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Die tierische Besiedlung des hyporheischen Interstitials eines

Urgebirgsbaches unter dem Einflufi von allochthoner
Niihrstoffzufuhr
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Hans-Gerd PIEPER *

SUMMARY

The animal population of the hyporheic interstitial in a primary rock stream
under the influence of the supply of allochthonous organic matter.

The Mellma, a mountain stream in the Black Forest, W. Germany, was investigated for effects of
input of nutrients and energy by domestic waste water and effluent from a brewery introduced at
one specific point. The investigation time ranged from May 1970 to February 1971. Initially, there
is an impoverishment and structural changes of the biocoenosis in the hyporheic interstitial. There
is an almost complete O,-depletion immediately after the waste water has been added. In winter,
temperatures in the interstitial were higher than those in the current. No direct correlation between
population densities and amount of organic malter, were observed where allochthonous nutrients
had been added. Population densites of multicellular animals were from 0 to 1.2 X 105 per 0.1 m3

of sediment. 4.1 km further downstream the fauna is similar to that above the waste water inlet,
while at 7.35 km downstream of it is slightly less dense.

I. EINLEITUNG

Das hyporheische Interstitial ist der Grenzbiotop zwischen dem oberirdischen
Okosystem des Fliel3gewassers und dem subterranen Okosystem des Grund-
wassers. (Chappuis, 1943; Angelier, 1953; Husmann, 1956, 1966; Orghidan,
1959; Schwoerbel, 1961, 1961a, 1967; Tilzer, 1968).

Zwischen der Nahrstoffracht der Oiel3enden Welle und dem Sediment der
Stromsohle bestehen wichtige nahrstoffregulierende Beziehungen, wie
Schwoerbel (1972) bei Untersuchungen uber den Phosphataustausch Sedi-
ment-Wasser zeigen konnte. Fur die Untersuchung des EinOusses der Nahr-
stoffracht der Oiel3enden Welle auf die Biozonose des hyporheischen Intersti-
tials erscheint die Selbstreinigungsstrecke eines mit Abwassern belasteten
Baches besonders geeignet.
* Limnologisches Institut der Albert-Ludwigs Universitiit Freiburg und Limnologische FluB-
station des Max-Planck-Instituts fUr Limnologie 0 6407 Schlitz" BRO.
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Ziel der vorliegenden Arbeit war es, zu klaren, welchen Veranderungen die
Biozonose des hyporheischen Interstitials im Verlauf der Selbstreinigung des
Baches unterworfen ist.

2. DAS UNTERSUCHUNGSGEW ASSER

2.1. GEOGRAPHISCHE LAGE

Die Mettma entspringt unweit vom siidostlichen Ende des Schlucksees im Ur-
gestein. Die Untersuchungsstecke beginnt unterhalb der Ortschaft Rothaus-
Briinlisbach und erstreckt sich iiber die Lange von 7,5 km. Diese FlieBstrecke

Mettma, Loge der Probenstellen

I 1km I

Abwosser

Abb. l. 1m Text werden die Probenstellen mit PO, PI usw. bezeichnet.
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wurde in 9 Untersuchungsstellen eingeteilt (Abb. I). Die Probenstelle 0 liegt
884 m ii. NN, die letzte Probenstelle, an der sich ein Pegel befindet, liegt 730 m
ii NN. Das durchschnittliche Gefiille des untersuchten Bachabschnittes be-
tragt 2,2%,
Zwischen Probenstelle 0 und Probenstelle 1 befindet sich eine punktformige

Abwassereinlei tungsstelle.

2.2. DAS ABW ASSER

Das Abwasser setzt sich aus hauslichen Abwassern und zum groBten Teil aus
Brauereiabwassern der Rothausbrauerei zusammen. Die Abwasser der Brau-
erei mit Malzerei besitzen einen hohen Gehalt an leicht abbaubaren Subs tan-
zen. Sie enthalten insbesondere gelOste Zucker, IOslich gemachte Eiweil3stoffe
und anorganische Salze. Das Abwasser wird mechanisch geklart in den Briin-
lisbach entlassen; dieser miindet kurz nach der Klaranlage in die Mettma.

