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Zusammenfassung 

Zusammenfassung 

In der vorliegenden Arbeit werden die makrobenthischen Besiedlungsmuster auf dem 
ostgrÃ¶nlÃ¤ndisch Koninentalhang zwischen 74ON und 8Z0N beschrieben. Dazu wurde die 
Besiedlungsdichte ermittelt und die Biomasse anhand von Fe~~chtgewichtsbestimmung und 
Modellierungen abgeschÃ¤tzt Daneben wurden abiotische Sedimentfaktoren (KorngrÃ¶ÃŸe 
zusammensetzung, Co%-Anteil, C:N-VerhÃ¤ltnis bestimmt. 

Im Rahmen der ,,Polarstern"-Expeditionen ARK X/l (Juli 1994) und ARK XI/2 (Septem- 
ber/Oktober 1995) wurden auf dem ostgrÃ¶nlÃ¤ndisch Kontinentalhang zwei hangnormale 
Schnitte bei 75ON (200 - 2700 m Tiefe) und 79ON (200 - 2000 m Tiefe) sowie ein hang- 
paralleler Schnitt in 2000 m Tiefe zwischen 79ON und 8I030'N mit einem GroÃŸkastengreife 
beprobt. Insgesamt wurden von 15 Positionen 33 GroÃŸkastengreifer-Probe (sowie 4 zu- 
sÃ¤tzlich Multicorer-Proben) ausgewertet. 

Es wurden Individuen der Taxa Porifera, Brachiopoda, Sipunculida, Nermertini, Priapulida, 
Apiacophora, Bivalvia, Gastropoda, Polychaeta, Acari, Crustacea, Ophiuroidea und Holo- 
thuroidea gefunden; insgesamt wurden 81 Polychaeten-Arten identifiziert. 

Die Abundanz und die Biomasse der Makrofauna entsprachen der Besiedlung der Konti- 
nentalhÃ¤ng anderer Meeresgebiete und zeigten ein exponentielles Absinken mit der Was- 
sertiefe. Auf dem Schelf (200 - 400 rn) wurde eine mittlere Abundanz (bzw. Biomasse) von 
5673 Ind. m" (0,55 g C nY2), in mittleren Wassertiefen (800 - 1400 m) von 2047 Ind. m ' 
(0,20 g C m ') und in der Tiefsee (2700 m) von 1880 Ind. rn (0,13 g C ermittelt. 

Es ergab sich keine durchgÃ¤ngig Korrelation der Besiedl~~ngsmuster mit Sedimentparame- 
tern wie KorngroÃŸenverteilung C - A n t e i l ,  C:N-VerhÃ¤ltni oder den Chl U-Gehalt. 

Die Abundanz und Biomasse der Makrofauna war deutlich auf die oberste Sedimentschicht 
konzentriert, im oberen Sedimentzentimeter wurden irn Mittel 66 % der Gesamtab~~ndanz 
und 48 Oh der Gesamtbiomasse gefunden. Die vertikale Verteilung der Individuen im 
Sediment stand dabei im Zusammenhang mit den Lebensformtypen der Fauna und dem 
Nahrungseintrag in das Benthal. 

Die Polychaetengemeinschaft im Untersiich~~ngsgebiet lÃ¤Ã sich als eine relativ artenarme, 
atlantisch geprÃ¤gt Fauna charakterisieren. Die DiversitÃ¤ der Polychaetengemeinschaft 
sank irn Tiefenverlauf; im Vergleich mit anderen, gemÃ¤ÃŸigt Meeresgebieten war sie 
gering. 

Mit Hilfe multivariater Statistik wurde die Gemeinschaftsstruktur der Polychaetenfaima 
untersucht. Auf den beiden hangnormalen Schnitten ergab sich eine Tiefenzonierung mit 
drei distinkten Gemeinschaften aus flachen (200 - 400 m), mittleren (800 - 1400 m) und 
tiefen (> 1400 m) Stationen. Dabei wies die Flachwassergemeinschaft Ã¼be den ganzen 
Kontinentalhang zwischen 74ON und 79ON groÃŸ faunistische Ahnlichkeit auf, mit steigen- 
der Wassertiefe wurden die Polychaetenge~neinschaften unÃ¤hnlicher Die Stationen des 
hangparalieien Schnittes unterschieden sich in der Gemeinschaftsstrukt~~r deutlich von den 
Stationen der hangnormalen Schnitte. 



Eine Korrelatio~isanalyse ergab, daÂ die Gemeinschaftsstruktur der Polychaetenfauna am 
stÃ¤rkste durch die Wassertiefe geprÃ¤g wurde, wobei nicht die Wassertiefe per se entschei- 
dend ist, sondern damit gekoppelte Faktoren wie Hydrographie, Nahru~~gseintrag und 
Sedimentbeschaffenheit. 

Die gefundenen regionalen Unterschiede der Gemeinschaftsstruktur der Polychaetenfauna 
auf dem ostgr~nlÃ¤ndiscl~e Kontinentalhang stehen vermutlich in engem Zusammenhang 
mit der groÃŸflÃ¤chig Hydrographie und spiegeln ein rÃ¤umlic und zeitlich variables 
Sedimentationsrnuster von Partikeln wider. 



Summary 

Summary 

The macrobenthic fauna of the East Greenland continental margin was investigated between 
74ON and 82ON in summer and autumn 1994 and 1995 with a main emphasis on poly- 
chaetes. A major goal was to describe the community structure (distribution, composition, 
diversity, abundance, biomass) in relation to environmental factors. 

Samples were collected during two expeditions with RV 'Polarstern' in July 1994 (ARK X / l )  
and September/October 1995 (ARK XI/2) with a giant box corer and a multiple corer. 
Stations were located on two down-slope transects across the continental shelf break at  75ON 
(200 - 2700 m depth) and at 79ON (200 - 2000 m depth) and at latitudinal transect at 2000 m 
depth between 79ON and 80Â°30'N In total 33 box corer samples (0.0625 m2) and 4 multicorer 
samples from 15 positions were analysed. 

For analysis of vertical distribution of macrofauna in the sediment, samples were divided 
into two layers (0-1 Cm, 1-6 cm). Macrofaunal abundance was assessed, biomass was 
estimated by wet weight and biometric modelling. Additionally, sediment properties like 
grain size, C content and C:N ratio were analysed. 

Macrofauna samples included Porifera, Brachiopoda, Sipunculida, Nemertini, Priapulida, 
Aplacophora, Bivalvia, Gastropoda, Polychaeta, Acari, Cnistacea, Ophiuroidea and 
Holothuroidea. For Polychaeta, 81 species were identified. 

At the shelf stations (200-400 m) mean macrobenthic abundance (biomass) was 5673 ind. m'? 
(0.55 g C m 2 ) ,  at mid-slope stations (800-1400 m) 2047 ind. m'2 (0.20 g C m'2) and at deep-sea 
stations (2700 m) 1800 ind. m'2 (0.13 g C m'2). Macrofaunal abundance and biomass values 
were + the Same order of magnitude as those from other continental margins and revealed 
an exponentially decrease with increasing water depth. There was no general correlation 
between community patterns and sediment parameters like gram size, Co% content, C:N 
ratio or chl a content. 

The macrofaunal organisms were concentrated to the upper centimeter of the sediment. This 
layer accounted on average for 66 % of total abundance and 48 % of total biomass. Vertical 
distribution patterns of animals reflected life strategy and food supply to the benthos. 

The polychaete community consisted mainly of Atlantic faunal elements and was charac- 
terized by a low number of species. Species diversity decreased with increasing depth and 
was low compared with more temperate areas. 

Multivariate statistics revealed a depth zonation with 3 distinct polychaete assemblages at 
shallow (200 -400 m), mid-slope (800 - 1400 m) and deep-sea stations (> 1400 m) for the two 
down-slope transects along 75ON and 79ON. On the continental shelf between 74ON and 79ON 
the assemblages were rather similar in composition. With increasing water depth the 
similarity between the transects decreased. Stations from the latitudinal transect at 2000 m 
depth were rather different from the stations at the down-slope transects. 



Summary 

A correlation analysis showed that the structure of the polychaete assemblages was mainly 
related to water depth. However, not depth per se but depth-dependent factors like hydro- 
graphy, food input and sediment structure are thought tobe most important. 

The regional Patterns of community structure at the East Greenland continental margin can 
be explained by the large-scale hydrography and the temporal and spatial heterogeneity of 
particle sedimentation. 



Einleitung 

1 Einleitung 

Das Okosystem der benthischen Faunengemeinschaft ist zu einem groÃŸe Teil vom Eintrag 
organischen Materials aus dem Pelagial abhÃ¤ngig Der Nahrungseintrag - und damit auch 
das Muster der pelagischen PrimÃ¤rproduktio - stellt den entscheidenden Faktor fÃ¼ die 
Besiedlungsstruktur der Benthosfauna dar (CARNEY et al. 1983). 

Im Untersuchungsgebiet am ostgrÃ¶nlÃ¤ndisch Kontinentalhang wird der Export von 
Partikeln aus der euphotischen Zone vor allem durch die saisonale, zeitlich und rÃ¤umlic 
variable Eisbedeckung gesteuert, die entscheidenden EinfluÃ auf die pelagischen Lebens- 
gemeinschaften hat (SMITH et al. 1987, BAUERFEIND et al. 1994). Dabei ist der PartikelfluÃ 
im Bereich der Eiskante deutlich hÃ¶he als im freien Wasser bzw. als unter dem Eis 
(HEBBELN & WEFER 1991). FÃ¼ den Eintrag der Partikel in das Benthal sind in den 
verschiedenen Bereichen des Kontinentalhanges neben den vertikalen Transportprozessen 
auch laterale AdvektionsvorgÃ¤ng von Bedeutung (BODUNGEN et al. 1995, GRAF 1989). 

Ein Ziel des Sonderforsch~~ngsbereiches 313 ,,VerÃ¤nderunge der Umwelt: Der nÃ¶rdlich 
Nordatlantik" ist es, die Beziehung zwischen dem Partikelflug aus dem Pelagial und den 
benthischen Besiedlungsm~~stern zu untersuchen, um letztlich Aussagen iiber die bentho- 
pelagische Koppelung des Kohlenstoffkreislaufes machen zu kÃ¶nnen Dabei soll gezeigt 
werden, ob sich die rÃ¤umliche und zeitlichen Muster der Partikelbildung und -modifika- 
tion in der WassersÃ¤ul und in der bodennahen Nepheloidschicht in den Besied- 
lungsmustern oder in der Gemeinschaftsstruktur der benthischen Fauna widerspiegeln. 

Dazu wurde im Rahmen des SFB 313 in mehreren Arbeiten die benthische Fauna auf dem 
ostgrÃ¶nlÃ¤ndisch Kontinentalhang untersucht. Mit verschiedenen Methoden wurden so- 
wohl die Mega-, die Makro- als auch die Meiofauna un Untersuchungsgebiet erfaÂ§ und ihre 
Besiedlungsmuster beschrieben. 

Innerhalb der benthischen Makrofauna bilden die Polychaeten in Bezug auf Abundanz, 
Biomasse und Artenreichtum die wichtigste Gruppe (GAGE & TYLER 1991). Damit kommt 
ihnen eine Schliisselrolle im benthischen Kohlenstoffkreislauf zu. Die Polychaeten zeigen 
eine weites Spektrum an verschiedenen Lebensformtypen - von vagilen, rÃ¤uberische 
Formen iiber sedimentfressende Infauna bis hin zu sessilen Suspensionsfressern 
(FAUCHALD & IUMARS 1979). Dadurch sind sie besonders geeignet, um die 
Wechselwirkungen zwischen biotischen und abiotischen Faktoren zu erfassen und den 
EinfluÃ der abiotischen Parametern auf die Besiedlungsstruktur der Makrofauna zu 
beschreiben. Die strukturellen Charakteristika der Polychaetengemeinschaft kÃ¶nne dabei 
wichtige (indirekte, aber iiber lÃ¤nger ZeitrÃ¤um integrierende) Informationen Ã¼be QualitÃ¤ 
und QuantitÃ¤ der benthischen Nahr~~ngsversorgung geben. Obwohl der nÃ¶rdlich 
Nordatlantik mit zu den am intensivsten untersuchten Gebieten der Weltmeere zÃ¤hlt ist die 
Taxonomie, Biologie und Ã–kologi vor allem der in der Tiefsee lebenden Polychaeten nur 
unzureichend erforscht. 



Einleitung 

In dieser Arbeit sollten deshalb die A b ~ ~ n d a n z  und die Biomasse der benthische Makrofauna 
- unter besonderer BrÅ¸cksichtigun der Polychaeten - auf dem ostgrÃ¶nlÃ¤ndisch Kon- 
tinentalhang beschrieben und die Beziehung zwischen Besiedlungsmustern und abiotischen 
Faktoren untersucht werden. Dazu wurden in den Jahren 1994 - 1995 Stationen zwischen 
74ON und 82ON auf dem Kontinentalhang mit dem GroÃŸkastengreife beprobt u n d  aus- 
gewertet. Im einzelnen stellten sich folgende Fragen: 

Welche Gruppen der Makrofauna - und welche Polychaeten-Arten - kommen irn Unter- 
suchungsgebiet vor? 
Welche rÃ¤umliche Besiedlungs~n~~ster lassen sich beschreiben und wie sind die Indivi- 
duen vertikal im Sediment verteilt? 
Lassen sich anhand der Zusammensetzung der Polychaetenfauna unterschiedliche 
Gemeinschaften auf dem Kontinentalhang abgrenzen? 
Wie lassen sich diese Gemeinschaften hinsichtlich ihrer Struktur und Ã¶kologische 
Anpassung charakterisieren? 
Lassen sich die Besiedl~liigsm~~ster in Beziehung zu abiotischen oder biotischen Faktoren 
setzen? 



2 Untersuchungsgebiet 

2.1 Topographie 

Das Meeresgebiet zwischen GrÃ¶nland Island, Norwegen und Spitzbergen wird in drei 
hydrographische Zonen eingeteilt: Gronlandsee, Norwegensee und Islandsee. Im Norden 
verbindet die FramstraÃŸ zwischen Nord-GrÃ¶nlan und Spitzbergen den Arktischen Ozean 
mit der GrÃ¶nlandsee Sie erstreckt sich Å¸be eine Breite von 600 km zwischen 77ON und 
80Â°N in ihrem Bereich fallen die KontinentalhÃ¤ng steil bis auf Tiefen von 2900 m ab. Die 
Gronlandsee stellt die Ha~~ptverbindung der arktischen Wassermassen mit denen der 
Å¸brige Ozeane dar. Sie wird irn Norden von der Framstrage, im. Westen von der gronlÃ¤n 
dischen KÅ¸ste im SÅ¸de und SÅ¸doste durch den Jan-Mayen- und den Mohns-RÅ¸cke und 
iin Osten durch Spitzbergen begrenzt (HOPKINS 1988). Ihre beiden Becken erreichen Tiefen 
von bis zu 3.800 m. Der ostgronlÃ¤ndisch Kontinentalschelf ist im Norden bis zu 300 km 
breit mit einem ausgedehnten System von BÃ¤nken die teilweise nur 100 m tief sind. Zum 
SÅ¸de hin wird der Schelf schmaler, bei 75'N betrÃ¤g die Breite nur noch ca. 100 km 
(COACHMAN & AAGAARD 1974). 

2.2 Zirkulationsmuster und Wassermassen 

Die Zirkulation des OberflÃ¤chenwasser in der GrÃ¶nlandse ist in Abb. 2.1 schematisch 
dargestellt. Bedingt durch die Topographie und das St rom~~i~gsmuster  der nordatlantischen 
Wassermassen bildet sich ein windgetriebener zyklonaler Wirbel aus. Die Hydrographie des 
Untersuch~~ngsgebietes zwischen 74ON und 82ON wird hauptsÃ¤chlic durch den OstgrÃ¶n 
landstrom, der den westlichen Teil des Wirbels bildet, bestimmt. Er folgt dem gronlan- 
dischen Schelfrand und fÅ¸hr zum einen polares Wasser (T < 0 OC, S < 34,4) aus dem 
Arktischen Ozean durch den, westlichen Teil der FramstraÃŸ in die Islandsee. Zum anderen 
besteht er aus wÃ¤rmeren atlantischen Wassermassen, die bei ca. 81Â° aus dem nordflieÃŸe 
Westspitzbergenstrom in den OstgrÃ¶nlandstro rezirkuliert werden (HOPKINS 1988). Der 
OstgrÃ¶nlandstro hat eine Breite von ca. 120 km. Im Kern betrÃ¤g die StrÃ¶m~~ngsgeschwin 
digkeit 30 - 40 cm s ', mit der Tiefe und zum Schelf hin nimmt die Geschwindigkeit auf 
Werte von 5 cm s ' ab (AAGAARD & COACHMAN 1968). 

Im SÅ¸de der GrÃ¶nland und der Islandsee werden kalte Wassermassen nach Osten geleitet. 
Windgetrieben bilden sich zwei zyklonale Wirbel, in denen sich die polaren Wassermassen 
mit atlantisch geprÃ¤gte Wasser mischen, das der Norwegenstrom am norwegischen 
Kontinentalhang entlang nach Norden fÅ¸hrt Hier bildet sich durch KonvektionsvorgÃ¤ng 
sauerstoffreiches Zwischen- und Tiefenwasser (COACHMAN & AAGAARD 1974). 

Im Bereich des ostgronlandischen Kontinentalhanges lassen sich im OstgrÃ¶nlandstro 
mehrere Wassermassen unterscheiden. Die oberste Schicht bis 200 m Tiefe bildet ,,Polares 
Wasser" (T < 0 'C, S = 30 - 34) aus dem arktischen Ozean. In dieser Schicht kann sich im 
Sommer durch SchmelzwassereinfluÃ eine stabile Halokline ausbilden. Darunter folgt 
, , ~ e t u r n  Atlantic Water" atlantischen Ursprungs (bis 800 rn, T > 0 "C, S = 35,0), das aus dem 
Westspitzbergenstrom rezirkuliert wird. Daran schlieÃŸ sich als Mischwasser das (in der 



Untersuchungsgebiet 

GrÃ¶nlandse durch Konvektion gebildete) ,,Greenland Sea Deep Water" (T < 0 'C, S = 34,9) 
an. Zwischen diese Schichten schiebt sich bei 1500 m - 2000 m Tiefenwasser aus  dem 
Polarbecken (HOPKINS 1988, BUDEUS Pers. Mitt1.l. 

80'N 30aW 0- 30'0 

Abb. 2.1 Stromungsregi~ne des Obertlacl~enwassers in der Gronland-lsiancl-Nurvi : grn-See 
Der Rahmen kennzeichnet die Lage des Untersuchu~igsgebietes 

2.3 Eisbedeckung und PartikelfluÃ 

Ein Charakteristikum des ostgrÃ¶nlÃ¤ndisch Kontinentalschelfs ist die ausgedehnte Eisbe- 
deckung. Die westliche Seite der FramstraÃŸ und die Ostkiiste GrÃ¶nland sind ganzjÃ¤hri 
von ein- bis mehrjÃ¤hrige Eis bedeckt. Dabei handelt es sich fast ausschlieÃŸlic um Meereis, 
das immer wieder durch die Transpolardrift durch die FramstraÃŸ herangefÅ¸hr wird 
(VINJE et al. 1996). Der Grad der Eisbedeckung variiert saisonal und geographisch stark. 
Die maximale Ausdehnung der Eisbedeckung liegt bei ca. 1,1 X 106 km2 zwischen Januar 
und April, die minimale bei ca. 0,6 X 106 km2 im August (PARKINSON & CAVALIERI 
1989). Die Breite der Eisdecke ist variabel, reicht aber in etwa bis zur Breite der Polarfront, 
die die Grenze zum wÃ¤rmere OberflÃ¤chenwasse der GrÃ¶nlandse darstellt. Bei 8O0N bildet 
sich eine geschlossene Eisdecke zwischen GrÃ¶nlan und Spitzbergen aus, bei 75'N reicht die 
Eisausdehnung irn langjÃ¤hrige Mittel bis 5OW (VINJE 1977). Die Eisbedeckung in den 



Abb. 2.2 Eisbedeckung im U~itersucliu~igsgebiet. A: I .  August 1994 B: 16. Oktober 199.5 
Die weiÃŸe Linien markieren die untersuchten Hangbclinitte 

beiden Untersuchungsperioden ist in Abbildung 2.2 dargestellt. Bei 75ON lag der Eisrand 
1994 zwischen 8OW und 12OW, bei 80Â° im Jahre 1995 zwischen 4OE und 3OE. Am Eisrand 
werden stÃ¤ndi Schollen abgerissen und nach SÅ¸de verdriftet (MARTIN 1996). 

Die marginale Eisrandzone hat eine entscheidende Bedeutung fÃ¼ die pelagischen Lebens- 
gemeinschaften und den PartikelfluÃ (HEBBELN & WEFER 1991, BAUERFEIND et al. 1994, 
GRADINGER & SPINDLER 1997). In ihrem Bereich kommt es mit Beginn der Eisschmelze 
durch die Ausbildung von stabilen OberflÃ¤chenschichte zu speziellen Produktionsbedin- 
gungen fÃ¼ eine intensive PrimÃ¤rproduktion Dabei wird die Produktion der organischen 
Partikel in der WassersÃ¤ul stark von Lage, VariabilitÃ¤ und Art der Eisbedeckung bestimmt 
(BODUNGEN et al. 1995, SMITH et al. 1987). Auch die spezifischen Untereis-Lebensgemein- 
schaffen (BAUERFEIND et al. 1994) sowie die unterschiedlichen Zooplankton-Lebensge- 
meinschaften am Eisrand (BODUNGEN et al. 1995) kÃ¶nne die Partikelzusammensetzung 
in der Eisrandzone modifizieren und tragen so zu einem rÃ¤umlic und zeitlich heterogenen 
Sedirnentationsmuster bei. 

2.4 Die North East Water Polynja (NEW) 

In eigentlich eisbedeckten Regionen kÃ¶nne durch StrÃ¶mungs oder Windeinflusse eisfreie 
Zonen - sogenannte Polynjen - entstehen. Auf dem ostgrÃ¶nlÃ¤ndisch Schelf bildet sich 
jedes Jahr zwischen 77ON- 81Â° zwischen April/Mai und September eine Polynja aus. Die 
Topographie wird durch eine Reihe von flachen BÃ¤nke geprÃ¤gt die durch ein tiefes 
Trogsystem voneinander getrennt sind. Die Hydrographie der Polynja wird vor allem durch 
einen groÃŸen antizyklonalen Wirbel bestimmt, allerdings sind die genauen Zirkulationsmu- 
Ster und hydrographischen Strukturen noch ungeklÃ¤r (BUDEUS & SCHNEIDER 1995). Im 
Norden und Nordosten der NEW kommt es vermutlich zu einem Ein- und Ausstrom von 
Wasser aus dem OstgrÃ¶nlandstro (BUDEUS & SCHNEIDER 1995). WÃ¤hren die Polynja 



geÃ¶ffne ist, kommt es zu einer gesteigerten PrimÃ¤rproduktion deren VariabilitÃ¤ vor allem 
durch Prozesse an der Eiskante geprÃ¤g wird (PESANT et al. 1996, RAMSEIER et al. 1997, 
BAUERFEIND et al. 1997) und die die Besiedl~~ngsmuster der benthischen Gemeinschaft 
deutlich beeinflugt (BRANDT 1995, PIEPENBURG et al. 1997, ROWE et al. 1997). Dabei 
kÃ¶nne auch grÃ¶ger Mengen organischen Materials in Form von Eis-Algen aus der Polynja 
in den OstgrÃ¶nlandstro exportiert werden (BAUERFEIND et al. 1997). 



Material & Methoden 

3 Material und Methoden 

3.1 Probennahme 

[m Rahmen der ,,Polarstern"-Expeditionen ARK X/l (Juli 1994) und ARK XI/2 (Septem- 
aer/Oktober 1995) wurde die benthische Makrofauna mit einem GroÃŸkastengreife beprobt. 
l a s  Untersuchungsgebiet lag auf dem ostgrÃ¶nlÃ¤ndisch Kontinentalhang zwischen 74ON 
md 8Z0N in Wassertiefen zwischen 200 m und 2700 m. 
LS wurden drei Schnitte angelegt: 
- bei 75ON ein hangnormaler Schnitt mit acht Positionen von 200 m bis 2700 m Tiefe, wobei 

drei Positionen bei 800 m (800, 800~1, 800b) hangparallel versetzt lagen (1994); 
- bei 79ON ein hangnormaler Schnitt mit vier Positionen zwischen 200 m und 2000 m Tiefe; 

ein hangparalleler Schnitt ausgehend von der 2000 m-Station mit drei Positionen irn 
Abstand von je 30' nach Norden (September/Oktober 1995). 

bb. 3.1 Lage der Stationen auf dem ti;>tp(ii ' i laiidi;>(:lie~i Koni~ientallia~ig. Die Lage der Stationen 6v-i 
7SeN-Sclinittes ibt ali, Aiisiicl~i~tt verp-ol3ert dargestellt 
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Abbildung 3.1 zeigt die Lage der Stationen auf dem ostgrÃ¶nlÃ¤ndisch Kontinentalhang, in 
Tabelle 3.1 sind die Koordinaten, die Wassertiefe (jeweils der ersten Station) sowie die 
Anzahl der Stationen der einzelnen Positionen aufgefÃ¼hrt Die genauen Daten fÅ  ̧ die 
einzelnen Kastengreiferproben finden sich in Anhang A. 

Die Stationen wurden hier mit einer Kombination aus der durchschnittlichen Tiefe und der 
fortlaufenden Holnummer benannt (z. B. GroÃŸkastengreife 1 an Station 9 auf 1415 m Tiefe 
= 1400-1-Station). Die verschiedenen Positionen gleicher Tiefe auf dem Schnitt bei 75@N 
werden durch ,,-a", ,,-b" unterschieden. Die Bezeichnungen der Stationen des hangparalle- 
len 2000 m-Transekts werden entsprechend aus geographischer Breite und Holnummer ge- 
bildet (GroÃŸkastengreife 1 an Station 20 auf 2000 m Tiefe bei 80Â°29.12' = Station 80'30'-1). 
Multicorer-Proben wurden durch die AbkÃ¼rzun ,,M" gekennzeichnet. Insgesamt wurden 
von den 15 Positionen 33 GroÃŸkastengreifer-Probe und 4 Multicorer-Proben ausgewertet. 
Durch die Verdriftung des Schiffes wÃ¤hren der Probe~uiahme kÃ¶nne trotz 
zwischenzeitlichen Aufdampfens mehrere Kilometer zwischen den einzelnen Stationen 
einer Position liegen. Trotzdem werden die Stationen einer Position hier als Parallel-Proben 
betrachtet. 

Tab. 3.1 StationsÃ¼bersicht 
Bezeichnung, geographische Lage und Wassertiefe der jeweils ersten Station an einer 
Position sowie Anzahl und Art der an den Positionen genommenen Proben 

Stations- Datum 
bezeichnung 
Stationen ARK X/l  
200 21.7.94 
400 19.7.94 
800 20.7.94 
800a 23.7.94 
800b 27.7.94 
1400 17.7.94 
2700 26.7.94 
2700 13.7.94 

Breite Lange Tiefe 
m l  

Anzahl 
GKG/MUC 

Stationen XI/2 
200 30.9.95 78O57.9lXN 07'41.37'W 183 
800 29.9.95 7B059.48'N 05O39.93'W 803 
1100 27.9.95 78"56.07'N 05Â°1 .72'W 1098 
2000 (79O) 28.9.95 7go58.59'N 03O58.49'W 1961 
79O30' 5.10.95 79O34.24'N 03O52.49'W 1957 
80Â 4.10 95 80Â°0 .38'N 04O14.90'W 1854 
80'30' 3.10.95 80Â°29.12' 05Â°03.54' 1970 

Die Probennahme erfolgte mit einem GroÃŸkastengreife (GKG) mit einer KastengrÃ¶Ã von 
50 X 50 cm. Aus den KÃ¤ste wurden mit einem Stechkasten Unterproben von 25 X 25 cm 
(0,0625 m2) bis in 6 cm Sedimenttiefe entnommen, die in die horizontalen Schichten 0 - 1 cm 
und 1 - 6 cm unterteilt wurden. Vorher wurde das im Kasten stehende Wasser abgesaugt. 
An einigen Positionen, an denen aus technischen GrÃ¼nde keine drei parallelen GKG 
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genommen werden konnten, wurden aus Multicorer-EinsÃ¤tze zusÃ¤tzlic Rohre (10 cm 
Durchmesser, 0,0078 m2) beprobt. Aus diesen RÃ¶hre wurden ebenfalls die Sediment- 
schichten 0- 1 cm und 1-6 cm als Proben genommen. 

Das Material wurde an Bord gesiebt und mit gepufferter 4 %iger Formol-Seewasser-LÃ¶sun 
fixiert. Um einen Vergleich mit frÃ¼he erhobenen Proben zu ermÃ¶glichen wurde die obere 
Sedimentschicht Å¸be 300 pm Maschenweite, die untere Sedimentschicht Å¸be 500 um 
gesiebt. Die Mehrzahl der konservierten Proben wurden mit Bengalrosa angefÃ¤rbt um das 
Aussortieren der Organismen zu erleichtern. SpÃ¤te wurde die Fauna unter dem Binokular 
aussortiert, gezÃ¤hl und in GroÃŸtax eingeteilt. 

Die Sedimente wurden nur bis in sechs Zentimeter Tiefe beprobt, da Untersuchungen 
gezeigt haben, daÂ mit diesem Bereich der GroÃŸtei der Makrofauna erfaÃŸ wird (ROMERO- 
WETZEL 1989, FLACH & HEIP 1996). Zur Kontrolle wurden an einigen Stationen auf jedem 
Fahrtabschnitt auch tiefere Sedirnentschichten (7 - 13 cm) beprobt und ausgezÃ¤hlt In den 
meisten FÃ¤lle wurden darin nur wenige Individuen (< 5 pro Probe) gefunden, nur auf einer 
flachen 400 m-Station war auch diese Sedimentschicht noch stÃ¤rke besiedelt. 

Die ZÃ¤hlergebniss des ebenfalls beprobten Ã¼berstehende Wassers aus den GKG flieÃŸe 
nicht in diese Untersuchung mit ein. Allerdings kann es durch das Absaugen des Wassers 
bei der Probemahme zu einer Beeinflussung des ZÃ¤hlergebnisse kommen, da einige Tiere 
v .a .  epibenthische Crustaceen) auf die SedimentoberflÃ¤ch fallen kÃ¶nne und dann dieser 
Fraktion zugerechnet wurden. 

In dieser Arbeit wird die GrÃ¶ÃŸenklas ,,Makrofauna" durch die kleinste verwendete 
SiebgroÃŸ von 300 pm Maschenweite definiert. Bei der Auswertung wurde neben der 
typischen Endo- und Epifauna des Weichbodens auch die sessilen, meist hartbodenbewoh- 
nenden Porifera und Brachiopoda berÃ¼cksichtigt obwohl ihre Abundanz in der Regel zu 
gering war, um sie mit dem GroÃŸkastengreife quantitativ zu erfassen. Nematoda wurden 
in dieser Untersuchung nicht zur Makrofauna gezÃ¤hlt obwohl sie zum Teil durch die ver- 
wendeten SiebgroÃŸe von 300 und 500 pm zurÃ¼ckgehalte wurden. Die Gruppe der Poly- 
chaeten wurde bis auf Art-Niveau bestimmt. Dabei wurden Polychaeten nur dann als Indi- 
viduen gezÃ¤hlt wenn das Kopfsegment vorhanden war. 

3.2 Biomasse-Bestimmung 

Im Rahmen dieser Untersuchung wurde neben der Abundanz auch die Biomasse der 
Benthosfauna - insbesondere der Polychaeten - erfaÃŸt Um das Probenmaterial fÃ¼ weitere 
Untersuchungen zu erhalten, wurde das Feuchtgewicht der Organismen bestimmt. Die 
Individuen wurden nach kurzem Abtropfen auf FieÃŸpapie auf einer Laborwaage 
(SATORIUS 1712, Messgenauigkeit 0,01 mg) gewogen. Um den Gewichtsverl~~st durch die 
Formol-Konservierung zu korrigieren, wurde das so ermittelte Feuchtgewicht mit dem 
Faktor 1,2 multipliziert (CURTIS 1977, LAMBECK & VALENTIJN 1987). Aus dem Feucht- 
gewicht wurde nach den taxa-spezifischen Umrechnungsfaktoren von ROWE (1983) der 
Gewichtsanteil des organischen Kohlenstoffes berechnet (als g C angegeben). 
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Viele Polychaeten waren - im Gegensatz zu den Individuen anderer Taxa - nur unvollstÃ¤n 
dig erhalten. Eine Feuchtgewichts-Bestimmung der beschÃ¤digte Individuen hÃ¤tt zu einer 
UnterschÃ¤tzun der Biomasse der Polychaeten und - da die Gruppe der Polychaeten einen 
hohen Anteil der Gesamtfauna bildeten - auch der gesamten Biomasse gefÃ¼hrt Daher 
wurden fÅ̧  einzelne Arten, Familien oder Formtypen GrÃ¶ÃŸen-Gewichtsbeziehung 
ermittelt, um so eine genauere AbschÃ¤tzun der Biomasse zu erhalten. Als MaÃ fÃ¼ solche 
Berechnungen wird im allgemeinen der Durchmesser der vorderen Segmente herangezogen 
(SANTOS 1994, HEFFERNAN 1985, SARDA et al. 1995, SEITZ & SCHAFFNER 1995). 

Fiir die hÃ¤ufige Arten konnte eine Regression zwischen KÃ¶rperdurchmesse und Gewicht 
errechnet werden. Dazu wurde der KÃ¶rperq~~erschnit von vollstÃ¤ndige Individuen 
einzelner Arten an bestimmten, vorderen Segmenten gemessen sowie das Feuchtgewicht 
der Individuen ermittelt. AnschlieÃŸen wurde fÅ̧  die MeÃŸwert eine Regression zwischen 
Durchmesser und Feuchtgewicht berechnet (siehe Anhang C). 

Wenn das vorhandene Material fÃ¼ die Berechnung von Regressionen nicht ausreichte, 
wurde das Volumen der Polychaeten mit Hilfe eines vereinfachten Zylinder-Modells 
abgeschÃ¤tzt in das die gemessene KÃ¶rperbreit und ein geschÃ¤tzte Breiten/LÃ¤ngen 
VerhÃ¤ltni einging. Die genauen Faktoren und Modelle fÅ  ̧ die einzelnen Arten finden sich 
in Anhang C. Als spezifisches Gewicht von Weichgewebe wurde 1,2 g cm" als Mittelwert 
aus eigenen Messungen angenommen; dieser Wert korrespondiert gut mit Angaben aus der 
Literatur (1,13 g cm~3 bei FELLER & WARWICK 1988). 

3.3 Abiotische Faktoren 

Zur Bestimmung verschiedener Sedimentparameter wurden aus den GKG-KÃ¤ste mit 
einem Stechrohr (4 cm Durchmesser) Proben bis in 5 cm Tiefe gezogen und fÃ¼ die weitere 
Bearbeitung eingefroren. Zur Bestimmung des Cu;,-Anteils (Anteil des organischen Kohlen- 
stoffes an der Trockenmasse des Sedimentes) und des C:N-VerhÃ¤ltnisse (VerhÃ¤ltni von 
organischem Kohlenstoff zu Stickstoff im Sediment) wurden die Sedimente gemÃ¶rsert 
gefriergetrocknet und Unterproben daraus mit UnterstÃ¼tzun des Teilprojektes A4 in einem 
C:N-Analyser (CARLO-ERBA 1500) gemessen. Dabei wurden jeweils mindestens Doppel- 
Bestimmungen der Proben vorgenommen. 

Die KorngrÃ¶ÃŸenanaly konnte im SFB 313 mit UnterstÃ¼tzun des Teilprojektes A2 an einer 
SchÃ¼ttelsieb-Anlag durchgefÃ¼hr werden. Die Sedimentproben wurden aufgeschlÃ¤mm 
und feucht Ã¼be einem Siebsatz von 2 mm - 0,63 um (Phi -1 bis 4 ) gesiebt. Die einzelnen 
Siebfraktionen wurden gewogen und ihre Anteile als TernÃ¤r-Diagram dargestellt. Der 
Median der KorngrÃ¶Ã wurde auf graphischem Weg aus der kumulativen Zusammenset- 
zung ermittelt (GRAY 1984). 

Neben den aus den GKG-Proben ermittelten Sedirnentparametern wurde auf eine Reihe von 
Umweltparametern zurÃ¼ckgegriffen die auf den selben Stationen durch die multidisziplinÃ¤ 
ren Arbeitsgruppen der ,,Polarstern"-Expeditionen erhoben wurden. Dazu gehÃ¶rte Daten 
Ã¼be die Bodenwassertemperatur (CTD-Sonden, BUDEUS pers. Mittl.), den Gehalt von 
Chlorophyll-U-Ã„quivalente im Sediment (ab hier als Chl U abgekÃ¼rzt aus Multicorer- 
Proben an den gleichen Positionen ermittelt, RITZRAU pers. Mittl.) sowie Ã¼be die Konzen- 



Material & Methoden 

trationen von partikulÃ¤re organischen Stickstoff (PON), partikulÃ¤re organischen Kohlen- 
stoff (POC) und Chl a in der bode~u~ahen Wasserschicht (BodenwasserschÃ¶pfer RITZRAU 
Pers. Mittl.). 

3.4 Gemeinschaftsanalyse 

Der verwendete GroÃŸkastengreife hat nur eine geringe ProbeflÃ¤ch (max. 0,25 m2/Greifer). 
Mit wenigen EinsÃ¤tze kÃ¶nne nicht alle Elemente der Benthosgemeinschaft exakt erfaÃŸ 
werden. Auch deshalb wurde hier ein pragmatischer Gemeinschaftsbegriff nach MILLS 
(1969) und LAMBSHEAD et al. (1983) benutzt, nach dem eine Gemeinschaft dadurch 
kennzeichnet ist, daÂ sie sich durch Probennahme von anderen unterscheiden lÃ¤ÃŸ 

Um verschiedene faunistische Zonen der Polychaetenfauna zu definieren, wurde anhand 
der ermittelten Polychaeten-Abundanzen und -Biomassen eine Gemeinschaftsanalyse 
durchgefhhrt. Diese Analyse folgt der von FIELD et al. (1982) vorgeschlagenen, verbreiteten 
Methodik und wurde mit den Computerprogrammen COMM (PIEPENBURG & 
PIATKOWSKI 1992) und PRIMER (FIELD et al. 1982) durchgefÃ¼hrt Da diese Form der 
Analyse inzwischen weit verbreitet ist, werden ihre Grundlagen hier nur kurz erlÃ¤utert 

Ausgangspunkt der Auswertung bildet eine Arten-Stations-Tabelle. Um den EinfluÃ sel- 
tener Arten auf die Analyse zu vermindern, wurden die Arten aus der Tabelle entfernt, die 
nicht an mindestens 2 Stationen vorkamen imd deren Dominanz an allen Stationen < 5 % 
war (PIEPENBURG & PIATKOWSKI 1992). Diese Datenreduzierung kann zwar dazu 
fÃ¼hren daÂ evtl. gemeinschaftsbestimmende Arten von der Analyse ausgeschlossen 
werden, aber gleichzeitig verhindert sie die Beeinflussung durch seltene, nur zufÃ¤lli 
gefangene Arten. Des weiteren wird eine *<-Transformation der Daten durchgefÃ¼hrt um 
den EinfluÃ extrem abundanter Arten zu mindern (CLARKE & WARWICK 1994). Aus der 
so reduzierten Tabelle wird eine SimilaritÃ¤ts-Matri errechnet, wobei der Bray-Curtis-Index 
(BRAY & CURTIS 1957) als AhnlichkeitsmaÃ dient. Dabei ist die "J-Transformation in 
Verbindung mit dem Bray-Curtis-Index unabhÃ¤ngi von VerÃ¤nderunge der Skalierung. 
Die Verwendung des Bray-Curtis-Indexes wird bei benthologischen Fragestellungen als 
vorteilhaft angesehen (FIELD et al. 1982). Diese SimilaritÃ¤ts-Matri ist die Grundlage der 
weiterfihrenden Klassifikation und Ordination. 

Bei der Klassifikation werden die Stationen durch eine hierarchische Cluster-Analyse so 
angeordnet, daÂ die Ahnlichkeit innerhalb der Cluster (Gruppen) mÃ¶glichs groÃ und 
zwischen den Gruppen mÃ¶glichs klein ist. Als Algorithmus wurde hier ,,group average 
linkage" verwendet. Diese Methode ergibt eine ausgewogene Anzahl von deutlich unter- 
scheidbaren Clustern (FIELD et al. 1982). Das Ergebnis wird als Dendrogramm dargestellt, 
in dem die Ã¤hnlichste Stationen zuerst verknÃ¼pf werden. Der Nachteil einer Klassifikation 
liegt u.a. darin, daÂ die einmal zusammengefaÃŸte Cluster nicht wieder aufgetrennt 
werden. Auch eignet sie sich nicht fÃ¼ die Beurteilung von Gemeinschaften, die sich entlang 
eines starken Gradienten kontinuierlich verÃ¤nder (FIELD et al. 1982). 

Als notwendige ErgÃ¤nzun der Klassifikation dient daher eine Ordination der Stationen. 
Dabei wird die Anordnung der Stationen in der oben erwÃ¤hnte Sirnila~, Ã¤ts-Matri in einer 
nicht-metrischen Multidimensionalen Skalierung (MDS) auf eine E ~ . ~ n e  projiziert. Die 
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Entfernung der Stationen untereinander in der dimensionslosen Darstellung entspricht 
dabei ihrer Ã„hnlichkeit Die Giite der Anpassung an zwei Dimensionen wird durch einen 
StreÃŸfakto angegeben. Eine optimale Anpassung wird durch einen StreÃŸ-Fakto von 0 
angezeigt, Werte von 0,l kennzeichnen eine gute, Werte von 0,2 eine mittlere Anpassung 
(CLARKE & WARWICK 1994). 

Gemeinschaftsanalysen k6nnen auf verschiedenen taxonomischen Niveaus erstellt werden. 
Dabei zeigt sich, ob bestimmte Fragestellungen auch dann befriedigend zu beantworten 
sind, wenn die Analyse auf niedrigerem taxonomischen Niveau durchgerÅ¸hr wurde. In 
dieser Arbeit wurde die Analyse der Polychaeten-Fauna auf Familien- und auf Art-Niveau 
durchgefÃ¼hrt Dabei muÃ beachtet werden, daÂ einige beschÃ¤digt Individuen nicht bis zur 
Art bestimmt werden konnten, ihre FamilienzugehÃ¶rigkei jedoch festzustellen war. 
Dadurch verbleiben in der Artenliste auch einzelne Gruppen auf hÃ¶here taxonomischen 
Niveau (Familien, Unterfamilien) die mehrere Arten reprÃ¤sentiere kÃ¶nnen Diese Sammel- 
gruppen wurden, soweit sie nicht schon durch die Reduzierung des Datensatzes weggefal- 
len waren, von der Analyse auf Art-Niveau a~~sgeschlossen. 

3.5 Beziehung zwischen Gemeinschaftsstruktur und Umweltparametern 

Um einen EinfluÃ von Umweltfaktoren auf die Gemeinschaftsmuster zu evaluieren, wurde 
mit dem BIO-ENV-Modul aus PRIMER eine Regressionsanalyse zwischen den Parametern 
und der Gemeinschaftsstruktur durchgefÃ¼hr (CLARKE & AINSWORTH 1993). 

Dazu wurde in einem analogen Verfahren aus einer Stations-Uniweltparameter-Liste eine 
weitere SimilaritÃ¤ts-Matri erstellt. Die Daten wurden logp-transformiert, als Ahnlichkeits- 
maÃ wurde die Euklidische Distanz verwendet. Durch eine Matritzen-Korrelation mit dem 
Spearman Rang-Korrelationskoeffizienten kann nun der Zusammenhang zwischen den 
beiden Matritzen errechnet werden. Als Ergebnis erhÃ¤l man die einzelnen Umweltfaktoren 
bzw. die Kombination von Faktoren, die am besten mit den Besiedlungsmustern korreliert 
sind (CLARKE & AINSWORTH 1993). 

