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ABSTRACT: T h e  S c h l e i  as  a m o d e l  for  t h e  d i s t r ibut ion  of  t h e  g r e e n  s h o r e  c r a b  Carc inus  m a e n a s .  A 
Carcinus maenas population inhabiting the Schlei, a glacial fjord of the Baltic Sea, was studied 
during a three-year period of at least monthly sampling. Due to slightly higher water temperatures 
in the Schlei (c. 1 °C higher than in the neighbouring waters of the western Baltic Sea) annual larval 
development starts there one month earlier. When in some years salinities are unfavourable 
(< 13 %o), larval development may be almost completely prevented. Juveniles and adults tolerate 
changing salinities, even-though females prefer staying in deep waters and juveniles in shallow 
waters of high salinities. During winter all crabs move to deeper waters and stay huddled together 
in crevices and holes until March or April. Females usually moult after being fertilized, which takes 
place after the breeding season in August. Males moult between May and June; juveniles continue 
to moult during the warm season. Moulting for growth lasts until puberty is reached in the second 
year. From then on intermoult periods are more extended, but males moult more frequently than 
females, attaining ultimately a larger size. Under favourable environmental conditions, the max- 
imum lifespan of C. maenas in the Schlei amounts to five years. During this period, five larval 
moults and about fifteen moults for growth occur. 

EINLEITUNG 

Die kosmopol i t i sche Verbre i tung  der St randkrabbe  Carcinus  m a e n a s  L. weis t  auf 
e ine  groBe Toleranz gegen i ibe r  ve r s ch i edenen  Umwel t fak to ren  hin. In v ie l en  Te i l en  

ihres Verbre i tungsgebie tes ,  so auch in der  wes t l i chen  Ostsee, stellt sie die beherr-  

schende  Art der GroBkrebse im k i i s tennahen  Makrobenthos  dar. 
Die Frage,  we lche  Fak to renkombina t ionen  diese Verbre i tung  beschr~inken, ist 

b isher  nur unzu re i chend  beantworte t .  Neben  der  Tempera tu r  diirfte der Salzgehal t ,  

zumindes t  in den  s a l z ~ m e r e n  Gebie ten ,  die Verbre i tung  begrenzen .  So ist in der  Ostsee 

C. m a e n a s  nu t  bis zu e inem Sa lzgeha l t smin imum von 7%0 anzutreffen (Schel lenberg,  
1928). Aufgrund  von Li te ra turangaben  (Braun, 1888; Thorson, 1946; K~indler, 1952; 

Muus, 1967; Schulz, 1969; Rasmussen,  1973) ergib t  sich for die Ostsee das in Abb. 1 

darges te l l te  Vorkommen.  
Sa lzgeha l te  bis zu 4 %0 w e r d e n  vor i ibe rgehend  toleriert  (Broekhuysen, 1937), aber  

um l~inger in e i n e m  sa lzgeha l t sa rmen  Gebie t  l eben  zu kSnnen,  sind nach  Ropes (1968) 

mindes tens  11%o S erforderlich. Fiir die dauerhaf te  Bes ied lung  sind aber  die Bedingun-  

gen  entscheidend,  die die For tpf lanzung und die Entwick lung  der empf ind l i chen  

Larven gew~ihrleisten. 
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In e inem so grol~raumigen Biotop wie der Ostsee ist es aber  k a u m  mSglich, de n  
Einfluf~ der e i nze lnen  Faktoren auf die P-ntwicklung e iner  e inz igen  Populat ion zu 
erfassen. Hier  b ie te t  sich die Schlei, e ine  eiszeit l iche FSrde, als na~irl iches,  we i tgehend  
abgeschlossenes  Model t  der Ostsee an, da ihre Sal ini t~tsverhal tnisse (horizontaler 
Satzgehal tsgradient  und  starke Salzgehal tsschwankungen} die B e d i n g u n g e n  der Ostsee 
widerspiegeln .  W e g e n  der nur  25 m bre i ten  Offnung ist e in  Austausch der Baunenele-  
mente  mit  der Ostsee n u t  bed ing t  mSglich. Die Schlei erstreckt sich an  der schleswig- 
hols te in ischen Ostkfiste 42 km welt  in  das Landinnere .  Ober e ine  Schwelle von 3,5 m 
Tiefe ge langt  Wasser aus der Ostsee in  die Schlei und  ffihrt im vorderen Teil  in  
Abhang igke i t  von den  gerade her r schenden  B e d i n g u n g e n  in  der Ostsee zu Salzgehal ten  
von 12 bis 22%o. Landeinw~rts  s inkt  der  Salzgehalt  bis zu un te r  5%0. 