2.3. LAGE DER PROBESTELLEN (Abb. I)

Die Lage der Probenstellen richtet sich nach dieser Einleitungsstelle. 200 m
oberhalb dieser Einleitungsstelle liegt die O-Stelle, deren Wasserqualitat und
deren qualitative und quantitative Besiedlung zum Vergleich mit jedem unter-
suchten Punkt der folgenden Selbstreinigungsstrecke herangezogen wird.

3. METHODIK

Zur Ermittlung der quantitativen und qualitativen Besiedlung der Sedimente wurden organismen-
und detritusfreie Sand proben in das hyporheisehe Interstitial eingegraben. Plastikr6hren von 160
em] In halt wurden mit passenden Sehraubdeekeln versehen. Die Kappe der Sehraubdeekel wurde
ausgesehnitten und die Offnung mit Nylongaze von I mm Masehenweite bespannt.

Die fur die Exposition verwendeten Sande wurden dem Flie~gewasser entnommen, sorgfaltig
ausgewasehen, getroeknt und mit Priifsieben DIN 4188 in die Korngr6~enfraktionen 0,5-1 mm,
1-2 mm, 2-4 mm zerlegt. Die R6hren wurden mit Sediment jeweils einer Korngr6~enfraktion ge-
fUllt und mit den vorbereiteten Deekeln versehen. Dureh die I mm weiten Offnungen der Gaze
kiinnen die meisten Flie~wasser- und lnterstitialbewohner belie big passieren; naturlieh mu~ fur
aile Korngrii~en die gleiehe Masehenweite verwendet werden.

Die zur Exposition vorbereiteten Sandriihren wurden entspreehend der Korngrii~e des einge-
gullten Sediments mit einer farbigen Banderole markiert, die gewahrleistet, da~ aueh in getrubtem
Wasser die Korngrii~e sofort sieher erkannt und die riehtige Riihre eingeholt werden kann. Die
Riihren wurden an den bezeiehneten Probenstellen in etwa gleieher Entfernung von der freien
Wasserlinie, soweit das miiglieh war, in gleieher Tiefe und Lage zum Gewasser im Sediment ex-
ponie. [ (in 20-30 em Tiefe und 20 em von der freien Wasserlinie; horizontal im Baehgrund und
senkreeht zur Flie~riehtung). Es wurden jeweils funf Riihren mit jeder Korngrii~enfraktion an
einer Probenstelle eingegraben. Die naeh Ablauf der Expositionszeit eingeholten Riihren wurden
entleert und das Sediment vorsiehtig ausgesehlammt. Der Detritus wurde in Nylongaze Nr. 25 mit
60 Jl Masehenweite aufgefangen, in eine unterseits linierte Petrisehale gegeben und unterdem Bino-
kular quantitativ und qualitativ auf Organismen ausgezahlt. Der Detritus einsehliefJIieh des dureh
die Gaze hindurehgegangenen Anteils wurde in einen Glastiegel uberfUhrt und 48 Stunden lang
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bei 100°C im Troekensehrank getroeknet. Der organisehe Anteil wurde dureh Verasehen im Muf-
fe!ofen bei 600°C naeh 2 Stunden b~stimmt. .

Das zur ehemisehen Untersuehung .benotigte Porenwasser wurde mii Hilfe von einem Sehlag-
rohr (Messing) gewonnen. das oberhalb der Spitze Bohrungen aufweist. Ich verwendete 120 em
lange Messingrohre mit einer massiven Messingspitze und 10 Bohrungen als EintrillsOffnungen
fur das Porenwasser.

Mit ebenso gewonnenem Porenwasser wurde der CO,-Gehalt (Feldmethode n/20 NaOH) und
der Sauregrad (Merek-Indikator) bestimmt (Fehlergrenze *0,5). ..

Die Temperatur wurde mit einem Stabtermometer in 20-30 em Tiefe unmillelbar an den Expo-
sitionsstel1en gemessen.