Es stand nicht fÃ¼ alle Stationen ein vollstÃ¤ndige Satz von MeÃŸwerte der einzelnen 
Umweltparameter zur VerfÃ¼gung So wurde z.B. der Chl a-Wert nur aus jeweils einer 
Multicorer-Probe pro Tiefenstufe ermittelt. In diesen FÃ¤lle wurde der verfÃ¼gbar Wert 
eines Parameters fÃ¼ alle 2-3 parallelen GKG-Stationen dieser Tiefe benutzt. Dieses Verfah- 
ren ist bei ,,groÃŸflÃ¤ch verteilten" Parametern wie Temperatur oder SalinitÃ¤ unproble- 
matisch. FÃ¼ Parameter, die einer kleinrÃ¤umige VariabilitÃ¤ unterliegen (z.B. auch der 
Chla-Gehalt), ergibt sich dadurch in der Analyse eine Ã„hnlichkei zwischen den Parallel- 
Stationen, die eventuell nicht gegeben war. 

Um die Anzahl der Parameter fÃ¼ die Analyse zu verkleinern, wurden die Faktoren nicht 
berÃ¼cksichtigt die signifikant miteinander korreliert waren (CLARKE & AINSWORTH 
1993). FÃ¼ das Untersuchungsgebiet ergab sich eine signifikante Korrelation von Temperatur 
und SalinitÃ¤ mit der Wassertiefe (Spearman Rang-Korrelation; T: -0,91, p < 0,005, n = 35; 
S: 0,72, p 0,005,n= 35). 
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Folgende Parameter wurden bei der Korrelationsanalyse berÃ¼cksichtigt 
Abundanz und Biomasse der Gesamtfauna; Median der KorngrÃ¶Ã (Korner.), prozentualer 
Anteil der Sedimente < 63 pm (Silt); Anteil an organischem Kohlenstoff (CorÃ£ und das C:N- 
VerhÃ¤ltni (C:N) in den oberen 6 cm des Sedimentes, Chl U-Gehalt (Chl a) in den oberen 10 
cm des Sedimentes (RITZRAU pers. Mittl.), Wassertemperatur (T) und SalinitÃ¤ (S) am 
Boden (BUDEUS pers. Mittl.) sowie die Wassertiefe (Tiefe). Auf dem 75ON-Schnitt wurden 
zusÃ¤tzlic folgende Parameter aus der bodennahen Wasserschicht berÃ¼cksichtigt Ko11- 
zentration von partikulÃ¤re organischem Kohlenstoff (POC), partikulÃ¤re organischem 
Stickstoff (PON) sowie die Konzentration von Chl U (RITZRAU pers. Mittl.). 

3.6 DiversitÃ¤ 

Zur Darstellung der DiversitÃ¤ der Polychaeten-Fauna wurden kumulative Dominanz- 
kurven (LAMBSHEAD et al. 1983, CLARKE 1990) verwendet, die das gesamte DiversitÃ¤ts 
muster einer Gemeinschaft besser darstellen als univariate Indizes. Dazu werden die 
Abundanzen aller Arten an einer Station kum~~lat iv  gegen den Artenrang aufgetragen. Ein 
Nachteil dieses Verfahrens gegenÃ¼be den univariaten Indizes ist es allerdings, daÂ ein 
Vergleich der Kurven untereinander nur unter bestimmten Voraussetzungen mÃ¶glic ist. 
Die Artengemeinschaft an einer Station gilt nur dann als diverser als eine andere, wenn ihre 
Kurve vollstÃ¤ndi unterhalb der einer anderen Station verlÃ¤uf (LAMBSHEAD et al. 1983). 
Wenn sich die Kurven schneiden, kann kein Vergleich hinsichtlich der DiversitÃ¤ gezogen 
werden. 

Als ErgÃ¤nzun - und um den Vergleich mit anderen Arbeiten zu ermÃ¶gliche - wurden fÃ¼ 
den Aspekt des Artenreichtums die DiversitÃ¤t-Indize H' (SHANNON & WEAVER 1949, 
logm) und Â£(Sn (Rarefaction, erwartete Artenzahl nach SANDERS 1968, modifiziert nach 
HURLBERT 1971 und SIMBERLOFF 1972) sowie als MaÃ fÅ  ̧ die Verteilung der Arten die 
Ã„quitÃ J' nach PIELOU (1974) angegeben. Die Berechnungen wurden mit den Computer- 
Programmen COMM (PIEPENBURG & PIATKOWSKI 1992), PRIMER (FIELD et al. 1982) 
und BIODIVERSITY PRO (The Natural History Museum, London) durchgefÃ¼hrt 

3.7 Charakter-Arten 

Zur Kennzeichnung und Abgrenzung von einzelnen Faunenge~neinschaften wurden 
Charakter-Arten bestimmt. Eine Charakter-Art muÂ den folgenden Kriterien entsprechen 
(SALZWEDEL et al. 1985): 
- Dominanz innerhalb der Stationsgruppe > 5%, 
- PrÃ¤sen innerhalb der Stationsgruppe > 66% (bzw. 50% bei 2 Parallel-Proben), 
- GA1 oder GAS > 66%, 
wobei gilt: 
GA1 = Grad der Assoziation in Bezug auf die Individuen (Prozentanteil der Anzahl der 

Individuen innerhalb einer Stationsgruppe an der Gesamtzahl der Individuen auf 
allen Stationen), 

GAS = Grad der Assoziation in Bezug auf die Stationen (Prozentanteil der Anzahl der 
Stationen innerhalb einer Gruppe, auf denen die Art vorkommt, an der Gesamtzahl 
aller Stationen, auf denen die Art vorkommt). 
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3.8 ErnÃ¤hrungstype 

Zur Charakterisierung der Polychaetengemeinschaft wurden die einzelnen Arten nach ihrer 
ErnÃ¤hrungsweis eingeteilt. 
Dabei wurden folgende Typen unterschieden: 
- S~ispensionsfresser (die sich von Partikeln ans der WassersÃ¤ul ernÃ¤hren) 
- ,,surface"-Fresser (die Partikel von der SedirnentoberflÃ¤ch sammeln), 
- ,,sub-surfacef'-Fresser (die in tiefen Sedimentschichten Partikel aufnehmen), 
- carnivore Formen (die sich von lebenden oder toten Tieren ernÃ¤hren) 

Die Einteilung in diese Gruppen erfolgte anhand von Literaturangaben und eigenen 
Beobachtungen, sie ist jedoch fÅ  ̧ einige Arten noch umstritten. In vielen FÃ¤lle ist auch 
bekannt, daÂ sich Arten nicht eindeutig in eine dieser Kategorien einordnen lassen 
(FAUCHALD & JUMARS 1979). Einige Polychaeten kÃ¶nne je nach Alter, Nahrungsange- 
bot und physikalischen Umweltbeding~ingen zwischen verschiedenen ErnÃ¤hrungsweise 
wechseln. Daher stellt diese Einteilung nur eine grobe AnnÃ¤herun an die vielfÃ¤ltige 
ErnÃ¤hrungsweise vieler Arten dar. 

3.9 Zoogeographie 

Zur weiteren Charakterisierung der Ge~ne inscha f t s s t r~~k t~~r  wurden die Polychaeten anhand 
von Literaturangaben nach' ihrem Verbreitungsgebiet eingeteilt. Dabei wurde zwischen 
amphiborealer, arktisch-atlantischer, arktisch-pazifischer und arktischer Verbreitung 
unterschieden. 
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4 Ergebnisse 

4.1 Artenliste 

Insgesamt wurden in den 37 Proben 4438 Individuen der Taxa Porifera, Brachiopoda, 
Sipunculida, Nennertini, Priapulida, Aplacophora, Bivalvia, Gastropoda, Polychaeta, Acari, 
Crustacea, Ophiuroidea und Holothuroidea gefunden. 

Die Gruppe der Polychaeten wurde bis auf Art-Niveau bestimmt, es wurden 81 Arten 
gefunden. Die Systematik folgt HARTMANN-SCHRÃ–DE (1996) und KIRKEGAARD (1992 
und 1996). 

AMPHINOMIDA 
Amphinomidae indet. A 

PHYLLODOCIDA 
Polynoidae indet. 
Hannothoe (Antinoella) sarsi sarsi 

(KINBERG, 1865) 
Pholoe minuta (FABRICIUS, 1780) 
Phyllodocidae indet. 
Eteone (Eteone) longa (FABRICIUS, 

1780) 
Hesionidae indet. A 
Hesionidae indet. B 

Syllinae indet. A 
Syllinae indet. B 
Typosyllis (Elzlersia) cormta 

(RATHKE, 1843) 
Nereidinae indet. A 
Nephtyidae indet. A 
Aylaophamus malmgreni T H ~ ~ E L ,  

1879 
Spl~aerodoropsis philippi (FAUVEL, 

1911) 

EUNICIDA 
Nothrla concltvlew (SARS, 1835) 

1974 
Lmbr iner~s  tetraura (SCHMARDA, 

1861) 
Lwnbnnensfragilis ( 0 .  F .  MULLER, 

1766) 
Abyssoninoe scopa scopa 

(FAUCHALD, 1974) 

ORBINIIDA 
Scoloplos armiger ( 0 .  F .  MULLER, 

1776) 

SPIONIDA 
Prionospio (Minuspio) cirrifera 

WIREN, 1883 
Spio sp. 
Spiophanes kroyeri GRUBE, 1860 

CHAETOPTERIDA 
Spiochaetopterus typicus M. SARS, 

1856 

CIRRATULIDA 
Cinatt1111s sp 
h c s d e a  (Alha) qt~adriiobata 

WEBSTER & BENEDICT, 1887 
Cliaetozone setosa MALMGREN, 

1867 

COSSURIDA 
Cossura longocirrata WEBSTER & 

BENEDICT, 1887 

FLABELLIGERIDA 
Macrochaeta polyonyx ELIASON, 

1962 
Pherusafiabellata (SARS, 1872) 

Ophehna cylmdticaudata (HANSEN, 
1878) - ~ 

Opltelina sp. A 
Opltelina sp. B 
Scalibregnza itijat~inz RATHKE, 

1843 

CAPITELLIDA 
Notomastus (Noton~ast i~s)  latericeus 

SARS, 1851 
Euclvmeninae indet. A 
~raxi l lura  longissima ARWIDSSON, 

1906 
Maldane sarsi MALMGREN, 1865 
Nicomache (Nicomache) personata 

JOHNSON, 1901 
Notoproctus o c i ~ l a t ~ ~ s  ARWIDSSON, 

1907 

OWENIIDA 
Myriochele heeri MALMGREN,1867 
Galathowenia oculata (ZACHS,1922) 
Myriochele fragilis NILSEN & 

HOLTHE, 1985 

TEREBELLIDA 
Terebellomorpha indet. 
Ampharetidae indet. 
Amplwrete spp 
h p h a r e t e  lindstroemi 

MALMGREN, 1867 
Anobothrus g~acilis (MALMGREN, 

1866) 
M w a  wahrbergi ELIASON, 1955 
Eclysippe vanelli (FAUVEL, 1936) 
Samyfhella neglecta WOLLEBEK, 

1912 
Glyplmnostomu~n pallescens 

(THfiEL, 1879) 
A~nage at~ricula MALMGREN, 1866 
Amage gallasii MARION, 1875 
Amagopsis klugei PERGAMENT & 

HLEBOVIC, 1964 
Melirminae indet. 
Melinna cristata (SASS, 1851) 
Melinnopsis arctica (ANNENKOVA, 

1931) 
Terebellidae indet. 
Artaca~mi proboscidea MALMGREN, 

1866 
Amphitritinae indet. 
Amphitritinae indet. A 
Polycirrinae indet. 
Trichobranchidae indet. 
Terebellides stroemi SARS, 1853 

SABELLIDA 
Clione spp 
Chone paucibranchiata (KROYER, 

1856) 
Chone sp A 
Chone sp B 
C110ne sp C 
Chone sp D 
Chone sp E 
Chow sp F 
Euchone elegans VERRILL, 1873 
Euchone sp A 
Euchone sp B 
lastninena scliaudmni AUGENER 

1912 
Potaimlla neglecta (M. SARS, 1851) 
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Im folgenden werden nacheinander die Besiedlungsmuster der Makrofauna auf den beiden 
hangnormalen Schnitten bei 75ON und 79ON und - in kÃ¼rzere Form - auf dem hangparalle- 
len 2000 m-Schnitt dargestellt. In einem abschlieÃŸende Abschnitt werden die Ergebnisse 
fÃ¼ den gesamten ostgrÃ¶nlÃ¤ndisch Kontinentalhang zwischen 74ON und 82ON zusammen- 
gefagt. Soweit einzelne Daten nicht irn Text oder in Tabellen dargestellt sind, werden sie im 
Anhang B aufgefÃ¼hrt 

4.2 Der 75ON-Schnitt 

Bei 75ON wurde ein hangnormaler Schnitt mit Stationen in 200, 400, 800, 1400 und 2700 m 
Wassertiefe beprobt. 

4.2.1 Abiotische Faktoren 

In Tabelle 4.1 sind die abiotischen Faktoren der Stationen des 75ON-Schnittes zusammenge- 
faÂ§t Die KorngroÃŸenverteilun ist in Abbildung 4.1 als TernÃ¤r-Diagram dargestellt 

Tab. 4.1 Umweltparameter der Stationen auf dem 7S0N-Schnitt. 
Angegeben sind: (mittl. Korngr.): Median der KorngreÃŸe (Silt): prozentualer Anteil der 
KomgrGÃŸenfraktio < 63pm; (CorÃ£) prozentualer Anteil des organischen Materials an der 
Trockenmasse des Sedimentes; (C:N): C:N-VerhÃ¤ltni im Sediment, (Chl a): Gehalt an 
Chlorophyll-a-Ã„quivalente in den oberen 10 cm des Sedimentes (RITZRAU pers. Mittl); 
(T): Wassertemperatur und (S): SalinitÃ¤ in Bodennahe (BUDEUS pers. Mittl.); (Tiefe): 
Wassertiefe 

mittl. Silt C:N Co% C1-d a T S Tiefe 
Station Korner. 



In Bezug auf die Sedime~~tzusammensetz~~ng lassen sich die Stationen in zwei Gruppen 
unterteilen. An den flachen 200 m-Stationen und an den tiefen 2700 m-Stationen bestand das 
Sediment aus siltigem Sand. Auf den Stationen in mittlerer Tiefe war das Sediment feiner, 
meist wurde sandiger Silt gefunden. Einige der 800 m-Stationen wiesen auch deutliche 
Kiesanteile auf. Insgesamt waren die 800 m-Stationen durch eine sehr unterschiedliche 
Sedimentbeschaffenheit gekennzeichnet. Der Median der KorngrÃ¶Ã war auf allen Stationen 
sehr variabel. 

Der Anteil von organischem Material in den Sedimenten zeigte einen deutlichen Anstieg im 
Tiefenverlauf. Der C - A n t e i l  (Mittelwert aller Parallel-Proben) stieg von 0,2 % an den 
flachen Stationen bis in mittlere Tiefen an. An den verschiedenen 800 m- und 1400 m- 
Stationen lag er relativ konstant bei 0,5 % und stieg dann auf den 2700 m Stationen auf 0,7 % 
an. Die einzelne Station 2700 wies einen stark erhÃ¶hte CurÃ£-Antei von 1,7 % auf, der 
vermutlich als Artefakt zu betrachten ist. Das C:N-VerhÃ¤ltni zeigte ebenfalls einen Anstieg 
mit zunehmender Tiefe, der allerdings nicht so deutlich ausgeprÃ¤g war. Zwischen 200 m 
und 1400 m lag das C:N-VerhÃ¤ltni relativ konstant in einem Bereich von 7:l bis 9 : l .  Auf 
den 2700 m-Stationen stiegen die Werte bis auf e h  VerhÃ¤ltni von 12:l. Auch hier wird der 
Wert von Station 2700- von 32:1, der durch den hohen CÃ£q,-Antei bedingt ist, als Artefakt 
angesehen. 

Silt Silt 

750N 1400-20 A 800-1 

/1400-30 0 f400.1 
800b-1' 800b:\ 

8OOb-3 Looa-f 800-2 

Kies Sand 

Silt 

/ k i e s i g e r  Sllt s a n d i g e 1  Sill 

, sandiger kiesiger 
Kies Sand 

100 % 100 % 

Kies Sand 

Abb. 4.1 Korngr6ÃŸenverteilun auf dem 75Â°N-Schnitt dem 7Y0N-Schnitt und dem 2000 ni-Si'linitt a l b  

TernÃ¤r-Diagramm Das Diagramm rechts unten zeigt die verwendeten Sedimentbezeicli- 
nungen 
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4.2.2 Besiedlungsmuster der Makrofauna 

Abundanz 
Die Besiedlungsdichte und die Zusammensetzung der Makrofauna auf dem hangnormalen 
Schnitt bei 75ON ist in Abbildung 4.2 dargestellt. Dabei ergibt sich ein uneinheitliches Bild, 
sowohl innerhalb als auch zwischen den Stationsgruppen wurden groÃŸ Unterschiede in 
der Abundanz beobachtet. Es zeigte sich jedoch ein Trend zu hÃ¶here Besiedlungsdichten 
an der flachen Station bei 400 m Wassertiefe. In den 19 Proben des hangnormalen Schnittes 
wurden im Mittel 2206 Ind. m gefunden. Das Maximum lag mit 4896 Ind. m * auf Station 
400-1, die geringste Besiedlung fand sich an der Station 1400-3 mit 1024 Ind. m ~ 2 .  Die 
Besiedlungsdichte stieg im Tiefenverlauf zur 400 m-Station hin stark an und zeigte auch auf 
einigen der 800 rn-Stationen hÃ¶her Werte. Auf den anderen Stationen unterhalb von 800 rn 
lag die Abundanz auf Ã¤hnlic geringem Niveau wie auf den 200 rn-Stationen 

Andere 

Bivalvia 

Sipunculida 

Crustacea 

Polychaeta 

- C \ J n V - C \ J n  - c ^ n  

7 9 -  Y ( " ^ ?  
0 0 0  Z S Z & & & A & &  6 0 0  0 0 0 0  

0 0 0 
0 0 0  0 0 0 0  

m C M w  
0 0 0 0 0 0 0 0 0  x r * *  
w w w w w m w w w  - 7 -  

r- r. t. r- 
( N C ^ J C ^ c ^  

Stationen 

Abb. 4.2 Abundanz der Makrofauna [Ind. m 2 ]  und Anteile dominanter Taxa auf dem 75ON-Schnitt. 
- Andere = restliche Taxa (siehe Anhang B) 

Trotz der groÃŸe Unterschiede in der Abundanz zwischen den einzelnen Parallel-Stationen 
waren die prozentualen Anteile der verschiedenen dominanten Taxa innerhalb der Parallel- 
Stationen relativ stabil. Im Tiefenverlauf Ã¼be alle Stationen zeigte sich aber eine deutliche 
Verschiebung der Taxaz~~sammensetz~~ng:  wÃ¤hren die flachen (200 - 400 m) und tiefen 
Stationen (2700 m) von Polychaeten geprÃ¤g wurden, waren die Stationen in mittleren Tiefen 
(800-1400 m) auch stÃ¤rke von Crustaceen besiedelt (20-54 % der Gesamtabundanz). 



Insgesamt wurde die Makrofauna deutlich von Polychaeten dominiert. Ihr Anteil betrug im 
Mittel 56 % an der Gesamtbesiedl~~ng aller Stationen bei einer durchschnittlichen Abundanz 
von 1264 Ind. m~2 .  Die Polychaeten prÃ¤gte die Fauna vor allem an den 200 m- und 400 m- 
Stationen (bis zu 83 % der Gesamtabundanz) und an den 2700 m-Stationen (bis zu  75 %). 
Die maximale Abundanz von 3952 Ind. m fand sich an der 400-1-Station, auf den meisten 
anderen Stationen lag die Abundanz relativ konstant bei ca. 1000 Ind. m 2. 

Die zweitstÃ¤rkst Gruppe bildeten die Crustaceen mit durchschnittlich 30 '/o bei einer 
mittleren Abiindanz von 625 Ind. m'*. Sie waren v.a. in den mittleren Tiefen stÃ¤rke 
vertreten (20-54 % der Gesamtab~~ndanz), die hÃ¶chst Abundanz von 1376 Ind. m'2 wurde 
auf der 800a-1-Station gefunden. Der Anteil der Bivalvien lag im Mittel bei 6'10, nur auf den 
tiefen 2700 m-Stationen erreichten sie bis zu 22 % der Gesamtabundanz. Auch fÅ  ̧ die 
Gruppe der Sipunc~iliden wurde im Mittel nur ein Anteil von 5 % an der Gesamtabundanz 
ermittelt, auf einigen der 800 m-Stationen stellten sie bis zu 14 %. Die anderen gefundenen 
Taxa (siehe Anhang B), die in der Gruppe ,,Andereu zusammengefaÃŸ sind, blieben in der 
Regel unbedeutend (Mittelwert 4 %I) ,  erreichten aber an einzelnen Stationen Anteile von bis 
zu 10 % (Station 2700, zumeist Holothurien). 

Biomasse 
Durch die relativ geringe GrÃ¶Ã der Proben kÃ¶nne vereinzelt vorkommende groÃŸ Indivi- 
duen die Biomasse deutlich beeinflussen. Um die VariabilitÃ¤ der individuellen Biomasse 
exemplarisch darzustellen, ist in Abbildung 4.3 fiir die Stationen des 75ON-Schnittes das 
Minimal-, Maximal- und Median-Gewicht der Polychaeten gezeigt. Dabei ist die Y-Achse 
logarithmisch skaliert. Es wird deutlich, daÂ an vielen Stationen einzelne, groÃŸ Individuen 
(Extremwerte: Gewicht > Median + 4 x Sta~idardabweichi~ngen) den Medianwert des 
Gewichtes um den Faktor 10-100 Å¸berschreiten 

Die Verteilung der Biomasse auf den 75ON-Stationen wird in Abbildung 4.4 dargestellt. 
Ã„hnlic wie die Abundanz zeigte auch die Biomasse eine ungleichmÃ¤ÃŸi Verteilung Ã¼be 
den Hang: auf den flachen Stationen zwischen 200 m und 400 m lag die Biomasse deutlich 
hÃ¶he als auf den tieferen Stationen. 

Im Durchschnitt wurden eine Biomasse von 0,22 g C m 2  gefunden. Auf den flachen 200- 
und 400 m-Stationen wurden die hÃ¶chste Werte von bis zu 0,58 g C m 2  (200-1) ermittelt, 
auf den tieferen Stationen war die Biomasse geringer und lag im Bereich von 0,09 g C m'2 
(2700) bis 0,30 g C i n 2  (800b-2). Die starken Variationen innerhalb der Parallel-Stationen 
lassen jedoch keinen klaren Trend in der Verteilung unterhalb von 400 m Tiefe erkennen, 
allerdings lag der Wert an den 1400 m-Stationen auf etwas hÃ¶here Niveau. 

Der prozentuale Anteil der verschiedenen dominanten Taxa an der Biomasse war innerhalb 
der Stationen gleicher Tiefe weniger stabil als bei der Abundanz. Ãœbe den Schnitt kam es - 
parallel zu der Verschiebung in der Abundanz der einzelnen Taxa - zu einer deutlichen 
VerÃ¤nderun der Zusammensetzung der Fauna: wÃ¤hren die flachen Stationen von Poly- 
chaeten dominiert wurden, stieg in mittleren Tiefen (800 -1400 m) der Anteil der Sipunculi- 
den und der Crustaceen. Dabei kam es insbesondere zwischen den einzelnen 800 m- 
Stationen zu auffÃ¤llige Unterschieden zwischen den Parallel-Stationen. Die tiefen 2700 m- 
Stationen wurden dann wieder von Polychaeten geprÃ¤gt 
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Stationen 

Abb. 4.3 Indi\~iduelle Bion~asse der Po lyc l~ae te~~  auf dem 75"N-Sc1111itt. 
Dargestellt sind Median, Maxin~al- L I I I ~  Minit~~al-Werte sowie die Extren~werte der  Bioniasse 
fur jede Station (in lng C). Extre~nwerte: > Median + 4 X Sta~~dasdabweichung. Die Y-Achse 
ist loglo skaliest 

Insgesamt dominierten die Polychaeten die Bio~nasse, ihr Anteil b e t r ~ ~ g  im Mittel 51 (XI bei 
durchschnittlich 0,12 g C ~ n - ~  (max. 0,53 g C m 2) ,  Die Maximalwerte wurden an den flache11 
(200-400 m)  und tiefen (2700 m) Stationen ermittelt, wo Polychaeten fast 90 YO der Biomasse 
ausmachten. Die C r ~ l s t a c e e ~ ~  dominierten an einigen der 800- und an den 1400 m-Stationen, 
im Mittel betrug ihr Anteil 17 Y0 der Biomasse bei durchschnittlich 0,04 g C m ~ 2  (maximal 
0,19 g C m~2) .  Die Sipunculiden erreichten v.a, auf den 800 m-Stationen Werte bis ca. 40 'L, 
der Gesamtbiomasse, ihr mittlerer Anteil betrugt aber nur 17 'Yn. Der prozentuale Anteil der 
Bivalvien an der Gesamtbiomasse lag im Mittel bei 6 Yo, aber ~ I I  einzelnen Stationen Ã¼be 
den ganzen Hang wurden bis zu 17 '10 erreicht, Die Biomasse der restlichen Makrofa~~na 
(,,Anderef') blieb meist unbedeutend (Mittelwert 9 Yn), an einzelnen Stationen erreichte diese 
Gruppe jedoch bis zu 46 '10 der Gesa~ntbiomasse. 

Weder fÃ¼ die Biomasse noch fÃ¼ die Abu~xdanz der Makrofauna ergab sich eine Korrelation 
mit der KorngrÃ¶ÃŸei~~~erteilu~ bzw. mit dem Gehalt an Nahrungspartikel im Sediment 
(Tabelle 4.4). 
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Abb. 4.4 Bicmasse der Makrofauna [g C ~ n ~ l ]  und Anteile don~ina~~ter Taxa auf dem 75Â°N-Sclm~tt 
- Andere = restliclie Taxa (sielw A~dlai~g B) 

4.2.3 Vertikale Verteilung 

Abu7zdanz 
In Abbildung 4.5 A ist der prozentuale Anteil der F a ~ ~ n a  ~ I I  den beiden ~~ntersuchten 
Sedimentschichte~i 0 - 1 cm und 1 - 6 Cm an der Gesamtbesiedlung der einzel~ien Stationen 
dargestellt. Es wird deutlich, daÃ sich die Besiedl~lng a~ i f  den oberen Sedimentze~~timeter 
konzentrierte (Mittelwert 72 'Io). Das galt vor allem kw die 800 m- und 2700 m-Stationen, 
hier wurden im oberen Zentimeter bis zu 88 YO der Makrofau~~a gekuiden. Auf den 200 m- 
und 1400 m-Statione~~ waren die U~lterschiede in der Besiedlung der beiden Schichte11 nicht 
so stark a~lsgeprÃ¤gt hier w~lrden nur ca. 60 - 70 O/O aller lndividuen im oberen 
Sedirnentzentimeter gefi~nden. Eine A~~sna lune  d ~ ~ f  dem Tra~isekt bildete die 400-1-Station, 
auf der im oberen Sedimentzentimeter nur 30 Y' der 111divid~le11 gezÃ¤hl wurden. 
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Abb. 4.5 Vertikale Verteilung der Abundanz der Makrofauna auf dem 75ON-Schnitt. 
A: Prozentuale vert;,lung der Abundanz auf die Sedimentschichten 0-1 cm und 1 - 6 Cm auf 
den Stationen. B: Prc>zentuale Anteile d o ~ i ~ i ~ ~ a ~ ~ t e r  Taxa an der Abundanz in den Sediment- 
scliichten 0 -  1 cnl und 1 -6  CII~,  Mittelwert ~ i n d  Standardabweicliung fÃ¼ alle Stationen einer 
Tiefe~istufe. 

Der prozentuale Anteil abundanter Taxa in den verschiedenen Sedimentschichten wird in 
Abb. 4.5 B als Mittelwert und Standardabweichu~~g fÃ¼ die einzelnen Tiefenstufen darge- 
stellt. Der obere Sedimentzentimeter wurde auf den flachen Stationen (200-400 m) und den 
tiefen Stationen (2700 m) deutlich von Polychaeten dominiert. In den mittleren Tiefen bei 
800 m wurde die obere Schicht zum Teil von Polychaeten, zum Teil auch von Crustaceen 
geprÃ¤gt an den 1400 m-Stationen waren die Anteile von Polychaeten und Crustaceen in 
etwa gleich grog. Auf den 2700 m-Stationen erreichten auch die Bivalvien Anteile von bis zu 
27 O/O an der Gesamtbesiedlui~g. 

Auch die Besiedlung der untere11 Sedimentschicht wurde auf den flachen (200 -400 m) und 
tiefen (2700 m) Stationen de~~tlich von Polychaeten bestimmt. Auf den 800 m-Stationen 
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wurden die tiefen Sedimente in wechselnden Anteilen von Polychaeten und Crustaceen 
dominiert, zum Teil bildeten auch die Sipunculiden einen hohen Anteil. In 1400 m Tiefe 
wurde die Besiedlung der unteren Sedimentschichten verstÃ¤rk von Crustaceen geprÃ¤gt Der 
Anteil der Bivalvien an der Besiedlungsdichte war durchgÃ¤ngi gering. Bei Betrachtung der 
Verteilung der einzelnen Taxa auf die Tiefenhorizonte lÃ¤Ã sich erkennen, daÃ Crustaceen, 
Polychaeten L I I I ~  Bivalvien verstÃ¤rk im OberflÃ¤chensedimen gefunden wurden, wÃ¤hren 
Sipunculiden hÃ¤ufige in den tieferen Schichten vorkamen. 

Biomasse 
Die Verteilung der Biomasse auf die beiden Sedimenthorizo~~te 0 - 1 Cm und 1 - 6 Cm wird in 
Abbildung 4.6 A gezeigt. Insgesamt war die Biomasse gleichmÃ¤ÃŸig als die Abundanz auf 
die Sedimenthorizonte verteilt, im Durchschnitt waren 57 'X0 der Biomasse auf den oberen 
Sedimentzentimeter konzentriert. Im Tiefenverlauf zeigte sich vor allem auf den flachen bis  
zu 92 '10 auf 200-1) ~ ~ n d  tiefen Stationen (ca. 75 ?L) eine deutliche Konzentration der Biomasse 
auf den oberen Zentimeter. 

In mittleren Tiefen bei 800 m war die Biomasse dagegen - im Unterschied zur Abundanz - 
relativ g1eichmÃ¤Gi auf beide Schichten verteilt. Auf den 1400 m-Stationen wurden im 
oberen Sedimentzentimeter nur noch Werte von rund 20 '10 der Biomasse gefunden. 

Auch hinsichtlich der Verteilung der Biomasse bildete die Station 400-1 mit 22 'Io der 
Biomasse in der unteren Schicht eine auffÃ¤llig Ausnahme. Insgesamt zeigten sich zwischen 
den Parallel-Stationen deutliche Unterschiede U? der vertikalen Verteilung der Biomasse, 
was vor allem auf den 800 m-Stationen deutlich wurde. 

Abbildung 4.6 B zeigt die Anteile dominanter Taxa an der Biomasse der einzelnen Sedi- 
mentschichten als Mittelwert und Standardabweichung fÃ¼ die einzelnen Tiefenstufen. Die 
Biomasse in der oberen Sedimentschicht wurde meist von Polychaeten bestimmt, in 200 bis 
400 m und bei 2700 m Tiefe bildeten sie den hÃ¶chste Anteil. An den 800 m-Stationen 
prÃ¤gte oft ebenfalls die Polychaeten, teils aber auch Sipunculiden und Crustaceen die 
Biomasse. An den 1400 m-Stationen wurden dann meist hÃ¶her Anteile von Crustaceen 
beobachtet. Die Bivalvien erreichten nur auf einigen 800 m-Stationen hÃ¶her Anteile an der 
Abundanz. 

Die Verteilung der Biomasse-Anteile u i  der ~lnteren Sedimentschicht zeigte fÃ¼ die flachen 
und tiefen Stationen ein Ã¤hnliche Bild: bei 200 bis 400 m und bei 2700 m Tiefe dominierten 
die Polychaeten. Die 800 m-Stationen wurden dagegen meist deutlich von Sipunculiden 
geprÃ¤gt die 1400 m-Stationen 1 7 0 1 1  Crustaceen. Der Anteil der Bivalvien an der Biomasse 
war durchgÃ¤ngi unbedeutend. 

Die Biomasse der Polychaete~i und Bivalvie~i war - parallel zu ihrer Abundanz - in der 
Regel im oberen Sedimentzentimeter hÃ¶he als in der unteren Schicht. FÃ¼ die Crustaceen 
wurden hÃ¶her Biomassen in den tieferen Sedimentschichten ermittelt, obwohl Are 
Abundanz in dieser Schicht vergleichsweise gering war. Die hÃ¶her Abundanz der 
Sipunculiden in den tieferen Sedimentschichte~i wirkte sich auch in einer erhÃ¶hte Biomasse 
aus. 
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Abb. 4.6 Vertikale Verteilung der Bio~nasse der Makrofauna auf dem 75ON-Schnitt. 
A: Prozentuale Verteilung der Biomasse auf die Sedin~e~~tschichten 0 - 1 Cm und 1 - 6 Cm auf 
den Stationen. B: Prozentuale Anteile dominanter Taxa an der Biomasse in den 
Sedimentschichten 0 - 1 Cm und 1 - 6 CIII, Mittelwert und Standardabweichung fÃ¼ alle 
Stationen einer Tiefenstufe 

4.2.4 Besiedlungsmuster der Polychaetenfauna 

Abundanz 
In Abbildung 4.7 ist die Abundanz der Polychaeten und der Anteil einiger dominanter 
Familien an den einzelnen Stationen dargestellt. Da die Polychaeten die Fauna auf dem 
75ON-Schnitt dominierten, zeigt ihre Verteilung mit der Tiefe deutliche Parallelen zur Ver- 
teilung der Makrofauna. Die Abundanz erreichte maximale Werte mit 3952 Ind. m-2 auf der 
400 m-Station, auch einige der 800 m-Stationen zeigten hÃ¶her Besiedlungsdichten von bis 
zu 2432 Ind. m-2. An den 200 m-Stationen, den meisten 800 m-Stationen und den tiefergele- 
genen Stationen war die Abundanz relativ konstant und lag bei Werten von ca. 1000 Ind. m->. Im 
Mittel wurden Ã¼be den gesamten Hang 1264 Ind. m gefunde~i. 
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Abb. 4.7 Abundanz der Polychaeteii [Ind. m'] und Anteile dominanter Familien auf dem 75ON- 
Schnitt. 
-Andere = restliche Familien (siehe Anhang B) 

Zwischen den einzelnen Parallel-Stationen zeigten sich deutliche Unterschiede in der Fami- 
lienzusammensetzung. Trotz dieser Unterschiede kÃ¶nne familienspezifische Verteilungs- 
muster beobachtet werden, die zu einem Wechsel in der Zusammensetzung der Poly- 
chaetengemeinschaft mit der Tiefe fihrten. In der Darstellung der Ergebnisse werden die 
Familien der Ampharetiden und Terebelliden aufgrund ihrer sehr Ã¤hnliche Lebensweise in 
einer gemeinsamen Gruppe zusammengefaÃŸt 

Die flachen Stationen zwischen 200 und 400 m Tiefe zeigten eine weniger stark ausgeprÃ¤gt 
Dominanz einzelner Familien als die tieferen Stationen. Auf den tiefer gelegenen Stationen 
wurde die Besiedlung meistens deutlich von nur einer Familie geprÃ¤gt 

Die einzelnen Familien zeigten unterschiedliche Tiefenprafereiizen. So kamen Onuphiden 
(in geringer Abundanz) fast aussclilieÃŸlic auf den 200 ~n-Stationen vor. Die Familie der 
Spionidae wurde dagegen an allen Stationen gefunden, ihre hÃ¶chst Abundanz wurden 
zwischen 200 und 400 m sowie auf den 2700 m-Stationen ermittelt. Die Besiedlung der 
Oweniiden zeigte ein Ã¤hnliche Muster: ihre Abundanz war an den 400 rn-Stationen relativ 
hoch, sank in mittleren Tiefen ab und stieg dann auf den tiefen Stationen (ab 1400 m )  wieder 



an. An den tiefsten Stationen (2700 in) dominierten sie mit bis zu ca. 1100 Ind. m ~ 2  deutlich 
die Polvchaetenfauna. Auch die Familie der Cirratuliden war vor allem an den flachen und 
den tiefen Stationen vertreten. Eine andere Verteilung mit der Tiefe wurde bei der Gruppe 
der Ampharetiden und Terebelliden beobachtet. Sie besiedelten vor allem die Zone zwi- 
schen 400 und 800 rn Tiefe und prÃ¤gte hier mit Dichten von bis zu 1072 Ind. m'2 die 
Polychaetenfa~~na. Ein Ã¤hnliche Verteil~~ngsmuster zeigten die Paraoniden (nicht darge- 
stellt), sie waren v,a. in 800 bis 1400 m Tiefe vertreten, allerdings in viel geringerer Abun- 
danz. Die Sabelliden (nicht dargestellt) zeigten eine uneinheitliche Verteilung, sie wurden 
nur in geringen Dichten (max. 464 lnd. m 7 an einzelnen 400 in, 800 in und 2700 rn 
Stationen gefunden. Der Anteil anderer Familien (als ,,Andereu zusammengefaÃŸt war in 
allen Tiefen gering und lag zusammen meist unter 25 '1". Aus dieser Gruppe zeigten an der 
Station 400-1 die Maldaniden (19 X ) ,  an der Station 1400-2 die Capitelliden (9 %) ein 
grÃ¶ÃŸer Vorkommen. 

Insgesamt zeigte sich ein deutliche Verschiebung der Familienz~~sammensetz~~ng mit zu- 
nehmender Wassertiefe, wobei auf den flachen Stationen keine deutliche Dominanz einzel- 
ner Familien beobachtet wurde. Die 800 m-Stationen wurden von Ampharetiden und 
Terebelliden geprÃ¤gt Auf den 1400 m und 2700 m-Stationen bildeten die Oweniiden den 
hÃ¶chste Anteil. 

Biomasse 
Damit Einzelf~~nde von groÂ§e Individuen die Darstellung nicht verzerren, wurden bei den 
Analysen, die auf der Biomasse der Polychaeten basieren, einige seltene, groÃŸ Arten bzw. 
Individuen nicht berÅ¸cksichtigt Daher kommt es im Vergleich mit den Biomasse-Werten, 
die im Kapitel 4.2.2 aufgefiihrt sind, zu geringfÃ¼gige Unterschieden. Die entsprechenden 
Arten sind im Anhang B markiert. 

Die Verteilung der Polychaeten-Biomasse auf dem 75ON-Transekt wird in Abbildung 4.8 
dargestellt. Dabei zeigte sich ein Ã¤hnliche Muster wie bei der Verteilung der 
Gesa~ntbio~nasse (Abb. 4.4): An den flachen Stationen wurden hohe Werte beobachtet, die 
dann rasch mit der Tiefe abnahmen. Der Maximalwert von 0,53 g C m " wurde a n  Station 
200-1 gemessen. Auf den 800 m- und 1400 m-Stationen wurden nur weniger als 0,1 g C m ~ "  
gefunden, das Minimum betrug 0,02 g C m" an Station 1400-3. Auf den 2700 m-Stationen 
stieg die Biomasse der Polychaeten wieder leicht an  und erreichte Werte bis zu 0,17 g C m~'. 
Im Durchschnitt wurde auf den Stationen des 75ON-Schnittes eine Polychaeten-Biomasse 
von 0,11 g C m '' ermittelt, dabei war jedoch die VariabilitÃ¤ weitaus stÃ¤rke ausgeprÃ¤g als 
bei der Ab~~ndanz ;  zwischen den einzelnen Stationen variierte die Biomasse bis um den 
Faktor 20. 

FÃ¼ die Bio~nasseverteilung der Polychaeten-Familien lÃ¤Ã sich eine Tiefenzonierung 
beschreiben, die in etwa der Abundanzverteilung der Familien entspricht. So war eine hohe 
Biomasse der Onuphiden auf die flachen Stationen bis 400 m beschrÃ¤nkt wÃ¤hren die 
Ampharetiden/Terebelliden in den mittleren Tiefen hohe Anteile an der Biomasse bildeten. 
Die Familie der Oweniiden dominierte vor allem an den 2700 m-Stationen die Gesamtbio- 
masse, Spioniden bildeten Ã¼be einen groÃŸe Tiefenbereich einen geringen Anteil der 
Biomasse. 
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Abb. 4.8 Biomasse der  Polycliaeten [g C m '1 und Anteile dominanter Familien auf dem 7S0N-Schnitt 
(ohne groÃŸ Individuen; siehe Text). - Andere = restliche Familien (siehe Anhang B) 

Insgesamt wurde die Biomasse in noch stiirkerern MaÃŸ als die Abundanz von einzelnen 
Familien dominiert. So erreichten die Onuphiden an den flachen Stationen bis zu 90 '10 der 
Gesamtbiomasse. Auf den 800 m-Stationen war die Familienz~~sarnmensetzung diverser, die 
Biomasse wurde aber deutlich von der Gruppe der Ampharetiden/Terebelliden geprÃ¤gt 
Die tiefen Stationen zwischen 1400 m und 2700 m wurden zunehmend von Oweniiden 
dominiert, die bis zu 82 % der Biomasse bildeten. Andere Familien wie Spioniden oder 
Paraoniden und Cirratuliden (nicht dargestellt) waren v.a. auf den Stationen unterhalb von 
400 m zu finden, ihre Biomasse blieb aber in der Regel unter 20 % der Gesamtbiomasse. 

Die Biomasse der Polychaeten war signifikant mit dem Silt-Anteil der Sedimente korreliert, 
ansonsten ergaben sich keine Korrelationen zwischen der Besiedlungsstruktur der Polychae- 
tenfauna und den Sedimentparametern (Tabelle 4.4). 

4.2.5 Gemeinschaftsstruktur 

Die Analyse der Gemeinschaftsstruktur der Polychaetenfa~~na wurde sowohl auf Familien- 
als auch auf Art-Niveau durchgekhrt. Somit kann Ã¼berpriif werden, ob die (weniger 
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arbeitsintensive) Bestimmung und Analyse der Fauna auf Familien-Niveau vergleichbare 
Ergebnisse erbringt wie eine Bearbeitung auf Art-Niveau. Neben der Analyse der Polychae- 
ten-Abundanz wurde auch eine Analyse der Polychaeten-Biomasse durchgefiihrt. 

A b u n d a n z  
Klassifikation u n d  Ord ina t ion  dei Polyc/~i?efen-Familien 

FÃ¼ die Klassifikation der Polychaetenfauna auf Familien-Niveau (Abb. 4.9 A) wurden 21 
abundante Familien analysiert. In der Cl~~steranalyse der Polychaeten-Familien zeigen sich 
vier deutlich getrennte Gruppen, die von Stationen Ã¤hnliche Tiefe gebildet werden. Alle 
untersuchten 2700 m-Stationen bilden einen homogenen, gut abgegrenzten C l ~ s t e r .  Die 
Mehrzahl der 800 m-Stationen ergeben zusammen eine Gruppe, die 800a-1-Station liegt 
jedoch mit den 1400 m-Stationen in einem anderen Cluster. Die 200 m- und 400 m- Stationen 
werden in einer relativ heterogenen Gruppe zusammengefaÃŸt Die Station 800b-3 weist nur 
geringe Ahnlichkeit zu den anderen Stationen auf und liegt abgetrennt. 

Die Ordination der Abundanz der Polychaeten-Familien zeigt im MDS-Plot (Abb. 4.9 B) mit 
einem StreÃŸfakto von 0,13 eine gute 2-dimensionale Abbildung der Stationsmatrix. lm 
MDS-Plot zeigen sich mehrere gut getrennte Stations-Gruppen. Wie irn Dendrograrnrn sind 
die flachen 200 m- und 400 m-Stationen deutlich von den anderen Stationen getrennt, aber 
relativ heterogen. Die meisten 800 m-Stationen liegen eng zusammen, grenzen sich aber nur 
schlecht von den 1400 m-Stationen ab. Die Station 800b-3 ist - wie im Dendrogram~n - weit 
von den anderen Stationen gleicher Tiefe entfernt. Die tiefen 2700 m-Stationen bilden eine 
heterogene, abgetrennte Gruppe. Aus der Lage der Stationen lÃ¤Ã sich eine leichte graduelle 
Anordnung der Stationen mit der Tiefe erkennen, wobei aus mathematischen GrÅ¸nde die 
200 m- und 400 m-Stationen hufeisenfÃ¶rmi angeordnet sind. 