Trotz der  wechse lhaf ten  u n d  z.T. ex t remen B e d i n g u n g e n  scheint  die Schlei f/~ die 
S t randkrabbe  e in  gt inst iger  Lebensraum zu sein. Sie kommt  hier  h~ufig in  so groBen 
M e n g e n  vor, dab sie ffir die  5rtliche Fischerei  zei tweise e ine  ernsthafte Plage darstetlt. 
Jedoch geht  aus den  Fanger t ragen  der Fischer hervor, dab die Populat ionsdichte  von C. 
m a e n a s  in  der Schlei stark schwankt.  Dies weist  darauf hin, dal~ die Schlei e in  Grenzge-  
biet  ffir die Verbre i tung darstellt  und  daher  die Verbre i tungsfaktoren von C.  m a e n a s  

besonders  gut zu un te r suchen  sin& 
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Abb. 1. Verbreitung (gestAchelt) von C a r d n u s  m a e n a s  in der Kieler Bucht und Westlichen Ostsee 
(zusammengestellt nach Literaturangaben) 
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MATERIAL UND METHODEN 

Von Oktober  1973 bis Sep tember  1976 f anden  in  der Regel e inmal  monatt ich,  i n  de n  
Sommermona ten  mehrmals  Un te r suchungen  in  der auBeren Schlei, im wesen t l i chen  im 
Gebie t  von SchleimiJnde bis Kappe tn  staR. Auf Abb. 2 s ind die Sta t ionen (ca. 1 Meile  
Abstand)  markiert ,  be i  denen  jewei ls  Salzgehalt  u n d  Tempera tur  mittels e iner  TS-Sonde 
an  der  Oberfl6che und  fiber dem Boden gemessen  wurden.  Auf den  Strecken zwischen  
den  Sta t ionen wurde  der Boden mit  e iner  k l e inen  Baumkurre  (2,8 m Bauml~nge,  7 mm 
Maschenwei te)  abgefischt. Bodenbeschaffenhei t ,  Vegeta t ion  u n d  besonderer  Beifang 
w u r d e n  notiert, alle S t r andkrabben  aussortiert  u n d  ihre Carapaxbrei te  bis auf 0,5 m m  
g e n a u  vermessen.  GrSBere Krabben  (fiber 1 5 m m  Carapaxbreite)  w u r d e n  nach  
Geschlecht  ge t rennt  ausgez6hlt  u n d  alle s ichtbaren biologischen G e ge be nhe i t e n  wie 
H6utung,  Kopulat ion und  Tracht igkei t  protokolliert. 

In den  Win te rmona ten  1974/75 u n d  1975/76 erfolgte e ine  genauere  Erforschung des 
auBeren Schleigebietes  bei  Schleimfinde mit  Hilfe der Scuba-Tauchtechnik  an  der  in  
Abb. 2 gekennze i chne t en  Stelle. Dabei  wurden  folgende Arbei ten  durchgefiLhrt: Fang  
der S t r andkrabben  mit  der H a n d  aus 5 bis 7 m Tiefe, Vermessung des Fanggebie tes ,  
En tnahme  von Bodenproben (Erdklumpen mit Infauna),  die sofort in  verschlieBbare 
Plas t ikbehal ter  kamen,  Fotografieren der Unterwassersi tuat ion.  

Eine genauere  Analyse  der Bodenproben  erfolgte im Laboratorium. Es wurde  die 
Zusammense t zung  der Endofauna  best immt,  alle dar in  en tha l t enen  S t randkrabben  
gemessen  u n d  ihre Bestandsdichte auf 1 m 2 Bodenflache mit  10 cm Schichttiefe berech-  
net. Eine genauere  Bes t immung der  Bodenbeschaffenhei t  erfolgte im Geologischen 
Insti tut  der Universit~t Kiel. 