4. ERGEBNISSE

4.1. MILIEUFAKTOREN

Die OrVerhaltnisse
Die Sauerstoffkurven im Langsprofil zeigten zunachst einen starken Abfall der
0z-Sattigung des Porenwassers kurz nach der Abwassereinleitungsstelle an PI
(Abb. 2). 1m Verlauf der Selbstreinigungsstrecke des Baches stiegen die Sauer-
stoffsattigungswerte langsam an und erreichten an P7 nach ca. 4 km Flie13-
strecke wieder ahnliche Werte wie an der Bezugsprobenstelle PO. Vergleiche
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Abb. 2. 0rSalligung des Interstitialwassers zu versehiedenen Zeiten im Langsprofil. Gestriehelte

Kurve: O,-Salligungswerte des epigaisehen Baehwassers (naeh FRANKE, 1972).
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der 02-Kurven des hyporheischen Interstitials mit den 02-Kurven der flieBen-
den Welle (Franke, 1972) zeigten Divergenzen. In der flieBenden Welle trat ein
erhebliches Sauerstoffdefizit bezeichnender Weise erst an P2 ein.

Freie CO2
Die Konzentration der freien Kohlensaure verlief im Interstitial der des Sauer-
stoffs entgegengesetzt. 1m Verlauf der Selbstreinigungsstrecke sank der CO2-
Gehalt relativ stark wieder ab und erreichte nach Abschluf3 der Selbstreinigung
geringfiigig hohere Werte als vor der Abwassereinleitungsstelle. (Abb. 3).
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Abb. 3. CO2-Gehalt (rngfl) irn Uingsprofil.
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Abb.4. Der pH-Wert des hyporheischen Interstitials irn Uingsprofil zu verschiedenen Zeiten.

Der pH-Wert
Auf der gesamten Untersuchungsstrecke lag der pH-Wert im Interstitial im
Bereich von 5,5-6,5 (Abb. 4). In der fliessenden Welle erreichte das pH Werte
von 6,2-7,25 (Franke, 1972).
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Abb. 5. Temperaturverhaltnisse im Interstitial.
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Abb. 6. Temperaturverhiiltnisse im epigiiischen Bachwasser.

Ternpera turverhaltnisse
Die Temperaturverhaltnisse'im hyporheischen Interstitial waren denen des
epigaischen Bachwassers in etwas gemilderter Form gleich. Haufig lagen die
absoluten Werte im Sommer und im Herbst unter denen des Oberflachenwas-
sers (Abb. 5 und 6). In den Wintermonaten Januar und Februar lagen die
Temperaturen im hyporheischen Interstitial durchweg h6her als in der flies-
senden Welle. Die Temperaturdifferenz zwischen epigaischen Bachwasser und
dem Interstitial betrug im Winter maximal 1,6°C.



60 HANS-GERD PIEPER

GLuhverLust
%

0.5-1 mm KorngroBe30 0

20 96 139
54 46

96 17 51 35
10

-

0 2 3 4 5 6 7 8 Prst.

30 1- 2 mm KorngroBe

0

96
20 43

122 89
15 62 51

10

0 2 3 4 5 6 7 8 Prst.

2
2-4mm KorngroBe30

63 92
62

20

38 52 43
51

10 8

o 2 3 4 5 6 7 8 Prst.

Abb. 7. Prozentualer Anteil der organisehen Substanz am Detritus bei versehiedenen Korngroflen
an den einzelnen Probestellen. Die Zahl iiber der Saule gibt die absolute Anzahl der ge-
fundenen Organismen pro 160 em) Sediment an.
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Die organische Substanz (Abb. 7)
Der prozentuale Anteil der organischen Substanz am Gesamtdetritus war ge-
genuber der PO and P3, P4, P5, P6 deutlich erhoht, an P2; P7 und P8 unter-
schiedlich. Unter Berucksichtigung der Korngrol3e der exponierten Sande
zeigten sich grol3e Schwankungen in den Werten fur die organische Substanz
an den einzelnen Probenstellen. (Resultate fur die Menge an Gesamtdetritus
hier nicht verOffentlicht).