Klassifikation u n d  O r d m a t w n  der Polychaeten-Alten 

FÃ¼ die Klassifikation auf Art-Niveau wurden 35 abundante Arten herangezogen. Im Den- 
drogramm (Abb. 4.10 A) lassen sich deutlich vier verschiedene Gruppen unterscheiden, die 
von Stationen gleicher Tiefe gebildet werden. Dabei entspricht die Zusammensetzung der 
Cluster weitgehend der Analyse auf Familien-Niveau. Die flachen 200 m-Stationen und die 
einzelne 400 m-Station werden in einer deutlich abgetrennten, heterogenen Gruppe 
zusammengefaÃŸt Die 2700 m-Stationen liegen ebenfalls zusammen in einem CI~s te r .  Die 
drei 1400 m-Stationen liegen ebenso wie die 800 111-Stationen in getrennten Gruppen, ohne 
daÂ es zu uberschneidungen wie bei der Analyse auf Familien-Niveau kommt. 

Der MDS-Plot der Abundanz der Polychaeten-Arten (Abb. 4.10 B) ist mit einem StreÃŸfakto 
von 0,15 noch eine ausreichend gute Abbildung der Stationsmatrix. Der Plot zeigt vier 
deutlich getrennte Gruppen, die den Clustern aus Abbildung 4.10 A entsprechen. Die 
800 m-Stationen bilden dabei eine heterogene Gruppe, in der aber die jeweiligen Parallel- 
Stationen nahe zusammenliegen. Auch die flachen 200 m und 400 m-Stationen bilden eine 
heterogene, abgesetzte Gruppe. Die Anordnung der Gruppen entspricht mit wenigen Aus- 
nahmen dem Muster des Familien-Plots, allerdings sind die einzelnen Gruppen besser 
voneinander getrennt. Aus der Lage der Stationen ergibt sich ein deutlicher Gradient mit 
der Tiefe, wobei sich aus mathematischen Griinden eine hiifeisenf6rmige Anordnung zeigt. 
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Die Analyse der Biomasseverteilung auf Familien-Niveau basiert auf den selben 21 Fami- 
lien, die auch schon bei der Analyse der Abundanz verwendet wurden. 

Abbildung 4.11 A zeigt neben vier Gruppen eine Reihe von einzeln stehenden Stationen. 
Dabei entspricht die Zusammensetzung der Cluster - bis auf die 800 m-Stationen - der 
Analyse der Abundanzverteilung. WÃ¤hren die 1400 m- und 2700 m-Stationen jeweils ein 
homogenes Cluster bilden, liegen die 200 m- und die 400 m-Stationen in einer relativ 
heterogenen, weit abgetrennten Gruppe. Sechs Stationen aus 800 m Tiefe gruppieren sich in 
einem Cluster, jeweils eine Station (800-3, 800a-1, 800b-3) ans jeder der drei Stationsgruppen 
ist einzeln abgetrennt. 

Der auf der Biomasse basierende MDS-Plot der Polychaeten-Familien zeigt bei Ã¤hnliche 
StreÃ (0,14) nur wenig Unterschiede zu dem Ab~indanz-Plot (Abb. 4.11 B). Auch hier lassen 
sich die vier im Dendrogramm gebildeten Gruppen deutlich trennen. Die 200 m- und 400 m- 
Stationen sind relativ weit untereinander und von den anderen Stationen abgesetzt. Die 
2700 m-Stationen und die 1400 m-Stationen liegen relativ dicht beieinander. Dagegen zeigen 
sich die 800 m-Stationen weniger homogen und nur wenig von den 1400 m-Stationen 
abgegrenzt: WÃ¤hren sechs Stationen eine enge Gruppe bilden, sind die drei restlichen 
Stationen im Dendrogramm einzeln deutlich davon abgetrennt. 

Abgesehen von der Abspaltung einzelner 800 111-Stationen lassen sich nur wenige Unter- 
schiede zum MDS-Plot der Familienabundanz erkennen. 

Klassifikation und Ordination der Polyrliat~fen-Arten 

Bei der Analyse der Polychaeten-Biomasse auf Art-Niveau wurden die selben 35 Arten 
verwendet wie bei der Analyse der Abundanz. 

Die Klassifikation (Abb. 4.12 A) zeigt vier deutlich getrennte Gruppen, die jeweils von den 
Proben einer Tiefenstufe gebildet werden. Die 800 m-Stationen bilden dabei - im Gegensatz 
zur Familienanalyse (Abb. 4.11 A) - ein gemeinsames Cluster, ohne daÂ einzelne Stationen 
weiter abgetrennt werden. Diese Zusammensetzung der einzelnen Cluster entspricht der 
Analyse der Polychaeten-Abundanz (Abb. 4.10 A). 

Abbildung 4.12 B zeigt den MDS-Plot der Bio~nasseverteil~~ng der 35 dominanten Arten. Der 
StreÃŸfakto von 0,15 weist auf eine noch gute 2-dimensionale Abbildung der Stationsmatrix 
hin. Die vier getrennten Gruppen entsprechen den Stationen gleicher Tiefenstufe, die auch 
im Dendrogramm (Abb. 4.12 A) einzelne Cluster bilden. Die 1400 m-Stationen sind nur 
wenig von der heterogenen Gruppe der 800 m-Stationen getrennt, wÃ¤hren die 2700 m und 
die flachen 200 und 400 m-Stationen deutlich abgesetzt sind. Die Anordnung der Stationen 
folgt - noch stÃ¤rke als die Ordination auf Familien-Niveau - einem Tiefengradienten. Im 
Vergleich mit der Ordination der Arten-Abundanz zeigen sich keine Unterschiede. 
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4.2.6 Charakter-Arten 

In Tabelle 4.2 sind die Polychaeten-Arten aufgefÅ¸hrt die in Bezug auf Abundanz und 
Biomasse fÅ  ̧ die in der Gemeinschaftsanalyse ermittelten Tiefenbereiche als Charakter- 
Arten zu bezeichnen sind. Auf den 200 m- und den 800 m-Stationen konnten Arten ermittelt 
werden, die bezÃ¼glic ihrer Abundanz den Vorgaben entsprachen. An den 1400 m-Stationen 
und 2700 m-Stationen konnte keine Art als charakteristisch eingeordnet werden. 

In Bezug auf die Biomasse wurden nur fÅ¸ die 800 m- und die 2700 m-Stationen Charakter- 
Arten ermittelt. Auf den 200 m-Stationen und den 1400 m-Stationen konnten keine 
typischen Arten gefunden werden. 

FÃ¼ die 800 m-Stationen wurde eine Art ermittelt, die sowohl fÃ¼ die Abundanz als auch fÅ  ̧
die Biomasse dieser Tiefenlage charakteristisch war. 

Tab. 4.2 Charakter-Arten der Polychaetenfauna auf dem 75ON-Schnitt. 
Polychaeten-Arten, die in Bezug auf Abundanz oder Biomasse den Kriterien fur Charakter- 
Arten (nach SALZWEDEL et al. 1985) entsprechen 

Stationsgruppe Abundanz Biomasse 
200/400 n~ Notoproctus oculatus 
800 rn Melinnopsis arctica Melinnopsis arctica 

4.2.7 DiversitÃ¤ 

Die DiversitÃ¤ der Polychaetenfauna wurde sowohl anhand von univariaten Indizes als auch 
durch Dominanzkurven bewertet. 

Die univariaten DiversitÃ¤ts-Paramete H' (SHANNON & WEAVER 1949), 1' (AquitÃ¤ nach 
PIELOU 1974) und Â£(Sn (Rarefaction nach SANDERS 1968) sind in Tabelle 4.3 dargestellt. 
Der Verlauf der DiversitÃ¤ Å¸be den Hang lÃ¤Ã sich wegen der starken Schwankungen 
zwischen den Parallel-Stationen schlecht beurteilen. H' und E(S,,) lagen zwischen 200 m und 
1400 m jeweils auf vergleichbarem Niveau, nur an den 2700 m-Stationen wurden deutlich 
niedrigere Werte ermittelt. Auch die Ã„quitÃ 1' zeigte zwischen den einzelnen Parallel- 
Stationen starke Schwankungen, war aber auf den Stationen in mittlerer Tiefe (800- 1400 m) 
etwas hÃ¶her Auf dem 75ON-Schnitt waren dabei Artenreichtum (H', E(S,,)) und z.T. auch die 
Ã„quitÃ J' mit Faktoren der KomgroÃŸenverteil~~n korreliert (Tab. 4.4). 

Die Dominanzk~~rven der einzelnen Stationen wurden der ~bersichtlichkeit halber in 
einzelnen Grafiken dargestellt (Abb. 4.13), die den Tiefenstufen entsprechen. Bei einer 
Gesamtanzahl von 75 Arten im Unters~~chu~~gsgebiet  wurden im Mittel nur 14 Arten pro 
Station gefunden. Die maximale Artenzahl erreichten die Polychaeten auf Station 400-1 mit 
40 Arten. Der niedrigste Wert von 7 Arten wurde an der Station 2700 gefunden, die 
Stationen 1400-3 und 2700-2 wiesen jeweils nur 8 Arten auf. 
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Abb. 4.13 DiversitÃ¤ der Polychaetenfauna auf dem 75Â°N-Scluut als kumulative Dominanz-Kurven. 
Die Kurven der einzelnen Stationen sind in Grafiken fÃ¼ die einzelnen Tiefenstufen zusam- 
mengefaÃŸ 

Die flachen Stationen zwischen 200 und 400 m wiesen die hÃ¶chst DiversitÃ¤ auf, allerdings 
wurde auf Station 200-2 eine deutlich geringere Artenvielfalt ermittelt. Die Stationen 
zwischen 800 m u n d  1400 m Tiefe wiesen generell eine mittlere DiversitÃ¤ auf; d ie  z.T. 
deutlichen Unterschiede zwischen den einzelnen Stationen lassen sich wegen der Ãœber 
schneidungen der Kurven nicht weiter quantifizieren. Auf d e n  tiefen Stationen bei 2700 m 
wurde n u r  eine geringe DiversitÃ¤ mit geringerer Variationsbreite beobachtet. 

Tab. 4.3 DiversitÃ¤ der Polychaetenfauna auf dem 75ON-Schnitt. 
Angegeben sind die DiversitÃ¤ts-Indize H' nach SHANNON & WEAVER (1949), Â£(Sr, nach 
SANDERS (1968) und AquitÃ¤ J' nach PIELOU (1974) 

Station 200 200 400 800 800 800 800a 800a 800a 800b 800b 800b 1400 1400 1400 2700 2700 2700 2700 
Index -1 -2 -1 -1 -2 -3 -1 -2 -3 -1 -2 -3 -1 -2 -3 -1 -2 -3 
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Mit zunehmender Tiefe war sowohl eine Abnahme der Artenvielfalt als auch der Ã„quitÃ 
(d.h. die Dominanz einzelner Arten stieg) zu beobachten. Obwohl sich die DiversitÃ¤ vieler 
Stationen anhand ihrer Dominanzkurven nicht direkt miteinander vergleichen laÃŸt war die 
Diversitat auf den 2700 m-Stationen eindeutig am geringsten. 

Tab. 4.4 Korrelation zwischen Besiedlungsstruktur und Sedimentparanietem auf dem ostgronlÃ¤n 
dischen Kontinentalhang. 
Angegeben sind die Spearman Rang-Koeffizienten fur signifikante Korrelationen zwischen 
der Besiedlungsstruktur der Fauna und Sedimentparametern auf den drei Schnitten. 
(Abundanz und Biomasse der Makrofauna und der Polychaeten, DiversitÃ¤ der  Poly- 
chaetenfauna E(S,,) nach SANDERS (1968), H' nach SHANNON & WEAVER (1949), /' nach 
PIELOU (1974); (mittl. Korngr.): Median der Korngroge, (Silt): Silt-Gehalt im Sediment, 
( C Ã £ )  C - A n t e i l  im Sediment, (C:N): C:N-VerhÃ¤ltni im Sediment, (Chl U): Chl U-Gehalt in1 
Sediment). Signifikanzniveau der Korrelation: n.s.: nicht signifikant; *: p > 0,05; ": p > 0,01; 
: p > 0,001 

Biomasse Abundanz Biomasse Abundanz E(S,,) H' 1' 
Transekt Parameter Makrofauna Polychaeten 

75ON mittl Komg. n.s. n.s. n.s. n.s. -0,65** -0,66** -0,52* 

Silt n.s, n s. -0,66*' n.s. 0,53* 0,55* n.s. 

C:N n.s. n-s. n.s. n.s. n.s n s. n.s. 

Corg n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 

Chl U n.s. n.s. n s. n.s. n.s. n.s. n.s 

79ON mittl Korng. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s n.s. 

Silt n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s n.s. 

C:N O,9Ow n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 

Corg n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 

chl  fl 0,93** 0,83" 0,79*' 0,83** 11,s. n.s. n.s. 

2000 m mittl Komg. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. -0,76' 

Silt n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 0,80* 

C:N n.s. n.s. n.s. n s. n.s. n.s. n s. 

Corg n.s. n.s n.s. n s. n.s n.s 0,88*' 

Chi fl -0,65* n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 

4.2.8 ErnÃ¤hrungstype 

Zur Beurteilung der ErnÃ¤hrungsweis wurden die Polychaeten in die vier Gruppen Suspen- 
sionsfresser, ,,surface"-Fresser, ,,sub-surfacef'-Fresser und camivore Arten eingeteilt. 

A bundam 
Abbildung 4.14 zeigt die prozentualen Anteile (Mittelwert und Standardabweichung) der 
EmÃ¤hrungstype an der Polychaeten-Abundanz fÃ¼ die einzelnen Tiefenstufen. Die Zu- 
sammensetzung der ErnÃ¤hrungstype der Polychaeten verÃ¤ndert sich deutlich Ã¼be den 
Hangschnitt. Insgesamt dominierten die Gruppen der ,,surface"- und ,,sub-surfacer'-Fresser 
die Fauna mit mindestens 70%. Die flachen und mittleren Stationen wurden von ,,surfacel'- 
Fressern geprÃ¤gt wÃ¤hren auf den 2700 m-Stationen der Anteil der ,,sub-surfaceJ'-Fresser 
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1 L] Suspension Surface Sub-Surface Carnivor 1 
Abb. 4.14 Anteile der ErnÃ¤hrungstype an der Polychaeten-Abundanz auf dem 75Â°N-Sclmit 

Mittelwert und Standardabweicli~~ng fÅ  ̧die Stationen einer Tiefenstufe 

D Surface Sub-Surface Carnwor 1 
P- 

Abb. 4.15 Anteile der Ernahruiigstypen an der Polychaeten-Bio1nasi.e auf dein 75ON-Schnitt. 
Mittelwert und Standardabweichung fÃ¼ die Stationen einer Tiefenstufe 
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zunahm. RÃ¤uberisch Polychaeten wurden in allen Tiefenstufen gefunden, aber nu r  selten 
an den 2700 ~n-Stationen. Das Vorkommen der Suspensionsfresser war zumeist auf einzelne 
flache (200-400 m) und tiefe (2700 m) Stationen beschrÃ¤nkt 

Biomasse 
Auch die Verteilung der Biomasse auf die verschiedenen ErnÃ¤hrungstype (Abbildung 4.15) 
zeigte eine deutliche VerÃ¤nderun Å¸be das Tiefenprofil. Im allgemeinen ergab sich eine 
Ã¤hnlich Verteilung wie hinsichtlich der Abundanz mit einer deutlichen Dominanz von 
,,surface"- und ,,sub-surfacel'-Fresser. Allerdings wurde die Biomasse der flachen 200 m- 
Stationen stark von carnivoren Polychaeten (v.a. Onuphiden) dominiert (bis 91%). Auf den 
anderen Stationen war der Beitrag der carnivoren Arten zur Biomasse eher gering. Auf den 
800 m-Stationen zeigten ein uneinheitlicheres Bild, an den meisten Stationen Å¸berwoge die 
,,surfacer'-Fresser, ihr Anteil lag zwischen 45 und 90 %. An den tiefen Stationen ab 1400 m 
stieg der Anteil der ,,sub-surfacer'-Fresser - entsprechend ihrer hÃ¶here Abundanz - auf 
Werte von bis zu 90 % an. Suspensionsfressende Arten wurden nur auf einzelnen Stationen 
zwischen 200 m und 400 m gefunden. 

4.2.9 Korrelation mit Umweltparametern 

Mit einer Korrelationsanalyse wurde untersucht, welche Parameter bzw. Parameterkombi- 
nation die Gemeinschaftsstruktur der Polychaetenfauna am besten erklÃ¤rt Folgende 
Faktoren wurden in der Analyse verwendet: Wassertiefe, Median der KorngroÃŸe Silt- 
Anteil, C - A n t e i l  (0 - 6 cm), C:N-VerhÃ¤ltni und Chl a-Gehalt (0 - 10 cm) des Sedimentes 
sowie Chl U-, POC- und PON-Konzentration in der Bodennepheloidschicht. 

Tabelle 4.5 zeigt die Ergebnisse der Analyse in Form der jeweils drei besten Faktoren bzw. 
Faktorenkombinationen. Am stÃ¤rkste war die Kombination der Faktoren Wassertiefe, Silt- 
Anteil und Chl a-Gehalt mit der Gemeinschaftsstruktur der Polychaeten korreliert (r = 0,68). 
Es wurde deutlich, daÂ von den eigentlichen Sedimentfaktoren nur der Silt-Anteil stÃ¤rke 
mit der Zusammensetzung der Fauna korreliert war. Parameter wie Chl a, Corg und C:N, die 
im Zusammenhang mit der NahrungsverfÅ¸gbarkei irn Sediment stehen, erklÃ¤rte die 
Gemeinschaftsstruktur nur schlecht. 

Tab. 4.5 Kombination der Umweltparameter mit den hcxhsten Rangkorrelationen zwischen Poly- 
chaetenfauna und Umweltparametern auf dem 75ON-Schnitt. 
Angegeben sind: (k): Anzahl der berÃ¼cksichtigte Umweltparameter; der fettgedruckte Wert 
kennzeichnet die Parameterkoinbination mit der hcichsten Korrelation; (Silt): Silt-Anteil im 
Sediment; (CÃ£Ã£ Co%-Anteil im Sediment; (C:N): C:N-Verhaltnis irn Sediment, (Chl 0): Chl a- 
Gehalt im Sediment; (Tiefe): Wassertiefe 

k Rangkorrelation 

1 Tiefe Silt Chi a 
0,637 0,457 0,392 

2 Tiefe, Chl a Tiefe, Silt Silt, Chl a 
0,661 0,641 0,553 

3 Tiefe, Silt, Chl a Tiefe, Chl a, Corg Tiefe, Silt, CyCg 
0,677 0,588 0,560 
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4.3 Der 7g0N-Schnitt 

Bei 79ON wurde ein hangnormaler Schnitt mit Stationen in 200, 800, 1100 und 2000 m 
Wassertiefe beprobt. Dabei wurden von jeder Tiefenstufe nur  jeweils zwei GKG-Proben und 
- zusÃ¤tzlic bei 200 m Tiefe - eine MUC-Probe ausgewertet. 

4.3.1 Abiotische Faktoren 

In Tabelle 4.6 sind die abiotischen Parameter der Stationen des 79ON-Schnittes zusarnmenge- 
faÃŸt In Abbildung 4.1 ist die KorngrÃ¶ÃŸenverteilu der Stationen des 79ON-Schnittes als 
TernÃ¤r-Diagram dargestellt. 

Die Sedirnentzusammensetzung zeigte relativ geringe Unterschiede zwischen den einzelnen 
Parallel-Stationen. Auf den 200 m-Stationen wurde siltiger Sand gefunden. An den tiefer- 
gelegenen Stationen ab 800 m war das Sediment deutlich feiner, es bestand aus Silt mit nur 
geringen Sandanteilen. Insgesamt war das Sediment - vor allem auf den tiefen Stationen - 
feilier als auf dem 75ON-Schnitt. Der Median der KorngrÃ¶Ã sank unterhalb der 200 m- 
Stationen stark ab und lag dann zwischen 800 m und 2000 m bei relativ konstanten Werten. 

Der Gehalt an organischem Material (Mittelwert aller Parallel-Proben) stieg von 0,3 % an 
den flachen Stationen bis in mittlere Tiefen an. An den 800 m und 1100 m Stationen lag er 
relativ konstant bei 0,55 %, und sank dann auf den 2000 m Stationen wieder auf 0,4 % ab. 
Das C:N-VerhÃ¤ltni zeigte Ã¼be den Transekt ein Absinken mit der Tiefe. An den 200 m- 
Stationen lag das VerhÃ¤ltni bei 9:1 und fiel auf den tieferen Stationen auf Werte von 
zwischen 5:1 bis 7:1 ab. 

Tab. 4.6 Umweltparameter der Stationen auf dem 79'N-Schnitt. 
Angegeben sind: (mittl. Korngr.): Median der KorngrÃ¶ÃŸ (Silt): prozentualer Anteil der 
KorngrÃ¶ÃŸenfrakti < 63pm; (Corg): prozentualer Anteil des organischen Materials an der 
Trockenmasse des Sedimentes; (C:N): C:N-VerhÃ¤ltni im Sediment, (Chl a): Gehalt an 
Chlorophyll-a-Aquivalenten in den oberen 10 cm des Sedimentes (RITZRAU pers. Mittl.); 
(T): Wassertemperatur und (S): Salinitat in Bodennahe (BUDEUS pers. Mittl.); (Tiefe): 
Wassertiefe 

Station mittl.Korngr. Silt C:N Corg Chl fl T S Tiefe 
[mml [%I [%I [mgm2]  ['C] [ml 

ZOOM 33,91 0,76 34,82 192 
200-1 0,075 48,71 9,20 0,33 33,91 0,76 34,82 183 
200-2 0,076 38,18 8,62 0,31 33,91 0,76 34,82 183 
800-1 0,040 97,37 5,86 0,61 6,41 0,21 34,87 803 
800-2 0,041 97,84 5r44 0,56 6,41 0,21 34,87 748 
1100-1 0,041 95,72 7,07 0,61 7,42 -0,28 34,90 1098 
1100-2 0,041 95,70 6,57 0,55 7,42 -0,28 34,90 1101 
2000-1 0,046 86,35 5,86 0,42 2,71 1961 
2000-2 0,046 85,34 5,32 0,36 2,71 1952 
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Die Werte fÃ¼ den Chl a-Gehalt stammen aus MUC-Proben, die parallel zu den  GKG 
genommen wurden. Aufgrund der kleinrÃ¤umige SedimentvariabilitÃ¤t die anhand der 
GKG-Proben zu erkennen war, sind diese Werte nur bedingt fÃ¼ die VerhÃ¤ltniss in den 
GKG-Proben heranzuziehen, 

Der Chl U-Gehalt sank von sehr hohen Werten auf den 200 m-Stationen stark auf geringere, 
konstante Werte zwischen 800 bis 1100 m Tiefe ab. An den tiefen 2000 m-Stationen wurde 
der geringste Chl U-Gehalt gemessen. 

4.3.2 Besiedlungsmuster der Makrofauna 

Abui~daiiz 
In Abb. 4.16 ist die Abu~idanz der Makrofauna auf den Stationen des 79ON-Schnittes 
dargestellt. Die vier Stationsgruppen auf dem hangnormalen Schnitt lassen sich in zwei 
deutlich getrennte Bereiche einteilen: Hohe Individuenanzahlen waren auf die 200 m-Statio- 
nen beschrÃ¤nkt auf den Stationen unterhalb von 200 m Wassertiefe nahm die Besiedlungs- 

Andere 

Bivalvia 
Sipunculida 

I Crustacea 1 Polychaeta 

Stationen 

Abb. 4.16 Abundanz der Makrofauna [Ind. m 2 ]  und Anteile dominanter Taxa auf dem 79ON-Schnitt. 
- Andere = restliche Taxa (siehe Anhang B) 
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dichte stark ab. An der flachen 200M-Station erreichte die Abundanz maximale Werte von 
11205 Ind. m und sank auf den tieferen Stationen auf durchschnittlich 1309 Ind. m ab, die 
geringste Besiedlungsdichte wurde an Station 2000-3 ermittelt (592 Ind. m *). Im Mittel wur- 
den an den 9 Stationen 3757 Ind. m * gefunden. 

Die Makrofauna auf dem 79ON-Schnitt wurde deutlich von Polychaeten und Crustaceen 
dominiert (Mittelwert 43 % bzw. 42 %), wobei sich irn Tiefenverlauf die Dominanz dieser 
Gruppen verschob. WÃ¤hren die flachen und mittleren Stationen (200 - 800 m)  von Poly- 
chaeten geprÃ¤g wurden, war auf den tiefen Stationen unterhalb von 1100 m der Anteil der 
Crustaceen hÃ¶her 

Auf den flachen 200 m-Stationen dominierten die Gruppe der Polychaeten die Fauna mit bis 
zu 61 '10 der Gesamtabundanz und erreichte mit 6875 Ind. m'* (Station 200M) ihre hÃ¶chst 
Abundanz auf dem hangnormalen Schnitt bei einer mittleren Abundanz von 1623 Ind. m'*. 
WÃ¤hren auf den 1100 m-Stationen die Besiedlungsdichte von Polychaeten und Crustaceen 
annÃ¤hern gleich war, wurden die tiefen 2000 m-Stationen von Crustaceen dominiert (56 bis 
76 '10). Ihre hÃ¶chst Abundanz erreichten die Crustaceen allerdings ebenfalls an den dicht 
besiedelten flachen Stationen (2704 Ind. m-^ an Station 200-2, die mittlere Abundanz lag bei 
1026 Ind. m * ). Sipunculiden erreichten nur einen mittleren Anteil von 6 '10 an der Gesamt- 
besiedlung, bildeten aber an den 1100 m-Stationen bis zu 24 % der Fauna. Das Vorkommen 
von Bivalvien war vor allem auf die flachen Stationen beschrÃ¤nk (Anteile bis zu 16 %), im 
Mittel erreichten sie Å¸be den Hang nur 7 % der Abundanz. Der Anteil der restlichen Taxa 
(als ,,Andereu zusammengefaÃŸt siehe Anhang B) an der Besiedelung blieb unbedeutend 
und erreichte nie mehr als 5 '41 der Gesamtabundanz. 

Biomasse 
Die Biomasse der Stationen des 79ON-Transektes zeigte starke Unterschiede zwischen den 
einzelnen Stationsgruppen (Abb. 4.17). Wie bei der Abundanz gab es eine deutliche Tren- 
nung in flache Stationen (200 m) mit hohen Biomasse-Werten und tiefergelegene Stationen 
mit geringen Werten. Die Biomasse der einzelnen Parallel-Stationen variierte stÃ¤rke als die 
Besiedlungsdichte. Es lieÂ sich kein eindeutiges Muster fur die einzelnen Tiefenstufen 
erkennen, zumal die Biomasse an einigen Stationen deutlich von einzelnen groÂ§e Taxa 
geprÃ¤g wurde (2.B. Station 1100-1). 

Die durchschnittliche Biomasse lag bei 0,34 g C m *. Der HÃ¶chstwer wurde auf Station 
200M mit 0,76 g C m * gefunden, minimale Werte auf Station 2000-2 mit nur 0,08 g C m 2. Im 
Tiefenverlauf zeigte sich wie bei der Abundanz zuerst ein starker Abfall der Biomasse 
unterhalb von 200 m auf Werte zwischen 0,12 und 0,19 g C m * in 800 m Tiefe. Allerdings 
stieg die Biomasse an den 1100 m-Stationen dann wieder auf Werte von bis zu 0,35 g C m 2  
an, um auf den 2000 m-Stationen erneut abzusinken. 

Die Zusammensetzung der Biomasse auf dem 79ON-Transekt war an den Parallel-Stationen 
gleicher Tiefe weniger einheitlich als die Zusammensetzung der Abundanz. Besonders aus- 
geprÃ¤g war diese VariabilitÃ¤ auf den 1100 m-Stationen. Auf dem hangnormalen Schnitt 
wurde die Biomasse der Benthosfanna deutlich von Polychaeten dominiert (Mittelwert 
53 %). Ihre durchschnittliche Biomasse betrug 0,21 g C m ?, maximal wurden 0,61 g C m ~ *  
ermittelt. Der Anteil der Crustaceen lag im Mittel bei 19 % mit einer durchschnittlichen 
Biomasse von 0,04 g C m 2  (max. 0,08 g C m ^). Dabei zeigte sich eine deutliche Verschiebung 
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Abb. 4.17 Biomasse der Makrofauna [g C m *] und Anteile dominanter Taxa auf dem 79ON-Schnitt 
- Andere = restliche Taxa (siehe Anhang B) 

der Anteile der einzelnen Taxa mit der Tiefe. Die Polychaeten dominierten auf den flachen 
200 m- und den 800 m-Stationen (maximal 81 X), in grÃ¶ÃŸer Tiefen nahm ihr Anteil kon- 
tinuierlich ab. Auf Stationen in mittleren Tiefen (800- 1100 m) erreichten dann vor allem die 
Sipunculiden einen hÃ¶here Anteil an der Biomasse. Im Mittel betrug ihr Anteil 21 %, aber 
an Station 1100-1 prÃ¤gte sie die Fauna mit bis zu 81 % deutlich. In groÃŸe Tiefen an den 
2000 m-Stationen stieg dann der Anteil der Crustaceen auf bis zu 84 '10 an, war aber starken 
Schwankungen unterworfen. Die Bivalvien blieben mit einem mittleren Anteil von 5 '10 an 
der Gesamtbiomasse meist unbedeutend, konnten aber auf einzelnen 200 m- und 1100 m- 
Stationen einen Anteil von bis zu 22 'Io erreichen. Die Gruppe der restlichen Taxa war auf 
dem 79ON-Schnitt mit einem mittleren Anteil von 2 '10 unbedeutend, nur an wenigen Sta- 
tionen wurden hÃ¶her Werte (maximal 8 '1") beobachtet. 

FÃ¼ Abundanz und Biomasse der Makrofauna ergab sich eine signifikante Korrelation mit 
dem Chl U-Gehalt des Sedimentes und - in Bezug auf die Biomasse - auch mit dem C:N- 
VerhÃ¤ltni im Sediment (Tabelle 4.4). 
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4.3.3 Vertikale Verteilung 

Abundanz 
Der Vergleich der beiden getrennt ausgewerteten Tiefenhorizonte 0 - 1 und I - 6 cm in Ab- 
bildung 4.18 A zeigt, daÂ der obere Sedimentzentirneter stÃ¤rke besiedelt war; im Mittel 
wurden 58 '10 der Gesamtabundanz in dieser Schicht gefunden. Auf den Stationen zwischen 
200 m und 1100 m war die Fauna fast gleichmÃ¤ÃŸ auf die beiden Schichten verteilt. Vor 
allem an den tiefen Stationen (2000 m) wurde dann ein deutlich hÃ¶here Prozentsatz (bis zu 
73 %) der Gesamtbesiedelung im oberen Zentimeter gefunden. Nur an Station 800-1 wurde 
in der tieferen Sedimentschicht ein hÃ¶here Anteil ermittelt (57 %). Insgesamt war die 
Verteilung auf die Sedimenthorizonte an den einzelnen Parallel-Stationen einer Tiefenstufe 
relativ stabil 

A 

20 

0 

B 

0-1 
crn 

1-6 
crn 

Stationen 

P rustacea 

S~puncu l~da l D c  

mittlerer Anteil [%I 
Abb. 4.18 Vertikale Verteilung der Abundanz der Makrofauna auf dem 7Y0N-Schnitt. 

A: Prozentuale verte$ung der Abundanz auf die Sedirnentscl~iclite~~ 0 -  1 cm und 1 - 6  cm auf 
den Stationen. B: Prozentuale Anteile dominanter Taxa an der Abundanz in den einzelnen 
Sedimentschichten 0 - 1 cm und 1 - 6 cm, Mittelwert und Standardabweichung fÅ̧ alle 
Stationen einer Tietenstufe 
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Abbildung 4.18 B zeigt den Anteil abundanter Taxa an der Besiedlungsdichte der einzelnen 
Schichten. Im Tiefenverlauf kam es zu einer Verschiebung zwischen den Anteilen der 
einzelnen Taxa. Die Abundanz im oberen Sedimentzentimeter wurde auf den Stationen 
zwischen 200 und 800 in zu gleichen Teilen von Crustaceen und Polychaeten geprÃ¤gt Auf 
den tieferen Stationen stieg der Anteil der Crustaceen an. Der Anteil der Sipunculiden an 
der Besiedlungsdichte war durchgÃ¤ngi gering, die Bivalvien erreichten nur auf den flachen 
200 m-Stationen hÃ¶her Anteile. Die untere Sedimentschicht dagegen wurde in 200 m und 
800 m Wassertiefe stÃ¤rke von Polychaeten, bei 1100 m stÃ¤rke von Sipunculiden besiedelt. 
Nur auf den tiefen 2000 in-Stationen dominierten die Crustaceen auch die Besiedlung der 
unteren Sedimentschicht. Die Gruppe der Bivalvien erreichte nur auf den flachen Stationen 
einen hÃ¶here Anteil an der Abundanz in dieser Schicht. 

Die einzelnen Taxa zeigten eine unterschiedliche vertikale Verteilung. WÃ¤hren Crustaceen 
immer in der oberen Sedimentschicht in hÃ¶here Abundanz vorkamen, fand sich die 
Mehrzahl der Sip~~nculiden meist in der Schicht 1 - 6 cm. Die Vertikalverteilung der Poly- 
chaeten zeigte ein weniger eindeutiges Bild: an den meisten Stationen bis in 2000 m Tiefe 
war die Besiedlung beider Schichten in etwa ausgewogen, auf den 2000 m-Stationen lag die 
Abundanz im oberen Sedimentzentimeter deutlich hÃ¶her Bei den Bivalvien konzentrierte 
sich die Besiedlung leicht auf die obere Sedunentschicht. Im allgemeinen entspricht diese 
Verteilung dem Muster, das auch auf dem 75ON-Schnitt beobachtet wurde. 

Biomasse 
Die Verteilung der ~ iomasse  auf die Tiefenhorizonte zeigt ein uneinheitliches Bild, das 
durch starke Schwankungen zwischen den Parallel-Stationen geprÃ¤g ist (Abb. 4.19 A). Im 
Mittel waren 33 % der Biomasse in der obere Sedimentschicht konzentriert. Dabei fand sich 
auf den 800 m- und 1100 m-Stationen der geringste Anteil der Biomasse in der oberen Sedi- 
mentschicht (maximal 7 % auf Station 800-I), wÃ¤hren auf den 200 m- und 2000 m-Stationen 
die Biomasse eher gleichmÃ¤Â§ auf die beiden Horizonte verteilt war. In der Tendenz 
entspricht diese Verteilung Ã¼be den Hang der Verteilung der Biomasse auf dem 75ON- 
Schnitt. 

Die Zusammensetzung der Biomasse der einzelnen Schichten nach dominanten Taxa wird 
in Abb. 4.19 B gezeigt. WÃ¤hren die Polychaeten die Biomasse auf den flachen Stationen 
deutlich dominierten, sank ihr Anteil auf den tieferen Stationen kontinuierlich ab, bei 2000 m 
erreichten sie nur noch einen maximalen Anteil von 17 %. Parallel dazu stieg der Anteil der 
Crustaceen an, auf den 2000 m-Stationen prÃ¤gte sie die Biomasse stark. Der Anteil der 
Sipunculiden war durchgehend unbedeutend, die Bivalvien erreichten nur auf einer einzel- 
nen Station (1100-2) einen hohen Anteil. Die Biomasse der unteren Sedimentschicht wurde 
auf fast allen Stationen von Polychaeten dominiert. Unterhalb von 200 m stieg der Anteil der 
Sip~~nculiden an, einzelne Stationen (1 100-1) wurden sogar deutlich von ihnen geprÃ¤gt Der 
Anteil der Crustaceen blieb in dieser Schicht meist gering, nur auf der Station 200-2 
dominierten sie die Biomasse. Auch die Bivalvien erreichten nur geringe Anteile der 
Biomasse in dieser Schicht. 

Insgesamt wurden fÃ¼ die Crustaceen hÃ¶her Biomassen in der oberen Schicht ermittelt, 
wÃ¤hren sich die Biomasse von Polychaeten und Sipunculiden v.a. auf die untere Sediment- 
schicht konzentrierte. Im Gegensatz dazu war die Biomasse der Bivalvien nicht eindeutig 
auf eine Sedimentschicht konzentriert 
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Abb. 4.19 Vertikale Verteilung der Biomasse der Makrofauna auf dem 79Â°N-Schnit 
A: Prozentuale ~ e r t e i l u n ~  der Biomasse auf die Sedimentschichten 0 - 1 cm und 1 - 6 crn auf 
den Stationen. B: prozentuale Anteile dominanter Taxa an der Biomasse in den einzelnen 
Sedimentschichten 0 - 1 cm und 1 - 6 cm, Mittelwert und Standardabweichung fur alle 
Stationen einer Tiefenstufe 

4.3.4 Besiedlungsmuster der ?o!ychaetenfauna 

Abundanz 
In Abb. 4.20 ist die Abundanz der Polychaeten und der Anteil einiger dominanter Familien 
auf dem 79'-Schnitt dargestellt. Die Besiedlungsdichte der Polychaetenfauna folgte dem 
Muster der Verteilung der Gesamtfauna in Abb. 4.16. Von hohen Abundanz auf den flachen 
200 m-Stationen mit HÃ¶chstwerte von 6875 Ind. m" fiel die Anzahl der Polychaeten zu den 
tieferen Stationen kontinuierlich ab. Auf den 2000 m-Stationen wurden nur noch hÃ¶chsten 
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Abb. 4.20 Abundanz der Polychaeten [Ind. nY2] und Anteile dominanter Familien auf dem 79"N- 
Schnitt. 
- Andere = restliche Familien (siehe Anhang B) 

272 Ind. m '  gezÃ¤hlt irn Mittel betrug die Besiedlungsdichte Ã¼be den Hang 1909 Ind. m 2.  

Im Tiefenverlauf zeigte sich dabei eine ausgeprÃ¤gt VerÃ¤nderun in der Zusammensetzung 
der Polychaetengemeinschaft, wobei starke Unterschieden zwischen den Parallel-Stationen 
beobachtet wurden. 

Die einzelnen Familien zeigten deutlich unterschiedliche Tiefenzonierungen: wÃ¤hren Spio- 
niden, Maldaniden (nicht dargestellt) und Sabelliden (nicht dargestellt) in wechselnden An- 
teilen in allen Tiefen gefunden wurden, traten Cirratuliden v.a. auf den flachen (200 m) und 
den tiefen (2000 m) Stationen auf. Im Gegensatz dazu stieg der Anteil von Ampharetiden/ 
Terebelliden auf den Stationen in mittleren Tiefen deutlich an; Oweniiden wurden verstÃ¤rk 
an den tiefsten Stationen gefunden. Die 2000 m-Stationen grenzten sich in der Familien- 
zusammensetzung deutlich von den anderen, flacheren Stationen ab. Die Tiefenzonierung 
der einzelnen Familien entspricht in der Tendenz auch dem Muster, das auf dem 75ON- 
Schnitt beobachtet wurde. 

Biomasse 
Damit Einzelfunde von groÃŸe Individuen die Darstellung nicht verzerren, wurden bei den 
Analysen, die auf der Biomasse der Polychaeten basieren, einige seltene, groÂ§ Arten bzw. 



Ergebnisse 7Y0N-Sclinitt 

Individuen nicht berÃ¼cksichtigt Daher kommt es im Vergleich mit den Biomasse-Werten, 
die irn Kapitel 4.3.2 aufgefiihrt sind, zu geringfÃ¼gige Unterschieden. Die entsprechenden 
Arten sind im Anhang B markiert. 

Auch die Verteilung der Biomasse der Polychaeten (Abb. 4.21) auf dem 79ON-Schnitt folgte 
in der Tendenz dem Verlauf der Biomasse der Gesamtfauna. Allerdings fiel die Polychaeten- 
Biomasse kontinuierlich Ã¼be den Hang ab, ein Anstieg auf den 1100 m-Stationen lieg sich 
fÅ  ̧ die Polychaeten nicht finden. Hohe Biomassevverte (maximal 0,47 g C m'*) waren auf die 
200 m-Stationen beschrÃ¤nkt zwischen 800 m und 1100 m Tiefe wurden nur 0,04 - 0,11 g C in2 
gefunden. Die geringsten Werte wurden in 2000 m Wassertiefe beobachtet (Minimalwerte 
von 0,01 g C m '  an  Station 2000-3). Die durchschnittliche Biomasse der Polychaeten auf dem 
79ON-Schnitt betrug 0,17 g C m'2. 

Die Spioniden bildeten den konstantesten Anteil der Biomasse. An den Stationen zwischen 
200 und 1100 m errichten sie ca. 30 - 60 '/C, der Gesamtbiomasse, nur auf den 2000 m-Statio- 
nen war ihr Anteil gering. Der Anteil der Arnpharetiden/Terebelliden und Paraoniden 
(nicht dargestellt) stieg von den flachen Stationen (200 m) bis zu den 1100 m-Stationen a n  
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Abb. 4.21 Biomasse der Polychaeten [g C rn? (und Anteile dominanter Familien auf dem 7Y0N- 
Schnitt (ohne groÃŸ Individuen; siehe Text). 
-Andere = restliche Familien (siehe Anhang B) 



der Anteil der Cirratuliden iicihm entgegengesetzt ab. Die Oweniiden wurden fast nur  auf 
den 2000 in-Stationen gefunden, wo sie die Biomasse zum Teil deutlich prÃ¤gten Die Abun- 
danz und Biomasse der Polychaetenfa~ina zeigte auf dem 79ON-Schnitt eine signifikante 
Korrelation mit dem Chl [?-Gehalt des Sedimentes (Tabelle 4.4). 

4.3.5 Gemeinschaftsstruktur 

Ahllndan~ 
FÅ̧ eine Klassifikation der Polychaetenfauna auf dem 79"N -Schnitt wurde die Verteilung 
von 32 Arten untersucht. Im Dendrogramni fiihren die Unterschiede in der Artenzusam- 
mensetzung Å¸be den Tiefenverlauf (Abb. 4.22 A) zu drei deutlich getrennten Clustern, die 
sich aus den Stationen Ã¤hnliche Tiefe zusammensetzen. Dabei bilden die Stationen der 
Tiefen 800 und 1100 m ein gemeinsames, heterogenes Cluster. Die flachen 200 m-Stationen 
liegen zusammen in einem Clnster, wobei die Multicorer-Probe (200M) etwas weiter 
abgetrennt ist. Die Gruppe der 2000 m-Stationen ist - entsprechend der differierenden 
Artenz~~sarnme~isetz~~ng - sehr deutlich von den flacheren Stationen abgesetzt. 

Der MDS-Plot der Polychaeten-Abundanz (Abb. 4.22 B) stellt mit einem StreÃŸfakto von 0,01 
eine sehr gute zweidimensionale Abbildung der Stationsinatrix dar. Er zeigt zwei deutlich 
getrennte Gruppen: die 2000 111-Stationen und eine homogene Gruppe, die alle anderen 
(flacheren) Stationen umfaÃŸt Die weite Entfernung der 2000 m-Stationen unterstÃ¼tz ihre 
deutliche Abtrennung in der Klassifikation. Wird die Gruppe der anderen Stationen alleine 
betrachtet (Abb. 4.22 B, siehe Ausschnitt), bilden die Stationen gleicher Tiefe heterogene 
Gruppen, die in ihrer Anordnung einer graduellen Tiefenabstufung folgen. 