Um auch die Larven zu erfassen, wurden  in  den  Sommern  1975 und  1976 mit 
P lank tonne tzen  (40 cm ~,  335 ~tm; 80 cm ~,  200 ~tm) in  und  vor der Schlei an  festgeleg- 
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Abb. 2. Untersuchungsgebiet der ~iuBeren Schlei von Schleimiinde bis Kappeln mit Tiefen- und 
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ten  Sta t ionen hor izonta l  und  vert~kal P l ank tonp roben  gezogen .  Die F a n g e  er fo lg ten  
j ewe i l s  zwischen  11 und  14 Uhr. Das P lank ton  wurde  sofort in  4 % i g e m  Formol  f ixiert  
u n d  sp~iter d ie  da r in  en tha l t enen  Carcinus-Larven ausgez~ihlt. 

Zur s ta t i s t i schen Abs i che rung  de r  Ergebn i sse  w u r d e n  de r  t -Test  und  der  U-Test  yon  
Wilcoxon,  M a n n  & W h i t h n e y  angewende t .  

ERGEBNISSE 

Wie  e ine  Literatur-  und  Da tens tud ie  ~iber Sa lzgehal t ,  Tempera tu r  sowie  die  Wet ter -  
verhfi l tnisse ergab,  w e r d e n  d ie  hyd rog raph i schen  Verh~l tnisse  in de r  Schle i  durch 
d i e j e n i g e n  der  Ostsee  bes t immt.  

S a l z g e h a l t  

In den  Jah ren  1974, 1975 und 1976 w a r e n  in dem G e b i e t  zwischen  Schle imf inde  und  
Kappe ln  f ibe re ins t immend  d ie  Sa lzgeha l t e  im Sommer  ge r inge r  als im Winter ,  j edoch  
un te r sch ieden  sich d ie  Wer te  in den  e inze lnen  Sommern  betr~chtl ich.  1974 be t rug  der  
Sa lzgeha l t  im Juni  u n d  Jul i  durchschni t t l ich  12 his 13 %0, 1976 im g l e i chen  Ze i t raum um 
15%o. 

Im Winter  s t ieg der  Sa lzgeha l t  in  a l l en  drei  Un te r suchungs j ah ren  an: Im Jahre  1973/ 
74, sowei t  Daten  vor l iegen ,  bis auf max ima l  17%o; 1974/75 bis  auf ca. 19%o und  1975/76 
sogar  bis  auf ca. 22 %0 S. In der  Schlei  un t e r s ch i eden  sich der  Sa l zgeha l t  des Oberfl~i- 
chenwassers  und des  Bodenwassers  max ima l  um w e n i g e r  als 1%o. 

T e m p e r a t u r  

Die drei  Unte r suchungs jahre  ze ig t en  fo lgende  Tempera turverhf i l tn isse :  In j e d e m  
Jahr  erw~rmte  s ich das  Wasse r  in  dem Un te r suchungsgeb ie t  im Mona t  Mai  auf fiber 
10 °C. Die m a x i m a l e n  T e m p e r a t u r e n  w u r d e n  im Jun i / Ju l i  erreicht .  1974 w a r e n  d ie  
S o m m e r t e m p e r a t u r e n  n i e d r i g e r  als  in  den  Jah ren  1975 und  1976, in  d e n e n  d ie  Wasser -  
t e mpe ra tu r  fiber 20 °C anst ieg.  Insgesamt  w a r e n  d ie  Obe r f l~chen tempera tu ren  in  de r  
Schle i  w~hrend  des  Sommers  im Mit te l  urn 1,2 °C hSher  als in d e m  a n g r e n z e n d e n  
Os tseegeb ie t .  

In den  Win t e rmona t en  w u r d e n  in  a l l en  drei  Un te r suchungs j ah ren  n i ema l s  Tempe-  
ra tu ren  unter  0 °C gemessen .  Diese  Winter  s ind  d a h e r  als re la t iv  mi ld  e inzustufen.  