4.2. DIE TIERISCHE BESIEDLUNG

In der vorliegenden Arbeit habe ich mich darauf beschrankt, Untersuchungen
iiber den Anteil der einzelnen Organismengruppen an der tierischen Gesamt-
besiedlung des hyporheischen Interstitials vorzunehmen. Es wurden drei Un-
tersuchungsserien im Zeitraum yom 22.7.1970 bis zum 13.10.1970 durchge-
fiihrt. Ich beschranke mich auf die Veroffentlichungen der dritten Serie. Die
Expositionszeit betrug jeweils 20 Tage.
Folgende Tiergruppen, die sowohl im freien Fliel3gewasser als auch im hy-

porheischen Interstitial vorkommen, konnten festgestellt werden: Oligochae-
ten, Nematoden, Turbellarien, Cyc1opiden, Harpacticiden, Ostracoden, Am-
phipoden, Hydrachnellen, Hydrachnellennymphen und Rotatorien. Arten
mit ausschlief31ich hypogaischer Verbreitung gehoren ebenfalls den genannten
Gruppen an. Gruppen, deren Entwicklungsstadien teilweise im hyporheischen
Biotop leben, sind folgende: Ephemeriden, Plecopteren, Chironomiden, andere
Insekten und Coelenteraten (Hydra). Besonders haufig auftretende Formen
wurden genauer erfasst, so daB sich folgende Unterteilung ergibt, die ich bei
meinen Untersuchungen verwendet habe und auf die ich mich weiterhin be-
ziehen werde: Tubificiden und Tubificidenkokons (es handelt sich ausschlieB-
lich urn Tubifex (ubifex), Naididen (Naiden und Chaetogaster), Lumbriculi-
den, Nematoden, Ostracoden, Rotatorien, Plecopterenlarven und -larvulae,
Ephemeridenlarven und -larvulae, Chironomidenlarven, sonstige Insekten-
larven, Turbellarien, Cyc1opiden, Amphipoden, Harpacticiden, Hydrachnellen
und Hydrachnellennymphen, Coelenteraten. Aus der Gesamtheit der Biozo-
nose wurden Bakterien, "niedere Pilze" und Protozoen bei den Untersuchun-
gen nicht beriicksichtigt (vgl. dazu Reichardt, 1972).

Einen Einblick in die Anderung der tierischen Besiedlung im Verlauf der
Selbstreinigungstrecke vermitteln die Abbildungen 8 und 8a.
Die Oligochaeten, vor allem Tubifex (ubifex, haben an der Gesamtbiozo-

nose einen bedeutenden Anteil. An PO iiberwiegen die Naididen gegeniiber
Tubifex. Lumbriculiden wurden nur an P4 und P5 gefunden. Nach P5 tritt T.
tubiiex nur noch sporadisch auf.
Die Naididen meiden die Probenstellen (PI, P2, P3). An P4 fand ich Naiden,

an P5 Chaetogaster in geringer Anzahl. Die Naididen haben dann bis ein-
schlief31ich P8 einen nicht unbedeutenden Anteil an der Biozonose.
Die Nematoden waren an allen Probenstellen, mit Ausnahme von PI, stets

zu finden.
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Turbellarien fehlten vollig an PI, P2, P3 und P4, erst an P6 haben sie einen
bedeutenderen Anteil an der Biozonose.
Die Cyclopiden und Harpacticiden fehlten an PI, P2, P3 und P4 vollig.