Biomasse 
FÅ̧ die Klassifikation der Polychaeten-Biomasse wurden die Arten nochmals um zwei 
groÃŸe seltene Arten reduziert (siehe Anhang B), so daÂ die Analyse auf 30 Arten basiert. Im 
Dendrogramm (Abb. 4.23 A) zeigen sich drei deutlich getrennte Gruppen, die denen der 
Abundanz-Analyse (Abb. 4.22 A) entsprechen. Auch hier werden die 2000 m-Stationen sehr 
deutlich von den anderen Stationen abgetrennt. Die 200 m-Stationen bilden zusammen ein 
heterogenes Cluster, bei dem die Multicorer-Probe (200 m) etwas weiter entfernt liegt. Die 
Stationen ans 800 in und 1100 m Tiefe sind in einem heterogenen Cluster zusammengefaÃŸt 
Die Gruppierung von Stationen gleicher Tiefe in getrennte Cluster lagt - wie schon auf dem 
75ON-Schnitt - eine deutliche Tiefenzonierung der Gemeinschaftsstruktur erkennen, 

Der MDS-Plot der Biomasse in Abbildung. 4.23 B zeigt die gleiche Anordnung der Stationen 
wie die Ordination der Polychaeten-Abundanz (Abbildung 4.22 B). Die Stationen bilden 
zwei deutlich voneinander getrennte Gruppen: die der 2000 in-Stationen und die homogene 
Gruppe der restlichen Stationen. Auch hier zeigt eine getrennte Betrachtung der flachen 
Stationen (siehe Anschnitt in der Abbildung) eine graduelle Anordnung, die im Trend der 
Tiefenlage folgt. 
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4.3.6 Charakter-Arten 

In Tabelle 4.7 sind die Polychaeten-Arten aufgefiihrt, die in Bezug auf Abundanz und 
Biomasse als Charakter-Arten die jeweiligen Tiefenbereiche kennzeichnen. Dabei wurden 
die Tiefenbereiche gewiihlt, fÅ  ̧ die aufgrund der Klassifikation getrennte Polychaeten- 
gemeinschaften beschrieben werden konnten. Somit wurden die 1100 m-Stationen mit den 
800 m-Stationen in einer Gruppe zusammengefaÃŸt Auf dem 79ON-Schnitt fanden sich nur 
fÃ¼ die 2000 m-Stationen Arten, die hinsichtlich der Abundanz charakteristisch waren. In 
Bezug auf die Biomasse wurden Charakter-Arten fi ir  die 800/1100 m- und die 2000 m- 
Stationen ermittelt. 

Tab. 4.7 Charakter-Arten der Polychaetenfauna auf dem 7Y0N-Schnitt. 
Polvchaeten-Arten, die in Bezug auf Abundanz oder Biomasse den Kriterien fÅ  ̧ Charakter- 
Arten (nach SALZWEDEL et al. 1985) entsprechen 

4.3.7 DiversitÃ¤ 

Die univariaten Diversitsts-Parameter H' (SHANNON & WEAVER 1949), 1' (Ã„quita nach 
PIELOU 1974) und E(S,,) (Rarefaction nach SANDERS 1968) sind in Tabelle 4.8 dargestellt. 
Alle Parameter zeigten deutliche Schwankungen zwischen den einzelnen Parallel-Stationen. 
Die DiversitÃ¤ H' lag zwischen 200 m und 1100 m bei relativ konstanten Werten, auf den 
2000 m-Stationen wurden etwas geringere Werte ermittelt. Die Indizes J' und Â£(Sr, stiegen 
in der Tendenz irn Tiefenverlauf leicht an. Auf dem 79ON-Schnitt ergab sich dabei keine 
Korrelation zwischen der DiversitÃ¤ und den Sedi~nentparanietern (Tab. 4.4). 

Tab. 4.8 DiversitÃ¤ der Polychaetenfauna auf dem 79"N-Schnitt. 
Angegeben sind die Diversitats-Indizes H' nach SHANNON & WEAVER (1949), E(S,,) nach 
SANDERS (1968) und AquitÃ¤ 1' nach PIELOU (1974) 

Station 
Index 200-1 200-2 800- 1 800-2 1100- 1 1100-2 2000-1 2000-3 

H' (logio) 0,98 0,94 1,04 0,87 0,95 0,92 1,00 0,78 0,72 

ECSJ 4,54 3,91 4,25 4,06 4,23 4,65 4,77 4,28 4,75 

J' 0,85 0,69 0,72 0,78 0,77 0,92 0,88 0,92 0,93 

In Abb. 4.24 wird die DiversitÃ¤ der Polvehaetenfauna bei 79ON in Form von Dominanz- 
kurven dargestellt. Auf den flachen 200 m-Stationen wurden mit 26 Arten (Station 200-2) die 
hÃ¶chste Artenzahlen auf dem 79ON-Schnitt gefunden. Allgemein war die Artenzahl auf 
den flachen Stationen am hÃ¶chsten wobei die Station 200M mit nur 14 Arten eine deutlich 
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Abb. 4.24 DiversitÃ¤ der Polychaetenfa~~na auf dem 7Y0N-Schnitt als kumulative Dominanz-Kurven. 
Die Kurven der einzelnen Stationen sind in Grafiken fur die einzelnen Tiefenstufen zusani- 
mengefaÃŸ 

geringere Artenzahl aufwies. Mit zunehmender Wassertiefe sank die Artenzahl ab, a n  den 
2000 m-Stationen wurden Minimalwerte von nur noch 6 - 7 Arten gefunden. Im Vergleich 
untereinander wiesen die flachen 200 m-Stationen die h6chste DiversitÃ¤t die 2000 m- 
Stationen die geringste DiversitÃ¤ auf. Ein Vergleich der DiversitÃ¤te der anderen Stationen 
untereinander ist (siehe Material & Methoden) nur schwer mÃ¶glich aber im Trend nahm die 
DiversitÃ¤ mit zunehmender Wassertiefe deutlich ab. 

4.3.8 ErnÃ¤hrungstype 

Abuizdaizz 
Die Einteilung der Polychaeten nach ErnÃ¤hrungstype (Abb. 4.25) zeigt eine Trennung der 
Stationen in zwei Gruppen. Auf den Stationen zwischen 200 und 1100 m wurde eine 
Ã¤hnlich Zusammensetzung gefunden: die Fauna wurde deutlich von ,,surface"-Fressern 
geprÃ¤g (mindestens 74 'AI der Gesamtabundanz), die Gruppen der S~~spensio~~sfresser,  
,,sub-surfacel'-Fresser und carnivoren Arten erreichten Anteile von je rund 10 %. An den 
2000 m-Stationen zeigte sich dagegen eine andere Struktur: zum einen stieg der Anteil der 
,,sub-surface"-Fresser z.T. stark an, zum anderen war die Zusammensetzung deutlich 
monotoner als auf den meisten anderen Stationen. Allerdings fanden sich dabei starke 
Variationen zwischen den einzelnen Parallel-Stationen in dieser Tiefe. ZusÃ¤tzlic muÃ 
berÃ¼cksichtig werden, daÂ die Besiedlungsdichte auf diesen Stationen nur Ã¤uÃŸer gering 
waren und Fehlinterpretationen daher nicht auszuschlieÃŸe sind. 
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1 Suspension Surface B Sub-Surface H Carnivor 1 
Abb. 4.25 Anteile der  Ernahrunp.stypen an  der  Polychaeten-Abundanz auf dem 7Y0N- Schnitt. 

Mittelwert und Standardabweich~ing fÃ¼ die Stationen einer Tiefenstufe 

1 Suspension Surface Sub-Surface carnworl 

Abb. 4.26 Anteile der En-lahrungstypen an der  Polycl~aeten-Biciniasbe auf dem 75ON-Schnitt. 
Mittelwert und Standardabweichung fur die Stationen einer Tietenstufe 
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Biomasse 
Die Verteilung der Biomasse auf die verschiedenen Erniihr~~ngstypen (Abb. 4.26) zeigte 
ebenfalls eine deutliche Unterteilung des Transektes in zwei Bereiche. Die Zusammen- 
setzung der 200 m- und 800 m-Stationen wurde von ,,surface"-Fresser11 dominiert (ca. 75 % 
der Biomasse), die restlichen Anteile bildeten camivore Arten und ,,sub-surfacer'-Fresser. 
Die 1100 m-Stationen wurden noch deutlich von ,,surface"-Fressern geprÃ¤gt ihr Anteil stieg 
auf bis zu 91 % an, wÃ¤hren der Anteil der ,,sub-surface"-Fresser nur noch zwischen 9 und 
13 % lag. FÃ¼ die anderen Gruppen wurde in dieser Tiefe keine bedeutende Biomasse 
ermittelt. 

Auf den 2000 ~n-Stationen betrug der Anteil der ,,surface"-fressenden Polychaeten nur  noch 
9 - 13 %, wÃ¤hren die ,,sub-surfacel'-Fresser die Biomasse mit Anteilen von 78 - 91 % domi- 
nierten. Allerdings gelten hier die selben EinschrÃ¤nk~~ngen die schon bei der Auswertung 
der Abundanz-Anteile erwÃ¤hn wurden. 

4.3.9 Korrelation mit Umweltparametern 

Die Korrelationsanalyse zeigt, welche Parameter bzw. Parameterkombinationen die Besied- 
lungsm~~ster  der Polychaetenfauna am besten erklÃ¤rt In Tabelle 4.9 wird das Ergebnis der 
Analyse in Form der jeweils drei besten Faktoren bzw. Faktorenkombinationen dargestellt. 

Am stÃ¤rkste war der Faktor Wassertiefe mit der Gemeinschaftsstr~~ktur der Polychaeten- 
fauna korreliert (r Â¥ 0,79). Es wird deutlich, daÂ von den eigentlichen Sedimentparametern 
die Faktoren, die irn Zusammenhang mit der NahrungsverfÅ¸gbarkei im Sediment stehen 
(Chl a, CoÃ ), die Gemeinschaftsstr~ikt~~r am besten erklÃ¤ren Die KorngrÃ¶ÃŸenverteilu war 
nur schwach mit der Zusammensetzung der Fauna korreliert. 

Tab. 4.9 Kombination der Umweltparail~eter mit den hcichsten Rangkorrelationen zwischen Poly- 
cliaetenta~ina und L'mweltpararnetern a u t  dem 7YN-Schnitt. 
Angegeben sind: (k): ~ n z a h l  der beri~cksichtigten Ui~~weltparameter; der fettgedruckte Wert 
kennzeichnet die Parai~~eterkombination mit der h6chsten Korrelation; (Korngr.): Median der 
Korngrd3e; (Silt): Silt-Anteil im Sediment, (Corg): Corg-Anteil im Sediment; (C:N): C:N- 
VerhÃ¤ltni im Sediment,(Clil a): Chl a-Gehalt im Sediment; (Tiefe): Wassertiefe 

k Rangkorrelation 
I Tiefe Chl o Corg 

0,789 0,438 0,271 

2 Tiefe, Tiefe, Cl11 a Tiefe, Korner. 
0,566 0,512 0,466 

3 Tiefe, C<,,.Ã Clil a Tiefe, Chl a, Kor~igr. Tiefe, Chl a,  Silt 
0,504 0,466 0,449 
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4.4 Der 2000 m-Schnitt 

Auf dem 2000 m-Schnitt wurden vier Positionen zwischen 80Â°30' und 79ON in 2000 m 
Wassertiefe beprobt. ZusÃ¤tzlic zu den zwei GKG an jeder Position wurden bei 80Â°30' 
auch MUC-Proben ausgewertet, die aufgrund ihrer geringeren ProbengrÃ¶G aber nur 
bedingt mit den GKG-Proben vergleichbar sind. Da die Besiedlungsdichte in dieser Wasser- 
tiefe nur gering war, ist die Aussagekraft dieser Proben eingeschrÃ¤nkt Daher werden die 
Ergebnisse dieses hangparallelen Schnittes nur kurz dargestellt. 

Der 2000 m-Schnitt wurde ausgehend vom 79ON-Schnitt nach Norden gelegt. Daher ent- 
sprechen die 79'-Stationen des 2000 m-Schnittes den tiefsten Stationen (2000 m) des 79ON- 
Schnittes. 

4.4.1 Abiotische Faktoren 

Die abiotischen Faktoren der Stationen des 2000 m-Schnittes sind in Tabelle 4.10 zusam- 
mengefaÃŸt Die KorngrÃ¶ÃŸenverteilu ist in Abbildung 4.1 als TernÃ¤r-Diagram dargestellt. 

Hinsichtlich ihrer Sedimentz~~samme~~setz~~ng lassen sich die Stationen in zwei Gruppen 
unterteilen: An den nÃ¶rdliche Stationen zwischen 80Â° und 80Â°30' war das Sediment 
sandiger Silt bzw. siltiger Sand, wÃ¤hren an den siidlichen Stationen (79O30'N und 79ON) 
deutlich feinerer Silt vorlag. Auch der Median der KorngrtiRe zeigte fÅ  ̧ die n6rdlichen 
Stationen deutlich grÃ¶bere Sediment als fÅ¸ die stidlichen Stationen. 

Tab. 4.10 Umweltparanieter der Stationen auf dem 2000 111-Schnitt. 
Angegeben sind: (mittl. Korner.): Median der KorngrciGe; (Silt): prozentualer Anteil der 
KorngrÃ–Genfraktio < 63~111; ( C ) :  prozentualer Anteil des organischen Materials an der 
Trockenmasse des Sedimentes; (C:N): C:N-VerhÃ¤ltni ini Sediment, (Chl U ) :  Gehalt an 
Chloropliyll-a-Ã„quivalente in den oberen 10 cm des Sedimentes (RITZRAU pers. Mittl.); 
(T): Wassertemperatur und (5): SalinitÃ¤ in BodennÃ¤h (BUDEUS pers. Mittl.); (Tiefe): 
Wassertiefe 

mittl Korng. Sllt C N  Corg Cl11 a T S Tiefe 
Station imml [%I [%I [mg m '1 [Â¡C [ml 

80'30-1 0,106 52,77 6,53 0,28 2,04 -0,55 34,92 1970 
80'30-2 0,121 44,74 8,58 0,28 2,04 -0,55 34,92 1951 
8O030'M-1 2,04 -0,55 34,92 1944 
8O030'M-2 2,04 -0,55 34,92 1944 
8O030'M-3 2,04 -0,55 34,92 1944 
80'-1 0,083 43,35 4,29 0,13 5,55 -0,67 34,91 1854 
80'-2 0,059 59,56 3,23 0,20 5,55 -0,67 34,91 1858 
79O30-1 0,042 95,12 6,28 0,43 12,52 -0,72 34,92 1957 
79'30-2 0,043 95,19 4,95 0,39 12,52 -0.72 34,92 1950 
79'-1 0,046 86,35 5,86 0,42 2,71 1961 
79"-3 0,046 85,34 5,32 0,36 2,71 1952 
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Der Anteil des organischen Materials in den Sedimenten zeigte deutliche Unterschiede im 
Verlauf des Transektes von Nord nach SÃ¼d Der C - A n t e i l  fiel von 0,3 % auf den nÃ¶rdlich 
sten Stationen bei 80Â°30' auf Werte zwischen 0,l und 0,2 % bei 80Â° ab, um dann auf den 
sÃ¼dliche Stationen (790308 und 79@) auf relativ konstante Werte von 0,4 % zu steigen. Das 
C:N-VerhÃ¤ltni zeigte dabei einen Ã¤hnliche Verlauf wie der Corg-Anteil und erreichte die 
niedrigsten Werte von 3:l - 4:l auf den 80Â°-Stationen an den anderen Stationen lagen die 
Werte mit 5:1 bis 9:1 hÃ¶her 

Die Werte fÃ¼ den Chl U-Gehalt stammen aus MUC-Proben, die parallel zu den GKG 
genommen wurden. Aufgrund der kleinrÃ¤umige SedimentvariabilitÃ¤t die die GKG-Proben 
belegt haben, sind diese Werte nur bedingt fÃ¼ die VerhÃ¤ltniss in den Sedimenten der 
GKG-Proben heranziehbar. Der Chl a-Gehalt stieg von den nÃ¶rdliche Stationen bei 80'30' 
bis zu den 79'30'-Stationen steil an, um dann auf der siidlichsten 79'-Station wieder zu 
sinken. 

4.4.2 Besiedlungsmuster der Makrofauna 

Abundanz 
Die Besiedlungsdichte der Benthosfauna war an  den 11 Stationen des 2000 m-Schnittes nur 
gering (Abbildung 4.29), im Mittel wurden nur 940 Ind. m gezÃ¤hlt Die hÃ¶chst Abundanz 
von 1910 Ind. m2 wurde an Station 80Â°30'M- gefunden, die geringste Anzahl an Station 
79'30'-2 mit 432 Ind. m2. 

In den MUC-Proben bei 80Â°30' wurden z.T. deutlich hÃ¶her Besiedlungsdichten gefunden 
als in den GKG-Proben von der gleichen Position. Dieses Ergebnis ist eventuell darauf 
zurÃ¼ckzufÃ¼hre daÂ die Probennahme mit dem MUC zu einer vergleichsweise geringen 
StÃ¶run der SedimentoberflÃ¤ch fuhrt. Wird von diesen Proben abgesehen, liegt die Abun- 
danz Ã¼be den ganzen Schnitt auf relativ konstantem Niveau. 

Die Stationen des 2000 m-Transektes zeigten hinsichtlich der Zusammensetzung der Fauna 
nur geringe Unterschiede: die nÃ¶rdlichste Stationen wurden von Crustaceen und z.T. von 
Polychaeten dominiert, die sÃ¼dliche Stationen von Crustaceen. Im Mittel prÃ¤gte Crusta- 
ceen die Fauna mit 57 %. Dabei erreichte die Besiedl~mgsdichte der Crustaceen maximale 
Werte a n  Station 80Â°30'M- (1783 Ind. m'*), durchschnittlich wurden 550 Ind. m 2  auf den 
2000 m-Stationen gezÃ¤hlt Die Gruppe der Polychaeten erreicht im Durchschnitt einen Anteil 
von 33 % der Fauna. Die hÃ¶chst Besiedlungsdichte wurde mit 891 Ind. m *  an Station 
80Â°30'M- ermittelt, der Durchschnittswert iiber den Transekt lag bei 315 Ind. m^. Der 
Anteil der Polychaeten ist nur auf einigen der nÃ¶rdlichste Stationen bei 80Â°30' hÃ¶her 

Sipunculiden wurden vor allem auf den sÃ¼dliche Stationen gefunden. Ihr durchschnitt- 
licher Anteil betrug nur 6 %, an Station 79O30'-2 erreichten sie jedoch einen Anteil von 30 %. 
Der Anteil anderer Taxa an der Gesarntabunda~iz blieben auf dem 2000 rn-Schnitt mit 
durchschnittlich 4 % unbedeutend. 

Auf dem 2000 m-Schnitt war die Abundanz der Makrofauna signifikant negativ mit dem 
Chl Â§-Gehal der Sedimente korreliert (Tab. 4.4). 
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Abb. 4.29 Abundanz der Makrofauna [Ind. m 2 ]  und Anteile dominanter Taxa auf dem 2000 In- 

Schnitt. 
- Andere = restliche Taxa (siehe Anhang B) 

Biotnasse 
Die Verteilung der Biomasse auf dem 2000 m-Schnitt zeigte ein uneinheitliches Bild, das 
durch die deutlichen Unterschiede zwischen den Parallel-Stationen geprÃ¤g wurde (Ab- 
bildung 4.30). Im Trend wurde aber auf den nÃ¶rdliche Stationen eine niedrigere Biomasse 
gefunden als auf den anderen Stationen des Schnittes. 

Auf den 2000 m-Stationen wurde nur eine geringe Biomasse von im Mittel 0,10 g C m-2 
ermittelt. WÃ¤hren die Abundanz an den MUC-Stationen bei 80Â°30' insgesamt hÃ¶he 
ausfiel als bei den GKG-Proben gleicher Position, war die Biomasse an diesen Stationen 
meist deutlich geringer. Die hÃ¶chste Werte auf dem Schnitt wurden an Station 79O-1 mit 
0,17 g C m 2 ,  die niedrigsten Werte an  Station 80Â°30'M- mit 0,03 g C m 2  gemessen. Auf den 
sÃ¼dliche Stationen des Schnittes (79O30'N bis 80Â°N war die durchschnittliche Biomasse mit 
0,12 g C m doppelt so hoch wie auf der nÃ¶rdliche Station (durchschnittlich 0,07 g C m'^, 
ohne die auffallende Station 80Â°30'M- nur 0,05 g C m ), allerdings zeigte sich eine hohe 
VariabilitÃ¤ zwischen den Parallel-Stationen. 
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Die Verteilung der Anteile einzelner GroÃŸtax an der Biomasse zeigte - im Vergleich zur 
Abundanz - ein uneinheitlicheres Bild. Die Crustaceen dominierten die Gesamtbiomasse 
Ã¼be den ganzen Schnitt gesehen mit einem Anteil von 46 %. Allerdings wurden daneben 
auch einzelne nÃ¶rdlich Stationen von Polychaeten (durchschnittlich 38 %), einige sÃ¼dlich 
Stationen von Sipiinculiden (durchschnittlich 12 %) geprÃ¤gt FÃ¼ andere Taxa konnten nur 
an Station 80'30'-2 deutliche Anteile (43 %, v.a. Holothurien) ermittelt werden, irn Mittel 
waren sie mit einem Anteil von 5 % unbedeutend. Die hÃ¶chst Biomasse erreichten die 
Crustaceen mit 0,09 g C m 2  an Station 80Â°30'- (mittlere Biomasse 0,05 g C rn *). Auch die 
maximale Biomasse der Polychaeten von 0,08 g C m 2  (mittlere Biomasse 0,03 g C m2) 
wurde an dieser Station ermittelt. 

Auf dem 2000 m-Schnitt war mir die Abundanz der Makrofauna mit dem Chl U-Gehalt des 
Sedimentes signifikant korreliert, fÅ  ̧ die anderen Sedimentparameter ergab sich kein 
Z~isammenhmg mit der Besiedlungsstr~~ktm- (Tabelle 4.4) 

Stationen 

Andere 

Bivalvia 

Sipunculida 

Crustacea 

Polychaeta 

Abb. 4.30 Biomasse der Makrofauna [g C m'] und Anteile dominanter Taxa auf dem 2000 112-Schnitt. 
- Andere = redliche Taxa (siehe Anhang B) 
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4.4.3 Vertikale Verteilung 

Aufgrund der geringen Abundanz an den 2000 m-Stationen wird auf eine detaillierte 
Darstellung der vertikalen Verteilung der Fauna verzichtet. Insgesamt war die Abundanz 
zu 64 % auf die obere Sedirnentschicht konzentriert, der Anteil der Biomasse in dieser 
Schicht betrug jedoch nur 45 O/O. Dabei wurde die Besiedlung des oberen Sedirnentzentirne- 
ters hinsichtlich Abundanz und Biomasse meist deutlich von Crustaceen geprÃ¤gt wÃ¤hren 
in der unteren Sedirnentschicht an einzelnen Stationen auch Polychaeten und Sipunculiden 
hÃ¶her Anteile erreichten. 

4.4.4 Besiedlungsmuster der Polychaetenfauna 

Abundanz 
Die Abb. 4.31 zeigt die Abundanz der Polychaeten und den Anteil dominanter Polychaeten- 
Familien auf den 2000 m-Stationen. Der Anteil der einzelnen Polychaeten-Familien variierte 
innerhalb der Parallel-Stationen betrÃ¤chtlich daher ist kein deutlicher Trend auszumachen. 

Onuph~dae 

Owenndae 

Ampharetidael ^^^* Terebellidae 

j"""'_"l Cirratulidae 

l"j Spion~dae 

lÃ‘ Andere 

Stationen 

Abb. 4.31 Abundanz der  Polychaeten [Ind. m '1 lind Anteile dominanter Familien auf dem 2000 11)- 

Schnitt. - Andere = restliche Familien (siehe Anhang B) 
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Die hÃ¶chst Besiedlungsdichte der Polychaeten wurde mit 891 Ind. m'2 auf Station 80Â°30'M- 
gefunden, irn Durchschnitt wurde nur eine Abundanz von 315 Ind. m ermittelt. Die nÃ¶rd 
lichen Stationen bei 80Â°30' wurden stark von Oweniiden und Cirratuliden dominiert. Auf 
den weiter sÅ¸dlic gelegenen Stationen waren die DominanzverhÃ¤ltniss deutlich diverser, 
der Anteil von Familien wie z.B. Ampharetiden/Terebelliden und Spioniden stieg an. Der 
Anteil der restlichen Familien betrug durchschnittlich 15 '10 der Polychaeten-Abundanz. 

Biomasse 
Damit Einzelfunde von groÃŸe Individuen die Darstellung nicht verzerren, wurden bei den 
Analysen, die auf der Biomasse der Polychaeten basieren, einige seltene, groÃŸ Individuen 
nicht berÃ¼cksichtigt Daher kommt es im Vergleich mit den Biomasse-Werten, die im Kapitel 
4.4.2 aufgefÃ¼hr sind, zu geringfÃ¼gige Unterschieden. Die entsprechenden Arten sind irn 
Anhang B markiert. Der Verlauf der Biomasse auf dem 2000 m-Schnitt variierte ebenfalls 
stark zwischen den einzelnen Parallel-Stationen (Abb. 4.32). Die maximale Polychaeten-Bio- 
masse wurde an Station 8O030'M-1 mit 0,08 g C rn ermittelt, im Mittel wurden 0,03 g C m^ 
gefunden. Nur die Familie der Oweniiden erreichte regelmÃ¤ÃŸ ein hohen Anteil an der 
Biomasse. An mehreren Stationen bildeten weniger abundante Arten (z.B. Chaetopteriden, 
Lumbrineriden und Capitelliden als ,,Andereu zusamrnengefaRt) einen deutlichen Anteil. 

Stationen 

Onuphidae 

Owenndae 

Arnpharetidael 
Terebeihdae 

Cirratulidae 

Spiomdae 

Andere 

Abb. 4.32 Biomasse der Polychaeten [g C m~2] und Anteile dominanter Familien auf dem 2000 ni- 
Schnitt (ohne groÂ§ Individuen; siehe Text). - Andere = restliche Familien (siehe Anhang B) 
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4.4.5 Gemeinschaftsstruktur 

Abundanz 
Bei der Klassifikation der Polychaeten-Abundanz wurden 16 Arten berÃ¼cksichtigt Das 
Dendrogramm in Abbildung 4.33 A zeigt vier eher heterogene C l~s te r .  Dabei werden die 
einzelnen Cluster jeweils von den Parallel-Stationen mit gleichem Breitengrad gebildet, 
lediglich die Station 80Â°30'M- ist einzeln weit von den anderen Stationen abgetrennt. 

In Abbildung 4.33 B ist der MDS-Plot der Polychaeten-Abundanz dargestellt. Bei noch 
gutem StreÃ (0,15) bilden die Stationen gleicher Position nur heterogene Gruppen ohne 
eindeutigen Bezug zueinander. Die Anordnung der Stationen zueinander entspricht dabei 
nicht ihrer 1'o~ilii.in ~ ~ i i t l ~ i n ~ ;  l ies Breite~igr~ides. 

A B 

StreÃ = 0,15 

BRAY-CURTIS Similaritdt 

Abb. 4.33 Dendrogramm (A) und MDS-Plot (B) der Abundanz der Polychaeten-Arten auf dem 2000 111- 

Schnitt. Im MDS-Plot markieren die Kreise die Stationsgruppen aus der Clusteranalyse. 
16 Arten, 'V-Transtor~i~ation, Bray-Curtis-Index, ,,group-average linkage" 

Biomasse 
Die Abbildung 4.34 A zeigt die Klassifikation der Biomassen von 15 Arten auf dem 2000 m- 
Schnitt (im Vergleich zur Analyse der Abundanz wurde eine seltene Art entfernt). Auch hier 
zeigen sich vier heterogene Cluster, die in der Regel von Stationen mit gleicher 
Breitenposition gebildet werden. Allerdings liegen hier - irn Unterschied zur Analyse der 
Abundanz - die Stationen 79'30'-2 und 80Â°30'M- in einem gemeinsamen Cluster, wÃ¤hren 
Station 79'30'-1 deutlich von den anderen Clustern abgetrennt ist. Der MDS-Plot der 
Biomasse (StreÂ 0,15) in Abbildung 4.34 B deutet auf groÃŸ Unterschiede zwischen den 
Parallel-Stationen hin. Die Stationen gleicher Position liegen in der Ordination weit 
voneinander entfernt. Dabei sind die Stationen irn Plot nicht entsprechend ihrer Position 
entlang des Breitengrades angeordnet. 
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StreÃ = 0,15 

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 

BRAY-CURTIS Similaritat 

Abb.4.34 Dendrograiiiin (A) und MDS-Plot (B) der Biomasse der Polychaeten-Arte11 auf dem 2000m- 
Schnitt. Im MDS-Plot markieren die Kreise die Stationsgruppen aus der Clusteranalvse. 
15 Arten, V-Transformation, Brav-Curtib-Index, ,,group-average linkage" 

4.4.6 Charakter-Arten 

In Tabelle 4.11 sind Polychaeten-Arten aufgefÅ¸hrt die als Charakter-Arten in Bezug auf 
Abundanz und Biomasse fÅ¸ die Breitengrade auf dem 2000 m-Schnitt ermittelt wurden. FÃ¼ 
jede Stationsgruppe lieÃŸe sich (z.T. sogar mehrere) charakteristische Arten ermitteln. In 
Bezug auf die Biomasse fanden sich nur auf den 80Â°30' und 79'-Stationen charakteristische 
Arten. Allerdings ist hierbei zu beachten, das jeweils nur zwei Stationen an jeder Position 
ausgewertet wurden. 

Tab. 4.11 Charakter-Arten der  Polychaetenfauna auf dem 2000 111-Schnitt. 
Polychaeten-Arten, die in Bezug auf Abundanz oder Biomasse den Kriterien fÃ¼ Charakter- 
Arten (nach SALZWEDEL et al. 1985) entsprechen 
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4.4.7 DiversitÃ¤ 

Die univariaten DiversitÃ¤ts-Paramete H', Â£(Sb, und /' sind in Tabelle 4.12 dargestellt. 
WÃ¤hren die Ã„quitÃ 1' relativ gleichmÃ¤ÃŸ Ã¼be den Schnitt verlief, stiegen die Werte von 
H' und E(S,,) auf der sÃ¼dlichste Station leicht an. Allgemein zeigten sich dabei deutliche 
Unterschiede zwischen den einzelnen Parallel-Stationen. 

Auf dem 2000 m-Schnitt ergaben sich signifikante Korrelationen zwischen der AquitÃ¤ 1' 
und der KorngrÃ¶Â§enverteilu (Median der KorngrÃ¶ÃŸ Silt-Anteil) und dem C<,-Anteil der 
Sedimente (Tabelle 4.4). 

Tab. 4.12 Diversitat der Polychaetenfauna auf dem 2000 1x1-Schnitt. 
Angegeben sind die DiversitÃ¤ts-Indize H' nach SHANNON & WEAVER (1949), Â£(Sr, nach 
SANDERS (1968) und Ã„quiti /' nach PIELOU (1974). (Keine Werte bei zu geringer Arten- 
anzahl) 

Station 80Â°30 80Â°30 80Â°30' 8Oo30'M 80Â°30' 80' 80' 79'30% 79'30' 7Y0 79' 
Index -1 -2 - 1 -2 -3 -1 -2 -1 -2 -1 -2 

0 0  
5 10 15 20 25 5 10 15 20 25 

Artenrang Artenrang 

l ' l ' l ' l '  

10 15 20 25 
Artenrang 

, l , , , l l  

15 20 25 
Artenrang 

Abb. 4.35 DiversitÃ¤ der  Polychaetenfauna auf dem 2000 111-Schnitt als kumulative Dominanz- 
Kurven. Die Kurven der einzelnen Stationen sind in Grafiken fÃ¼ die einzelnen Breitengrade 
zusammengefaÃŸ 
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In Abbildung 4.35 ist die DiversitÃ¤ der 2000 m-Stationen in Form von Dominanzkurven 
dargestellt. An allen Stationen wurden nur geringe Artenzahlen gefunden, die maximale 
Anzahl lag bei sieben Arten. Die DiversitÃ¤ lag ebenfalls auf niedrigem Niveau, wobei auf 
der sÃ¼dlichste Station bei 79ON die Fauna die htichste DiversitÃ¤ aufwies. Ein Vergleich der 
Stationen untereinander ist aufgrund der Uberschneidungen der meisten Kurven nicht 
mÃ¶glich 

4.4.8 ErnÃ¤hrungstype 

Abundanz 
Die Einteilung der Polychaeten-Arten des 2000 m-Schnittes (Abbildung 4.36) nach ErnÃ¤ 
rungstypen zeigt einen unklares Muster. Die geringe Artenzahl und Abundanz in dieser 
Tiefe lÃ¤Ã nur eine eingeschrÃ¤nkt Beurteilung zu. Die nÃ¶rdliche Stationen auf 80Â°30' 
zeigten eine deutliche VariabilitÃ¤t sie wurden meist von ,,sub-surfacer'-Fressern, z.T. aber 
von ,,surface"-Fressern dominiert. Die weiter sÃ¼dlic gelegenen Stationen waren in ihrer 
Zusammensetzung homogener, meist prÃ¤gte ,,surfacel'-Fresser mit Anteilen um 60 % die 
Fauna. Eine Ausnahme bildete Station 79O-1, an der die ,,sub-surfacen-Fresser mit einem 
Anteil von 60 % iiberwogen. Allgemein nahm der Anteil der ,,surface"-Fresser auf den 
sÃ¼dliche gelegenen Stationen zu. Die Gruppe der carnivoren Arten erreichte nur an ehigen 
Stationen Anteile von hÃ¶chsten 20 '10; Suspensionsfresser wurden nicht gefunden. 

Abb. 4.36 Anteile der ErnÃ¤hrungstype an der Polycliaeten-Abundanz auf dem 2000 in-Schnitt 
Mittelwert und Staiidardabweicli~~ng fÅ  ̧die Stationen gleicher geographischen Breite 
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Biomasse 
Die Auswertung der Biomasse-Verteilung (Abb. 4.37) zeigt, daÂ die Gruppe de r  ,,sub- 
surfacer'-Fresser die Biomasse des 2000 m-Schnittes klar dominierten, im Mittel erreichten 
sie einen Anteil von 75 00. Nur auf einzelnen Stationen konnte der Anteil der ,,surface"- 
Fresser bzw. der carnivoren Arten htihere Werte erreichen. 

In der Zusammensetzung der Erniihrungstypen Å¸be den Transekt lagt sich kein Trend 
erkennen. 

Abb. 4.37 Anteile der Ernahr~ingstypen an der Polychaeten-Biomasse auf dem 2000 m-Schnitt. 
Mittelwert und Sta~idardabweicli~~~ig fÃ¼ die Stationen gleicher geographischen Breite 

4.4.9 Korrelation mit Umweltparametern 

Mit einer Korrelationsanalyse wurde untersucht, welche Parameter bzw. Parameterkombi- 
nationen die Besiedl~~ngsmuster der Polychaetenfauna am besten erklÃ¤ren Tabelle 4.13 zeigt 
die Ergebnisse der Analyse in Form der jeweils drei besten Faktoren bzw. Faktorenkombina- 
tionen. Die Kombination der Faktoren Chl a, C und Silt-Anteil war am stÃ¤rkste mit der 
Gemeinschaftsstrukt~~r der Polychaetenfauna korreliert (r = 0,45). Es wird aber deutlich, daÂ 
alle Faktoren bzw. Faktorenko~nbinationen insgesamt nur schlecht mit der Zusammenset- 
zung der Fauna korreliert waren. Von  den Parametern, die im Zusammenhang mit der 
Nahr~~ngsverfÅ¸gbarkei im Sediment stehen, hat der Gehalt an Chl a die grÃ¶ÃŸ Bedeutung 
fÅ  ̧die Gemeinschaftsstr~~ktur. 
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Tab. 4.13 Kombination der Umweltparameter mit den hc~chsten Rangkorrelationen zwischen Poly- 
chaetenfauna und Uiiiweltparameter~i auf dem 2000 111-ScImtt. 
Angegeben sind: (k): Anzahl der berÃ¼cksichtigte Umweltparameter; der fettgedruckte Wert 
kennzeichnet die Parameterkombination mit der hcichsten Korrelation; (Korner.): Median der 
Korngrde; (Silt): Silt-Anteil im Sediment, (Corg): Corg-Anteil im Sediment; (C:N): C:N- 
VerhÃ¤ltni irn Sediment,(Chl a): Chl a-Gehalt in1 Sediment 

k Rangkorrela t ~ o n  

1 Cl11 a Silt Co. 
0,413 0,352 0,240 

2 Chl a, Silt Chl a, Korngr Cl11 a, CL>rg 
0,436 0,410 0,373 

3 Chl a ,  C?, Silt Chl a, Silt, Korngr Chl a, C ,  Korngr 
0,452 0,433 0,431 

4.5 Die Makrofauna auf dem ostgrÃ¶nlandische Kontinentalhang 

In diesem abschlieÃŸende Abschnitt werden die Ergebnisse fÃ¼ den gesamten ostgrÃ¶n 
lÃ¤ndische Kontinentalhang zwischen 74ON und 82ON zusammengefaÃŸ und einige Ã¼ber 
greifende Aspekte dargestellt. 

4.5.1 Abiotische Faktoren 

Die Sedimentzusa~nmensetzung zeigte auf dem ostgrÃ¶nlÃ¤ndisch Kontinentalhang ein 
relativ Ã¤hnliche Muster auf den Transekten. Allgemein bestand das Sediment im Untersu- 
chungsgebiet an den flachen Stationen aus siltigem Sand. Mit zunehmender Wassertiefe 
stieg der Silt-Anteil an, allerdings wurden auf den 2800 m-Stationen bei 75ON wieder grÃ¶ 
bere Sedimente gefunden. Entsprechend sank der Median der KorngrÃ¶G mit der Tiefe ab, 
erreichte aber auf den 2800 m-Stationen bei 75ON wieder hÃ¶her Werte. Vor allem die 800 m- 
Stationen bei 75"N zeichneten sich durch eine hohe VariabilitÃ¤ der Sedimentzusammen- 
setzung aus. 

Der Gehalt an organischem Material im Sediment stieg auf dem Kontinentalhang bis in 
mittlere Tiefen leicht an und nahm dann wieder ab, allerdings zeigte sich auf den 2800 m- 
Stationen (75ON) eine sehr ausgeprÃ¤gt VariabilitÃ¤ mit z.T. sehr hohen Werten. Das C:N- 
VerhÃ¤ltni sank auf dem Kontinentalhang im Tiefenverlauf leicht ab. 

4.5.2 Besiedlungsmuster der Makrofauna 

Abundanz 
In Tabelle 4.14 ist die Abnndanz der Makrofanna auf den drei Transekten fÃ¼ die einzelnen 
Tiefenstufen als Spannweite und Mittelwert aufgefÃ¼hrt Allgemein sank die Besiedlungs- 
dichte mit der Wassertiefe ab. Die hÃ¶chste Individuendichten wurden bei 79ON auf den 
flachsten Stationen (200 m), bei 75ON dagegen etwas, tiefer zwischen 400 und 800 m gefun- 
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den. Dabei waren die maximalen Abundanz auf dem 79"N-Schnitt mit ca. 11000 Ind. rn ' 
doppelt so hoch wie auf dem 75ON-Schnitt. FÅ  ̧ die Stationen in 800 rn Tiefe und zwischen 
1100 und 1400 m Tiefe wurden auf beiden Transekten Ã¤hnlich Besiedlungsdichten von ca. 
2000 bzw. ca. 1500 Ind. m ermittelt. An den tiefsten untersuchten Stationen wurden auf 
dem 79ON- und dem 2000 m-Schnitt (2000 m) Abundanz im Bereich von 1000 Snd. m ~ 2  und 
auf dem 75'N-Schnitt (2700 m) Abundanz irn Bereich 2000 Ind. m ~ 2  gefunden. 

Tab. 4.14 Abundanz [Ind. m 2 ]  der Makrofauna und P~lych~ie ten auf dem ostgrcinla~idischen Konti- 
nentalhang. 
Angegeben sind Spannweite und Mittelwert (in Klammern) fÅ  ̧ die Stationen der einzelnen 
Tiefenstufen auf den drei Schnitten 

Makrofauna [Ind rn '1 
Schnitt Tiefe 200-400 m 800 m 1100 m 1400 m 2000 m 2700 m 

75ON 1344-4896 1136-3920 1024-2064 1408-2480 
(2693) (2395) (1589) (1880) 

Polychaeten [Ind m '1 
Schnitt Tiefe 200 - 400 m 800 m 1100 rn 1400 rn 2000 in 2700 m 

75ON 800-3952 544-2432 432-1056 800-1648 
(2091) (1154) (731) (1292) 

Insgesamt zeigt sich fÅ  ̧ den gesamten Kontinentalhang eine deutliche Abnahme der 
Abundanz mit der Tiefe, die sich allerdings auf den tiefsten Stationen nicht fortsetzte. Die 
Abnahme lÃ¤Ã sich mit der linearen Regression y = 3,55 - 0,000233 X (y = logio Ind. m", 
x = Tiefe (m); R = 0,59, p 0,001, n = 37) beschreiben (Abb. 4.38 A). 

Auf den beiden hangnor~naleii Transekten wurden die flachen Stationen (200- 400 m) von 
Polychaeten dominiert, wobei die Dominanz auf dem 75ON-Schnitt stÃ¤rke ausfiel als auf 
dem 79ON-Schnitt. I11 mittleren Tiefen zwischen 800 m und 1400 m erreichten Polychaeten 
und Crustaceen auf beiden Transekten ungefÃ¤h gleichgroÃŸ Anteile. Unterschiede zeigten 
sich bei der Taxazusa~~~~ne i~se tzung  in groÃŸe Tiefen: wÃ¤hren auf den 2000 m-Stationen 
des 79ON-Schnittes und des 2000 m-Schnittes die Crustaceen die hÃ¶here Anteile erreichten, 
wurden die 2700 m-Stationen bei 75ON wieder deutlich von Polychaeten geprÃ¤gt Andere 
Taxa wie Sipunculiden oder Bivalvien erreichten nur auf einzelnen Stationen hÃ¶her Anteile, 
ohne daÂ ein besonderes Muster der Verteilung deutlich wurde. 
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Abb. 4.38 Ab~~ndanz (A) und Biomasse (B) der Makrofauna auf dem ostgr~~nlaiidischeii Kontinental- 
hang. 
Logarithmische Darstellung der Abundanz [Ind. m 2 ]  und der Biomasse [g C der 
Stationen aller Schnitte gegen die Wassertiefe. -Gerade = lineare Regression 

Biomasse 
In Tab. 4.15 sind Spannweite und Mittelwert der Biomasse fÃ¼ die einzelnen Tiefenstufen 
der drei Schnitte aufgefÅ¸hrt Der Verlauf der Biomasseverteil~~ng zeigte auf allen drei 
Transekten eine gleichfÃ¶rmig Tendenz. Die hÃ¶chste Biomassen wurden in den flachen 
Bereichen der hangnormalen Transekte gefunden (200 m bei 75ON und 79ON). Die hÃ¶chste 
Werte lagen zwischen 0,6 und 0,8 g C m *; die Biomasse auf dem 79ON-Schnitt war dabei - 
trotz der doppelt so hohen Abundanz - nur wenig hÃ¶he als auf dem 75ON-Schnitt. In der 
Tiefe von 800 m wurde auf beiden hangnormalen Transekten nur  noch eine geringe Bio- 
masse von 0,1 und 0,2 g C m ' gefunden. Im Bereich zwischen 1100 und 1400 m kam es auf 
beiden Transekten zu einem leichten Anstieg der Biomasse auf Werte um 0,2 - 0,3 g C m '. 
Auf den Stationen des 2000 m-Schnittes und den 2700 m-Stationen bei 75ON wurden dann 
wieder durchgÃ¤ngi niedrigere Werte um 0,1 g C m '  ermittelt. 

Insgesamt zeigte sich fÅ  ̧ das gesamte Unters~~chungsgebiet eine deutliche Abnahme der 
Biomasse mit der Tiefe, wobei in mittleren Tiefen wieder erhÃ¶ht Werte gefunden wurden. 
Die Abnahme SaÃŸ sich mit der linearen Regression y = -0,44 - 0,00026 x (y = log,Ã Biomasse 
in g C m'*, X = Tiefe (m); R = 0,64, p < 0,001, n = 37) beschreiben (Abb. 4.38 B). 

An den flachen 200- und 400 m-Stationen der hangnormalen Schnitte wurde die Biomasse - 
parallel zu ihrer hohen Abundanz - von Polychaeten dominiert. An den tiefer gelegenen 
Stationen zeigten sich Unterschiede zwischen den Transekten: wÃ¤hren bei 79ON die 
Polychaeten auf den 800 m-Stationen das bestimmende Element der Fauna bildeten, wurden 
auf dem 75ON-Schnitt die einzelnen 800 m-Stationen von Polychaeten, von Crustaceen und 
vereinzelt auch von Sipunculiden dominiert. Die 1400 m-Stationen auf dem 75ON-Schnitt 
wurden stark von Crustaceen geprÃ¤gt wÃ¤hren auf dem 79"N-Schnitt bei 1100 m Polychae- 
ten bzw. Sipunculiden die Biomasse bestimmten. Auch an den 2000 m und 2700 m-Stationen 
zeigten sich Unterschiede in der Zusammensetzu~ig der Biomasse: die 2700 m-Stationen auf 
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dem 75ON-Schnitt wurden deutlich von Polychaeten dominiert, wÃ¤hren die Stationen in 
2000 m Tiefe (79ON-Schnitt, 2000 m-Schnitt) vor allem durch wechselnde Dominanzen von 
Crustaceen und Sip~inc~~l iden gekennzeichnet waren. 