B o d e n v e g e t a t i o n  

Die Schlei  ist e in  hochgrad ig  eu t rophier tes  Gew~sser ,  d e m  st~indig neue  N~hrstoffe 
u n d  f~ulnisf~ihige organ ische  Subs tanzen  durch A b w a s s e r e i n l e i t u n g  und  Bodendi in-  
g u n g  zugefi ihrt  werden .  Schon be i  SchleimLinde weis t  d ie  Schle i  e ine  verh~ltnism~f3ig 
s ta rke  E u t r o p h i e m n g  auf (vgl. Rheinheimer ,  1970). In der  ~iuBeren Schlei ,  vor a l l em 
auBerhalb der  Fahrwasse r r inne ,  ist e ine  re iche  Bodenvege ta t i on  vorhanden ,  die  in 
Richtung Kappe ln  abnimmt .  In d iesen  Bewuchszonen  w a r e n  v ie le  k l e ine  und  junge  
Tiere  wie  Fischbrut ,  Gammar iden ,  S e e n a d e l n  und  juven i l e  S t r a n d k r a b b e n  zu f inden.  
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Abb. 3. Die prozentuale Verteilung der Pangergebnisse auf den einzelnen Fangstrecken in der 
Schlei, bezogen auf den gesamten Fangertrag von Oktober 1973 bis September 1976. Die einzelnen 
Balken stellen die prozentualen Anteile aller Tiere (L~ingsschraffur), der ~ d (Schr£igschraffur), der 

2 (Querschraffur) und der Juvenilen unter 20 mm Carapaxbreite (Punktraster) dar 

Die  V e r b r e i t u n g  v o n  Carcinus  m a e n a s  i n  d e r  S c h l e i  

Larvalperiode 

Um festzustellen, ob in  der Schlei e ine  e igene  Populat ion vorhanden  ist oder sich 
der Bestand aus der Ostsee rekrutiert,  wurden  1976 Planktonffinge in  der Schlei u n d  in 
dem Ostseegebie t  vor der Schlei un te rnommen .  Diese e rgaben  in  der Schlei e in  dichte- 
res u n d  frfiheres Larvenaufkommen als vor der Schlei. Im ~iuBeren Schleigebiet  bei  
SchleimLinde u n d  in  Richtung Olpeni tzer  Noor w u r d e n  die meis ten  Larven gefangen.  
Larven des ersten Zoeastadiums w u r d e n  erstmals am 24.6. 1976 gefunden.  Nach e inem 
schnel l  er re ichten Maximum Ende  Jun i  n a h m  in  der  Schlei die Zahl  der Larven mit  
fortschreitender Jahreszeit  bis zum September  ab. Lediglich Ende August  konnte  e in  
kurzfrist iger Zwischenans t ieg  in  der  Larvenzahl registriert  werden.  Dies weist  auf e ine 
zweite Brutperiode hin. 

In der Ostsee lag das P a n g m a x i m u m  etwa e i ne n  Monat  sp£iter als in  der Schlei. 
Vermutl ich bed ing t  die l angsamere  Erw£irmung der Ostsee diese gegeni iber  der Schlei 
verz6gerte Brutzeit. 

Insgesamt  sche inen  die Larven der Schlei bessere F u t t e r be d i ngunge n  vorzuf inden 
als in  der Ostsee, da bei  50 % der ge fangenen  Larven aus der Schlei der Darm geffillt 
war, aber  n u t  5 % der Larven aus der Ostsee Darminhal t  aufwiesen.  

Die Ergebnisse  belegen,  dab C. maenas in  der Schlei seine vollst£indige Larvalent-  
w ick lung  durch laufen  k a n n  u n d  die Populat ion nicht  auf Erneue rung  aus der Ostsee 
a n g e w i e s e n  ist. 

Zusammensetzung,  Verteilung und Ver~nderung der Population juveniler  
und adulter Strandkrabben 

Aufgrund  der hydrographischen  Verh~ltnisse ist e ine  u n g l e i c h m ~ i g e  Verte i lung 
der S t r andkrabben  in  der Schlei zu erwarten.  Um dies zu fiberprfifen, wurden  alle F~nge 
( insgesamt 6346 Tiere) in  dem gesamten  Beobachtungsze i t raum von Oktober 1973 bis 
September  1976 ausgewertet .  Wie aus Abb i ldung  3 hervorgeht,  kommen  in  dem vorde- 
ren  (Strecke 1 bis 2) und  mi t t le ren  Abschni t t  {Strecke 2 bis 3) des Untersuchungsgebie tes  
die S t r andkrabben  dreimal  h£iufiger vor als in  den  salz~rmeren h in te ren  Geb ie ten  
(Strecke 3 bis 4 u n d  4 bis 5). Noch ger inger  ist die Verbre i tung in  den  Flachwassergebie-  
ten  des mi t t le ren  Abschnit tes  (Strecke 6 bis 7 u n d  Strecke 8 bis 9). 
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Al le rd ings  ve r t e i l en  s ich d ie  Mannchen ,  W e i b c h e n  und  Juven i t en  auf den  versch ie-  
d e n e n  Fangs t r ecken  unte rsch ied l ich ;  so i i b e r w i e g e n  d ie  W e i b c h e n  im S t reckenab-  
schni t t  I b is  2, w 5 h r e n d  in den  a n d e r e n  Abschni t ten ,  i n sbe sonde re  im h in t e ren  
Abschn i t t  und  in  d e n  F l a c h w a s s e r g e b i e t e n  d ie  M a n n c h e n  we l t  f iber  d ie  mi t t l e re  
Gesch lech t sve r t e i lung  h inaus  vorherrschen.  