Hohe Anteile zeigten sie an der Vergleichsprobenstelle 0 und an P7 und P8.
Ostracoden traten in einigen Proben mit hohen prozentualen Anteilen an der

Besiedlung an P6 auf, wahrend ihr Anteil an der Besiedlung an P8 sich im
Mittel dem von PO anglich.
Amphipoden wurden nur an P8 gefunden.
Hydrachnellen und Hydrachnellennymphen traten an PO, P7 und P8 auf.
Rotatorien zeigten ein sporadisches Auftreten (es ist moglich, da13 beim

Auszahlen Rotatorien iibersehen oder beim Ausschlammen der Proben zer-
quetscht wurden).
Unter den Insektenlarven dominierten die Chironomidenlarven. Sie traten

an allen Probenstellen, ausser PI und P2, auf.
Die Ephemeridenlarven und Ephemeridenlarvulae stellten in einigen Proben

prozentual den gro13eren Anteil an der Besiedlung als die Plecopterenlarven
und Plecopterenlarvulae, durchgehend waren Plecopterenlarven haufiger zu
finden. An PI, P2, P3, P4 fehlten beide Gruppen vollig.
Die unter sonstigen Insektenlarven zusammengefassten Larven fehlten an

P2 und P3 vollig. Ein geringes Vorkommen dieser Gruppe fand sich an P4, im
iiberigen traten sie mit unterschiedlicher Haufigkeit an allen iibrigen Proben-
stellen auf.
Hydra wurde nur an PO und P7 gefunden.

4.3. DIE BESIEDLUNGSDICHTE

Die Verwendung von Sandrohren ermoglicht eine quantitativ exakte Angabe
der Tierzahlen pro Sedimentmenge. Die Anzahl der Organismen wurde auf
0,1 m3berechnet. Der Umrechnungsfaktor betragt 625 bezogen auf 160 cm3•
Die Besiedlungsdichte an den einzelnen Probenstellen (Korngro13enfraktio-

nen jeweils zusammengefasst) zeigt fUr die Bezugsprobenstelle 0 eine Besied-
lungsdichte von ca. 33300 Individuen pro 0,1 m3 (Abb. 9). Diese Besiedlungs-
dichte wurde annahernd an P8 mit 31400 Individuen pro 0,1 m3 erreicht,
wahrend an P3, P4, P5, P6, P7 hohere Besiedlungsdichten zu verzeichnen
waren. Das Besiedlungsmaximum lag an P4 mit ca. 121600 Individuen pro
0,1 m3. Das bedeutete eine Besetzung von 1,2 Tieren pro cm3 Sediment, denen
aber nur 40% des Sedimentvolumens zur VerfUgung standen. An PI ist iiber-
haupt keine Besiedlung festzustellen und an P2 eine sehr geringe.

5. DISKUSSION

Die Veranderung in der tierischen Besiedlung des hyporheischen Interstitials
bei allochthoner Nahrstoffzufuhr zeigen deutlich den Einflu13 des epigaischen
Bachwassers auf diesen Lebensraum. Die Anderungen der Milieubedingungen
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fiihrten zunachst zu einer Verarmung und Umstrukturierung der Biozonose,
die sogar bis zur Vernichtung dieser Biozonose durch Sauerstoffmangel fiihren
kann, wie die Verhaltnisse an PI zeigten. Die Wiederbesiedlung erfolgte zu-
nachst durch Organismen, die keine typischen Interstitialbewohner sind, wie
Tubificiden, Nematoden und Rotatorien. T. tubifex ist wegen seines Massen-
vorkommens an den Probenstellen P3, P4, P5 besonders wichtig. Dies diirfte
vom auBerst giinstigen Nahrungsangebot bestimmt sein. T. tubifex toleriert
dariiber hinaus ein sehr geringes Sauerstoffangebot. Wachs (1967) wies darauf
hin, daB infolge der unaufhorlichen selektiven Aufnahme von tiefergelegenen
Substratmengen die Tubificiden eine progressive und zusatzliche Zersetzung
des Schlammes schaffen und sie bereiten durch die lockere Lagerung des ko-
progenen Materials auf der Schlammoberflache den Weg fiir den aeroben Ab-
bau des organischen Anteils der Sedimente. Die Tubificiden miissen als wichti-
ge Glieder der biologischen Selbstreinigung angesprochen werden (Liebmann,
1960a), da sie "die zur biologischen Selbstreinigung fiihrenden Prozesse" (So-
lowiew, 1924) regulieren.
Das Maximum der Tubificidenbesiedlung im hyporheischen Interstitial der