FÅ  ̧ den Kontinentalhang ergab sich keine durchgÃ¤ngig Korrelation zwischen den Besied- 
lungsmustern der Makrofauna und den Sedimentparametern (Tabelle 4.4). 

Tab. 4.15 Biomasse [g C m 2 ]  der Makrofauna und Polychaetenfauna auf dem ostgr~inlÃ¤ndiscl~e 
Koiitiiieiitalliang Angegeben sind Spannweite und Mittelwert (in Klammern) fÃ¼ d ie  Stati- 
onen der einzelnen Tiefenstufen auf den drei Schnitten. Biomasse der Polychaeten ohne 
groÂ§ Individuen 

Makrofauna [g C m '1 
Schnitt Ticte 200-400 m 800 m 1100 m 1400 m 2000 m 2700 m 

75ON 0,35-0,5S 0,OY-0,30 0,20-0,2S 0,OY-0,18 
(0,48) (0,17) (0,24) (0,13) 

Polychaeten (ohne groÂ§ Individuen) [g C m '1 
Schnitt Tiefe 200 - 400 m SO0 m 1 101) m 1400 m 2000 m 2700 m 
75ON 0,24-0,53 0,03-0,16 0,02-0,03 0,05-0,17 

(0,361 (0,051 (0,031 (0,11) 

4.5.3 Vertikale Verteilung 

Abundanz 
Die Abundanz der Makrofauna konzentrierte sich auf dem gesamten Hang deutlich auf den 
oberen Zentimeter des Sedimentes. Dabei wurden auf dem 75ON-Schnitt (72 %) irn Mittel 
hÃ¶her Anteile der Fauna in der oberen Sedimentschicht gefunden als auf dem 79ON-Schnitt 
(58 %). Auch irn Tiefenverlauf zeigten sich Unterschiede zwischen den beiden hangnor- 
malen Schnitten: Auf dem 75ON-Schnitt war die Abundanz vor allem auf den 800 m- und 
den 2700 m-Stationen auf die obere Sedimentschicht konzentriert, dagegen wurde auf dem 
79ON-Schnitt an den 800 m-Stationen der geringste Anteil der Fauna in diesem Sedirnentzen- 
timeter gefunden. An den Stationen des 2000 m-Schnittes zeigte sich eine deutliche Variabi- 
litÃ¤ in der vertikalen Verteilung, insgesamt war die obere Sedimentschicht stÃ¤rke besiedelt. 
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Die Zusammensetzung der Fauna in den einzelnen Sedimentschichten zeigte im Vergleich 
der Transekte ein uneinheitliches Bild. Auf dem 7S0N-Schnitt wurde die Fauna in der  oberen 
Sedimentschicht stark von Polychaeten dominiert, wÃ¤hren auf den Stationen des  79ON- 
Schnittes die Anteile von Polychaeten und Crustaceen in etwa gleich hoch waren. Auf den 
Stationen des 2000 m-Schnittes prhgten Crustaceen die Abundanz. 

In der tieferen Sedimentschicht erreichten auf dem 75ON-Schnitt die Polychaeten (200 m- 
und 2700 m-Stationen) bzw. die Polychaeten und Crustaceen (800 - 1400 m-Stationen) die 
hÃ¶chste Anteile. Auf dem 79'-Schnitt wurde diese Sedimentschicht bis in mittlere Tiefen 
von Polychaeten, anf den tiefen Stationen von Crustaceen geprÃ¤gt Auf den 1100 m-Statio- 
nen erreichten neben I'olychaeten und Crustaceen auch Sip~inc~~l iden hohe Anteile an der 
Besiedlungsdichte. Auf den 2000 m-Stationen wurden die untere Sedimentschicht durch 
eine hohe VariabilitÃ¤ in der Zusammensetzung der Fauna gekennzeichnet. 

Biomasse 
Die Biomasse der Makrofauna war auf dem Kontinentahang insgesamt stÃ¤rke auf die 
untere Sedimentschicht konzentriert. Die vertikale Verteilung der Biomasse unterschied sich 
dabei auf den beiden hangnormalen Schnitte deutlich: auf dem 75ON-Schnitt wurden 54 % 
der Biomasse im oberen Sedimentzentimeter gefunden, auf dem 79ON-Schnitt nur 33 %. Im 
Tiefenverlauf zeigte sich auf beiden Iiangnornialen Schnitten ein Ã¤hnliche Muster: In 
mittleren Tiefen zwischen 800 bis 1400 m wurden die geringsten Anteile der Biomasse in der 
oberen Sedimentschicht ermittelt, auf den flachen (200 -400 m) und tiefen (2000 - 2700 m) 
Stationen wies diese Schicht h6here Anteile auf. 

Die Z~~sammensetzung der Makrofauna-Biomasse in den einzelnen Sedimentschichten war 
auf dem Kontinentalhang variabler als die der Abundanz. Auf dem 75ON-Schnitt wurde die 
Biomasse der oberen Sedimentschicht auf den flachen (200 bis 400 m) und tiefen Stationen 
(2700 m) von Polychcieten geprÃ¤gt wÃ¤hren in mittleren Tiefen die Anteile der einzelnen 
Taxa gleichmÃ¤ÃŸig verteilt waren. Auf dem 79ON-Schnitt Ã¤ndert sich die Zusammenset- 
zung der Biomasse im oberen Sedi~nentzentimeter kontinuierlich: Auf den flachen Stationen 
dominierten Polychaeten, auf den tiefen Stationen die Crt~staceen. Auch auf den Stationen 
des 2000 m-Schnittes prÃ¤gte die Crustaceen die Biomasse in der oberen Sedimentschicht. 

Die untere Sedimentschiclit zeigte auf dem 7S0N-Schnitt eine Ã¤hnlich Zusammensetzung 
wie der obere Sedimentzentimeter: Auf den flachen und tiefen Stationen dominierten 
Polychaeten, in mittleren Tiefen stieg der Anteil von Sipunculiden und Crustaceen. Auf dem 
79Â°~-Sch~iit  ergab sich in der unteren Sedimentschicht eine andere Verteilung. Hier wurden 
die flachen Stationen von Polychaeten, die Stationen in mittleren Tiefen von Polychaeten 
und Sipunc~~liden geprÃ¤gt Auf den tiefen Stationen stieg dann auch der Anteil der Crusta- 
ceen an der Biomasse an. Auf dem 2000 ~n-Schnitt wurde die Biomasse der unteren Sedi- 
mentschicht abwechselnd von Crnstaceen, Polychaeten und Sipunculiden dominiert. 

4.5.4 Besiedlungsmuster der Polychaetenfauna 

Abundanz 
Tabelle 4.14 zeigt die Abundanz der Polychaetentau~ia als Spannweite und Mittelwert fiir 
die einzelnen Tiefenstufen und Schnitte. Die Ab~indanz der Polychaeten folgte auf den 



Transekten im allgemeinen dem Verlauf der Gesamtab~iiidanz. Die Besiedlungsdichte der 
Polychaeten sank von hohen Werten an den flachen Stationen im Tiefenverlauf deutlich ab. 
Dabei wurden die maximalen Abundanz auf dem 79ON-Schnitt in etwas geringeren Wasser- 
tiefen (6500 Ind. m in 200 m Tiefe) gefunden als auf dem 75ON-Schnitt (ca. 4000 Ind. m in 
400 m Tiefe). Im Gegensatz zur maximalen Abundanz der Makrofauna, die bei 79ON 
doppelt so hoch lag wie bei 75ON, war die maximale Besiedl~~ngsdichte der Polychaeten auf 
dem 79ON-Schnitt nur um ca. 50 "/o hÃ¶he als auf dem 75ON-Schnitt. 

Auf den 75ON-Stationen fiel die Besiedlungsdichte unterhalb von 400 m auf relativ konstante 
Werte von 1000 Ind. rn2, auf den 2700 m-Stationen kam es wieder zu einem leichten 
Anstieg. Dagegen wurde auf dem 79ON-Schnitt ein kontinuierliches Absinken der Abun- 
danz zwischen 800 (1000 Ind. rn ') und 2000 m (300 Ind. m ') beobachtet. An den Stationen 
des 2000 m- Schnittes erreichten die Polychaeten nur eine durchschnittliche Abundanz von 
ca. 300 Ind. nY2. 

Insgesamt zeigt sich eine deutliche Abnahme der Abundanz mit der Tiefe, die sich mit der 
linearen Regression y = 3,27 - 0,000295 x (y = logiy Ind. m *, X = Tiefe (m); R = 0,53, p < 0,001, 
n = 37) beschreiben lagt (Abb. 4.39 A). 

0 

8 %  - Regression 

Tiefe Iml Tiefe fm1 

Abb. 4.39 Abundanz (A) und Biomasse (B) der Polychaeten auf dem os tg r~~~i lÃ¤~id i sc l~e  Kontinental- 
hang. 
Logarithmische Darstellung der Abundanz [Ind. rn? und der Biomasse [g C rn" der 
Stationen aller Schnitte gegen die Wassertiefe. Gerade = lineare Regression 

Biomasse 
In Tabelle 4.15 ist die Biomasse der Polychaetenfauna fÅ  ̧ die einzelnen Tiefenstufen und 
Schnitte als Spannweite und Mittelwert dargestellt. Damit Einzelhnde von groÃŸe Indivi- 
duen die Darstellung nicht verzerren, wurden einige seltene, groÂ§ Arten bzw. Individuen 
nicht berÃ¼cksichtigt Daher kommt es im Vergleich mit den Biomasse-Werten, die in den 
Kapitel Ã¼be die Makrofauna aufgefÃ¼hr sind, zu geringhgigen Unterschieden. Die entspre- 
chenden Arten sind im Anhang B markiert. Die Biomasse der Polychaetenfauna zeigte mit 
zunehmender Wassertiefe den gleichen Verlauf wie die Abundanz. Auf beiden hang- 
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normalen Transekten sank die Polychaeten-Biomasse von hohen Werten auf den flachen 
Stationen im Tiefenverlauf deutlich ab. Trotz geringerer Abundanz erreichten die Poly- 
chaeten auf dem 75Â°N-Sch~iit (200 m: 0,53 g C rn *) etwas hÃ¶her maximale Biomassen als 
auf dem 79ON-Schnitt (200 m:  0,47 g C m2) ,  was auf die hohen Abundanz von groÃŸe 
Onuphiden zurÃ¼ckzufÅ¸hr war. In mittleren Tiefen zwischen 800 m und 1400 m sank die 
Biomasse auf dem 75ON-Schnitt schwach, auf dem 79ON-Schnitt deutlich weiter ab auf Werte 
zwischen 0,03 und 0,l g C m 2 .  Auf den 2000 ~n-Stationen wurden schwankende Biomassen 
von nur noch ca. 0,05 g C m *ermittelt, wÃ¤hren die erhÃ¶ht Abundanz auf den 2700 m-Sta- 
tionen des 7S0N-Schnittes mit einem Anstieg der Biomasse auf Werte von ca. 0,15 g C m L 
korrespondierte. 

Insgesamt zeigt sich eine deutliche Abnahme der Biomasse mit der Tiefe, die sich mit der li- 
nearen Regression y = -0,74 - 0,00036 X (y = logio Biomasse in g C rn *, X = Tiefe (m); R = 0,52, 
p < 0,001, n = 37) beschreiben lÃ¤Ã (Abb. 4.39 B). 

FÃ¼ den Kontinentalhang ergab sich keine durchgÃ¤ngig Korrelation zwischen den Besied- 
lungsmustern der Polychaetenfauna und den Sedknentpararnetern (Tabelle 4.4). 

Groj3enstrukfur der Polychaetei i fai~~~a 

In Abbildung 4.40 ist das durchschnittliche KÃ¶rpergewich der Polychaeten im Tiefenverlauf 
dargestellt. DafÃ¼ wurden fÅ  ̧ die beiden hangnormalen Transekte alle Individuen der 
Stationen einer Tiefenstufe zusammengefaÃŸt Auch bei AusschluÂ der grogen, nur auf den 
flachen Stationen vorkommenden Onuphiden sank die mittlere individuelle Biomasse auf 
beiden hangnormalen Schnitten mit der Tiefe ab, allerdings auf dem 75ON-Schnitt nicht bis 
zu den tiefsten Stationen. Dabei lag das mittlere Gewicht der Polychaeten auf dem 79ON- 
Schnitt deutlich hÃ¶he als auf dem 750~-Schnitt. 

o mit 1 A Onuphidae 

Tiefe [m] 

Abb. 4.40 Individuelle Biomasse der Polychaeten im Tiefenverlauf. 
Mittelwert der Biomasse [mg C] aller Individuen einer Tiefenstufe fÃ¼ den 75ON- und den 
79ON-Schnitt (leere Symbole: mit Onuphidae, gefÃ¼llt Symbole: ohne Onuphidae). Die Y- 
Achse ist unterbrochen 



Ergebnisse Koiitiiientalliang - 

4.5.5 Gemeinschaftsstruktur 

Ab~indanz 
FÃ¼ die Klassifikation der Polychaetenfa~~na zwischen 79ON und 75ON wurde das Artenin- 
ventar auf 52 dominante Arten reduziert. Zur besseren Unterscheidung in der Abbildung 
wurden die Stationsnamen des 75ON-Schnittes und des 79ON-Schnittes in unterschiedlichen 
Schriftarten dargestellt. 

Das Dendrogramm (Abb. 4.41 A) zeigt eine Vielzahl von einzelnen Clustern, die zum 
groÂ§e Teil von Stationen gleicher Tiefe bzw. Lage gebildet werden. Auffallend ist eine 
(relativ heterogene) Gruppe, die die flachen Stationen des 75ON- und des 79ON-Schnittes 
umfaÃŸ und damit auf eine durchgehende Flacl~wassergemeinscl~aft auf dem grÃ¶nlÃ¤nd 
sehen Schelf hinweist. Auch die Stationen mittlerer Tiefe auf den beiden Schnitten (800 m, 
1100 rn, 1400 m) bilden einen groÂ§e heterogenen Cluster, der sich allerdings deutlich in die 
einzelnen Stationsgruppen mit gleicher Tiefe bzw. Position untergliedern lagt. Die 2000 m- 
Stationen gleicher Position und die 2700 m-Stationen liegen in deutlich abgegrenzten 
Clustern. Die Station 8O030'M-2 ist weit von den anderen Clustern abgesetzt. 

Der MDS-Plot (Abb. 4.41 B) der gesamten Polychaetenfauna stellt mit einem StreÃŸfakto von 
0,18 eine weniger gute 2-dimensionale Abbildung der Stationsmatrix dar. Die flachen Sta- 
tionen der beiden hangnormalen Schnitte liegen eng beieinander und belegen, wie im Den- 

80"-1 
80"-2 
79"30'-1 
79-30-2 , 

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 
BRAY CURTIS Sirnilaritat 

StreÃ = 0.18 

Abb. 4.41 Deiidrogramin (A) und MDS-Plot (B) der Abundrinz der Polychaeten-Arten auf dem ost- 
gri>nlÃ¤ndische Kontinentalhang. Irn MDS-Plot markieren Kreise die Gruppen der Cluster- 
analyse. Die Schnitte sind durch unterschiedliche Schriftarten gekennzeichnet (75'N-, 79'N-, 
2000 m-Schnitt), 52 Arten, '/-Transformation, Brav-Curtis-Index, ,,group-average linkage" 
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drogramm, die Ã„hnlichkei der Gemeinschaftsstruktur auf den flachen Stationen des 
Schelfs. Auch die 800/1100 m-Stationen des 79ON-Schnittes zeigen im Plot eine deutliche 
NÃ¤h zu den 800/1400 m-Stationen des 75ON-Schnittes und deuten auf Gemeinsamkeiten in 
der Gemeinschaftsstrukt~ir bis in mittlereTiefen hin. Die anderen Stationsgruppen des 75ON- 
Schnittes sind halbkreisfÃ¶rmi angeordnet und lassen nur einen schwachen graduellen 
Trend mit der Tiefe erkeimen, wÃ¤hren die 2000 m-Stationen (79ON-Schnitt, 2000 m-Schnitt) 
als heterogene Gruppen weit abgetrennt von den anderen Stationen liegen. Ihre Anordnung 
lÃ¤Ã einen undeutlichen graduellen Trend mit dem Breitengrad erkennen. 

Biomasse 
FÃ¼ die Klassifikation der Polychaeten-Biomasse wurde die Artenzahl um weitere drei 
seltene, groÃŸ Arten reduziert, sodaÃ die Klassifikation mit insgesamt 49 Arten durch- 
gefÃ¼hr wurde. 

Das Dendrogramm der Biomassestruktur (Abb. 4.42 A) zeigt viele Gemeinsamkeiten mit der 
Klassifikation der Abundanz. Die meisten Cluster werden von Stationen gleicher Tiefe bzw. 
Position gebildet. Aber auch hier sind die flachen Stationen der beiden hangnormalen 
Schnitte in einem gemeinsamen Cluster zusammengefaÃŸt Damit wird also hinsichtlich der 
Biomasseverteilung ebenfalls eine diskrete Flachwassergemeinschaft zwischen 75ON und 
79ON belegt. Die Stationen mittlerer Tiefe zwischen 800 m und 1400 m bilden - Ã¤hnlic wie 
i n  Abundanz-Dendrograrnni -einen groÂ§eii gemeinsamen Cluster, wobei sich die Stationen 

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 

BRAY-CURTIS Stm~larttat 

StreÃ = 0,18 

\ h b .  4.42 Lk~~dmgr~ i in i i i  ( A l  und MLh-l' lot ( B )  der Bioinfi->'->e der l'olvchaeten-Arten aiit dem ost- 
gi 'onia~idi ie l 'u~~ kunt i~~ent~i ih~i i ig .  Im MDS-Plot i~iarkieren Kreise die Gruppen der Cluster- 
analyse. Die Schnitte sind durch unterschiedliche Schriftarten gekennzeichnet (75'N-, 7 9 ' ~ - ,  
2000 m-Schnitt). 49 Arten, "&Transformation, Bray-Curtis-Index, ,,group-average linkage" 
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der beiden hangnormalen Schnitte innerhalb dieses Clusters deutlich trennen lassen. Die 
tiefen Stationen (2700 m bei 75ON, 2000 rn-Schnitt) sind in eigene, getrennte Cluster 
gruppiert. Lediglich hinsichtlich der Einteilung der 80Â°30' und der 79O30'-Stationen zeigen 
sich Unterschiede im Vergleich zur Klassifikation der Abundanz. 

Die Darstellung der Struktur der Polychaeten-Biomasse als MDS-Plot (Abb. 4.42 B) zeigt mit 
einem StreÃŸfakto von 0,18 ebenfalls eine nur befriedigende Anpassung an zwei Dirnen- 
sionen. Im Vergleich mit dem MDS-Plot der Abundanz sind die einzelnen Stationsgruppen 
weniger deutlich voneinander getrennt. Die flachen und die mittleren Stationen des  75ON- 
und des 79ON-Schnittes bilden auch hier eigene, heterogene Gruppen. Die Stationen des 
75ON-Schnittes lassen in ihrer Anordnung einen leichten Tiefengradienten erkennen. 
WÃ¤hren die flachen und mittleren (200 - 1400 m) Stationen des 79ON-Schnittes durch die 
rÃ¤umlich NÃ¤h im Plot Ahnlichkeiten in ihrer Biomassestruktur erkennen lassen, deutet die 
weite Abtrennung der 2000 rn-Stationen auf eine deutlich verÃ¤ndert Gemeinschaftsstruktur 
in dieser Tiefe hin. Die Stationen des 2000 m-Schnittes bilden wie bei der Ordination der 
Abundanz heterogene Gruppen mit wenig Ahnlichkeit zwischen den Parallel-Stationen; ihre 
Anordnung im MDS-Plot lÃ¤Ã keinen graduellen Trend mit dem Breitengrad erkennen. 

4.5.6 Diversitat 

Ein Vergleich der DiversitÃ¤ der Polychaetenfauna Å¸be das gesamte Untersuchungsgebiet 
zeigt ein einheitliches Bild. Die hÃ¶chst Artenzahl und DiversitÃ¤ (als Dominanzkurven) 
wurden auf den flachen Stationen beobachtet, mit der Tiefe nahm die DiversitÃ¤ dann 
kontinuierlich ab. Dabei gab es keine deutlichen Unterschiede zwischen den beiden 
hangnormalen Transekten. Im Vergleich der 2000 m-Stationen untereinander scheint die 
Diversitat an den sÃ¼dlichste Stationen etwas hÃ¶he zu liegen. In Bezug auf die univariaten 
Indizes H' und Â£(SI, war die DiversitÃ¤ bis in mittlere Tiefen relativ konstant und sank dann 
leicht ab. Die Ã„quitÃ stieg bis in mittlere Tiefen an und sank auf den tiefsten Stationen 
wieder ab. Allgemein zeigten alle DiversitÃ¤ts-Paramete eine starke VariabilitÃ¤ zwischen 
den Parallel-Stationen. 

FÃ¼ den Kontinentalhang ergab sich keine durchgÃ¤ngig Korrelation zwischen der Diversi- 
tat der Polychaetenfauna und den Sedimentparametern (Tabelle 4.4). 

4.5.7 ErnÃ¤hrungstype 

Die Verteilung der Polychaeten hinsichtlich ihrer ErnÃ¤hrungsweis zeigte fÃ¼ beide hang- 
normalen Transekten einen deutlichen Trend. Sowohl hinsichtlich der Abundanz als auch 
der Biomasse wurden die flachen und mittleren Stationen stÃ¤rke von ,,s~irface"-fressenden 
Arten besiedelt. In grÃ¶ÃŸer Wassertiefen stieg dann der Anteil der ,,sub-surface1'-Fresser 
an. Insgesamt waren auf den flachen Stationen die Anteile der verschiedenen ErnÃ¤h 
rungsweisen gleichmÃ¤ÃŸig verteilt. 
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5 Diskussion 

Ziel des ersten Teiles der Diskussion ist es, die grundsÃ¤tzliche Besiedlungsm~ister der 
Makrofauna und der Polychaetenfauna irn Untersuchungsgebiet zu erklÃ¤ren Im zweiten 
Teil sollen dann die speziellen Aspekte der Gemeinschaftsstruktur auf dem ostgrÃ¶nlÃ¤nd 
schen Kontinentalhang am Beispiel der Polychaetenfauna aufgezeigt werden. 

5.1 Besiedlungsmuster der Makrofauna 

5.1.1 Abundanz und Biomasse 

In dieser Arbeit wurden die Besiedl~ingsm~~ster der Makrofauna auf dem ostgrÃ¶nlÃ¤ndisch 
Kontinentalhang untersucht. Ein Vergleich der hier ermittelten Abundanz- und Biomasse- 
werte mit den Ergebnissen anderer Untersuchungen gestaltet sich schwierig, da unter- 
schiedliche GerÃ¤t und SiebgrÃ¶Ee verwendet wurden. Die SiebgrÃ¶Ã hat dabei eine groÃŸ 
Bedeutung fÃ¼ die gemessene Abundanz, wÃ¤hren die Biomasse weniger stark beeinfluÃŸ 
wird (JAMES et al. 1995). Hinzu kommt, daÂ die Einteilung als ,,Makrofaunan nicht von 
allen Autoren gleich gehandhabt wird (ROWE 1983, GAGE & TYLER 1991). In Tabelle 5.1 
sind die Ergebnisse anderer Untersuchungen - sowohl aus polaren als auch aus gemÃ¤ÃŸigt 
Gebieten irn Atlantik und Pazifik - aufgefihrt. Im Untersuchungsgebiet ergaben sich fÃ¼ die 
Abundanz und die Biomasse relativ geringe Unterschiede zwischen den Transekten (Tab. 
4.14 und 4.15), daher werden hier die Besiedlungsm~~ster fÅ  ̧ den gesamten ostgrÃ¶nlÃ¤nd 
schen Kontinentalhang den Literaturwerten gegenÅ¸bergestellt 

Abundanz 
Es zeigt sich, daÂ die hier ermittelte Abundanz mit der Besiedlungsdichte in polaren 
Gebieten entsprechender Tiefe vergleichbar ist (DAHL et al. 1976, KENDALL 1996, 
AMBROSE & RENAUD 1995, BRINKHURST 1991). FÅ  ̧ die flachen Bereiche der Bering- 
und Chukchi-See und in norwegischen Fjorden wurde allerdings eine hÃ¶her Abundanz 
ermittelt (GREBMEIER et al. 1989, HOLTE & OUG 1996). Am V~ring-Plateau wurde eine 
geringere Besiedlungsdichte der Makrofauna gefunden (ROMERO-WETZEL 1989). 

Die Besiedlungsdichte der Makrofauna in angrenzenden Meeresgebieten mit gemÃ¤gigte 
Temperaturen lag ebenfalls in vergleichbarer GrtjÃŸenordnun (ROSENBERG et al. 1996). 
PEARSON et al. (1996) ermittelten fÃ¼ die nordliche Nordsee zwischen 300 - 340 m Tiefe 
geringere Abundanzwerte, verwendeten allerdings auch Siebe mit 1 mm Maschenweite. 
Auch die Werte fÃ¼ Besiedl~ingsdichten auf anderen KontinentalhÃ¤nge im Nordatlantik 
stimmen gut mit den hier gefundenen Werten Ã¼berein wobei aber in mittleren Tiefen oft 
hÃ¶her Werte gefunden wurden (ROWE et al 1982, FLACH & HEIP 1996, COSSON et al. 
1997). 

Die Abundanz der Polychaeten in den jeweiligen Tiefen des Untersuch~ingsgebietes ist 
vergleichbar mit den Ergebnissen verschiedener Untersuchungen aus dem Nord-Atlantik 
und SÃ¼dpazifi (PROBERT et al. 1996, MACKIE et al. 1997, LAUBIER & SIBUET 1979, 
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PATERSON & LAMBSHEAD 1995). Dabei lag die Besiedlungsdichte deutlich hÃ¶he als die 
fÃ¼ die Norwegen- und Gr<jnlandsee angegebenen Werte (DAHL et al. 1976). Auf dem 
Kontinentalhang vor Kalifornien wurden dagegen in mittleren Tiefen h6here Abundanzen 
gefunden (JUMARS 1976). 

Hinsichtlich ihrer Abundanz unterscheidet sich die Makrofauna und die Polychaetenfauna 
auf dem ostgrÃ¶nlÃ¤ndisch Kontinentalhang also nicht grundsÃ¤tzlic von der Besiedlung 
der KontinentalhÃ¤ng anderer Meeresgebiete in polaren und gemÃ¤ÃŸigt Breiten. 

Biomasse 
Bei einem Vergleich von Biomasse-Werten mit anderen Untersuchungen ist zwar die 
verwendete SiebgrÃ¶Ã weniger entscheidend (ROWE 1983), es treten aber zusÃ¤tzlich 
Schwierigkeiten auf. Zum einen werden in unterschiedlichem MaÂ§ einzelne groÃŸ Indivi- 
duen als Einzelfang betrachtet und nicht mitbewertet. Je  nachdem, ob diese Individuen e h -  
oder ausgeschlossen werden, kann die Biomasse um den Faktor 10 variieren (FLACH & 
HEIP 1996, ROMERO-WETZEL 1989). Zum anderen wird die Biomasse nach einer Vielzahl 
von Verfahren bestimmt (GAGE & TYLER 1991), fÅ  ̧ deren Umrechnung es nu r  Faust- 
forme111 gibt. Um einen Vergleich mit den vorliegenden Werten vom ostgrÃ¶nlÃ¤ndisch 
Kontinentalhang zu ermÃ¶glichen wurden die Literaturdaten nach ROWE (1983) als 
C,oÃ£ = 0,034 X Feuchtgewicht und = 0,33 X Trockengewicht in C,org,-Biomasse (Gewicht 
des organischen Kohlenstoffes) umgerechnet. 

In dieser Untersuchung wÅ¸rd die Biomasse auf der Basis von Volumen/Gewichtsbezie- 
hungen (Polychaeten) und Feuchtgewichtsdaten (restliche Taxa) ermittelt, damit das 
Probenmaterial erhalten blieb. Trotz der mÃ¶gliche Fehlerquellen der Modellierung der 
Polychaeten-Biomasse hat sich gezeigt, daÂ der Unterschied zwischen Feuchtgewichts- 
bestimmung und Modellierung nur rund Â± % betrug. Es kann also davon ausgegangen 
werden, daÂ die vorliegende AbschÃ¤tzun der Biomasse zuverlÃ¤ssi ist. 

Die Biomasse der Makrofauna auf dem ostgrÃ¶nlÃ¤ndisch Kontinentalhang erreichte etwa 
um den Faktor 10-200 hÃ¶her Werte als die Durchschnittswerte, die fÃ¼ die hohe Arktis in 
Tiefen zwischen 1000-2000 m angeben wurden (PAUL & MENZIES 1974). Dagegen lag die 
Biomasse am Vering-Plateau - trotz der geringeren Abundanz in diesem Gebiet - auf 
vergleichbarem Niveau. Lediglich in der Tiefsee war die Biomasse am Varing-Plateau um 
etwa den Faktor 10 geringer (ROMERO-WETZEL 1989). In den flachen Schelfbereichen der 
Bering- und Chukchi-See wurde allerdings eine sehr viel hÃ¶her Biomasse ermittelt 
(GREBMEIER et al. 1989). An den KontinentalhÃ¤nge in gemÃ¤ÃŸigter Breiten irn Nord- 
atlantik wurden Ã¤hnlich Biomassen ermittelt ( FLACH & HEIP 1996, ROWE et al. 1982). 

Unter BerÃ¼cksichtigun des problematischen Vergleiches und der relativen groÃŸe Varianz, 
die die Biomasse in allen Untersuchungsgebieten in vergleichbaren Tiefen zeigte, unter- 
scheidet sich auch die makrobentliische Biomasse auf dem ostgrÃ¶nlÃ¤ndisch Kontinental- 
hang nicht von der in anderen Meeresgebieten. 
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Tab. 5.1 A b u n d a n z  u n d  Biomasse d e r  Makro-  u n d  Polychaetenfauna andere r  Gebiete 

Autor  Mascheii- Lage Tiefe A b u n d a n z  Biomasse 
weite  

H P  m] [ h d  m ] [fic m'] 

MAKROFAUNA 

BRINKHURST 1991 250/1000 West Kanad Schelf 3549* 1 OG2011 
ROMERO-WETZEL 1989 500 Voring-Plateau 640 440* 0,04" 

1000 453* 0,06* 
1500-1900 587* 0,04* 

- -- P 
-P 

243- 0,0l* 220E330[1 - P- - - -P - 

1000-2500 32470** 
0,00021l- 

PAUL & MENZIES 1974 149 Hohe Arktis 
-P P P- - - - - - - 

0,09" 
DAHL et al 1976 250 ~ r o n l a n d < e e  2465 200 

249 2 500 
2904 867 

417 P 4 1  - - -- 
PP P P - P P- 

Schelf der Bel ing- < 50 140-14356" 2-59*' 
und Chukchi-See 

P- 
P-- 

-- 
KENDALL 1996 - - bei Spit~berfien 200-339 7 8 0 ~ 8 8 8 ~ ~ -  
ROSENBERG et al 1996 1000 Norwegischer 144455 445-6660" 0,414,29** 

Trench, Skagerrak 411-681 820-2887" 0,52-0,87*' 
HO- OUU 1996 1000 Tromsoysund, 7 4 0  242-17130** 

Nnrd-Norwefiei~ 
~ ~ 7 , E ? F ~ e t a l 1 9 9 6  I(?)() P- Snoore Field 305-340 492-1330" 

nord Nordsee - 

ROWE et al 1982 Hudson Canj on, 203-570 928T  1,57* 
Nordwest-Atlantik 1141-1437 4760* 0,35" 
vor Ne\\ York 1707-1815 1880* 0,31* 

P- 

0,27* 2351-2673 179OS 
FLACHHHEIP 1996, 500 Goban Spur, 208 7980* 0.64" 

psrs Mittl Nordost-Atlantik 670 6169' 0,62* 
1034 4005" 0,68* 
1425 3180" 0,14* 
2182 1434* 0,11' 

-P 

3673 5 1 8 1 -  -- 0.11' 
COSSON et al 1997 250, 500 Trop Nordost- 31 00 1856* 

Atlantik (mesotroph) 

POLYCHAETEN 

500 MACKIE et al 1997 I r i s c h e -  P- 
-PP 7-1 30 - 45OS4361* - 

PATERSON & 420 Rockall Trough, 400 1190' 
LAMBSHEAD 1995 Nordost-Atlantik 1000 1828 

1400 776 
1800 732 

- - - 
2875 SO* ---  

LAUBIER &SIBUET ?W Nnrdost-Atlantik 2000 600* 
1979 

-P - Biskaya P 

3000 544- 
BILYARD & CAREY 

1979 
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5.1.2 Besiedlungsmuster  auf d e m  Kontinentalhang 

Es hat sich gezeigt, daÂ als genereller Trend Abundanz und Biomasse der Benthosfauna mit 
zunehmender Wassertiefe sinken (CARNEY et al. 1983 , REX 1983, ROWE 1983). Dieser 
Verlauf wurde sowohl fÅ  ̧ die Meiofauna (THIEL 1975, PFANNKUCHE & THIEL 1987) als 
auch fÃ¼ die Makrofauna (ROWE et al. 1982, DAHL et al. 1976, FLACH & HEIP 1996) und 
die Megafauna beobachtet (LAMPITT et al. 1986, ROWE & MENZlES 1969). In der  Regel 
geht man davon aus, daÂ diese Besiedlungsparameter mit zunehmender Wassertiefe 
exponentiell abnehmen (GAGE & TYLER 1991, ROWE & MENZIES 1969, ROWE 1983), 
wobei der genaue Verlauf aber vom Untersuch~~ngsgebiet bzw. von den untersuchten Taxa 
abhÃ¤ng (GAGE & TYLER 1991, LAMPITT et al. 1986). Das Besiedlungsmuster der Poly- 
chaetenfauna folgt im allgemeinen dem gleichen Trend wie die gesamte Makrofauna. So 
wurde sowohl in polaren als auch in borealen Meeresgebieten ein deutliches Absinken der 
Polychaeten-Abundanz mit der Tiefe gefunden (FLACH & HEIP 1996, PROBERT et al. 1996, 
BILYARD & CAREY 1979). Allerdings zeigte die Polychaeten-Abundanz auf einem Transekt 
im Nordost-Atlantik zwischen 400 und 2900 m keinen deutlichen bathvmetrischen Trend 
(PATERSON & LAMBSHEAD 1995). 

Auf dem ostgrÃ¶nlÃ¤ndisch Kontinentalhang konnte fÅ  ̧ die Makrofauna und die Poly- 
chaetenfauna ebenfalls ein exponentielles Absinken von Abundanz und Biomasse mit der 
Tiefe festgestellt werden. Die hohen Werte auf dem Schelf nahmen schnell bis zur 
Schelfkante hin ab. Allerdings verringerten sich die Werte nicht monoton mit der Tiefe, in 
mittleren Tiefen bzw. am HangfuÃ bei 2800 m wurde z. T. eine erhÃ¶ht Abundanz und 
Biomasse ermittelt. 

Die Besiedlungsstruktur der Benthosfauna ist von einer Vielzahl von Parametern abhÃ¤ngig 
u.a. von Nahrungsangebot, Sedin~entbeschaffenheit (GRAY 1984), Wassertiefe, Temperatur 
und StrÃ¶mun (CARNEY et al. 1983, GAGE & TYLER 1991). Als Hauptursache fÅ  ̧ den 
Tiefengradienten von Abundanz und Biomasse gilt dabei der abnehmende Eintrag von 
Nahrungspartikeln mit steigender Wassertiefe und zunehmender Entfernung von der 
KÃ¼stenlinie wobei die Entfernung von der KÅ¸st aber meist von untergeordneter 
Bedeutung ist (ROMERO-WETZEL 1989, GAGE & TYLER 1991). 

Im folgenden wird diskutiert, ob sich im Untersuchungsgebiet ein EinfluÃ der Faktoren 
KorngrÃ¶ÃŸenverteilu bzw. Gehalt an potentiellen Nahrungspartikeln (Chl U, Corg) auf die 
Besiedlungsstruktur nachweisen lÃ¤Â§ 

Das Sediment bildet fÃ¼ die endobenthische Fauna gleichzeitig Lebensraum und Nahrungs- 
grundlage. Daher gibt es seit den AnfÃ¤nge der BenthosÃ¶kologi BemÅ¸hungen Zusam- 
menhange zwischen Besiedlungspararnetern der Fauna und spezifischen Sedimenttypen 
nachzuweisen (GRAY 1974, SNELGROVE & BUTMAN 1994). 

Die KorngrÃ¶ÃŸenverteilu der Sedimente irn Untersuchungsgebiet zeigte eine hohe Variabi- 
litÃ¤t Allgemein sanken der Anteil feiner Sedimente und der Median der KorngrÃ¶Ã mit 
steigender Wassertiefe, allerdings fanden sich an den tiefsten Stationen (2800 m) wieder 
relativ grobe Sedimente. Vor allem auf den 800 m-Stationen des 75ON-Transektes zeigte sich 
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eine starke kleinrÃ¤umig HeterogenitÃ¤ der Sedimentzusa~nmensetzung. FÃ¼ das Unter- 
suchungsgebiet lÃ¤Ã sich kein deutlicher Zusammenhang zwischen Abundanz bzw. 
Biomasse und den verschiedenen KorngrÃ¶ÃŸenparamete nachweisen (Tab. 4.4). Lediglich 
die Biomasse der Polychaeten auf dem 7j0N-Schnitt ist signifikant negativ mit dem Silt- 
Anteil des Sedimentes korreliert. FÅ  ̧ den 79ON-Schnitt konnte ein solcher Zusammenhang 
nicht bestÃ¤tig werden. 

Es wird aber nicht angenommen, daÂ der Silt-Anteil im Sediment wirklich die Polychaeten- 
Biomasse strukturiert. Zum einem sollte sich eine negative Beeinflussung der Biomasse auch 
in einer erniedrigten Abundanz wiederspiegeln. Zum anderen zeigt sich keine Korrelation 
zwischen dem Silt-Anteil im Sediment und der Biomasse der gesamten Makrofauna, obwohl 
sowohl Polychaeten als auch Makrofauna deutlich von depositfressenden Formen dominiert 
werden (Polychaeten und Sipunculiden bilden auf dem 7j0N-Schnitt im Mittel 70% der 
Biomasse). Daher erscheint eine direkte negative Beeinflussung der Polychaeten-Biomasse 
durch den Silt-Anteil des Sedimentes wenig wahrscheinlich. 

Die Beziehung zwischen Kor~~groÃŸe~iparameter und Abundanz bzw. Biomasse der 
Benthosfauna wird in der Literatur kontrovers diskutiert. Eine Reihe von Untersuchungen 
konnte eine Korrelation dieser Parameter belegen, wÃ¤hren andere Untersuchungen keine 
ZusammenhÃ¤ng zeigten (SNELGROVE & BUTMAN 1994). Auch Gray (1994) fand auf dem 
norwegischen Schelf in Tiefen zwischen 70 - 305 m keinen Zusammenhang zwischen 
Sedimentsortierung, mittlerer KorngrÃ¶Ã und Abundanz der Makrofauna. 

Diese Resultate lassen sich dahin interpretieren, daÂ fÅ  ̧ die Infauna kein direkter kausaler 
Zusammenhang zwischen Sedimentzusammensetzung und Besiedlungsparameter~~ besteht. 
Dazu kommt, daÂ die gemessenen Sedimentparameter (Median der KorngrÃ¶Ã u.Ã¤. nur 
eine geringe Ã¶kologisch Relevanz fÅ  ̧den Lebensra~~m der Organismen aufweisen, da diese 
das Sediment in einer vÃ¶lli anderen Struktur erleben (WATLING 1989 und 1991, 
SNELGROVE & BUTMAN 1994). Die KorngrÃ¶Â§enverteilu kann vielmehr als ein ( ~ b e r - )  
Parameter angesehen werden, der - Ã¤hnlic wie die Wassertiefe - eine ganze Reihe von 
StrÃ¶mungs und Sedimentparametern reprÃ¤sentiert die direkt oder indirekt die Besied- 
lungsmuster der Infauna beeinflussen (SNELGROVE & BL'TMAN 1994). Dazu gehÃ¶re 
sowohl physikalisch/chemische Faktoren wie bodennahe StrÃ¶m~~ngsmuste und Porenwas- 
serchemie als auch biologische Parameter wie die Verbreitung, von Larven (BUTMAN 1987, 
SNELGROVE & BUTMAN 1994). 

Da in der Tiefsee eine auf Photosynthese basierende Primiirproduktion ausfÃ¤llt mÃ¼sse 
NÃ¤hrstoff in verschiedener Form von entfernteren Quellen herangefÅ¸hr werden (ROWE & 
STARESINIC 1979). Die benthischen Gemeinschaften der Tiefsee basieren auf absinkendem 
Nahrungsmaterial, daher sind v.a. die QualitÃ¤t die Rate und das Muster des Nahrungs- 
eintrages die Faktoren, die die Tiefseefauna und ihre Struktur am stÃ¤rkste beeinflussen 
(REX 1981). 

In dieser Untersuchung wurden der Gehalt der Sedimente an C;,% und Chl a sowie das C:N- 
VerhÃ¤ltni als Indikator fÅ  ̧ Menge und QualitÃ¤ der Nahrungsversorgung angesehen. Vor 
allem der Gehalt an Chl i; Lm Sediment kann als MaÂ fiir den Eintrag von frischem Phyto- 
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detritus aus der euphotischen Zone in das Sediment bzw. in die bodennahe Wasserschicht 
betrachtet werden. In vielen Untersuchungen konnte ein signifikanter Zusammenhang 
zwischen Nahrungseintrag und Wassertiefe und zwischen Nahrungseintrag u n d  Abun- 
danz/Biomasse nachgewiesen werden (GAGE & TYLER 1991, GREBMEIER et al. 1988, 
GREBMEIER et al. 1989). Das C:N-VerhÃ¤ltni kennzeichnet die QualitÃ¤ des organischen 
Materials, wobei geringe Werte (6 - 8) auf frischen Phytodetritus hoher QualitÃ¤ u n d  hohe 
Werte (> 10) auf Ã¤lteres refraktÃ¤re Material hindeuten (VALIELA 1984). 

Die in dieser Untersuchung gemessenen Nahrungsparameter zeigten unterschiedliche 
Ver te i l~~ngsm~~ster .  Der C - A n t e i l  des Sedimentes stieg bis in mittlere Wassertiefen an und 
blieb dann relativ konstant. Dabei sank das C:N-VerhÃ¤ltni mit der Tiefe ab. Der Chl a- 
Gehalt (RITZRAU pers. Mittl.) nahm ebenfalls bis in mittlere Wassertiefen deutlich ab. FÃ¼ 
alle Parameter wurde dabei eine hohe kleinrau~nige VariabilitÃ¤ zwischen den einzelnen 
Stationen gleicher Tiefe ermittelt. 

FÅ  ̧ die Nahr~~i~gsprirarneter ergaben sich eine Reihe signifikanter Korrelationen mit der 
Abundanz und der Biomasse der Makrofauna und der Polychaetenfauna irn Untersu- 
chungsgebiet, allerdings zeigte sich dabei kein einheitliches Muster auf den einzelnen 
Transekten (siehe Tabelle 4.4). 

Lediglich fÃ¼ den 79ON-Schnitt fand sich eine durchgÃ¤ngig Korrelation zwischen Nah- 
rungsparametern und dem Besiedlungsmuster: der Chl ci-Gehalt im Sediment war stark 
positiv sowohl mit Ab~1ndan.z und Biomasse der Makrofauna als auch der Polychaetenfauna 
korreliert. Der erhÃ¶ht Chl 11-Gehalt auf den flachen Stationen deutet auf eine gute Versor- 
gung mit (frischem) Phytodetritus hin, die die hohe Abundanz und Biomasse der Benthos- 
fauna auf dem Schelf erklÃ¤re kann. Dabei muÃ allerdings beachtet werden, daÂ die Chl a- 
Werte fi'ir alle GKG einer Tiefenst~ife nur ans einer einzelnen MUC-Probe stammen und daÂ 
fÅ  ̧die Besiedl~~ngsmuster auf dem 79Â°N-Scli~iit nur jeweils 2 GKG je Tiefenstufe ausgewer- 
tet wurden. Dadurch wird die Aussagekraft der Korrelation verringert. 