Das V o r k o m m e n  der  Juven i l en  entspr icht  in  den  vo rde ren  Abschn i t t en  d e m  
Gesamtmi t t e ]  yon 18 %, im h in te ren  Abschn i t t  ist es mi t  nu t  4,3 % sehr  ger ing .  In den  
f lachen  N e b e n s t r e c k e n  s ind d a g e g e n  d ie  j uven i l en  Tiere  doppe l t  so s tark wie  im 
Gesamtmi t t e l  ver t re ten.  Daraus  186t sich schliel~en, dab  fiir d ie  W e i b c h e n  d ie  Lebensbe -  
d i n g u n g e n  vor a l l em in den  sa lzre icheren,  t iefen G e b i e t e n  und  fiir d ie  J u v e n i l e n  in  den  
sa l z re i che ren  F l a c h w a s s e r g e b i e t e n  a m  g e e i g n e t e s t e n  sind. Die MSnnchen  s te l len  nach  
der  Ver te i lung  offenbar  d ie  ge r ings ten  Anspr i iche  an  ih ren  Lebensraum.  

Berficksichtigt  m a n  d ie  j~hr l ichen  Verande rungen ,  so e r g e b e n  sich trotz g le i che r  
F a n g t e c h n i k  e rheb l i che  Unte rsch iede  in der  Bes ied lungsd ich te :  Im Jahre  1974 wurden  
b e i  9 Ausfahr ten  i n sgesamt  nur  374, 1975 be i  13 Ausfahr ten  3116 und  1976 be i  13 
Ausfahr ten  2793 Tiere  gefangen .  Das b e d e u t e t  e in  s tarkes  A n s t e i g e n  der  Popula t ions-  
d ichte  yon 1974-1975. 
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Abb. 5. Relative H~iufigkeit der GrSBenklassen pro Fangtag in Prozent des Gesamtfanges ffir den 
Zeitraum Mai 1975-April 1976: Juvenile (Punktraster), ~ 9 (Querschraffur), c~ c~ (Schr~gschraffur) 

Jahresze i t l i ch  ver~indem sich die Fangertr~ige in enge r  Bez iehung  zu der Wasser-  

t empera tu r  (vgl. Abb. 4}: Bei n i ed r igen  Tempera tu ren  ve r schwinden  die S t randkrabben  

aus dem Fanggebie t ,  um es be i  s t e igender  Tempera tu r  im Frfihjahr erneut  zu bes iedeln .  

In den  Win te rmona ten  Januar  und  Februar  konnten  prakt isch ke ine  Tiere  ge f angen  

werden.  Auch  im Apri l  wa ren  die Fangquo ten  sehr  niedrig,  s t iegen dann aber  im Mai  
steil an. He raus ragend  war  das Jahr  1975 mit  e i nem massenhaf ten  Auftreten juven i le r  

Tiere  in d ie sem Monat. Wfihrend in den  darauf fo lgenden Mona ten  die Zahl  der Juven i -  
len  sich w iede r  ve rminder te  und  in den Dezemberf f ingen ke ine  Krebse unter  20 m m  

Carapaxbre i te  mehr  vorhanden  waren,  nahm die Zahl der adul ten  Tiere  ab Mai  s tandig  
zu und  erre ichte  in den  Mona ten  Ju l i  und  August  ihr Maximum.  Zum Winter  h in  

n a h m e n  dann auch die Fangzah len  der Adul ten  rasch ab. 