Mettma fand sich an P4. Nach der Probenstelle P4 war die Tubificidenbesied-
lung riicklaufig; die Substrateigenschaften miissen fUr Tubificiden nach der
Probenstelle P4 als nicht mehr optimal bezeichnet werden. Hier zeigten sich
auch die ersten Anderungen in der Biozonose, vier weitere Tiergruppen (Lum-
briculiden, Naiden, Chaetogaster und sonstige Insektenlarven) treten gegen-
iiber der Probenstelle P3 auf. Es muB aber betont werden, daB der Anteil dieser
vier Tiergruppen an der Gesamtbesiedlung' auBerst gering ist. Einerseits diirfte
sicherlich fUr dieses Ergebnis die immer noch niedrige 02-Konzentration, die
maximal 40% Sattigung erreichte, eine Rolle spielen. Andererseits zeigt die
durch die allochthone Nahrstoffzufuhr eingetretene Saprobisierung der Mett-
rna mit Beginn der Probenstelle P4 eine riicklaufige Tendenz, wie die Abnahme
der Tubificidenbesiedlung nach dieser Probenstelle beweist. Neben der deut-
lichen Zunahme von Naididen, sonstigen Insektenlarven und Lumbriculiden
an der Gesamtbesiedlung der Probenstelle P5 weist das Vorkommen von Cy-
c1opiden, Plecopteren und Turbellarien auf eine neue qU.!llitative A.nderung
der Lebensbedingungen hin. Dies ist mit Einschrankung der Grund dafUr, daB
an P6 aIle fUr die Gesamtbesiedlung des hyporheischen Interstitials maBgeb-
lichen Tiergruppen wieder vorhanden sind und daB die Besiedlungsdichte ein
auBerordentlich hohes MaB erreicht.
Typisch fiir den Vorgang der Wiederbesiedlung ist, daB jede der Tiergrup-

pen zunachst mit nur wenigen Individuen auf tritt, an der nachstfolgenden
Probenstelle jedoch zahlreich vertreten ist. Ein dichteres Zusammenlegen der
Probenstellen hatte mehr AufschluB dariiber erbracht, nach wieviel km FlieB-
strecke die einzelnen Tiergruppen das Intestitial erneut besiedeln. Ungeklart
bleibt allerdings hier die Frage, woher die Wiederbesiedlung des hyporhei-
schen Interstitials durch die dort lebenden Tiere erfolgt. Grundsatzlich gibt es
fUr die ausschliel3lich im hyporheischen Interstitial lebenden Tiere zwei Mog-
lichkeiten fUr die Wiederbesiedhing: Die horizon tale Einwanderung durch das
Liickensystem des Interstitials oder die Vertikalwanderung von tiefergelegenen
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Abb. 8. Prozentuale Zusammensetzung der Tiergruppen an den einzelnen Probestellen bei ver-
schiedenen Korngroflen. Die Zahl in dem Sektor gibt die Tiergruppe an. (Vergleiche die
Legende zu Abb. Sa).
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Prst.5

Prst.6

Prst. 7

Prst.8

1 Tubificiden
2 kokons
3 Lumbriculiden
4 Nematoden
5 Ostracoden
6 Rotatorien
7 sonstige Insekten larven / larvu lae
8 Plecoptere n larven / larvulae
9 Ephemeridenlarven ..

19 Chaetogaster

Abb. 8a. Siehe Abb. 8.