Ansonsten wurden nur vereinzelte Korrelationen zwischen den Nahrungsparametem und 
einzelnen Aspekten der Besiedl~~ngsstrukt~~r gefunden (siehe Tab. 4.4). Da sich ein kausaler 
Zusammenhang sowohl in der Beeinflussung von Biomasse und Abundanz bzw. in der 
Beeinflussung von Polychaetenfa~~na und gesamter Makrofauna ausdrÃ¼cke sollte, kann 
davon ausgegangen werden, daÂ diese Korrelationen zufÃ¤lli sind. Insgesamt zeigten sich 
also keine durchgÃ¤ngige Korrelationen zwischen der Besiedl~lngsstruktur der Benthos- 
fauna auf dem ostgronlÃ¤ndische Kontinentalhang und dem Nahr~~ngseintrag. 

Allerdings erlaubt der Anteil an organischem Material iin Sediment ( C , )  keine exakte 
Beurteilung der Qualitgt der Nahrungs\~ersorg~~iig, da nicht ermittelt wird, welcher Anteil 
davon refraktÃ¤ und welcher h r  die Benthosfa~~na wirklich verwendbar ist (CAMMEN 
1989, MAYER 1989). Zudem ist in einer Reihe von Untersuchungen gezeigt worden, daÂ die 
sedimentierenden Nahrungspartikel (und damit der Chl a-Gehalt) zumindest nicht unmit- 
telbar die Nahrungsgrundlage der depositfressende~i Arten bilden, sondern erst nach einer 
mikrobiellen Umsetzung in die Nahrungskette gelangen (IUMARS et al. 1990, GAGE & 
TYLER 1991). Damit ist kein direkter Zusammenhang zwischen den gemessenen Nah- 
rungsparametern und den Bes ied l~~ngsm~~s te r~ i  der Makrofauna zu erwarten. AuÃŸerde 
integrieren Biomasse und Abundanz der Benthosfauna die Menge und QualitÃ¤ des Nah- 



Diskussion 

rungseintrages in das Sediment Ã¼be einen Zeitraum von mehreren Jahren, wÃ¤hren das 
Muster der Bildung, Modifikation und Sedimentation von Partikeln aus der WassersÃ¤ul 
rÃ¤umlic und zeitlich hoch variabel ist. Daher bieten diese Sedimentparameter (v.a. Chl U )  

lediglich einen Einblick in das kurzfristige Sedimentationsgeschehen. 

GrundsÃ¤tzlic kann davon ausgegangen werden, daÂ der Nahrungseintrag die Benthos- 
fauna strukturiert (ROWE 1983, GAGE & TYLER 1991). DaÂ hier keine sicheren Zusam- 
menhÃ¤ng zwischen Sedimentparametern und Besiedl~~ngsstruktur gefunden wurden, liegt 
vor allem daran, daÂ die hier gemessenen Parameter nicht als Indikator fÃ¼ den 
langfristigen Nahrungseintrag gelten kÃ¶nnen Vielmehr kann dagegen die durchschnittliche 
Biomasse in der Region als MaÃ fÅ  ̧ den langfristigen, mittleren Nahrungseintrag angesehen 
werden. Zudem weisen sowohl die Gemeinschaftsparameter als auch die Verteilung der 
Nahr~ingspartikel eine deutliche kleinrÃ¤umig HeterogenitÃ¤ auf, die eine Ã¼bergreifend 
Bewertung der Z~~s~immenlicinge erschwert. 

5.1.3 GrÃ¶ÃŸenstrukt der Polychaetenfauna 

Ein weit verbreitetes PhÃ¤nome der benthische~i Besiedlung ist das sinkende mittlere 
Gewicht der Makro- und Meiofauna-Individuen mit der Tiefe (THIEL 1975, THIEL 1979, 
GAGE & TYLER 1991). 

Im Rahmen dieser Untersuch~~ng wurde nur fÅ  ̧ die Polychaetenfauna das individuelle 
Gewicht der Organismen ermittelt. Es zeigte sich ein klarer Trend, daÂ die durchschnittliche 
Biomasse der Polychaeten-Individuen mit zunehmender Wassertiefe abnahm. Dieses 
Muster blieb auch dann bestehen, wenn die sehr groÃŸe und nur auf flachen Stationen 
vorkommenden Onuphiden nicht berÅ¸cksichtig wurden, galt aber nicht fÃ¼ die tiefsten 
Stationen bei 2900 m. Die durchschnittliche individuelle Biomasse war dabei auf dem 79ON- 
Schnitt hÃ¶he als auf dem 75cN-Schnitt und sank mit der Tiefe weniger deutlich ab. 

Eine ErklÃ¤rungsmÃ¶glichke fÅ  ̧ diesen Trend bietet die Nahrungsarmut der Tiefsee, da 
kleine Organismen weniger Nahrung benÃ¶tige und damit besser an einen grundsÃ¤tzlic 
geringen und fleckenhaften Nahrungseintrag angepaÃŸ sind (THIEL 1975, GAGE & TYLER 
1991). AuGerdem erlaubt die geringe KÃ–rpergrÃ¶ es ihnen, Partikel gezielt nach Nahrungs- 
qualitÃ¤ aufzunehmen (JUMARS et al. 1990, TAGHON 1982). Zwar haben kleinere Orga- 
nismen einen unvorteilhaftes VerhÃ¤ltni von Metabolismus und Biomasse, aber dieser 
Nachteil wird dadurch ausgeglichen, daÂ ein hÃ¶here Anteil ihres Energieumsatzes fÃ¼ 
Reproduktion und Wachstum verwendet wird (THIEL 1975). Allerdings wird in der Tiefsee 
auch eine zweite MÃ¶glichkei realisiert, um sich auf das geringe Nahrungsangebot einzu- 
stellen: einige Arten bilden besonders groÃŸ Formen heraus (Gigantismus), die vor allem als 
Depositfresser groge Gebiete effektiv abweiden kÃ¶nne (JUMARS et al. 1990) oder als 
,,Scavenger" Ã¼be eine hohe MobilitÃ¤ verfÅ¸gen um weit verstreute Nahrungsquellen zu 
nutzen. Der funktionelle Nachteil des Gigantismus liegt darin, das wenige groÂ§ Tiere oft 
nicht die nÃ¶tig Besiedlungsdichte erreichen, um eine sexuelle Reproduktion zu ermÃ¶gli 
chen (THIEL 1975). DarÅ¸be hinaus scheinen aber auch evolutionare Mechanismen 
(KENDALL et al. 1997, WARWICK 1984) und der physikalische Charakter des Sedimentes 
(SCHWINGHAMMER 1981 und 1983) das GroÃŸenordnungsspektru der Infauna zu 
beeinflussen. 
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Auch in dieser Untersuchung ergibt sich ein Zusammenhang zwischen abnehmender 
KÃ¶rpergrÃ¶ und zunehmender Wassertiefe. Dabei kann allerdings mit den hier gemesse- 
nen Parametern (Chl 61-Gehalt und Corp-Anteil im Sediment) keine deutliche Abnahme des 
Nahrungseintrages mit steigender Wassertiefe belegt werden. Auch die hÃ¶her durch- 
schnittliche Biomasse der Polychaeten auf dem 79"N-Schnitt korrespondiert nicht mit einem 
hÃ¶here Gehalt an Nahrungspartikeln in den Sedimenten dieses Gebietes. 

5.1.4 Zusammensetzung der Makrofauna 

Die Polychaeten bilden - zumindest in Bezug auf die Abundanz - die wichtigste Gruppe der 
Makrofauna in der Tiefsee. In der Regel erreichen sie einen Anteil von 60 - 70 % der Makro- 
fauna, sowohl hinsichtlich der Abundanz als oft auch hinsichtlich der Biomasse. Diese 
Dominanz stellt dabei ein global verbreitetes Muster dar (DAHL et al. 1976, FLACH & HEIP 
1996, PEARSON et al. 1996, ROSENBERG et al. 1996, GALLARDO et al. 1995, GAGE & 
TYLER 1991, ROMERO-WETZEL 1989). 

Auf dem ostgr~~ilZndischen Kontinentalhang dominierten die Polychaeten die Fauna mit 
einem Anteil von rund 50 % der Besiedlungsdichte (32-57 % auf den einzelnen Transekten), 
gefolgt von Crustaceen mit einem Anteil von ca. 34 %. Der Anteil der Polychaeten an der 
Abundanz und Biomasse variierte im Untersuchungsgebiet mit der Tiefe. Die Dominanz der 
Polychaeten war vor allem im Flachwasser und an den tiefsten Stationen ausgeprÃ¤gt 
wÃ¤hren an den mittleren bis tiefen Stationen der Anteil der Crustaceen, z.T. auch der 
Sipunculiden anstieg. Auch arn Varing-Plateau zeigten die Polychaeten in mittleren Tiefen 
eine geringere Dominanz (ROMERO-WETZEL 1989). Auf einem Transekt irn Nordatlantik 
wurde der hÃ¶chst Anteil der Polychaeten auf den flachen Stationen ermittelten (FLACH & 
HEIP 1996). 

WÃ¤hren die Dominanz der Polychaeten ein allgemein verbreitetes PhÃ¤nome der benthi- 
sehen Besiedlung zu sein scheint, gibt es hinsichtlich der Anteile anderer Taxa kein generel- 
les Muster. So wurden auf dem Vmring-Plateau hohe Abundanzen von Sip~~nculiden 
gefunden (ROMERO-WETZEL 1989), wÃ¤hren im Nordost-Atlantik bis in mittlere Tiefen 
Echinodermaten in hohen Abundanzen vorkamen (FLACH & HEIP 1996). In der Tiefsee der 
Norwegen- und Gronlandsee erreichten neben den Polychaeten und Crustaceen auch 
Bivalvien hohe Anteile an der Abundanz der Makrofauna (DAHL et al. 1976). 

Der unterschiedliche Anteil einzelner Taxa in verschiedenen Wassertiefen steht vermutlich 
mit der ErnÃ¤hrungsstrategi der Organismen und dem mit der Wassertiefe variierenden 
Nahrungseintrag in Zusammenhang. Da aber innerhalb der einzelnen Taxa sehr unter- 
schiedliche ErnÃ¤hrungsstrategie realisiert werden (GAGE & TYLER 1991, FAUCHALD & 
JUMARS 1979, WARNER 1982), kann hier keine eindeutige ErklÃ¤run fÅ  ̧ die beobachteten 
Muster gegeben werden. ledoch stimmt der hÃ¶her Anteil von Polychaeten auf den tiefsten 
Stationen mit der Beobachtung iiberein, daÂ die Bedeutung von ,,surfaceri-Fressern in der 
Tiefsee steigt (RICE & RHOADS 1989). Daneben kÃ¶nnt auch der Wechsel der Substrat- 
eigenschaften in verschiedenen Tiefen die Zusammensetzung der Fauna beeinflussen 
(ECKMAN et al. 1981, GALLAGHER et al. 1983, PROBERT 1984). So kann der relativ 
geringe Anteil von Polychaeten auf den Stationen in mittlerer Tiefe im Zusammenhang mit 
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dichten Schwammnadel-Ansamml~~ngen im Sediment (MAYER & PIEPENBURG 1996) 
stehen. Es gibt zwar Hinweise auf eine allgemein erhÃ¶ht Besiedlungsdichte der Makro- 
fauna in Sedimenten mit Schwarnmnadelfilzen (BETT & RICE 1992). Allerdings ist auch 
denkbar, daÂ v.a. die (relativ kleinen) endobenthischen Polychaeten durch Nadelfilze 
behindert werden, wÃ¤hren ,,surface"-fressende Crustaceen und groÂ§ endobenthische 
Sipunculiden weniger stark beeinfluÂ§ werden. 

5.1.5 Vertikale Verteilung im Sediment 

Es zeigte sich, daÂ die Makrofauna im Untersuch~lngsgebiet stark auf den obersten Sedi- 
mentzentimeter konzentriert war. Im Schnitt wurden 65 % der Individuen im ersten 
Sedimentzentimeter gefunden. ZusÃ¤tzlic muÂ berÃ¼cksichtig werden, daÂ endobenthische 
Organismen zumeist eine Fluchtreaktion auf die Probennahme zeigen und sich tiefer in das 
Sediment zuriickziehen (JUMARS 1978, IUMARS & ECKMAN 1983). Daher ist damit zu 
rechnen, daÂ die Besiedlung der oberen Schicht im ungestÃ¶rte Zustand noch hÃ¶he liegt. 

Die Bedeutung der oberen Sedimentschicht wurde in vielen Untersuchungen Ã¼be die 
vertikale Verteilung der Makrofauna bestÃ¤tig (FLACH & HE1P 1996, BLAKE 1994, 
ROMERO-WETZEL 1989, JUMARS & EKMAN 1983, SCHAFF & LEVIN 1994). 

Auf dem ostgrÃ¶nlÃ¤ndisch Kontinentalhang ist die Konzentration der Fauna auf die 
oberste Sedimentschicht in den verschiedenen Wassertiefen variabel. Auf dem 75ON-Schnitt 
wurde auf den 800 m-Stationen und unterhalb von 2000 m Wassertiefe der htichste Anteil 
der Fauna im obersten Sedimentzentimeter gefunden. Auf dem 79ON-Schnitt waren die 
Sedirnentschichten relativ ausgeglichen besiedelt, die htichsten Anteile im obersten Sedi- 
mentzentimeter wurden fÃ¼ die tiefen 2000 m-Stationen ermittelt. Auch auf dem Varing- 
Plateau wurde ein Ã¤hnliche Verteilungsm~ister gefunden: in 640 m Wassertiefe lag der 
Anteil im obersten Sedimentzentimeter bei 92 % der Gesamtabundanz, in mittleren Tiefen 
bei 1000 m aber nur bei rund 40 %, wobei der Anteil dann mit der Tiefe wieder anstieg 
(ROMERO-WETZEL 1989). Diese Verteilung stellt aber kein allgemeingiiltiges Muster dar. 
So wurde im Nordatlantik die stÃ¤rkst Konzentration der Fauna auf den obersten Sedirnent- 
zentimeter in mittleren Tiefen (670 - 1425 m) gefunden, unterhalb von 2200 m sank der 
Anteil der Fauna in dieser Sedimentschicht auf rund 50 % der Gesamtab~indanz ab (FLACH 
& HEIP 1996, umgerechnet auf die entsprechenden Sedimentschichten). Auch SCHAFF & 
LEVIN (1994) zeigten, daÂ sich die vertikale Verteilung auf entfernten Stationen gleicher 
Tiefe grundsÃ¤tzlic unterscheiden kann. 

Die vertikale Verteilung der Biomasse war dabei nicht mit der vertikalen Verteilung der 
Abundanz identisch, die Biomasse konzentrierte sich stÃ¤rke auf die unteren Sediment- 
schichten. Im Allgemeinen werden die tieferen Sedimentschichten von weniger, aber 
grÃ¶gere Organismen besiedelt (FLACH & HEIP 1996, ROMERO-WETZEL 1989). Dabei 
kann die hÃ¶her KÃ¶rpergrÃ¶ der ,,sub-surface"-Fresser als Anpassung an den geringen 
Anteil abbaubaren Materials in den tieferen Sedimentschichten interpretiert werden, da eine 
grÃ¶Â§e DarmlÃ¤ng eine effektivere Ausnutzung der geringen Nahrungsmengen erlaubt 
(JUMARS et al. 1990). 
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Diese Ergebnisse zeigen, daÂ sich fÅ  ̧ die vertikale Verteilung im Sediment zwar eine 
deutliche Konzentration der Fauna auf die oberste Sedimentschicht erkennen lÃ¤ÃŸ aber kein 
eindeutiges tiefenbezogenes Muster vorliegt. FÃ¼ die vertikalen Verteilungsmuster sind also 
neben der Tiefe noch andere, rÃ¤umlic variable Faktoren verantwortlich (SCHAFF & LEVIN 
1994). 

Die vertikale Verteilung der Organismen im Sediment wird zum groÂ§e Teil durch die 
Lebens- und ErnÃ¤hrungsweis der Benthosorganismen bestimmt. So lÃ¤Ã sich die erhÃ¶ht 
Besiedelung der obersten Sedimentschicht in mittleren und groÃŸe Tiefen irn Untersu- 
chungsgebiet zum Teil mit dem hohen Anteil von epibenthisch lebenden Crustaceen 
erklÃ¤ren 

Auch die verschiedenen Polychaeten-Arten sind entsprechend ihrer Morphologie und 
ErnÃ¤hrungsweis im Sediment verteilt (BLAKE 1994). So konnte die vertikale Verteilung der 
Polychaeten im OMEX-Gebiet mit ihrer ErnÃ¤hrungsweis erklÃ¤r werden: Der hohe Anteil 
von ,,sub-surface"-Fressern an den tiefen Stationen fiel mit der hÃ¶chste relativen Abundanz 
in den tieferen Sedimentschichten zusammen (FLACH & HEIP 1996). In dieser Untersu- 
chung konnte allerdings kein signifikanter Zusammenhang zwischen den vertikalen 
Besiedlungsmustern und der ErnÃ¤hrungsweis der Polychaeten nachgewiesen werden 
(nicht dargestellt), weder in Bezug auf die Biomasse noch auf die Abundanz. Zum einem ist 
die vertikale AuflÃ¶sun der Probennahme (0 - 1 Cm, 1 - 6 cm) zu gering, um die Vertei- 
lungsmuster genau zu erfassen. Zum anderen bestimmt die Lebensweise eher den grund- 
sÃ¤tzliche Lebensraum (im oder auf dem Sediment), die tatsÃ¤chlich Verteilung wird von 
weiteren Faktoren beeinfluÃŸt 

Zu diesen Faktoren gehÃ¶re neben dem Muster der Nahrungsresourcen im Sediment auch 
die inter- und intraspezifischen Aktionen und Parameter der Sedimentbeschaffenheit 
(WHITLATCH 1980, HALL 1994, PROBERT 1984, WILDISH 1977). So wurden auf dem 
75ON-Schnitt an einigen der 800 m-Stationen dichte Lagen von Schwammnadeln gefunden, 
die vermutlich autochthonen Ursprungs sind. Die Schwammnadeln bildeten zum Teil einen 
dichten Filz im Sediment (siehe oben, MAYER & PIEPENBURG). Auch wenn die Menge 
und die Anordnung der Nadeln im Sediment nicht quantifiziert werden konnte, ist zu 
vermuten, daÂ sie die MobilitÃ¤ endobenthischer Arten beeinflussen und so mit fÃ¼ die 
Muster der vertikalen Verteilung verantwortlich sind. Daneben kommt es durch die 
Schwammnadeln zu einer VerÃ¤nderun der SedimentstabilitÃ¤t die auch Auswirkungen auf 
die Besiedlungsmuster der endo- und epibenthischen Organismen haben kann (HALL 1994, 
PROBERT 1984, BETT & RICE 1992). 

5.1.6 ErnÃ¤hrungstype 

Im Rahmen dieser Arbeit wurde nur die ErnÃ¤hrungsweis der Polychaetenfauna berÃ¼ck 
sichtigt. Dabei muÃ beachtet werden, daÂ die in dieser Arbeit vorgenommene Einteilung der 
Polychaeten in verschiedene ErnÃ¤hrungstype eine starke Vereinfachung darstellt, die der 
komplexen ErnÃ¤hrungsweis vieler Arten nicht gerecht wird (TAGHON & GREENE 1992, 
FAUCHALD & JUMARS 1979). 
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Allgemein gesehen besteht eine Beziehung zwischen Nahrungsverfiigbarkeit bzw. -menge 
und vorherrschendem Ern2hriingstyp (GAGE & TYLER 1991). Die unterschiedlichen Nah- 
rungsstrategien sind dabei auch der Ausdruck von evolutioniiren Anpassungen a n  Vor- 
kommen, QualitÃ¤ und Menge der Nahrung (JUMARS et al. 1990, WHITLATCH 1980, 
TAGHON & GREENE 1992). S~ispensionsfresse~ide Arten sind v.a. auf den passiven 
Transport von suspendierten Partikeln angewiesen. Daher ist ihre Verbreitung in der Regel 
auf Gebiete mit erhcjhten Slr~inu~i'igsgescti\vindigkeite~i beschrankt. Dcizn zilhlen neben den 
flachen Schelfbereichen auch Zonen in mittleren Tiefen, wo interne Wellen auf den Hang 
treffen (FOHRMANN 1996, HUTHNANCE 1995) und dort eine erhÃ¶ht Resuspension 
verursachen (GAGE & TYLER 1991). Depositfresser sind dagegen an geringen 
Nahrungseintrag und geringe Str6mungsgeschwindigkeiten angepagt (JUMARS et al. 1990, 
WILDISH 1977). 

Im Untersuchungsgebiet veriinderte sich der Anteil der ErnÃ¤hrungstype der Polychaeten- 
fauna deutlich mit der Tiefe. Wahrend filtrierende Formen nur vereinzelt auftraten, waren 
,,surface"-fressende Formen vor allem in geringen bis mittleren Tiefen dominant. Der Anteil 
der ,,sub-siirfacer'-fressenden Polyctiaeten stieg mit der Tiefe an. Diese Verteilung lagt sich 
durch einen unterschiedlichen Nahr~ingseintrag in verschiedenen Wassertiefen erklÃ¤ren 

Der zunehmende Anteil von Depositfressern mit steigender Wassertiefe ist ein weitverbrei- 
tetes PhÃ¤nome (WILDISH 1977, GAGE & TYLER 1991, CARNEY et al. 1983), das mit dem 
Muster und  der Menge der Naliriingsversorgung in Zusammenhang steht. Die Ã £ s ~ ~ b  
surfacer'-fressenden Arten sind dabei kennzeichnend fiir Gebiete mit nur geringen Sedimen- 
tationsraten von rel'raktÃ¤re Materiell (R1CE & RHOADS 1989). Dabei kann ein schneller 
Eintrag von Nahr~~ngspartikelii in das Sediment durch ,,sub-surfacer'-Fresser auch Aus- 
druck einer besonderen Nalir~~ngsstrategie sein: die Ressource ist dadurch der Konkurrenz 
mit anderen Arten an der Sedimentoberflache entzogen (IUMARS et al. 1990). In der 
nahr~ingsarsnen Tiefsee nimmt Kir die depositfressenden Arten die Bedeutung der MobilitÃ¤ 
zu (FAUCHALD & IUMARS -1979, CARNEY et al. 1983). Entsprechend nahm auch im 
Untersuchungsgebiet der Anteil der heinisessilen A~npIiaretiden/Terebelliden an den tiefen 
Stationen stark ab. 

Sessile Depositfresser sind wie S~~spensionsiresser stiirker auf suspendiertes Material 
angewiesen (NOWELL et al. 1984). Der hohe Anteil von hemisessilen ,,s~~rface"-Fressern 
(Ampharetiden/Terebelliden) auf den Stationen mittlerer Tiefe kann daher auf eine erhÃ¶ht 
St rÃ¶rn~~n hinweisen. MAYER & PIEPENBURG (1996) zeigten, daÂ diese Stationen vor 
allem von s~~spensionsfressender Megafauna besiedelt wurden. Die geringe Anzahl von 
filtrierenden Polvcliaeten kann also auch Ausdruck einer starken Nahr~~ngskonk~~r renz  sein. 

Die Verteilung der verschiedenen ErnÃ¤hrungstype der Polycliaetenfauna allein gibt 
allerdings keinen eindeutigen Hinweis darauf, welche Nahrungs- und Strom~~ngss i t~~at ion 
auf den einzelnen Stationen und Tiefenstufen vorherrscht. Zum einen ist die Einteilung der 
Polychaeten schwierig und  bei vielen Arten umstritten. Zum anderen dominieren die 
Pol!~chaeten zwar die Makrofauna und repriisentieren damit einen grogen Teil der Biomasse 
bzw. des energetischen Umsatzes der Makrofauna, bilden jedoch nur einen Teil der gesam- 
ten benthischen Gemeinschaft. So hat neben der Makrofauna die Megafauna einen ver- 
gleichbar grogen Anteil am  Energieumsatz der Benthosfanna in arktischen Fischwasser- 
gebieten (PIEI'ENBURG et eil .  1995), wobei das VerhÃ¤ltni von Makro- zu Megafauna 
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regional unterschiedlich ist (LAMPITT et al. 1986). Die Besiedl~~ngsstr~~ktur der Megafauna 
zeigte jedoch im Untersuchungsgebiet eine deutlich andere Zusammensetzung hinsichtlich 
der ErnÃ¤hrungstypen So wurden weite Abschnitte des Kontinentalhanges bei 75ON von 
suspensionsfressender Megafauna dominiert (MAYER & PIEPENBURG 1996), wÃ¤hren 
innerhalb der Polychaetenfauna nur sehr wenige Suspensionsfresser gefunden wurden. 

5.2 Gemeinschaftsstruktur der Polychaetenfauna 

5.2.1 DiversitÃ¤ 

Artenzahl 
Im Untersuchungsgebiet wurden 81 Polychaeten-Arten gefunden, davon kamen 24 Arten 
nur auf dem 75ON-Transekt und 17 Arten nur auf dem 79ON-Transekt vor. FÃ¼ einen hohen 
Anteil dieser Arten wurde nur eine geringe Abundanz ermittelt, ca. 25 ('41 der Arten kamen 
als Einzelfunde vor. Es kann also davon ausgegangen werden, daÂ mit verstÃ¤rkte 
Beprobungsaufwand (d.h. Vergr6Rerung der ProbenflÃ¤che die Anzahl der gefundenen 
Arten weiter steigen wÃ¼rde Auf den am intensivsten beprobten 800 m-Stationen auf dem 
75ON-Schnitt (9 GKG) zeigte eine Arten-Areal-Kurve kein Plateau (nicht dargestellt). Aller- 
dings gehen andere Untersuchungen davon aus, daÂ schon einzelne Kastengreiferproben 
(30 - 50 cm Durchmesser) ausreichend sind, um die Fauna in der Tiefsee reprÃ¤sentati zu 
erfassen (GAGE 1979, FLACH & HEIP 1996). 

Auch die Ergebnisse anderer Untersuchungen in polaren Regionen lassen hÃ¶her Arten- 
zahlen erwarten: WESENBERG-LUND (1953) fand 162 Arten vor OstgrÃ¶nland auf dem 
westlichen Beaufort-Schelf wurden zwischen 21 und 2670 m Wassertiefe 121 Arten ermittelt 
(BILYARD & CAREY 1979, 0,42 rnm Sieb). HOLTE & OUG (1996) fanden 146 Polychaeten- 
Arten in einem Fjord auf Spitzbergen mit Wassertiefen zwischen 7 und 40 m (1 m m  Sieb), 
LIE (1978) 128 Arten in einem west-norwegischen Fjord (bis 190 m Tiefe). GREBMEIER & 
BARRY (1991) gaben die Zahl der Polychaeten-Arten in arktischen Gebieten mit ca. 300 an. 
ROMERO-WETZEL (1989) ermittelte fÅ  ̧ das Gebiet am Voring-Plateau mit nur 43-63 Arten 
eine deutlich geringe Artenzahl als hier gefunden. Ihre Untersuchung umfaÂ§t jedoch nur 
ein begrenztes Gebiet; die Artenzahl entspricht ungefÃ¤h der Anzahl, die hier auf einem der 
hangnormalen Transekte gefunden wurde. 

In den angrenzenden sÅ¸dliche Meeresgebieten weisen die Polychaetengemeinschaften 
dagegen eine noch hÃ¶her Artenzahl auf: MACKIE et al. (1997) beschrieben f Å ¸  die irische 
See (7-130 m Tiefe) 326 Arten, PATERSON & LAMBSHEAD (1995 und pers. Mittl.) fÅ¸ den 
Rockall-Transekt im Nordatlantik (400 - 2900 m Tiefe) 325 Arten. Im Siidwest-Pazifik 
wurden allerdings in Tiefen zwischen 244-1394 rn nur 126 Arten gefunden (PROBERT et al. 
1996). 

Insgesamt erscheint die Polychaetenfauna auf dem ostgro~~lii~idischen Schelf damit nicht 
artenÃ¤rme zu sein als in anderen polaren Meeresgebieten, weist aber deutlich weniger 
Arten auf als die Fauna in gemÃ¤ÃŸigt Breiten. 
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DiversitÃ¤ 
Das Messen und Vergleichen von Arten-DiversitÃ¤ ist ein sehr kontroverses Feld. Der 
Begriff DiversitÃ¤ ist nur  schlecht definiert (HURLBERT 1971) und umfaRt eine Vielzahl von 
unterschiedlichen Aspekten (HURLBERT 1971, SCHEINER 1992, MAGU RRAN 1988), die 
zum Teil nur schlecht voneinander abgegrenzt sind. Von allgemeinem 6kologischen 
Interesse sind vor allem der Aspekt der Artenzahl (,,species richness") und der Verteilung 
der Individuen auf die Arten (,,species evenness"). Die Auswahl und die Aussagekraft von 
DiversitÃ¤ts-Indize wurde eingehend diskutiert (HURLBERT 1971, GAGE & MAY 1993, 
MAGURRAN 1988), wobei die Entwicklung neuer Parameter nicht abgeschlossen ist (z.B. 
WOLDA 1983, KARAKASSIS 1995). Ein Vergleich der DiversitÃ¤tsangabe in verschiedenen 
Untersuchungen wird dadurch erschwert, daÂ sich bei der Vielzahl der Indizes kein 
Standard durchgesetzt hat. 

Die DiversitÃ¤ der Beiitliosgenneii~schaften kann sich in den verschiedenen Meeresgebieten, 
aber auch in geographisch nahen Gebieten deutlich unterscheiden (GAGE & TYLER 1991). 
Dabei haben sich aber zwei allgemeine Trends fÅ  ̧ die Struktur der DiversitÃ¤ bestÃ¤tigt eine 
erhÃ¶ht DiversitÃ¤ in mittleren Tiefen und eine relativ hohe DiversitÃ¤ in der Tiefsee. 

Im Laufe der letzten Jahrzehnte hat sich herausgestellt, daÂ die DiversitÃ¤ in der Tiefsee 
Ãœberraschen hoch ist, wobei allerdings deutliche regionale Unterschiede auftreten 
(GRASSLE 1989, JUMARS 1976, GAGE 1979, ROWE et al. 1982, GRASSLE & MORSE- 
PORTEOUS 1987, GAGE & TYLER 1991). Ini Allgemeinen wurde dieser Trend fÃ¼ aus- 
gedehnte Gebiete bestÃ¤tigt zum Teil geht man sogar von einer sehr hohen DiversitÃ¤ und 
Artenzahl in der Tiefsee weiter Teile der Weltmeere aus (GRASSLE & MACIOLEK 1992, 
POORE & WILSON 1993, MAY 1992). 

Daneben wurde als ein verbreitetes Muster fÃ¼ die Meio-, Makro- und Megafauna ein nicht- 
linearer, parabolischer Verlauf der DiversitÃ¤ mit der Tiefe festgestellt (REX 1981 und 1983, 
ETTER & GRASSLE 1992, GAGE & TYLER 1991). Die DiversitÃ¤ der Makrofauna erreichte 
ihr Maximum dabei in mittleren Tiefen von ca. 2000 - 3000 m; fÃ¼ verschiedene Faunen- 
gruppen ist die genaue Tiefe allerdings unterschiedlich. FÃ¼ die Megafauna wurde ein 
DiversitÃ¤tsmaximu in geringeren Tiefen (1900 - 2300 m), fÃ¼ die Meiofauna in grogeren 
Tiefen ermittelt (REX 1981). In den grogeren Wassertiefen scheint sich der Abfall der 
DiversitÃ¤ abzuflachen: Fiir verschiedene Tiefseegebiete wurde zwischen 2700 -5000 m eine 
gleichbleibende DiversitÃ¤ beschrieben (GRASSLE 1989). 

Auf dem ostgrÃ¶nlÃ¤ndisch Schelf wurden auf den einzelnen Tiefenstufen nur wenige 
Polychaeten-Arten gefunden, dabei sank die absolute Artenzahl kontinuierlich mit der Tiefe 
ab. Die Dominanzk~~rven zeigten in der Tendenz eine mit der Tiefe sinkende DiversitÃ¤ irn 
Untersuchungsgebiet. Werden die DiversitÃ¤tspara~nete H'  (SHANNON & WEAVER 1949) 
und E(Sn) (SANDERS 1968, erwartete Artenzahl fÃ¼ eine standardisierte Individuenanzahl, 
hier E(Sg)) betrachtet, ergaben sich relativ konstante Werte bis in mittlere Tiefen. Erst 
unterhalb von 2000 m kam es dann zu einer deutlichen Verringerung der Artenzahl bzw. 
DiversitÃ¤t Die Ã„quitÃ /' (PIELOU 1974) zeigte eine starke VariabilitÃ¤ innerhalb der 
Stationen, die eine Interpretation des Tiefenverlaufes erschwert. Die hohen AquitÃ¤ts-wert 
auf einigen der 2000 m-Stationen stehen wohl im Zusammenhang mit der dort ermittelten 
sehr geringen Abundanz. 
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Es zeigten sich in dieser Untersuchung weder Anzeichen fiir eine besonders hohe DiversitÃ¤ 
in der Tiefsee noch fiir einen parabolischen Verlauf der (Arten-) DiversitÃ¤ mit der Tiefe. 
Zwar wurden die hÃ¶chste DiversitÃ¤te (H', E@)) in mittleren Tiefen (800 m) gemessen, 
aber diese Stationen wiesen auch durch eine deutliche VariabilitÃ¤ der DiversitÃ¤ aus. 

Ein parabolischer Verlauf der DiversitÃ¤ muÂ allerdings kein allgerneingÅ¸ltige Muster fÃ¼ 
die Polychaetenfauna sein; unter UmstÃ¤nde wird dieser Verlauf auch erst bei der Bepro- 
bung Ã¼be einen groRen Tiefenbereich deutlich (MACKIE et al. 1997, PATERSON & 
LAMBSHEAD 1995). So zeigten I'ATERSON & LAMBSHEAD (1995) zwar, daÂ sich die 
Artenzahl der Polychaeten irn Nordost-Atlantik in einer parabolischen Kurve iiber den 
Hang Ã¤ndert und maximale Werte in mittleren Tiefen (1800 rn) erreichte. Auf dem Beau- 
fort-Schelf dagegen wurden im Bereich der Schelfkante (40 - 140 m) die hÃ¶chste Arten- 
zahlen gefunden, unterhalb dieser Tiefe sanken die Werte wieder ab (BILYARD & CAREY 
1979). FÅ̧ die Irische See wurde ein Anstieg der DiversitÃ¤ mit der Tiefe beschrieben, 
allerdings wurde nur der Bereich bis 130 m Wassertiefe untersucht (MACKIE et al. 1997). 

Die hier gefundene geringe DiversitÃ¤ auf den tiefen Stationen im Untersuchungsgebiet 
stimmt also nicht mit den gÃ¤ngige Vorstellungen einer erhÃ¶hte DiversitÃ¤ in der Tiefsee 
Ã¼berein Abgesehen von den regionalen Unterschieden in der DiversitÃ¤ verschiedener 
Gebiete (GAGE & TYLER 1991) gibt es Hinweise darauf, daÂ das DiversitÃ¤tsmuste in der 
GrÃ¶nland und Norwegen-See nicht dem allgemeinen Muster folgt. SVAVARSSON et al. 
(1990) und DAHL (1979) beschrieben fÃ¼ dieses Meeresgebiet sinkende DiversitÃ¤te mit 
zunehmender Wassertiefe. REX et al. (1993) bewerteten diese DiversitÃ¤te als gering und 
begrÃ¼ndete u.a. damit einen breitengrad-abhÃ¤ngige Gradienten der DiversitÃ¤t der 
allerdings umstritten ist (GRAY 1994). ZusStzlich zeigte GRAY (1994), daÂ sich die Diversi- 
tat auf dem norwegischen Schelf durchaus mit den hohen Werten in einigen Tiefseegebieten 
vergleichen lieÃ und daÂ sich kein Maximum in mittleren Tiefen fand. Allerdings weist die 
Fauna der Schelfgebiete um Spitzbergen eine vergleichbare hohe DiversitÃ¤ auf wie entspre- 
chende Gemeinschaften in der Nordsee (KENDALL 1994, KENDALL 1996). Daher kÃ¶nnte 
die hier ermittelten Ergebnisse ein Hinweis darauf sein, daÂ auch auf dem benachbarten 
ostgronlÃ¤ndische Kontinentalhaiig die Makrofauna DiversitÃ¤tsm~iste zeigt, die dem 
allgemeinen Trend widersprechen. Allerdings besteht eine zusÃ¤tzlich Schwierigkeit darin, 
daÂ in dieser Untersuchung nur die DiversitÃ¤ der Polychaetenfauna berÃ¼cksichtig wurde. 
Unterschiedliche Taxa kÃ¶nne verschiedene DiversitÃ¤tsstr~ikt~ire aufweisen (REX 1983), 
wobei sich die DiversitÃ¤ von Polychaeten eventuell (grundsÃ¤tzlich von der anderer 
Makrofauna-Gruppen unterscheidet (KENDALL 1996). 

Die Polychaetenfauna des grÃ¶nlÃ¤ndisch Schelfs ist von der Artenzahl vergleichbar mit 
anderen polaren Gebieten, aber artenÃ¤rme als die Fauna gemÃ¤ÃŸigt Breiten. Ein Vergleich 
der DiversitÃ¤ der Polychaetenfaiina (als E(S-,,)) mit der Fauna im Nordost-Atlantik 
(PATERSON & LAMBSHEAD 1995) und in der Irischen See (MACKIE et al. 1997) zeigt, daÂ 
auf dem ostgrÃ¶nlÃ¤ndische Kontinentalhang neben der Artenanzahl auch die Arten-Diver- 
sitÃ¤ deutlich geringer ist (Abb. 5.1). Es ist allerdings zweifelhaft, ob diese Ergebnisse als ein 
breitengrad-abhÃ¤ngige Gradient in der DiversitÃ¤ interpretiert werden kÃ¶nnen GrundsÃ¤tz 
liche Unterschiede in der DiversitÃ¤ der Fauna in verschiedenen Breiten sind zwar beschrie- 
ben (POORE & WILSON 1993, REX et al. 1993) und theoretisch begrÃ¼nde worden 
(STEVENS 1989 und 1992), aber als allgemeingiiltiges Muster umstritten (CLARKE 1992, 
KENDALL & ASCHAN 1993, GRAY 1994, KENDALL 1996). 
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Abb. 5.1 Vergleich der Diversitat der Polychaete~ifauna (als E(S-, , ) )  im Untersuchungsgebiet, im 
Nordost-Atlantik (Rockall-Trough) und in der Irischen See. 

Zu den Faktoren, die einen Einflug auf die Struktur der DiversitÃ¤ haben kÃ¶nnen werden 
z.B. die physikalische StabilitÃ¤ des Habitates (SANDERS 1979), die Sediment- (ETTER & 
GRASSLE 1992) und HabitatheterogenitÃ¤ (TILMAN 1994), biologische Interaktionen wie 
FraÃŸdruc (DAYTON & HESSLER 1972, REX 1981) und Konkurrenz (CHESSON & 
WARNER 1981, MENGE & SUTHERLAND 1976) gezÃ¤hlt In letzter Zeit werden vor allem 
dynamische Prozesse, die die Wechselwirkungen mehrerer Faktoren umfassen, in den 
Vordergrund gestellt (HUSTON 1979). 

Das Sediment stellt fÅ  ̧ die Infauna einen prÃ¤gende Faktor dar. In einer Reihe von Studien 
wurde daher versucht, die Struktur der Fa~~nei'igemeinschrift mit den Sedunenteigenschaf- 
ten zu erklÃ¤ren Obwohl eine Reihe von Mechanismen bekannt sind, wie die Sedimentstruk- 
tur die Fauna direkt beeinflussen kann (HALL 1994, PROBERT 1984, WILDISH 1977) hat 
sich doch gezeigt, daÂ eine allgemeingÃ¼ltig Korrelation zwischen Sedirnentparametem und 
Gemeinschaftsstr~~ktur nicht aufrechterhalten werden kann (SNELGROVE & BUTMAN 
1994). Allerdings zeigten ETTER & GRASSLE (1992) signifikante Korrelationen zwischen 
Sediment-DiversitÃ¤ und Artenreichtum der Weichbodenfa~~na. Dabei sind aber eher die 
SubstratheterogenitÃ¤ und nicht die einzelnen Sedimentparameter fÅ  ̧ die DiversitÃ¤ ent- 
scheidend. 

In dieser Untersuchung wurden tiir den ostgro~iliiiidische~i Kontinentalhang keine eindeuti- 
gen Korrelationen der DiversitÃ¤tsindize mit der Kori~grÃ–Â§e~i\~erteil~in gefunden. Lediglich 
auf dem 75ON-Schnitt bestand ein signifikanter Zusammenhang zwischen Artenreichtum 
(als H' und E(S,,)) und der KorngroÂ§enverteil~ine, fÅ  ̧ den 79ON-Schnitt konnte ein solcher 
Zusammenhang nicht bestÃ¤tig werden. Da sich die Polychaetengemeinschaft der beiden 
Transekte Ã¼be einen weiten Tiefenbereicii Ã¤hnelt ist es nicht wahrscheinlich, daÂ ihre 
DiversitÃ¤ in deutlich unterschiedlichem MaÂ§ durch die Korngr6Genverteilung beeinfluÃŸ 
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wird. Die einzelnen KorngrÃ¶Â§enparamet stellen keinen wirklich Ã¶kologisc relevanten 
Faktor fÃ¼ die Benthosfauna dar und sind auch zur Beschreibung der eigentlichen Sub- 
stratheterogenitÃ¤ wenig geeignet (SNELGROVE & BUTMAN 1994, WHITLATCH 1980, 
WATLING 1989). 

Der Einflug von biologischen Parametern auf die DiversitÃ¤ konnte im Rahmen dieser 
Untersuchung nicht geklÃ¤r werden. Der Fraiiidruck beeinfluEt vor allem die unteren 
trophischen Stufen einer Gemeinschaft und kann in mittleren Tiefen die DiversitÃ¤ struktu- 
rieren (REX 1981). Es liegen fÃ¼ den ostgrÃ¶nlÃ¤ndisch Kontinentalhang keine Angaben 
Ã¼be die Bedeutung megabenthischer RÃ¤ube im Tiefenverla~~f vor, doch der Anteil der 
carnivoren Polychaeten ist in mittleren Tiefen nicht hÃ¶he als in den flachen Gebieten. Damit 
scheint ein wechselnder FraÃŸdruc als ErklÃ¤run der gefundenen DiversitÃ¤tsmuste 
auszufallen. Konk~~rrenzphÃ¤nomen sollten vor allem in flachen und tiefen Gebieten an 
Bedeutung gewinnen (REX 1981), ihr EinfluÂ konnten aber in dieser Untersuchung nicht 
abgeschÃ¤tz werden. 