Die Frage  nach  dem Verb le ib  der Krebse in den Win te rmona ten  D e z e m b e r  bis 

Marz, in denen  ke ine  Krebse m e h r  ge fangen  wurden,  lieB sich durch die Unterwasserar-  

be i t en  klfiren. Nfiher untersucht  wurde  ein Gebie t  am Rande der Fahrr inne (V auf Abb. 
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2). Der Hang  der Pahrr inne,  der hier  bis auf 6-7 m Tiefe abfallt  trod aus Gyttja besteht,  
wird von e inem Spal tensystem unterbrochen,  das paral le l  zur Pahr r inne  fiber e ine 
Strecke yon  mindes tens  30 m zu verfolgen war. Die Spal ten  ba t ten  an  de n  Offnungen  
e ine  H6he von 10 cm bis ca. 1 m, ver j i ingten  sich nach  h in ten  u n d  w a r e n  z.T. fiber 1 m 
fief. 

Diese Spal ten  waren  in  den  Mona ten  J anua r  u n d  Februar  1975 dicht mit  Strand- 
k r a b b e n  geffillt. Die bei  Tempera tu ren  unte r  5 °C ~uBerst t r~gen Tiere kormten leicht 
von H a n d  e ingesammel t  werden.  Nach der Fangzahl  u n d  auf Grund  yon  Unterwasserfo- 
tografien des Systems errechnet  sich die Besatzdichte auf 1 m Spal ten l~nge  be i  i m 
Spaltentiefe mit  1000 bis 2000 Tie ren ,  so dab auf 10 m Spal ten l~nge  mehr  als 10 000 
S t randkrabben  f iberwintern  k6nnen .  Da die Tiefe der gr613eren H 6 h l u n g e n  nicht  zu 
bes t immen  war, ist es durchaus m6glich, dab noch mehr  Tiere dar in  verborgen  waren.  
Im Sommer hie l ten  sich n u t  e inze lne  Krebse im Spal tensys tem auf. 

Die Beobach tungen  zeigten auch eine bes t immte A n o r d n u n g  der Krebse in  den 
Spalten. Am H 6 h l e n e i n g a n g  be fanden  sich vorwiegend  groBe M~nnchen ,  w~hrend sich 
nach  h in ten  zu k le inere  Tiere aufhiel ten und  der Antei l  der Weibchen  zunahm.  

Die juven i l en  Tiere f anden  besonders  gute Unterschlupfm6gl ichkei ten  in  dem von 
Bodenever tebra ten  durchl6cher ten Sediment.  Im M~irz 1975 wurden  in  e iner  Boden- 
probe yon ca. 4000 cm 3 40 Jungt ie re  unter  15 mm Carapaxbrei te  gefunden.  Auf eine 
Bodenschicht  von 1 m 2 u n d  10 cm Dicke berechnet ,  k o m m e n  danach  800 bis 1000 
juveni le  St randkrabben.  

Die Gr6Benanalyse al ler  Tiere ergibt  in  den  Jahren  1974, 1975 und  1976 eine 
unterschiedl iche  Gr6Benh~ufigkei tsver tei lung (vgl. Ab. 5): Wie schon erw~hnt, s tel len 
die Juven i l en  der Gr6Benklasse 10-15 mm Carapaxbrei te  von M~rz bis Mai 1975 
prozentual  den  gr61~ten Antei l  an  dem Gesamtfang.  Bei i h n e n  hande l t  es sich um die 
Nachkommen  des Jahres  1974. An  i hnen  lieB sich die Popula t ionsen twick lung  im 
Fre i land gut verfolgen. 

In den  Mona ten  Mai  u n d  Juli  lassen sich zwei unterschiedl ich  groBe H~ufigkeitsma- 
x ima feststellen. Das erste Max imum wird yon den  j uve n i l e n  T ie ren  gebildet ,  die im 
Jun i  nach  zwei bis drei  H~u tungen  bereits  auf e ine  Gr6Be bis zu 30 m m  heranwachsen  
u n d  geschlechtsreif  geworden  sind. Das zweite k le inere  Ma x i mum liegt  bei  T ie ren  mit  
e iner  Gr6Be yon 40-50 m m  u n d  wird yon dem Restbestand der adu l t en  Tiere aus dem 
Jahre  1974 u n d  friiher gebildet .  Dieser k a n n  noch his zum 7. Jtfli 1975 verfolgt we rden  
u n d  verschwindet  d a n n  aus den P~ngen.  