10 Turbellarien
11 Cye lopiden
12 Chironomiden
13 Hydrachnellen
14 Harpacticiden
15 Coelenteraten
16 Amphipoden
17 Milbennymphen
18 Naiden
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Interstitialschichten her. Die horizontale Einwanderung erscheint mir sehr
unwahrscheinlich wegen der unterschiedlichen Korngro13enzusammensetzung
der hyporheischen Sande (auf die VerOffentlichung der Resultate der Korn-
gro13enzusammensetzung an den einzelnen Probenstellen mu13 hier verzichtet
werden); wahrscheinlicher ist die Wiederbesiedlung der von mir untersuchten
Tiefenbereiche des hyporheischen Interstitials von darunterliegenden Substrat;
schichten her. Untersuchungen von Coleman und Hynes (1970), die im hypo-
rheischen Interstitial noch in 70 cm Tiefe Tiere fanden, zeigten, daB nach Ka-
tastrophen (Hochwasser und Geschiebe) von hier aus eine Wiederbesiedlung
erfolgte.
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Abb. 9. Die absolute Besiedlungsdichte des hyporheischen Interstitials an den einzelnen Probe-
stellen. Die Zahl iiber der Siiule gibt die Anzahl der gefundenen Tiergruppen an. (Tubifi-
cidenkokons wurden zu Tubificiden gerechnet).

Die Probenstellen P7 und P8, sieht man von der Besiedlung durch Coelente-
raten und Amphipoden ab, weisen eine deutliche Dbereinstimmung mit der
Besiedlung an PO auf (Abb. 8 und 8a). Die tierische Besiedlung des hyporhei-
schen Interstitials an P7 kann im Vergleich zu den Besiedlungsverhaltnissen
an PO im wesentlichen als abgeschlossen betrachtet werden.
Die Besiedlungsdichte ist im Interstitial vom verfiigbaren Porenraum und

vom Angebot des aufnehmbaren Detritus abhangig. Die meisten Bewohner
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des Interstitials sind Detritusfresser, denn das hyporheische Interstitial ist als
praktisch absoluter Dunkelraum ein in trophischer Hinsicht vollig vom FlieB-
gewasser abhangiger Lebensraum. Die wenigen Rauber sind Turbellarien,
Milben und einige Insektenlarven. So konnte Schwoerbel (1961, 1967) zeigen,
daB fUr das kristalline Urgebirge eine direkte Proportionalitat zwischen Be-
siedlungsdichte und Detritusmenge im hyporheischen Biotop besteht. Bei al-
lochthoner Nahrstoffzufuhr konnte in der Mettma jedoch eine eindeutige Pro-
portionalitat zwischen Besiedlungsdichte und dem Angebot an organischer
Substanz resp. Detritus nicht festgestellt werden (Abb. 7 und 9). Es muss in
diesem Zusammenhang noch darauf hingewiesen werden, daB mit der Bestim-
mung der organischen Substanz, noch nichts dariiber ausgesagt ist, inwieweit
die organische Substanz den Organismen als Energiequelle dienen, oder von
ihnen in korpereigene Substanz umgesetzt werden kann (vgl. Wachs, 1967).
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ZUSAMMENFASSUNG

Ein Mittelgebirgsbach (Mettma) erfiihrt eine punktfiirmige, allochthone Niihrstoff- und Energie-
zufuhr durch hiiusliche und Brauereiabwasser. Der Untersuchungszeitraum erstreckte sich yom
Mai 1970 bis Februar 1971. Die Abwassereinleitung flIhrte zuniichst zu einer generellen Verarm-
ung und Umstrukturierung der Bioziinose des hyporheischen Interstitials. 1m Interstitial trat ein
starkes 02-Defizit unmittelbar nach der Abwassereinleitung auf. 1m Winter wies das hyporheische
Interstitial hiihere Temperaturen auf als die f1iessende Welle. Bei allochthoner Niihrstoffzufuhr
konnte eine direkte Proportionalitat zwischen dem Anteil an organischer Substanz und der Be-
siedlungsdichte nicht festgestellt werden. Die Besiedlungsdichte schwankt zwischen 0 und I ,2X 105
Organismen pro 0,1 mJ Sediment. Nach 4, I km zeigte die Bioziinose in der tierischen Besiedlung
eine ahnliche Zusammensetzung wie an der Bezugsprobenstelle PO. Nach 7,35 km FlieBstrecke ist
die Besiedlungsdichte geringfiigig niedriger als an der Bezugsprobenstelle PO.
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