Die DiversitÃ¤ wird am stÃ¤rkste durch die dynamischen Wechselwirkungen mehrerer 
Faktoren bestimmt (HUSTON 1979). Durch biologische und physikalische StÃ¶runge ver- 
bleibt eine Gemeinschaft in einem Zustand des Ã¶kologische Ungleichgewichtes. Die Diver- 
sitÃ¤ der Fauna wird dabei durch die Frequenz und StÃ¤rk der StÃ¶runge beeinflugt, wobei 
mittlere StÃ¤rk und Frequenz die hÃ¶chst DiversitÃ¤ erlauben (HUSTON 1979). Durch die 
unterschiedlich starke FaunenverÃ¤nder~~n und anschliegende Wiederbesiedlung der ge- 
stÃ¶rte FlÃ¤che entsteht ein rÃ¤umliche und zeitliches Mosaik-Muster der Gemeinschaft. Als 
mÃ¶glich StÃ¶runge gelten dabei alle Prozesse, die die Gemeinschaftsstruktur in einem 
Gebiet kurzfristig Ã¤ndern dazu sind neben biologischen Interaktionen (FraÃŸdruck Konkur- 
renz) auch physikalische VerÃ¤nderunge der kleinrÃ¤urnige Habitatstruktur (NERINI & 
OLIVER 1983) oder ein fleckenhafter Nahr~~ngseintrag (SMITH 1986) zu zÃ¤hlen 

Die hohe DiversitÃ¤ auf den Stationen in geringen und mittleren Tiefen kann daher auf eine 
hohe HabitatheterogenitÃ¤ und eine stÃ¤rker StÃ¶run als auf den tiefen Stationen hinweisen. 
MAYER & PIEPENBURG (1996) ermittelten durch Unterwasserfotografien fÃ¼ die flachen 
und mittleren Tiefen des 75@N-Transektes eine deutliche hÃ¶her HabitatheterogenitÃ¤ durch 
,,Dropstonesl' und epibenthischen Aufwuchs, wÃ¤hren die Stationen in 2700 m Tiefe eine 
eher uniforme Substratstruktur aufwiesen. In mittleren Tiefen kÃ¶nne zusÃ¤tzlic auch 
interne Wellen zu einer erhÃ¶hte physikalischen Beeinflussung dieser Hangbereiche fÃ¼hre 
(GAGE & TYLER 1991, FOHRMANN 1996). Die geringe DiversitÃ¤ an den tiefen Stationen 
im Untersuchungsgebiet kann mit einer relativ hohen StabilitÃ¤ der Tiefseeumgebung in 
Zusammenhang stehen. Zwar hat sich die Tiefsee sowohl in Ã¶kologische als auch geologi- 
schen ZeitrÃ¤ume (REX 1997) und auf lokalen, regionalen und globalen Skalen (ETTER & 
GRASSLE 1992, REX et al. 1993) als deutlich dynamischer erwiesen als frÃ¼he angenommen 
s o  z.B. in Bezug auf den Nahrimgseintrag (GRAF 1989, BILLET et al. 1983, HONJO 1982) 
oder die StrÃ¶mungsgeschwindigkeite (RICHARDSON et al. 1981, GARDNER & 
SULLIVAN 1981). Trotzdem weist sie in physikalischer und biologischer Hinsicht eine 
hÃ¶her StabilitÃ¤ als die Flachwassergebiete auf (REX 1983). 
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5.2.2 Zoogeographie 

Die Zoogeographie der Arten in den polaren Gebieten steht in engem Zusammenhang mit 
der Entstehung des Lebensraumes (DAYTON 1990, HOLTHE 1978). Der arktische Ozean 
war vor sechs Millionen Jahren weitaus wÃ¤rme als heute und eisfrei; es bestanden Tiefwas- 
serverbindungen zum Atlantik und Pazifik. Vor Ca. 1,8 Millionen Jahren begann dann eine 
Phase von Kalt- und Warmzeiten in Intervallen von Ca. 10 - 20.000 Jahren; die letzte Verei- 
sung erreichte vor 18.000 Jahren ihren HÃ¶hepunkt WÃ¤hren der Glazialperioden kam es zu 
einer Absenkung des Meeresspiegels um bis zu 85 m, so daÂ auf weiten Bereichen des 
flachen arktischen Schelfs die benthischen Lebensgemeinschaften ausstarben. DarÃ¼be 
hinaus behinderte Ã¼be lange Phasen die periodische, starke Eisbedeckung des Nordpolar- 
meeres die Bildung von Flachwassergemeinschafte~~ (BILYARD & CAREY 1980). 

Ãœbe einen langen Zeitraum gab es fÃ¼ Tiefwasserarten keinen Zugang Ã¼be die Bering- 
straÃŸ in das Nordpolarmeer, Flachwasserarten konnten nur in Interglazialperioden 
einwandern. Das Eindringen einer bathyalen Fauna aus dem Nordatlantik war ebenfalls 
erschwert, da die Verbindung zwischen GrÃ¶nland Island und Grogbritannien nie tiefer als 
850 m gewesen ist (BILYARD & CAREY 1980). Daher konnten nur eurybathe Arten in die 
arktische Tiefsee einwandern. Insgesamt scheint die aktive Besiedlung des Gebietes in den 
letzten 6 - 14.000 Jahren nicht abgeschlossen zu sein (DAYTON et al. 1994). Mit den sich 
zurÃ¼ckziehende Eismassen wanderte eine boreal geprÃ¤gt Polychaetenfauna ein 
(ZENKEVITCH 1963), deren Arten eine groÃŸ Ã¶kologisch Valenz aufweisen. Die arktische 
Bodengemeinschaft gilt als ,,unreif" (BILYARD & CAREY 1980) und lagt sich als eine 
verarmte Atlantik- bzw. Pazifikfauna mit nur wenigen endemischen Arten kennzeichnen 
(DAYTON 1990, BILYARD & CAREY 1980). 

Von den hier gefundenen Polychaeten konnten nicht alle bis zur Art bestimmt werden. 
Zudem ist das genaue Verbreitungsgebiet vieler Arten unbekannt oder unsicher. Anhand 
von Literaturangaben zeigte sich, daÂ der grÃ¶ÃŸ Teil der bestimmten Polychaeten-Arten 
eine amphiboreale bis kosmopolitische Verbreitung aufweist (ca. 65 X). Ein kleinerer Anteil 
hat ein arktisch-atlantisches Verbreitungsgebiet (ca. 35 Y"), keine Art war fÅ  ̧ das arktische 
Gebiet endemisch. Diese Zusammensetzung deckt sich mit anderen Untersuchungen Ã¼be 
die Polychaetenfauna arktischer Regionen (HOLTHE 1978, BIL,YARD & CAREY 1980). Die 
geringe Anzahl der Arten lÃ¤Ã keine Beurteilung zu, ob sich die einzelnen Transekte oder 
Tiefenstufen hinsichtlich der Verbreitung der Arten unterscheiden. 

5.2.3 Zonierung 

Die Artenzusammensetz~~ng der Benthosfauna unterliegt einem sich nicht-wiederholenden 
Wechsel mit der Tiefe. Viele Arten zeigen dabei eine bestimmte, beschrÃ¤nkt vertikale 
Verteilung. Mit dem Begriff , ,Zonier~~ng" werden sowohl die kontinuierlichen ÃœbergÃ¤n 
entlang eines Gradienten als auch scharf abgrenzbare VerÃ¤nderunge der Fauna beschrie- 
ben (CARNEY et al. 1983). Die Beurteilung, ob es sich um kontinuierliche UbergÃ¤ng 
handelt, ist dabei sowohl von der Anordnung der Proben entlang des Gradienten als auch 
von der ProbengrÃ¶fcS abhÃ¤ngig Irn Einzelfall fÃ¤ll es schwer zu unterscheiden, ob wirkliche 



Faunengrenzen gefunden wurden, oder ob die Ergebnisse durch eine DiskontinuitÃ¤ in der 
Probennahme entstanden sind. Aber in der Regel handelt es sich um einen kontinuierlichen 
Faunenwechsel mit der Tiefe (REX 1981), da sich auch die beeinflussenden Faktoren 
kontinuierlich verÃ¤ndern 

Die Einteilung der benthischen Zonen in eine Vielzahl weltweit gÃ¼ltige Stufen ist inadÃ¤qua 
(CARNEY et al. 1983). Die Art der Zonierung bzw. die Lage der einzelnen Grenzen unter- 
scheidet sich je nach Fa~tnengruppe (HAEDRICH et c\l.  1980). So zeigt die Megafauna oft 
einen schnellen Artenvvechsel, wÃ¤hren sich die Gemeinschaftszi~sammensetzung der 
endobenthischen Polychaeten nur langsam mit der Tiefe Ã¤nder (REX 1981, GRASSLE et al. 
1979). Im allgemeinen wird aber von einer distinkten Flachwasserzone auf dem Schelf, einer 
~bergangszone am Kontinentalrand und einer abyssalen Fauna unterhalb von 1000 m 
ausgegangen (CARNEY et al. 1983, GAGE & TYLER 1991). Dabei wird der schnellste 
Fa~~nenwechsel an der Schelf-Kante beobachtet, dieser Bereich ist durch eine intensivere 
physikalische StÃ¶run charakterisiert. 

Die ErklÃ¤runge fiir die Zonierung der Benthosfauna basieren zumeist auf den physika- 
lischen Faktoren, die parallel zur Tiefe variieren: Temperatur, Druck, Sedimentzusammen- 
setzung, Nahr~~ngseintrag und Hydrographie (CARNEY et '11. 1983). Da die Gradienten der 
meisten physikalischen Faktoren nur bis in Wassertiefen bis ca. 1000 m steil verlaufen, 
sollten in grÃ¶ÃŸer Tiefen biologische Parameter an Bedeutung gewinnen (CARNEY et al. 
1983). Dazu gehÃ¶re z.B. Faktoren wie FraÃŸdruc (DAYTON & HESSLER 1972), Konkur- 
renz (CHESSON & WARNER 1981, MENGE & SUTHERLAND 1976) oder auch der Verbrei- 
tungstyp (Larven). Allerdings ist der EinfluÃ von biologischen Faktoren nur schwer zu 
messen und deutlich abhÃ¤ngi von der trophischen Stufe der Gemeinschaft (MENGE & 
SUTHERLAND 1987, GAGE & TYLER 1991). 

In dieser Untersuchung zeigte sich fÃ¼ die Polvchaetenfauna irn Tiefenverlauf eine Unter- 
teilung in drei deutlich getrennte Zonen. Dabei stimmen die Zonen auf beiden hangnorma- 
len Transekten bei 75ON und 79ON im allgemeinen Ã¼berein Allerdings wurden nicht immer 
die gleichen Tiefen auf beiden Transekten beprobt, so daÂ nicht geklÃ¤r werden kann, ob die 
Lage der einzelnen Zonen genau Å¸bereinstimmt 

Es zeigte sich, daÂ die Analyse bei unterschiedlicher taxonomischer AuflÃ¶sun (Art-Niveau 
und Familien-Niveau) zu vergleichbaren Ergebnissen fÃ¼hrt - die weitaus weniger arbeits- 
und zeitintensive Auswertung der Polychaetenfauna auf Familienniveau ist zur Beschrei- 
bung der Gemeinschaftsstruktur also ausreichend. Auch JAMES et al. (1995), GRAY et al. 
(1990) und WARWICK & CLARKE (1993) belegten, daÂ eine verringerte taxonomische 
AuflÃ¶sun der benthischen Makrotauna keinen entscheidenden EinfluÃ auf die Ergebnisse 
von multivariaten Analysen hat. Die gefundene Zonierung der Polychaetenfauna entspricht 
dabei den Zonen, die MAYER & PIEPENBURG (1996) bei der Untersuchung der Megafauna 
des 75ON-Schnittes beschrieben haben. Die hier - im Gegensatz zu MAYER & PIEPENBURG 
(1996) - vorgenommene Zusammenlegung der 800 m und 1100/1400 m Stationen zu einer 
einzelnen Zone ist kein Widerspruch, da es fÅ  ̧ die Abgrenzung der Zonen irn 
Clusterdiagramm keine sicheren allgemeingÅ¸ltige Grenzen gibt. Diese drei ermittelten 
Zonen kÃ¶nne gut in ~ b e r e i n s t i m m u n ~  gebracht werden mit einer Einteilung in eine 
Schelfzone, eine Ubergangszone am Hang und eine abyssale Zone, wie sie in vielen 
Untersuchungen als allgemeines Muster gefunden wurde (CARNEY et al. 1983). Allerdings 
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muÂ beachtet werden, daÂ die Abgrenzung einzelner Zonen deutlich von der Zahl der 
untersuchten Stationen (bzw. von deren Abstand) Ã¼be den Hang abhÃ¤ngi ist. 

Das Konzept einer vertikalen Zoniernng geht nicht davon eins, dal? sich einzelne Faunen- 
gemeinschaften unverzndert in den entsprechenden Tiefen als BÃ¤nde iiber weite Bereiche 
hinziehen. Vielmehr kommt es a~ tch  zu einem horizontalen Fa~u~enwechsel. Diese VerÃ¤nde 
rung ist schwÃ¤che ausgeprÃ¤g (GRASSLE et al. 1979, GRASSLE & MACIOLEK 1992) weil 
sich die Gradienten in horizontaler Richtung weniger Ã¤ndern Dabei unterscheidet sich nicht 
nur die Zusammensetzung der Fciuna in AbhÃ¤ngigkei vom Breitengrad, riiich ihre Struktur 
kann tiefgreifende Unterschiede aufweisen (REX at al. 1993, POORE & WILSON 1993). 

Die beiden untersuchten hangnormalen Transekte haben einen Abstand von ca. 450 km. Die 
Zusammensetzung der Polychaetenfauna unterschied sich relativ deutlich: wÃ¤hren ca. 40 
Arten auf beiden hangnonnalen Transekten gemei~'iseim vorkamen, wurden 16 Arten nur 
auf dem 75ON-Schnitt und 11 Arten nur auf dem 79ON-Schnitt gefunden. Allerdings waren 
44 % (bei 75ON) bzw. 64 % (bei 79ON) dieser Arten Einzelfunde, so daÂ nicht ausz~~schlieÃŸe 
ist, daÂ diese Arten doch eine weitere Verbreitung aufweisen. 

Die Analyse der Ge~~ieinscriaftsstruktur der Polychaetenfaiina auf dem gesamten Hang 
zeigt aber, daÂ sich die Fauna der flachen Stationen (200 - 400 m )  stark iihnelt. Man kann 
also von einer gemeinsamen Flachwasserfauna auf weiten Teilen des ostgronlÃ¤ndische 
Kontinentalschelfs ausgehen. Auch die Stationen in Tiefen von 800 - 1400 m weisen noch 
eine relativ hohe Ahnlichkeit auf, so daÂ man vielleicht sogar von einer gemeinsamen 
Gemeinschaft am Kontinentalhang sprechen kann. Hinsichtlich der Charakter-Arten der 
einzelnen Stationen zeigten sich ebenfalls bis in mittlere Tiefen Ãœbereinstimmunge zwi- 
schen den beiden I~angnorm~ilen Schnitten. Mit steigender Wassertiefe nahm die Ahnlich- 
keit der Polychaetenfa~~na dann ab, die Stationen unterhalb von 1400 rn wurden auf allen 
drei Transekten von eigenen, distinkten Gemeinschaften besiedelt. Die 2000 m-Stationen irn 
Norden zeigten eine sehr eigenstÃ¤ndig Gemei~iscl'iaftsstnikti~r, die dazu eine hohe Varia- 
bilitÃ¤ aufwies. In1 Vergleich war der Unterschied zwischen den 1400 m- und den 2000 m- 
Stationen bei 79ON weitaus groger als der Unterschied zwischen den 1400 m- und 2800 In- 
Stationen auf dem 75ON-Schnitt. 

Umzueltparameter und Zonierung 

Die Analyse der Umweltparameter zeigte, daÂ die Struktur der Polychaetenfauna auf den 
beiden hangnormalen Schnitten bei 75ON und 79ON vor allem durch die Wassertiefe und - in 
weit geringerem MaÂ§ - durch die Nahr~~ngsversorg~~ng (Chl a-Gehalt) erklÃ¤r werden 
kann. FÅ  ̧ die Gemeinschaftsstruktur auf dem 2000 m-Schnitt, dessen Stationen ja auf 
gleicher Tiefe liegen, war der Chl LI-Gehalt der entscheidende Parameter. Auf dem 75'N- 
Transekt wurde zusÃ¤tzlic der EinfluÂ von Parametern aus der bodennahen Wasserschicht 
(POC, PON, Chl a) untersucht. Dabei ergab sich allerdings kein deutlicher Einflug dieser 
Faktoren auf die Struktur der Polychaetenfauna. 

Da die Faktoren Temperatur und SalinitÃ¤ signifikant mit der Wassertiefe korreliert waren, 
wurden sie bei der Analyse der Umweltparai~ieter nicht beriicksichtigt. Die Schwankungen 
der SalinitÃ¤ waren relativ gering (S = 34,79 - 34,92) und sollten wenig Einflug auf die 
Polychaetenfauna haben - viele der gefundenen Arten haben ein weites Verbreitungsgebiet 
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mit weitaus stÃ¤rkere SalinitÃ¤tsgradiente (HARTMANN-SCHRODER 1996). Auch die 
geringen Temperaturunterschiede von nur ca. 2 "C stellen keinen prÃ¤gende Faktor fÃ¼ die 
Gemeinschaftsstruktur dar (CLARKE 1983, RAKUSA-SUSZCZEWSKI 1980). 

Die Wassertiefe wurde als der entscheidende Faktor Kir die Gemeinschaftsstrukt~~r der 
Polychaeten auf dem ostgrÃ¶nlÃ¤ndisch Kontinentalliang ermittelt. Dabei ist der Druck- 
anstieg mit der Tiefe fiir die Benthosorganismen von geringer Bedeutung (SOMERO 1990). 
Die Wassertiefe stellt eher einen Indikator fÅ  ̧ eine Vielzahl von Faktoren dar, die sich mit 
der Wassertiefe verÃ¤ndern z.B. StrÃ¶m~ingsregime Nahrungseintrag und unterschiedliche 
hydrographische Bedingungen. Auch andere Untersuchungen erklÃ¤re die Besiedlungs- 
muster der Benthosfauna mit Faktoren, die mit der Wassertiefe verknÅ¸pf sind, wie z.B. 
dem Flug von organischem Kohlenstoff aus dem Pelagial (CURTIS 1975, GREBMEIER & 
MCROY 1989). QualitÃ¤ und QuantitÃ¤ des Nahr~~ngseintrages haben im Rahmen einer 
bentho-pelagischen Koppelung einen starken EinfluÂ auf die Benthosfauna (GRAF 1992, 
GOODAY & TURLEY 1990, GREBMEIER & BARRY 1991). Dabei zeigt sich aber, daÂ es vor 
allem in flachen Schelfgebieten zu einer direkten Koppelung zwischen euphorischer Zone 
und Benthos kommt (GREBMEIER et al. 1988, GREBMEIER et al. 1989), wÃ¤hren in grÃ¶Â§ 
rer Wassertiefe die Bedeutung der lateralen Advektion der Partikel zunimmt (GRAF 1992, 
THOMSEN & GRAF 1994). Es ist anzunehmen, daÂ im Untersuchungsgebiet der Eintrag 
von organischem Material in das Benthal eher strÃ¶m~~ngsabhÃ¤i~g ist und weniger durch 
die Unterschiede der lokalen Primarproduktion auf dem Kontinentrilhang geprÃ¤g wird. 

In dieser Untersuchung konnte allerdings keine direkte Koppelung zwischen den organi- 
schen Partikeln in der bodennahen Wasserschicht und der Benthosfauna nachgewiesen 
werden. 

5.2.4 Gerneinschaftsstruktur auf dem ostgrÃ¶nlÃ¤ndisch Kontinentalhang 

Bei einem Vergleich der Polycl~aete~igemeinschfiften auf den drei untersuchten Transekten 
zeigte sich auf dem 2000 ~n-Transekt eine auffallende Besiedlungsstr~~ktur. Die Stationen 
wiesen, nur eine relativ geringe Ã„hnlichkei mit denen des 79ON- und des 75ON-Schnittes 
auf. Auch wenn alle Stationen auf dem Hang gemeinsam betrachtet werden, zeigte die 
Gemeinschaftsstruktur auf den 2000 m-Stationen deutliche Abweichungen. Diese Unter- 
schiede in der Struktur der Polychaetenfauna lassen sich am ehesten durch die unterschied- 
liche hydrographische Situation der einzelnen Transekte erklÃ¤ren 

Die Benthosfauna wird zwar entscheidend durch die Prozesse in der WassersÃ¤ul geprÃ¤gt 
aber meist kommt es zu einer (rÃ¤umliche und zeitlichen) Entkoppelung der Regime. Die in 
der euphotischen Zone an der WasseroberflÃ¤ch gebildeten organischen Partikel beeinflus- 
sen nur bei geringen Wassertiefen und groÃŸe Sinkgeschwindigkeiten (bzw. schnellen 
Exportprozessen) die direkt darunterliegende Benthosfauna. Bei grogeren Wassertiefen wer- 
den die Partikel mit der StrÃ¶mun verdriftet, bevor sie den Meeresboden erreichen. 

Nahmngsrelevante Partikel haben typische Sinkgeschwindigkeiten von ca. 100 m d" 
(ALLDREDGE & SlLVER 1988, ALLDREDGE & GOTSCHALK 1988). Der OstgrÃ¶nland 
Strom versetzt irn Untersuchungsgebiet mit typischen StrÃ¶rnungsgeschwindigkeite von ca. 
15 cm s '  (MICHELS 1995) nach SÃ¼den Bei einer vorsichtigen AbschÃ¤tzun erreichen 
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Partikel, die aus den oberen Wasserschichten absinken, den Meeresboden in 2000 m Tiefe 
erst nach rund 20 Tagen und werden in diesem Zeitraum ca. 260 km (rund 2O30') nach 
SÃ¼de verdriftet. Dementsprechend stammen Partikel, welche die 2000 m-Stationen 
beeinflussen kÃ¶nnen aus einer Region zwischen 83ON und 8lo30'N, wÃ¤hren die flachen 
Stationen des 79ON-Schnittes im Sedimentationsbereich von Partikeln ans der Region 
zwischen 80Â°30' bis 79ON liegen. Die Stationen auf dem 75@N-Schnitt werden vor allem von 
Partikeln aus der Region zwischen 78'30'N und 75'30'N geprÃ¤gt 

Diese Regionen unterscheiden sich deutlich hinsichtlich der Partikelproduktion und Parti- 
kelzusammensetzung in der e~~photischen Zone: In der ganzjÃ¤hri eisbedeckten nÃ¶rdliche 
FramstraÃŸ ist der jÃ¤hrlich PartikelfluÃ um den Faktor 30 geringer als in den Bereichen der 
marginalen Eisrandzone (HEBBELN & WEFER 1991). Dabei kommt es zu signifikanten 
Unterschieden in Bezug auf Biomasse, Produktion und Zusammensetzung der jeweiligen 
Phytoplankton- und Zooplanktongemeinschafte~i (SMITH et al. 1987), wobei die marginale 
Eisrandzone eine 10 - 20 fach hÃ¶her Pri~nÃ¤rprod~~ktio aufweist als die eisbedeckten 
Gebiete der FramstraÃŸe Auf dem ostgrÃ¶nlÃ¤ndiscii Schelf kommt es un Bereich der NEW- 
Polynja an der Eiskante und im offenen Wasser ebenfalls zu einer gesteigerten 
PrimÃ¤rproduktio (PESANT et al. 1996, RAMSEIER et al. 1997). Allerdings lassen sich in 
dieser Untersuchung keine deutlichen Unterschiede hinsichtlich Abundanz und Biomasse 
der Makrofauna oder der Sedimentparameter zwischen den Stationen zeigen, die auf den 
EinfluÃ der grundsiitzlich anderen Prodnktions- und Sedimentationsin~~ster der einzelnen 
Exportgebiete hinweisen wÃ¼rden 

Neben einer unterschiedlichen Primarproduktion sind allerdings auch andere EinfluÃŸmÃ¶ 
lichkeiten denkbar. So werden z.B. Polychaetenlarven passiv wie Sedimente verdriftet, da 
ihre Schwimmgeschwindigkeit nur gering ist (BUTMAN 1987, WOODIN 1991, SHANKS & 
DEL CARMEN 1997). Daher kÃ¶nnt ein Grogteil der Larven, die den 75ON-Transekt und die 
flachen Stationen des 79ON-Transekt besiedeln, ein gemeinsames Brutgebiet auf dem Schelf 
haben. FÃ¼ die tiefen Stationen auf dem 75ON-Schnitt ist auch eine stÃ¤rker Beeinflussung 
durch die rezirkulierten atlantischen Wassermassen denkbar, die bei 79ON aus dem West- 
spitzbergenstrom in den OstgrÃ¶nlandstro gefiihrt werden. 

Lange Zeit wurde angenommen, daÂ der Anteil pelagischer Larven in hohen Breiten und in 
der Tiefsee gering ist (THORSON 1957). Es hat sich aber gezeigt, daÂ sich auch in polaren 
Gebieten und in der Tiefsee ein hoher Anteil der Arten iiber pelagische Larven verbreitet 
(SHREEVE & PECK 1995, PEARSE 1994, YOL'NG 1994). tiber die Entwickl~~ngsbiologie der 
meisten im Untersuchungsgebiet gefundenen Polychaeten-Arten ist nur wenig bekannt, 
aber nach Literaturangaben scheint sich rund die HÃ¤lft der hier gefundenen Arten Ã¼be 
pelagische Larven zu vermehren. Auch CLOUGH et al. (1997) unterstrichen die Bedeutung 
hydrographisch bedingter Verteilungsmuster der pelagischen Larven fÅ  ̧ die benthische 
Besiedlung im Bereich der NEW-Polynia. Die Artenanzahl auf den Stationen des 2000 In- 
Schnittes ist jedoch zu gering, um zu diskutieren, ob sich die Polscl~~ietenfauna hinsichtlich 
ihrer zoogeographischen Herkunft deutlich von den anderen Trcinsekten unterscheidet. 

Die unterschiedliche Gemeinschaftsstruktur der Polychaeten auf dem ostgrÃ¶nlÃ¤ndisch 
Kontinentalhang steht also vermutlich in engem Z~~sammenhang mit der groÃŸflÃ¤chig 
Hydrographie und spiegelt ein rÃ¤umlic und zeitlich variables Sedimentationsm~~ster von 
Partikeln wider. 
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6 AbkÃ¼rzungsverzeichni 

CO% Anteil des organischen Kohlenstoffes a n  der Trockenmasse des 
Sedimentes, hier in den oberen 5 cm 

C:N Verhiiltnis von organischem Kohlenstoff zu Stickstoff irn Sediment, 
hier in den oberen 5 ein 

Chi LI Geheilt <in Chlorophyll (1-Ã„quivalente im Sediment, hier in den  
obersten '10 cm 

E(sn) Diversitiit nach SANDERS (1968), erwartete Artenzahl bei n Individuen 
GKG GroRkastengreifer 
H' Diversitiit n<u-li S H A N N O N  & VVEAVER (1949) 
/' Diversitdt n c ~ h  PI ELOU (1 974) 
MDS Multi-Dimensionale Skalierung 
Mittl. Korner. Medicin der  KorngrtjÃŸ 
MUC Multicorer 
NEW North-East Weiter P~>ly~ljri 
POC partikuliirer organischer Kohlenstoff 
PON partikuliirer organischer Stickstoff 
S Salini tiit 
Silt Anteil der  Sedimente mit einer KorngrÃ¶Ã < 63 um, hier in den  

o b e i . ~ l ( : ~  .5 cm 
Tiefe Wci9ertiefe in Meter 
T Wf-issei-temperatiir in ' C  
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Anhang A 

Anhang 

Die hier angegebenen Werte pro Quadratmeter ergeben sich aus den Rohdaten durch Multi- 
plikation mit dem Faktor 16 (GKG-Proben) bzw. 127,3 (IMUC-Proben). Die nicht aufgefuhrte 
79O-Station des 2000 ~n-Schnittes entspricht der 2000 m-Station auf dem 79ON-Schnitt. 

Station 
200-1 
200-2 
400-1 
800-1 
800-2 
800-3 
800a-1 
800a-2 
800a-3 
800b-1 
800b-2 
800b-3 
1400-1 
1400-2 
1400-3 
2700 
2700-1 
2700-2 
2700-3 

Anhang A Stationsliste 

ARK X71 

- Nummer Datum Breite LÃ¤ng Tiefe (m) 
31-1711 21.07.94 75Â°01,1 'N 13Â°00,94' 196 

ARK XI12 
ZOOM 07'37,27'W 

07O41.37'W 
07Â¡42, O'W 
05Â¡39.93' 
05Â°42,02' 
05Â°11,72' 
05Â°10,99' 
03Â¡58,49' 

03O59,5O'W 

05Â¡04,58' 
05Â°03,54' 
05"04.19'W 
04O1 4,90rW 
04Â¡14,63' 
03Â¡52.49' 



Anhang B 

Anhang B Abundanz- und Biomassewerte 

Abundanz und Biomasse der Makrofauna 
75ON-Schnitt: Abundanz find. m '1 und Biomasse [mg C in7] der Makrofauna in den 

Sedimentschichten 0 -  1 u n d  1-6 cm 
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Anhang B 

79ON- und 2000m-Schnitt: Abundanz IInd. m 2 ]  und Biomasse [mg C m 2] der Makrofauna in 
den Sedimentschichten 0 - 1 und 1 - 6 cm 



Anhang B 

Ver t i ka le  Ver te i lung  der Makro fauna  

75'N-Schnitt: Prozentuale Verteilung der Abundanz auf die Sedimentschichten 0-1 und 1-6 cm 
Station 200 200 400 800 800 800 800a 800a 800a 800b 800b 800b 1400 1400 1400 2700 2700 2700 2700 

Schicht -1 -2 -1 -1 -2 -3 -1 -2 -3 -1 -2 -3 -1 -2 -3 -1 -2 -3 

0-1 69 67 30 70 8 8 8 2  81 76 84 80 86 63 57 57 63 81 72 81 88 

1 - 6  31 33 70 30 12 18 19 24 16 20 14 37 43 43 38 19 28 19 12 

75WSchn i t t :  Prozentuale Verteilung der Biomasse auf die Sedimentschichten 0-  1 und 1-6 cm 
Station 200 200 400 800 800 800 800a 800a 800a 800b 800b 800b 1400 1400 1400 2700 2700 2700 

Schicht -1 -2 -1 -1 -2 -3 -1 -2 -3 -1 -2 -3 -1 -2 -3 -1 -2 -3 

79'N- und 2000 m-Schnitt: Prozentuale Verteilung der Abundanz auf die Sedimentschichten 0-1  und 1-6 c m  
79'N-Schnitt 2000 m-Schnitt 

Station 200M 200 200 800 800 1100 1100 2000 2000 80'30' 80'30' 80Â°30'tv 80Â°30' 80Â°30' 80' 80' 79'30' 79'30' 
Schicht -1 -2 -1 -2 -1 -2 -1 -3 1 - ?  -2 -1 -2 -3 -1 -2 -1 -2 

Z u s a m m e n s e t z u n g  der Makro fauna  i n  d e n  Sedimentschichten 0-1 u n d  1-6 c m  

79'N- und 2000 m-Schnitt: Prozentuale Verteilung der Biomasse auf die Sedimentschichten 0-1 und 1-6 c m  
79'N-Schnitt 2000 m-Schnitt 

75'N-Schnitt: Prozentuale Anteile an der Abundanz in den Sedimentschichten 0 - 1  und 1-6 cm 
Station 200 200 400 800 800 800 800a 800a 800a 800b 800b 800b 1400 1400 1400 2700 2700 2700 2700 

Schicht Taxa -1 -2 -1 -1 -2 -3 -1 -2 -3 -1 -2 -3 -1 -2 -3 -1 -2 -3 

Polychaeta 84 61 88 69 65 52 35 55 34 37 37 49 57 51 58 61 68 74 64 

Sipuncul~da - - 9 2 7 9 2 3 5 4 - 7 7 - 3 - - - - 

ZBivalvia 9 7 - 3 4 8 7 - 9 3 - 4 - - - 27 9 13 22 

Crustacea 8 23 3 21 19 27 46 34 48 55 59 33 32 49 35 10 20 13 14 

Andere - 9 - 5 5 4 1 1  7 4 ~ 1 4  7 5 - 5 3 2  - - 

Station200M 200 200 800 800 1100 1100 2000 2000 
Schicht -1 -2 -1 -2 -1 -2 -1 -3 

0-1 59 18 44 7 22 12 35 41 64 

Polychaeta 81 57  78  45  26 4 2  3 2  38  4 5  4 2  7 2  4 6  2 2  5 2  1 7  4 1  9 1  8 0  83  

Sipunculida 6 1 4  7 1 2  4 3  1 7  2 9  1 4  2 0  2 7  6 2 7  1 1  5 2 1  - - - - 
W 
;Bivalvia - 4 5 - 4 - 3 - 5 - - - - - - - 9 - - 

Crustacea 1 4  25 9 4 2  2 6  4 2  3 7  4 8  3 0  2 7  2 2  2 3  64 41 54  1 8  - 15 1 7  
Andere - - < I  - - - - - - 4 - 4 2 2 8 4 1  - 5 - 

80'30' 80'30' 80Â°30' 80Â°30' 80m30'M 8O0 80- 79'30' 79'30' 
-1 -2 -1 -2 -3 -1 -2 -1 -2 

43 65 59 60 38 7 38 40 42 



Anhang B 

75"N-Schnitt' Prozentuale Anteile an der Biomasse in den Sedimentschichten 0 -1  und  1-6 c m  
Station 200 200 400 800 800 800 800a 800a 800a 800b 800b 800b 1400 1400 1400 2700 2700 2700 2700 

Schicht Taxa -1 -2 -1 -1 -2 -3 -1 -2 -3 -1 -2 -3 -1 -2 -3 -1 -2 -3 

Polychaeta 94 94 78 61 73 79 39 50 51 35 14 28 34 44 17 58 85 89  92 

Sipunculida - - 20 < I  14 12 5 1 1 1 - 3 24 - 1 - - - - 

,1,~iva1via 4 4 - 13 8 4 15 - 33 12 - 26 - - - 16 <I 9 6 

Crustacea 2 1 2 17 4 4 7 17 14 49 19 23 26 56 81 3 3 2 3 

Andere - < I  - 8 2 < I  35 32 < I  2 67 21 15 - - 23 12 - - 

Polychaeta 70 41 74 53 22 27 17 25 15 27 17 39 6 7 4 63 96 82 100 

Sipunculida26 41 - 42 63 68 69 72 80 51 4 58 41 13 18 - - - - 
(D 

JBivalvia - 2 22 - < I  - <1 - < I  - - - - - - - 4 - - 

Crustacea 4 16 3 4 15 4 14 2 5 6 79 2 49 55 78 3 - 4 < I  
Andere - - 2 - - - -  - - 1 6 -  1 3 2 4 < 1 3 5 - 1 3 -  

79"N- und 2000 m-Schnitt: Prozentuale Anteile a n  der Abundanz in den Sedimentschichten 0 - 1  und  1 - 6  c m  
79'N-Schnitt 2000 m-Schnitt 

Station ZOOM 200 200 800 800 1100 1100 2000 2000 
Schicht Taxa -1 -2 -1 -2 -1 -2 -1 -3 

Polychaeta 53 39 23 42 48 38 33 32 22 

Sipunculida21 44 55 49 51 59 63 59 74 - 
l B i v a l v i a  21 14 18 9 - 3 2 - - 

Crustacea 2 < I  3 - - - - 3 4 

Andere 4 2 2 - 1 - 2 5 - 

Polychaeta 74 57 75 54 65 35 43 33 20 

Sipunculida 17 20 8 25 21 16 19 47 80 
(D 

JBivalvia 6 18 14 7 - - . - - 

Crustacea 3 <1 3 12 13 49 27 20 - 
Andere - 4 < I  2 2 - 11 - - 

80'30'80Â°30 80Â°30' 80'30'M 80Â°30' 80- 80' 79'30'79"30' 
-1 -2 -1 -2 -3 -1 -2 -1 -2 

43 24 56 - 60 38 38 29 29 

53 72 33 100 20 56 47 67 57 
- - . . . .  

- - - 13 5 14 

3 4 11 - 20 6 3 -  - 

87 34 50 100 67 11 28 17 - 
13 45 50 - 33 78 68 72 17 
- - . . . .  

- 3 - - 11 5 11 83 

- 17 - . . - -  

79"N- und 2000 m-Schnitt. Prozentuale Anteile a n  der Biomasse in den Sedimentschichten 0 - 1  und  1 -6  c m  
79'N-Schnitt 2000 m-Schnitt 

Polychaeta ; 8,8 ; ;; ;; Sipunculida 8 
(D 

Bivalvia 13 4 < I  - - . . . . 

Crustacea 13 1 6 38 33 92 29 25 - - < I  

Andere - 2 <1 3 . .  - 27 

Station200M 200 200 800 800 1100 1100 2000 2000 
Schicht Taxa -1 -2 -1 -2 -1 -2 -1 -3 1 

Polychaeta 83 60 67 73 39 50 20 17 4 

Sipunculida < I  22 25 27 30 50 7 81 96 

&Bivalvia 4 11 7 < I  - < I  63 - - 

Crustacea 10 - - - - - - 1 < I  

Andere 2 6 <1 - 31 - 10 <1 - 

80Â°30'80'30 80a30'M 80Â°30' 80'30'M 80' 80' 79'30'79'30' 
-1 -2 -1 -2 -3 -1 -2 -1 -2 

78 17 

22 31 
- - 

- - 

- 52 



Abundanz und Biomasse der Polychaetenfauna 

75ON-Schnitt: Abundcinz der Polychaeten-Arten find. m 2 ]  in den Sedirnentschichten 
0-1 cm / 1-6  cm. 

Typ = Einteilung in die ErnÃ¤hrungstype C: carruvor, F: Suspensio~~sfresser, S: ,,surface"- 
Fresser, B: ,,sub-surface"-Fresser nach FALJCHALD & [UMARS (1979), HARTMANN- 
SCHRODER (1996) und KIRKEGAARD (1992 und 1996) und (*) nach G. Gaston (Uni". 
Mississippi, pers. Mittl.) und eigener EinschÃ¤tzun 

75ON-Schnitt Abundanz der Polvchaeten-Arien IInd rn21 

Art Slal13n 
T 200-1 200-2 400-1 800-1 800-2 800-3 800a-1 800a-2 800a-3 

Am~hinomidae indet A S 16 32 i 
Polynoidae indel 
Pholoe minula 
Phyllodocidae indel 
Hesionidae indet A 
Hesionidae indel B 
Jyposyllis cornula 
Syllinae indel A 
Syllinae indet B 
Nephtyidae indet A 
Aglaophamus malrngreni 
Sphaerodoropsis philippi 
Nolhna conchylega 
Lumbnnens lelrauia 
Abyssonmoe scopa 
Pnonospio cirrifera 
So~oohanes krover! 
<pi~chaelopler~s lypicus 
Aricidea quadrilobata 
Chaelozone selosa 
Macrcchaeta polyonyx 
Phefusa flabellala 
Ophelina sp A 
Ophelina sp B 
Ophelma abranchiala 
Ophelina cylindricaudala 
Scalibregma inflalum 
Notomastus talericeus 

Nicomache personata 
Myriochele hew 
Myriochele fragilis 
Galalhowenia oculala 
Terebellomorpha indet 
Ampharetidae indel 
Ampharele spp 
Ampharele I~ndsfroerni 
Anobothrus graciiis 
Mugga wahrbergi 
Eclysippe vanelli 
Samylhella neglecla 
Glyphanosiomum pallescens 
Amage gallasii 
Amage auricula 
Mehnnops~s arclica 
Terebellidae indei 
Amphrtritinae indel 
Amphftrilinae indei A 
Polycimnae indel 
Trichcbranchidae indet 
Terebeliides stroemi 
Chone s q  
Chone paucibranchiala 
Chone sp A 
Chone sp B 
Chone sp C 
Chone sp D 
Chone sp E 
Euchone sp A 
Euchone sp B 
Euchone elegans 
Jasmineira schaudinni 
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Fortsetzung 75ON-Schnitt Abundanz der Polychaeten-Arten [Ind in2] 

Art Station T 800b1 800b-2 800b-3 1400-1 1400-2 1400-3 2700 2700-1 2700-2 2700-3 

hphinomidae indet A S 
Polvnoidae indel C 
Pholoe mirmfa 
Phyllodocidae indet 
Hesionidae indel A 
Hesionidae indel B 
Typosyllis cornuia 
Syllinaeindet A 
Syllinae mdet B 
Neohlvidae indet A 

Abyssoninoe scopa 
Pnonospio cirriiera 
Spiophanes kroyen 
Sp/ochaetopterus lypicus 
AncKlea quadnbbala 
Chaetozone sefosa 
Macrochaeta oolvon vx 
Pherusa flab&ta ' 
Ophelina sp A 
Ophelina sp B 
Ophelina abranchiala 
Ophelina cylindricaudata 
Scalibreama inilafum 
~otoma&!s lafericeus 
Notoproctus oculatus 
Euclymeninae mdel A 
Praxillura lonqissima 
Nicomache bersonata 
Myriochele heeri 
Myriochele fragilis 
Galathowenia oculata 
Terebellomorpha indet 
hpharetidae indet 
Amoharele SDD 

Mugga wahrbergi 
Eclysippe vanelli 
Samythella neglecta 
Glyphanostomum paiiescens 
Amage gallasii 
Amage auncula 
Mel~nnopsis arctica 
Terebellidae inde! 
Amphrir~linae indet 
Amphdritinae indel A 
Polycifrinae indet 
Trichobranchidae indet 
Terebellides sfroemi 
Chone sso 
Chone paucibranchiata 
Chone sp A 
Chone sp B 
Chone sp C 
Chone sp D 
Chone sp E 
Euchone sp A 
Euchone sp B 
Euchone elegans 
Jasmineira schaudmni 
Potamilla nealecta F 



75ON-Schnitt: Biomasse der Polychaeten-Arten [mg C m 2 ]  in den Sedirnentschichten 
0-1 cm / 1-6  cm. 

Die gekennzeichneten Werte sind als groÃŸ Einzelfunde bei der Analyse ,,ohne groÃŸ Indivi- 
duen" nicht berÅ¸cksichtig worden. Typ = Einteilung in die Modelle zur Biomasse-Ab- 
schatzung (Regressions-Modelle: A - L, Kegel-Modelle : 1 - 10, * : gewogen; siehe Anhang C) 

75'N-Schnitt Biomasse der Polychaeten-Arten [mg C m'?[ 

Ar1 Station 
, 200 1 200.2 400 1 800- 1 800.2 800.3 800a. 1 800a.2 800a-3 

Amphinomidae in&t A 
- 

0391 4 161 
Polynoidae indel 
Pho'oe minuta 
Pnyllodocfdae in&l 
Hes'omdae in&! A 
Hesion~dae indet B 
Typosyll~s cornuta 
Syhnae in&t A 
Syl'inae inriet B 
Nephtytdae sp A 
Aglaophamus malmgreni 
Sphaerodoropsis philippi 
Nolhna conchylega 
Lumbnnens lelraura 
Abyssoninoe scopa 
Pnonospio cimlera 
Sp ophanes kroyen 
~ p m h a e l o p l e ~ s  typicus 
Ancidea quadnlobala 
Chaetozone selosa 
Macrochaeta polyonyx 
Pheiusa Rabellala 
Ophelina sp A 
Ophelina sp B 
O~hellna abranchiala 
Ophelina cylindncaudala 
Scalibregma inffatum 
Nolomaslus latenceus 
Noloprmlus oculalus 
Euclymeninae in&t 
Praxillura longissima 
Nicomache personala 
MynocheSe heen 
Mynochele Iragilis 
Gatathov,enia oculata 
Terebeliomorpha indef 
Ampharetidse in&t 
Ampharete spp 
Ampharele lindsfroemi 
Anobolh~s gracilis 
Mugga wahrbergt 
Eclysippe vaneili 
Samylhella neglecla 
Glyphanoslomum pallescens 
Amage gallasn 
Amage auncula 
Melinnopsis arclica 
Terebelhdae in&! 
Amphiintinae in&t 
Amphitntinae in&t A 
Polycimnae indet 
Tnchobranchidae in&! 
Terebellides slmemi 
Chone ssp 
Chone paucibranchiata 
Chone sp A 
Chone sp B 
Chme sp C 
Chone sp D 
Chona sp E 
Euchone sp A 
Euchone sp B 
Euchone eleqans 
Jasmineira schaud!nni 9 27 12.81 
Potamilla neglecta 1 129651 -  1 
*gewogen 



Anhang B 

Foflseizung 7YN-Schnt t l  B ~ o m a s s e  d~ Polychaeten-Aflen [mg C m 3 
Art sla!,o" 

T 80Ob-1 80Ob-2 8OOb~3 1400.1 1400-2 1400~3 2700 2700-1 2700-2 270133 
4m~hlnorn ld~  ln&I A < 
po&noIde tn&t 
Pholm rninula 
Phyl!o&adee ~n&t 
Heslonld~ ~n&l  A 
Hes~on~dtx ln&l B 
Typosylf~s comula 
S y l k n ~  m&l A 
Syl lhn~ $"&I B 
Nephlyide sp P 
Aglaophamus rnafmgren! 
Sphaerodorops:~ phjlrpp~ 
Nolhna conchylega 
Lumbnnens telraura 
!Uysson,nm scopa 
Pnonospm crmlere 
Spmphanes kroyen 
Sp~ochaefop~ems typfcus 
hzjdea quadnlobala 
Chaefozone setosa 
Macrochaefa polyonyx 
Phen~sa Rabellat8 
Ophel~ne sp A 
Ophelina sp 6 
Ophelma abrmxhral8 
Ophel~na cyl!ndncaudala 
Scal~b~gma ~nfletum 
Nolornastus Ialenceus 
Noloproclus ocul~lus 
Euc)men~nz tn&t 
~praxfilur3 longissfma 
Nicornache personala 
Mynochele heen 
Mynochele irag111s 
Gafathobzventa ocul8la 
Terekllomorpha ~ f ~ & t  
Ampharetid~ #n&l 
hpharete spp 
Ampharele 11n6stroem~ 
Anobolhms grecllfs 
hAugga wahrberg, 
Eclysppe vmell~ 
Sarnyfheifa neglecla 
Gfyphanoslomum pallescens 
Amage ga1las11 
h a g e  auncula 
Mel~nnops~s arcttca 
Terebell~das mdei 
Arnphiin!!n= ~n&l 
Amphiintnas I,,&: A 
Povcimne In&( 
Tnchobranch~de I"&! 

Terebd1,des sfroern! 
Chone ssp 
Chone pauc#branch!ala 
Chone sp A 
Chone sp 8 
Chone sp C 
Clione sp D 
Chone sp E 
Euchone sp A 
Euchone sp E 
Euchone eleqans 



79ON- und 2000 1~1-Sc11nitt: A b ~ i l ~ d a ~ i z  der P~lych~~ete~i-Arte11 [ l~id .  rn i11 den Sediment- 
schichten 0- 1 cm / I -6  a n .  

Typ = Einteilung ili die E r ~ ~ Ã ¤ i i r t ~ ~ ~ g s t y p e ~  C: carl~ivor, F: S~~spensio~~sfresser,  S: ,,surfacef'- 
Fresser, B: ,,sub-s~~rface"-Fresser ~iacli FAUCHALD & JUMARS (1979), HARTMANN- 
SCHRODER (1996) ~111~1 KIRKEGAARD (1992 ti11ri 1996) L I I I ~  r) tiacli G. Gast011 (Uni". 
Mississippi, pers. Mittl.) L I I I ~  eigener Ei~ischÃ¤tz~i~i 

79-N- und 2000 m-Schn~t t  Abundanz der Polychaeten-Arten [ lnd m 2 ]  

79 'N-Schn~t t  

Art Slatlon [ ,  200M 200-1 200-2 800-1 800-2 1100-1 1100-2 2000-1 2000-3 

Polyno~dae ~ndet C 
Harmoihoe sars~ sars~ 
Pholoe mlnula 
Phyllodoc~&e ~ndel 
Eieone longa 
Typosyll~s curnuia 
Aglaophamus malmgrenl 
Neretd~nae lndet A 
Sphaerodorops~s ph111pp1 
Nothr~a comhylega 
Hes~ontdae ~ndet B 
Lumbrineris anlara 
Lumbr~nerls tag111s 
Lumbr~nerls ietraura 
A5ysson1nCe scopa 
Scolop/os armlger 
?Orbin~ella sp A 

C~rratulus sp 
Chaetozone selosa 
Cossura longoc~rata 
Macrochaela polyonyx 
Pherusa flabellaia 
Ophei~na sp A 
Ophellna abranch~aia 
Ophel~na cyl~ndr~caudala 
Scal~bregma ~nflaium 
Notornastus later~ceus 
Noloproclus oculalus 
Euclymen~nae lndet A 
Prax~ilura long~ss~ma 
Maidane s x s i  
N~comache personal8 
Myriochele heer~ 
Myriochele frag111s 
Galathowen~a oculaia 
Terebellomorpha ~ndet 
Arnpharet~&e ~ndet 
Mugga wahberq~ 
Eclysippe vanell~ 
Amage gallas~! 
Arnagops~s kluge1 
Mell~nn~nae ~ndet 
Mei~nna crlstata 
Mel~nnops~s arcllca 
Alacama probosc~dea 
Arnphttrtt~nae ~ndet A 
Jerebeli~des stroeml 
Chone ssp 
Chone pauc~branch~aia 
Chone sp A 
Chone sp B 
Chone sp D 
Chone sp E 
Chone SD F 



Anhang B 

Foiisekung 79-N- und 2000 m-Schnitt: Abundanz der Polychaeten-Arten [lnd rm2] 

2000 m-Schn~tt 

M Stat13n 80'30'-I 80'30'-2 8Oe30'M-1 80m30'M-2 80Â°30'M- 80Â°- 80'-2 79'30'-I 79"308-2 
Polvnoidae ~ndet C 
~a;rnolhoe sarsl sarsl 
Pholoe rnlnula 
Phyllodoc16ae indet 
Eleone longa 
Typosyll~s mrnula 
Aglaopharnus rnalrngren~ 
Nere~dinae lndet A 
Sphaerodoropsis ph11ipp1 
Nolhr~a conchylega 
Hes~on~dae indel B 
Lurnbr~ner~s an~ara 
Lurnbri,~er~s tag111s 
Lurnbr~ner~s lelraura 
Abysson~nce scopa 
Scoloplos Srnlger 
?Orb~n~ella sp A 
Sp10 sp 
Pr~onosp~o c~rr~fera 
Sp~ochaetop!erus lyp~cus 
Arlc~dea q u ~ r ~ l o b a l a  
Cirratulus SD 
Chaelozon; setosa 
Cossura Ior~qoc~rrata 
MacrochaelÃ polyonyx 
Pherusa flabellala 

ophe/lna ibranch~ala 
Ophelina cyl~ndr~caudala 
Scal~bregrna ~nflalurn 
Notornaslus Ialer~ceus 

Maldane s a r i  
N~cornache personal8 
Myr~ochele heer! 
Myr~ochele tag111s 
Galalhowen~a oculala 
Terebellomorpha lndel 
Amphareltcbe lndet 
Mugga wahrberg~ 
Eclys~ppe vane111 
Arnaae aallas11 
~rna;o;s~s  kluge^ 
Mellinn~nae indet 

Chone ssp 
Chone pauc~branch~ala 
Chone sp A 
Chone sp B 
Chone sp D 
Chone sp E 
Chone sp F 
Euchone sp A 



79ON- und 2000 m-Schnitt: Bio~nasse des Polychaete~i-Asten [mg C m 2 ]  in den Sediment- 
sch ic l~ te~~  0 - 1 crn / 1 - 6  cin. 

Die g e k e ~ ~ ~ ~ z e i c l ~ ~ ~ e t e ~ ~  West? sind als groge E i~~zeI f i~~ lde  bei des Analvse , , o l ~ ~ ~ e  groge Indivi- 
duen" nicht berÃ¼cksicl~tig worden. Typ = Einteilu~~g in die Modelle Z L I ~  Bio~nasse-Ab- 
s c h Ã ¤ t z ~ ~ ~ ~  (Regressio~ls-Modelle: A-L, Kegel-Modelle : 1-10, * : gewogen; siehe Anhang C) 

79'N- und 2000 m-Schn~ i i  B ~ m a s s e  der Polvchaeten-Aflen lma C m ?  

W 
Pdyno~&e 1n&1 0 0 7 1 -  
Harmolhoe sars~ sarsf 
P in lw  m~nufa 10401 l42  1 0 9 1 ~  
Phyllodcc~dae lndel - 5581027 

Nolhna conchylega 
Heslont&e ~ndel B 
Lumbnnens anfara 
Lumbrlnens iraqills 
Lumbr!nens lelraura 
Abysson~noe scopa 
Scoloplos armiger 
?Orb~n~e/la sp A 
sp10 sp 
Pnonosoio clrdera 

Chaelozone selosa 
Cossura longoc~rala 
Macrochaela polyonyx 
Pherusa flabellala 
Ophelina sp A 
Ophellna abranchfala 
Ophellna cyllndncaudala 
Scal!breqma ~nflalum 
Nolomaslus lalenceus 
Noloproctus oc~~ la l t~s  
Euclyrnenlnae in&[ A 
Praxillura lonqlss!ma 
Maldane sarsl 
Nicomache personala 
!?ynmheIe k e n  
hivnochele ira0111s 

Muqga wahrberq! 
Eclys~ppe vanell! 
Anlage gaI1as11 
AmagoosIs kluge! 
Me;llnn%nae lndet 
Melfnna crlslala 
Mel~nrwps~s arclica 
Macama proboscldea 
Arnphllr!llnae an&t A 
Terebell~des s t r w m ~  
Chone ssp 
Chone paucfbranch~ala 
Chone sp A 
Chone sp 8 
Chone sp 0 
Chone so E 

F 1 3  ~ 1 3 1 7  
F 1 3  0 7 9 1  
F ! ?  

. . 
Euchone sp A 0 03 i 
Jasn~!ne!ra schaud~nn~ , , 0 69 1  



Anhang B 

Foiisetzung 7YN- und 2000 rn-Schnitt B ~ m a s s e  ds Polychaeten-Atien [rng C rn-?] 

2000 rn-Schn~tt 

Af l  Stabon T 80'30'-I 80Â°3V- 80e30'M-I 8W30'M-2 80e30'M-3 80'-I 80'-2 7Q03V-I 79'30'-2 

?dvnot&e ~n&t 3 

Eleone lorga 
Typosyll~s cornufa 
Aglaophamus nlalmgren~ 
Neretdnae indet A 
Sphaerodoropsls ph111pp1 
Nolhna conchylega 
Hes~ontche lndet Ã 
Lumbrlnens anlara 
Lummlnens kaglhs 
Lumb'lnens lefraura 
Abyssorunoe scopa 
SCO~OP~OS armlger 
7Orb1n1eIla sp A 
SPO SP 
Pnonosp~o clrfera 
Spnchaeloplerus lyp~cus 
Ancldea quadr~lobala 
C1rratulus sp 
Chaelozone selosa 
Cossura longoc~rrala 
Macrochaela polyonyx 
Pkrusa flabellala 
Onhehna so A 

Prax~llura longlsslnla 
Maldane sars! 
N~comache personala 
!Ayn%heIa heen 
Mynochele fragllls 
Galalhowenla oculala 
Ta&ellomorpha indet 
Ampharetldae lndet 
Mugga ivahrberqi 
Eclyslppe vane111 
Amage ga1las11 
Amagops~s kluge! 
Melllnnlnae mdet 
bAel!nfla crlslala 
Mel~nnops~s arcl!ca 
Ariacama wohscldea 
Amphltntlnaa ln&t A 
Terebellldes srroeml 
Chone SSP 
Chone pauc~branch~ala 
Chone SP A 
Cnone sp B 
Chone sp D 
Chone SP E 
Chom SP F 
Euchone SD A 



Anhang B 

Zusammensetzung der Polychaetenfauna 

75'N-Schnitt: Prozentuale Anteile dominanter Familien an der Polychaeten-Abundanz 
Station 200 200 400 800 800 800 800a 800a 800a 800b 800b 800b 1400 1400 1400 2700 2700 2700 2700 

Familie -1 -2 -1 -1 -2 -3 -1 -2 -3 -1 -2 -3 -1 -2 -3 -1 -2 -3 

Onuphidae 14,7 26,O 0,4 0,7 0,O 0.0 3,O 0,O 0,O 0.0 0.0 0,O 0.0 0.0 0,O 0,O 0,O 0,O 0,O 

Spionidae 24,2 22,O 2,4 2,O 2.6 4,5 1,5 3,2 8,7 7.8 5,6 2,9 4,5 3.0 11,l 18,O 9,9 11,4 15.5 

Paraonidae 2 , l  6,O 1,6 10.5 12,l 152  4,5 7,9 8,7 19,6 7,4 5.9 11.4 6.1 11.1 0,O 1.1 0,O 1,O 

Cirratulidae 21.1 18.0 4.9 5.3 6.0 9 , i  4,5 3,2 6,5 7,8 7.4 0,O 15.9 4,5 1 4 8  16.0 3.3 10,l 5,8 

Opheliidae 0,O 0,O 0,8 2,O 1.7 1,5 0,O 1,6 2,2 2.0 3.7 0,O 0,O 0,O 0,O 4,O 5,5 7.6 4,9 

Maldanidae 4,2 10,O 19,4 0,O 0,9 0,O 0.0 1,6 0,O 0,O 0,O 0.0 0,O 1,5 0,O 0,O 0.0 0.0 0,O 

Oweniidae 0.0 0.0 21.9 15.8 29.3 10,6 46,3 23,8 10,9 7,8 5.6 2.9 29.5 453  4 4 4  54,O 70,3 57.0 66,O 

Amph./Tereb. 8,4 2,O 21,9 44,l 25,9 56.1 34,3 57.1 58.7 23.5 63,O 67,6 27,3 16,7 14,8 0.0 7,7 2.5 2,9 

Sabellidae 5,3 0.0 11.7 0,O 0,O 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,O 0,O 8.0 0.0 10,l 1,O 

Andere 20.0 16,O 15,O 19,7 21,6 0,O 6.0 1,6 4,3 31,4 7,4 20.6 11.4 22,7 3,7 0,O 2,2 1.3 2,9 

75'N-Schnitt: Prozentuale Anteile dominanter Familien an der Polychaeten-Biomasse (ohne groÃŸ Arten) 
Station 200 200 400 800 800 800 800a 800a 800a 800b 800b 800b 1400 1400 1400 2700 2700 2700 2700 

Familie -1 -2 -1 -1 -2 -3 -1 -2 -3 -1 -2 -3 -1 -2 -3 -1 -2 -3 

Onuphidae 

Spionidae 

Paraonidae 

Cirratulidae 

Opheliidae 

Maldanidae 

Oweniidae 

Amph./Tereb. 

Sabellidae 

Andere 

79'N- und 2000 m-Schnitt: Prozentuale Anteile dominanter Familien an der Polychaeten-Abundanz 

79'-Schnitt 
Station ZOOM 200 200 800 800 I 100 I 100 2000 2000 

Familie -1 -2 -1 -2 -1 -2 -1 -3 

Onuphidae 0,O 0.0 0,8 0,O 0,O 0,O 0,O 0,O 0,O 

Spionidae 13,O 30,6 29.5 33,3 28.4 18.5 29,4 11.8 12,5 

Paraonidae 5,6 1,5 2.5 5,9 13,5 11,l 23,5 0,O 12.5 

Cirratulidae 24,l 33,7 24,9 13.7 6,8 3,7 2,9 11.8 37.5 

Opheliidae 1,9 0,5 0,O 0,O 1,4 0,O 0,O 0,O 12,5 

Maldanidae 5,6 1,O 5,9 2,O 6.8 3,7 0,O 0,O 0.0 

Oweniidae 0,O 2,O 2.5 0,O 1,4 14,8 0,O 52,9 12.5 

Sabellidae 11,l 4,6 2,1 3,9 5,4 0,O 5,9 0,O 0,O 

Andere 16,7 21.4 19.4 137  8.1 7.4 17.6 235  12.5 



Anhang: B 

ErnÃ¤hrungsweis der Polychaeten 

79'N- und 2000 m-Schnitt: Prozentuale Anteile dominanter Familien an der Polychaeten-Biomasse (ohne groÃŸ Arten) 

79Â¡-Schn~t 2000 m-Schnitt 

75'N-Schnitt: Prozentuale Anteile der Ernahrungstypen an  der Polychaeten-Abundanz 
Station 200 200 400 800 800 800 800a 800a 800a 800b 800b 800b 1400 1400 1400 2700 2700 2700 2700 

Typ -1 -2 -1 -1 -2 -3 -1 -2 -3 -1 -2 -3 -1 -2 -3 -1 -2 -3 

Suspension 5 0 12 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 10 1 

,Surface" 64 56 35 62 47 85 48 71 83 59 83 76 59 33 52 34 24 25 25 

,,Sub-Suriace" 13 10 49 36 49 12 49 29 15 35 17 12 34 61 48 58 76 65 73 

Carnivor 1 8 3 4  4 3 3 0 3 0 2 6 0 12 7 6 0 0 0 0 1 

Station 200M 200 200 800 800 1100 1100 2000 2000 
Familie -1 -2 -1 -2 -1 -2 -1 -3 

Onuphidae 0,O 0.0 21,2 0,O 0,O 0,O 0,O 0.0 0,O 

Spionidae 29,5 43,8 45.2 60,5 44 7 24,6 58.0 10,4 4.7 

Paraonidae 2,2 4.1 2,O 0,8 5.5 173  22,5 0,O 2,6 

Cirratulidae 11.7 9 , l  5,6 8,5 3,2 0.3 0.2 3,O 1,4 

Opheliidae 7,2 0,3 0,O 0,O 1,3 0,O 0.0 0,O 71,5 

Maldanidae 10,3 1,9 6.7 4.1 7.0 1,4 0.0 0.0 0,O 

Oweniidae 0,O 0,6 0,4 0,O 0.2 2,4 0,O 75,2 13,O 

Amph/Tefeb. 25,6 3,9 8 , l  10,l 10,9 27,2 17.2 0,O 0,O 

Sabellidae 1,7 2 , l  0,6 I,? 0,7 0,O 0 , l  0.0 0,O 

Andere 11.8 34.2 10,3 15,O 26,5 26,6 2.1 11.5 6,6 

75'N-Schnitt: Prozentuale Anteile der EmÃ¤hrungstype an  der Polychaeten-Biomasse (ohne groÃŸ Arten) 
Station 200 200 400 800 800 800 800a 800a 800a 800b 800b 800b 1400 1400 1400 2700 2700 2700 2700 

Typ -1 -2 -1 -1 -2 -3 -1 -2 .3 -1 -2 -3 -1 -2 -3 -1 -2 -3 

Suspension 1 0 10 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Surface" 11 7 41 45 45 86 56 75 66 41 90 79 48 28 27 17 12 17 9 

Sub-Surface" 4 2 46 52 52 8 36 25 33 46 10 10 49 68 73 83 88 83 90 

Carnivor 8 4 9 2  2 3 3 0 7 0 0 13 0 11 3 4 0 0 0 0 1 

80'30'80'30' 80'3O'M 8O03O'M 80e30'M 80' 80' 79'30' 7g030' 
-1 -2 -1 -2 -3 -1 -2 -1 -2 

0 0  0,O 0.0 0.0 0,O 0.0 0.0 0.0 0.0 

0 0 0.0 0.0 0,O 0.0 0,O 0,O 0,O 0.0 

0,O 0.0 0.0 0,O 0,O 0,O 0.0 4,8 6.0 

1,3 0,O 2,9 0,O 1,5 5,2 14,7 1 ,8  2.3 

0,O 0.0 0,O 0.0 0.0 0.0 0,O 0,O 0.0 

0.0 0,O 0 0 0,O 0,O 0,O 0,O 0,O 0,O 

42,l 83.0 63,4 100.0 35,9 3,6 2,6 93.4 74,6 

0.0 0,O 0.0 0.0 0.0 11,O 0,6 0.0 17.2 

0,O 0,O 0,O 0.0 0.0 0.0 0,O 0,O 0,O 

56,6 17,O 33,7 0,O 62.6 80.2 82,l 0,O 0,O 

79'N- und 2000 rn-Schnitt: Prozentuale Anteile der ErnÃ¤hrungstype an  der Polychaeten-Abundanz 
79'-Schnitt 2000 m-Schnitt 

Station ZOOM 200 200 800 800 1100 1100 2000 2000 
Typ -1 -2 -1 -2 -1 -2 -1 -3 

Suspension 11 5 2 4 4 0 6 0 0 

Surface" 74 83 78 82 80 78 79 24 63 

Sub-Surface" 7 8 9 6 9 22 6 59 38 

Carnivor 7 5 11 8 7 0 9 18 0 

79'N- und 2000 rn-Schnitt: Prozentuale Anteile der ErnÃ¤hrungstype an der Polychaeten Biomasse (ohne groÃŸ Arten) 
79'-Schnitt 2000 m-Schnitt 

80Â°30 80'30' 80Â°30' 80m30'M 80e30'M 80' 80' 79Â¡30'7g030 
-1 -2 -1 -2 -3 -1 -2 -1 -2 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

19 0 43 0 60 75 70 67 67 

62 100 43 100 40 25 22 33 33 

19 0 14 0 0 0 9 0 0 

Station ZOOM 200 200 800 800 1100 1100 2000 2000 
Typ -1 -2 -1 -2 -1 -2 -1 -3 

Suspension 2 2 1 1 0 0 0 0 0 

,,Surface" 71 70 62 80 65 93 98 13 9 

,Sub-Surface" 18 9 8 14 9 7 1 78 91 

Carnivor 10 18 29 4 26 0 1 9 0 

80-30' 80'30' 80Â°30' 80Â°30' 80Â°30' 80' 80' 79'30'7gS30' 
-1 -2 -1 -2 -3 -1 -2 -1 -2 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

48 0 3 0 64 16 15 7 25 

48 100 63 100 36 84 67 93 75 

4 0 34 0 0 0 18 0 0 



Anhang C 

Anhang C Berechnung der Polychaeten-Biomasse 

Viele Polychaeten waren nur unvollstÃ¤ndi erhalten, so daÂ eine einfache Bestimmung des 
Feuchtgewichtes die eigentlich vorhandene Biomasse unterschÃ¤tz hÃ¤tte Daher wurde das 
(vollstÃ¤ndigen Fe~~chtgewicht der Polychaeten nach zwei verschiedenen Methoden ge- 
schÃ¤tzt 

FÃ¼ einige abundante Arten/Familien konnte eine Regression zwischen K6rperdurchmesser 
und Feuchtgewicht errechnet werden. Dazu wurden das Feuchtgewicht von intakten Indi- 
viduen ermittelt und der Korperdurchmesser an bestimmten, vorderen Segmenten gemes- 
sen. AnschlieÃŸen w~i rde  t Å ¸  die Werte fiir Durchmesser und Feuchtgewicht (FG) eine Kur- 
venanpassung an die Formeln FG = a x Durchmesser ^' bzw. FG = a + b x Durchmesserc 
durchgefÃ¼hrt Die Anpassungen fiir die einzelnen Regressions-Modelle (A bis L) sind in den 
Graphiken (rechts) aufgefÅ¸hrt 

Wenn das vorhandene Material fÅ  ̧ die Berechnung einer Regressionen nicht ausreichte, 
wurde das Volumen der Polychaeten mit Hilfe eines vereinfachten Kegel-Modells abge- 
schÃ¤tzt in das die gemessene Khrperbreite und ein geschÃ¤tzte Breiten/LÃ¤ngen-VerhÃ¤ltn 
einging. Die Polychaeten wurden dazu als stumpfe Kegelabschnitte beschrieben, wobei der 
untere Kegeldurchmesser mit 0,s x oberer Kegeldurchmesser festgelegt wurde. FÃ¼ die Ab- 
schÃ¤tzun des Breite/LÃ¤iigen-VerhÃ¤ltniss wurde vorhandenes Material und Artbeschrei- 
bungen aus der Literatur herangezogen. Bei der Umrechnung des Kegel-Volumens in 
Feuchtgewicht wurde nach eigenen Messungen ein spezifisches Gewicht von Weichgewebe 
von 1,2 g cm3 angenommen. 

Das Breiten/LÃ¤nge-VerhÃ¤ltn der einzelnen Kegel-Modelle betrug: Modell 1 (1:5), 2 (1:7), 
3 (1:10), 4 (1:15), 5 (1:20), 6 (1:25), 7 (1:30), 8 (1:35), 9 (1:40), 10 (1:50). 

Die fÃ¼ die einzelnen Polychaeten-Arten verwendeten Modelle (A bis L, 1 bis 10) sind in den 
Tabellen der Polychaeten-Biomasse aufgefÅ¸hr (Anhang B), 



Anhang C 

1 
Breite [mm] 

0 1 
Breite [mm] 

Breite [mm] 

0 0 0 0 ~ 1  ! , , , 

02 01 06 
Brate [mm] 

0 2 G 4 0  6 
Breite [rnrn! 

0 1 2 
Breite [mm] 

0 4 0 6 
Breite (.um] Breite [mm] 
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zusammengestellt von Gerd Hubold und H. Eberhard Drescher 
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und des Forschungsflugzeuges ,Falcon 20' zum Marginal Ice Zone Experiment 1984 (MIZEX)" 
von E. Augstein, G. Hempel, J. Schwarz, J. Thiede und W. Weigel 
Heft NT. 2111985 - "Euphausiid larvae in plankton samples from the vicinity of the Antarctic Peninsula, 
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des Antarktischen Krills Euphausia superba Dana" von Hans-Peter Marschall 



Heft Nr: 2411985 - Ã£Untersuchunge zum Periglazial auf der Konig-Georg-Insel Sudshetlandinseln/ 
Antarktika Deutsche physiogeographische Forschungemin der Antarktis. - Bericht uber die Kampagne 
1983184" von Dietrich Barsch. Wolf-Dieter Blumel, Wolfgang Flugel, Roland Mausbacher, Gerhard 
Stablein. Wolfganq Zick 
* Heft-Nr. 2511985 - ,,Die E x  edition ANTARKTIS 1 1 1  mit FS ,Polarstern' 1984/1985" 

herausgegeben von ~ o t t h i l f ~ e m o e l .  
'Heft-Nr. 2611985 - "The Southern Ucean", A survey of oceanographic and marine meteorological 
research work by Hellmer et al 
Heft Nr. 2711 986 - . Spatpleistozane Sedirnentationsprozesse am antarktischen Kontinentalhang 
vor Kapp Norvegia, ostliche Weddell-See" von Hannes Grobe 
Heft Nr. 2811986 - -Die Expedition ARKTIS 1 1 1  mit ,Polarstern' 1985" 
mit Beitragen der Fahrtteilnehrner, herausgegeben von Rainer Gersonde 
Heft Nr. 2911986 - .,5 Jahre Schwerpunktprograrnm ,Antarktisforschung' 
der Deutschen Forschungsgemeinschaft." Ruckblick und Ausblick. 
Zusammengestellt von Gotthilf Hernpel, Sprecher des Schwerpunktprogramms 
Heft Nr. 3011986 - "The Meteorological Data of the Georg-von-Neurnayer-Station for 1981 and 1982" 
by Marianne Gube and Friedrich Obleitner 
Heft Nr. 3111986 - ..Zur Biologie der Jugendstadien der Notothenioidei (Pisces) an der 
Antai ktischen Halbinsel" von A. Kellermann 
Heft Nr. 3211986 - ,.Die Expedition ANTARKTIS IV mit FS ,Polarstern' 1985186'' 
mit Beitragen der Fahrtteilnehmer, herausgegeben von Dieter FÃ¼ttere 
Heft Nr. 3311987 - ,,Die Expedition ANTARKTIS-IV mit FS ,Polarstern' 1985/86 - 
Bericht zu den Fahrtabschnitten ANT-IVl3-4" von Dieter Karl Futterer 
Heft Nr. 3411987 - ,,Zoogeographische Untersuchungen und Gemeinschaftsanalysen 
an antarktischem Makroplankton" von U. Piatkowski 
Heft Nr. 3511987 - -Zur Verbreitung des Meso- und Makrozooplanktons in Oberflachenwasser 
der Weddell See (Antarktis)" von E. Boysen-Ennen 
Heft Nr. 3611987 - -Zur Nahrungs- und Bewegungsphysiologie von Salpa thompsoni und Salpa fusiformis" 
von M. Reinke 
Heft Nr. 3711987 - "The Eastern Weddell Sea Drifting Buoy Data Set of the Winter Weddell Sea Project 
(WWSP)" 1986 by Heinrich Hoeber und Marianne Gube-Lehnhardt 
Heft Nr. 3811987 - "The Meteorological Data of the Georg von Neumayer Station for 1983 and 1984" 
by M. Gube-Lenhardt 
Heft Nr. 3911987 - ,,Die Winter-Expedition mit FS ,Polarstern' in die Antarktis (ANT V11 -3)" 
herausgegeben von Sigrid Schnack-Schiel 
Heft Nr. 4011987 - "Weather and Synoptic Situation during Winter Weddell Sea Project 1986 (ANT Vl2) 
July 16-September 10, 1986" by Werner Rabe 
Heft Nr. 4111988 - ,,Zur Verbreitung und okologie der Seegurken im Weddellmeer (Antarktis)" von Julian Gutt 
Heft Nr. 42/1988 - "The zooplankton cornmunity in the deep bathyal and abyssal zones 
of the eastern North Atlantic" by Werner Beckrnann 
Heft Nr. 4311988 - "Scientific cruise report of Arctic Expedition ARK IVl3" 
Wissenschaftlicher Fahrtbericht der Arktis-Expedition ARK IV/3, compiled by Jorn Thiede 
Heft Nr. 4411988 - "Data Report for FV 'Polarstern' Cruise ARK IV11, 1987 to the Arctic and Polar Fronts" 
by Hans-Jurgen Hirche 
Heft Nr. 4511988 - ,,Zoogeographie und Gemeinschaftsanalyse des Makrozoobenthos des Weddellmeeres 
(Antarktis)" von Joachim VoÃ 
Heft Nr. 4611988 - "Meteorological and Oceanographic Data of the Winter-Weddell-Sea Project 1986 
(ANT V13)" by Eberhard Fahrbach 
Heft Nr. 4711988 - Ã£Verteilun und Herkunft glazial-mariner GerÃ¶ll am Antarktischen Kontinentalrand 
des ostlichen Weddellmeeres" von Wolfgang Oskierski 
Heft Nr. 4811988 - ,,Variationen des Erdrnagnetfeldes an der GvN-Station" von Arnold Brodscholl 

+ Heft Nr. 4911986 - ,,Zur Bedeutung der Lipide im antarktischen Zooplankton" von Wilhelm Hagen 
Heft Nr. 5011988 - .,Die gezeitenbedingte Dynamik des EkstrÃ¶m-Schelfeises Antarktis" von Wolfgang Kobarg 
Heft Nr. 5111988 - .,Okornorphologie nototheniider Fische aus dem Weddellmeer, Antarktis" von Werner Ekau 
Heft Nr. 5211988 - ,,Zusammensetzung der Bodenfauna in der westlichen Fram-StraÃŸe 
von Dieter Piepenburg 

* Heft Nr. 5311988 - ,,Untersuchungen zur Ã–kologi des Phytoplanktons im sudostlichen Weddelimeer 
(Antarktis) im Jan./Febr. 1985" von Eva-Maria Nothig 
Heft Nr. 5411988 - ,,Die Fischfauna des ostlichen und sudlichen Weddellmeeres 
geographische Verbreitung, Nahrung und trophische Stellung der Fischarten" von Wiebke Schwarzbach 
Heft Nr. 5511988 - "Weight and length data of zooplankton in the Weddell Sea 
in austral spring 1986 (Ant Vl3)" by Elke Mizdalski 
Heft Nr. 5611989 - "Scientific cruise report of Arctic expeditions ARK IVl1, 2 & 3" 
by G. Krause, J Meincke und J. Thiede 



Heft Nr. 5711989 - ,,Die Expedition ANTARKTIS V mit FS ,Polarstern' 1986/87" 
Bericht von den Fahrtabschnitten ANT V/4-5 von H. Miller und H. Oerter 

* Heft Nr. 5811989 - ,,Die Expedition ANTARKTIS VI mit FS ,Polarstern' 1987/88" 
von D. K. Futterer 
Heft Nr. 5911989 - ,,Die Expedition ARKTIS V/la, 1 b und 2 mit FS .Polarstern' 1988" 
von M Spindler 
Heft Nr. 6011989 - Ã£Ei zweidimensionales Modell zur thermohalinen Zirkulation unter dem Schelfeis" 
von H. H. Hellmer 
Heft Nr. 6111989 - Ã£Di Vulkanite im westlichen und mittleren Neuschwabenland, 
Vestfjella und Ahlmannryggen, Antarktika" von M. Peters 

* Heft-Nr. 6211989 - "The Expedition ANTARKTIS Vll/1 and 2 (EPOS I) of RV 'Polarstern' 
in 1988/89", by I. Hempel 
Heft Nr. 6311989 - ,,Die Eisalgenflora des Weddellmeeres (Antarktis): Artenzusammensetzung und Biomasse 
sowie Okophysiologie ausgewahlter Arten" von Annette Bartsch 
Heft Nr. 6411989 - "Meteorological Data of the G.-V.-Neumayer-Station (Antarctica)" by L. Helmes 
Heft Nr. 6511989 - ,,Expedition Antarktis Vll/3 in 1988/89" by l Hempel, P. H, Schalk, V Smetacek 
Heft Nr. 6611989 - ,,Geomorphologisch-glaz~ologische Detailkartierung 
des arid-hochpolaren Borgmassivet, Neuschwabenland, Antarktika" von Karsten Brunk 
Heft-Nr. 6711990 - ,,Identification key and catalogue of larval Antarctic fishes", 
edited by Adolf Kellermann 
Heft-Nr. 68/1990 - ,,The Expedilon Antarktis Vll/4 (Epos leg 3) and VIV5 of RV 'Polarstern' in 1989", 
edited by W. Arntz, W. Ernst, I. Hempel 
Heft-Nr. 6911990 - Ã£Abhangigkeite elastischer und rheologischer Eigenschaften des Meereises vom 
Eisgefuge", von Harald Hellmann 
Heft-Nr. 70/1990 - Ã£Di beschatten benthischen Mollusken (Gaslropoda und Bivalvia) des 
Weddellmeeres, Antarktis", von Stefan Hain 
Heft-Nr. 71/1990 - ,,Sedimentologie und Palaomagnetik an Sedimenten der Maudkuppe (Nordostliches 
Weddellmeer)", von Dieter Cordes. 
Heft-Nr. 7211990 - Ã£Distributio and abundance of planktonic copepods (Crustacea) in the Weddell Sea 
in summer 1980/81", by F. Kurbjeweit and S. Ali-Khan 
Heft-Nr. 7311990 - Jur FrÃ¼hdiagenes von organischem Kohlenstoff und Opal in Sedimenten des sÃ¼dliche 
und Ã¶stliche Weddellmeeres", von M. SchlÃ¼te 
Heft-Nr. 7411990 - ,,Expeditionen ANTARKTIS-VIII/3 und Vlll/4 mit FS ,Polarstern' 1989" 
von Rainer Gersonde und Gotthilf Hempel 
Heft-Nr. 7511991 - ,,QuartÃ¤r Sedimentationsprozesse am Kontinentalhang des SÃ¼d-Orkey-Plateau im 
nordwestlichen Weddellmeer (Antarktis)", von Sigrun GrÃ¼ni 
Heft-Nr. 76/1990 - ,,Ergebnisse der faunistischen Arbeiten im Benthal von King George Island 
(SÃ¼dshetlandinseln Antarktis)", von Martin Rauschen 
Heft-Nr. 7711990 - Ã£Verteilun von Mikroplankton-Organismen nordwestlich der Antarktischen Halbinsel 
unter dem EinfluÃ sich Ã¤ndernde Umweltbedingungen im Herbst", von Heinz KlÃ¶se 
Heft-Nr. 7811991 - ,,HochauflÃ¶send Magnetostratigraphie spÃ¤tquartÃ¤r Sedimente arktischer 
Meeresgebiete", von Norbert R. Nowaczyk 

Heft-Nr. 7911991 - ,,Ã–kophysiologisch Untersuchungen zur SalinitÃ¤ts und Temperaturtoleranz 
antarktischer GrÃ¼nalge unter besonderer BerÃ¼cksichtigun des ÃŸ-Dimethylsulfoniumpropiona 
(DMSP) - Stoffwechsels", von Ulf Karsten 
Heft-Nr. 80/1991 -,,Die Expedition ARKTIS Vllil mit FS ,Polarstern' 1990", 
herausgegeben von Jorn Thiede und Gotthilf Hempel 

Heft-Nr. 8111991 - ,,PalÃ¤oglaziologi und PalÃ¤ozeanographi im SpÃ¤tquartÃ am Kontinentalrand des 
sudlichen Weddellmeeres, Antarktis", von Martin Melles 
Heft-Nr. 8211991 - Quantifizierung von Meereseigenschaften: Automatische Bildanalyse von 
DÃ¼nnschnitte und Parametri~ierun~ von Chlorophyll- und Salzgehaltsverteilungen", von Hajo Eicken 
Heft-Nr. 8311991 - ,,Das FlieÃŸe von Schelfeisen - numerische Simulationen 
mit der Methode der finiten Differenzen", von JÃ¼rge Determann 

Heft-Nr. 84/1991 - ,,Die Expedition ANTARKTIS-VIII/l-2, 1989 mit der Winter Weddell Gyre Study 
der Forschungsschiffe ,,PolarsternM und ,,Akademik Fedorov", von Ernst Augstein, 
Nikolai Bagriantsev und Hans Werner Schenke 

Heft-Nr. 85/1991 - ,,Zur Entstehung von Unterwassereis und das Wachstum und die Energiebilanz 
des Meereises in der Atka Bucht, Antarktis", von Josef Kipfstuhl 

Heft-Nr. 8611991 - ,,Die Expedition ANTARKTIS-VIII mit ,,FS Polarstern" 1989/90. Bericht vom 
Fahrtabschnitt ANT-VIII / 5 "  von Heinz Miller und Hans Oerter 

Heft-Nr. 8711991 -"Scientific cruise reports of Arctic expeditions ARK VI / 1-4 of RV "Polarstern" 
in 1989" edited by G. Krause, J. Meincke & H. J. Schwarz 

Heft-Nr. 8811991 - ,,Zur Lebensgeschichte dominanter Copepodenarten (Calanus finmarchicus, 
C. glacialis, C. hyperboreus, Metridia longa) in der FramstraÃŸe" von Sabine Diel 



Heft-Nr. 8911991 - ,,Detaillierte seismische Untersuchungen am Ã¶stliche Kontinentalrand 
des Weddell-Meeres vor Kapp Norvegia, Antarktis", von Norbert E. Kaul 
Heft-Nr. 9011991 - ,,Die Expedition ANTARKTIS-VIII mit FS Ã£Polarstern 1989190. 
Bericht von den Fahrtabschnitten ANT-VIII/6-7", herausgegeben von Dieter Karl FÃ¼ttere 
und Otto Schrems 
Heft-Nr. 9111991 - "Blood physiology and ecological consequences in Weddell Sea fishes (Aniarctica)", 
by Andreas Kunzmann 
Heft-Nr. 9211991 - ,,Zur sommerlichen Verteilung des Mesozooplanktons irr Nansen-Becken, 
Nordpolarmeer". von Nicolai Mumm 
Heft-Nr. 9311991 - ,,Die Expedition ARKTIS VII mit FS ,,Polarstern", 1990. 
Bericht vom Fahrtabschnitt ARK Vlll2", herausgegeben von Gunther Krause 
Heft-Nr. 9411991 - ,,Die Entwicklung des Phytoplanktons im Ã¶stliche Weddellmeer (Antarktis) 
beim Ubergang vom SpÃ¤twinte zum FrÃ¼hjahr" von Renate Scharek 
Heft-Nr. 9511991 -,,Radioisotopenstratigraphie, Sedimentologie und Geochemie jungquartÃ¤re 
Sedimente des ostlichen Arktischen Ozeans", von Horst Bohrmann 
Heft-Nr. 9611991 - , HolozÃ¤n Sedimentationsentwicklung im Scoresby Sund, Ost-GrÃ¶nland" 
von Peter ~ a r i e n f e ~ d  
Heft-Nr. 9711991 T ,,Strukturelle Entwicklun und AbkÃ¼hlungsgeschicht der Heimefrontfjella 
(Westliches Dronning Maud ~and/~ntarktika)", von Joachim Jacobs 
Heft-Nr. 9811991 - ,,Zur Besiedlungsgeschichte des antarktischen Schelfes am Beispiel der 
Isopoda (Crustacea, Malacostraca) , von Angelika Brandt 
Heft-Nr. 9911992 - "The Antarctic ice sheet and environmental change: a three-dimensional 
modelling study", by Philippe Huybrechts 

* Heft-Nr. 10011992 - ,,Die Expeditionen ANTARKTIS IX/1-4 des Forschungsschiffes ,,PolarsternN 
1990191" heraus e eben von Ulrich Bathmann, Meinhard Schulz-Baldes, 
~berhard'~ahrbach,%ictor Smetacek und Hans-Wolfgang Hubberten 
Heft-Nr. 10111992 - ,Wechselbeziehun en zwischen Schwermetallkonzentrationen 
Cd, Cu, Pb Zn im Meewasser und in Z%oplanktonorganismen (Copepoda) der 
Arktis und des Atlantiks", von Christa Pohi 
Heft-Nr. 102/1992 - ,,Physiologie und Ultrastruktur der antarktischen GrÃ¼nalg 
Prasiola crispa ssp. antarctica unter osmotischem StreÃ und Austrocknung", von Andreas Jacob 
Heft-Nr. 10311992 - ,,Zur Ã–kologi der Fische im Weddelmeer", von Gerd Hubold 
Heft-Nr. 10411992 - ,,Mehrkanali e adaptive Filter fÃ¼ die UnterdrÃ¼ckun von multiplen Reflexionen 
in Verbindung mit der freien oberflÃ¤ch in marinen Seismogrammen", von Andreas Rosenberger 
Heft-Nr. 10511992 - ,,Radiation and Eddy Flux Experiment 1991 
(REFLEX I)", von JÃ¶r Hartmann, Christoph Kottmeier und Christian Wamser 
Heft-Nr. 10611992 - ,,Ostracoden im E ipela ial vor der Antarktischen Halbinsel - ein Beitrag zur 
Systematik sowie zur Verbreitung und Popula?ionsstruktur unter BerÃ¼cksichtigun der SaisonalitÃ¤t" 
von Rudiger Kock 
Heft-Nr. 10711992 - ,,ARCTIC '91: Die Expedition ARK-VIII/3 mit FS ,,Polarstern" 199lC', 
von Dieter K. FÃ¼ttere 
Heft-Nr. 10811992 - ,,Dehnungsbeben an einer StÃ¶rungszon im EkstrÃ¶m-Schelfei nÃ¶rdlic der 
Georg-von-Neumayer Station, Antarktis. - Eine Untersuchung mit seismologischen und geodÃ¤tische 
Methoden", von Uwe Nixdorf. 
Heft-Nr. 10911992 - ,,S Ã¤tquartÃ¤ Sedimentation am Kontinentalrand des sÃ¼dÃ¶stlich 
Weddellmeeres, ~ n t a r k l s " ,  von Michael Weber. 
Heft-Nr. 11011992 - ,,Sedimentfazies und Bodenwasserstrom am Kontinentalhang des 
nordwestlichen Weddellmeeres", von Isa Brehme. 
Heft-Nr. 11111992 - ,,Die Lebensbedingungen in den SolekanÃ¤lche des antarktischen Meereises", 
von JÃ¼rge Weissenberger. 
Heft-Nr. 112/1992 - Zur Taxonomie von rezenten benthischen Foraminiferen aus dem 
Nansen Becken, ~rkt ischer Ozean", von Jutta Wollenburg. 
Heft-Nr. 11311992 - ,Die Expedition ARKTIS Vlll l l  mit FS "Polarstern" 1991 ", 
herausgegeben von kerhard Kattner. 

* Heft-Nr. 11411992 -,,Die GrÃ¼ndungsphas deutscher Polarforschung. 1865-1875", 
von Reinhard A Krause. 

Heft-Nr. 11511992 - .Scientific Cruise Re ort of the 1991 Arctic Expedition ARK vll[/2 
of RV "Polarstern" (EPOS 11)". by Eike ~ a c h o r .  
Heft-Nr. 11611992 - ,,The Meteorolo ical Data of the Georg-von-Neumayer-Station (Antarctica) 
for 1988, I 989,1990 and 1991 ", by &rt K O ~ I ~ - L ~ ~ ~ ~ O .  
~ e f t - ~ r .  11711992 - , Petro enese des metamorphen Grundgebirges der zentralen Heimefrontfjella 
(westliches Dronning haud  Land /Antarktis)", von Peter Schulze. 
Heft-Nr. 11811993 - ,,Die mafischen GÃ¤ng der Shackleton Range / Antarktika: Petrographie, 
Geochemie, Isotopengeochemie und Palaomagnetik", von Rudiger Hotten. 

* Hef t -~ r .  11911993 - ,,Gefrierschutz bei Fischen der Polarmeere", von Andreas P.A. WÃ¶hrmann 
* Heft-Nr. 12011993 - East Siberian Arctic Re ion Ex edition '92: The Laptev Sea - its Significance for 

Arctic Sea-lce ~ormation and Transpolar ~ ~ d i m e n t  f-iux", by D. Dethleff, D NÃ¼rnberg E. Reimnitz, 
M. Saarso and Y. P. ~acchenko.  - ,,Expedition to Novaja Zemlja and Franz Josef Land with 
RV.'Dalnie Zelentsy"', by D. NÃ¼rnber and E. Groth. 



* Heft-Nr. 12111993 - ,,Die Expedition ANTARKTIS W3 mit FS 'Polarstern' 1992", herausgegeben von 
Michael Spindler, Gerhard Dieckmann und David Thomas. 
Heft-Nr. 72211993 - ,,Die Beschreibung der Korngestalt mit Hilfe der Fourier-Analyse: Parametrisierung 
der morphologischen Eigenschaften von Sedimentpartikeln", von Michael Diepenbroek. 
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