In den  Mona ten  Jul i  bis September  1975 erreicht die 74iger Genera t ion  eine 
Carapaxbrei te  yon 30-40 ram, wobei  es sich bei  den  k l e ine ren  Tieren  u m  Weibchen,  bei  
den  gr6Beren um M ~ n n c h e n  handel t .  Dieser Gr6Benzuwachs bedeutet ,  dab sich die 
Tiere e in  weiteres Mal  geh~utet  haben.  

Da sich abet  das Gr6Benmaximum bis  in  den  November  h i n e i n  noch welter  bis  zu 
e iner  Gr6Be von 45 m m  verschiebt,  ist mit  noch e iner  H~utung  zu rechnen,  so dab sich 
die 74iger Genera t ion  1975 insgesamt  4- bis 5real geh~utet  h a b e n  dfirfte. 

Auch im Jahre 1976 dominier t  die 74iger Genera t ion  u n d  k a n n  das ganze Jahr 
h indurch  gut verfolgt werden.  Im M~rz bis Jun i  1976 tritt noch e in  k le ines  Nebenmaxi -  
m u m  auf. Dieses wird aus j uven i l en  Tieren  des offensichtlich k l e i ne n  Jahrgangs  1975 
gebildet .  

Das Gr6Benmaximum der 74iger Genera t ion  verschiebt  sich im Jahre 1976 nur  noch 
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Tabelle 1. Der prozentuale Anteil frischgehSuteter M~innchen bzw. frischgehSuteter Weibchen 
(ohne Berficksichtigung der trSchtigen Weibchen) am jeweiligen Tagesfang im Jahr 1976. Ein- 

geklammerte Zahl: vorwiegend juvenile Tiere 

Datum ~8' (%) 99 (%) 

3.6. 49,2 (20,8) 
24.6. 5,7 8,0 
29. 6. 3,5 17,9 
15. 7. 1,3 12,4 
30. 7. 0,5 30,9 
13.8. - 31,8 
27.8. - 17,2 
28.9. - 1,1 

wenig.  Vom Juni  bis September  1976 erreicht es die 55-mm-Grbl~e. Diese GrSl~enver- 
sch iebung  entspricht  e iner  e inz igen  H~utung.  Al lerdings  wurden  auch e inige  M~_un- 
chen  mit  e iner  Gr6Be bis zu 70 mm gefangen.  Bei d iesen Tieren  handel t  es sich 
wahrschein t ich  urn Reste der 73iger Generat ion.  

Die unterschiedl iche  GrSBe be ide r  Geschlechter  ist darauf zurfickzuf0hren, dab die 
We ibchen  schon gleich bei  Beg inn  der Geschlechtsreife begat te t  werden  u n d  sich 
w~hrend  der  Phase ihrer TrSchtigkeit  n icht  h a u t e n  und  damit  auch nicht  wachsen.  

In der  Zeit von Ende Mai bis  Ende  Jun i  1976 waren  80 % der ge f angenen  Weibchen  
trSchtig. Im Juli  sank der Prozentsatz un te r  10 % ab. Die Haupt la ichzei t  f ~  C. m a e n a s  

l iegt also in  dem Unte r suchungsgeb ie t  in  den  Mona ten  Mai bis Juli, wobei  offenbar 
manche  Weibchen  zweimal  h in t e r e inande r  ablaichen,  wie Markierungsversuche  und  
Laborbefunde zeigten. In Ube re in s t immung  mit den Labora tor iumsbefunden konnte  im 
Frei land n iemals  e i n  Abla ichen  bei  Wasser tempera turen  unte r  10°C beobachte t  
werden.  

In  Tabe l le  1 ist der Prozentsatz der M a n n c h e n  und  Weibchen  aufgeffihrt, die im 
Jahre 1976 von  Jun i  bis Sep tember  in  den  j ewei l igen  FSngen  in  fr ischgeh~utetem 
Zustand angetroffen wurden.  Aus der Tabel le  geht  deut l ich hervor, dab die HSutungs-  
aktivit~t der M~innchen vor a l lem im Zei t raum Mai bis Jun i  l iegt  und  wShrend des Jul i  
stark zuriickgeht,  w~hrend  die adu l t en  we ib l i chen  Tiere erst Ende Jul i  und  im Augus t  
ihre Haupthf iu tungsphase  haben ,  also nach der Haup t l a i chze i t  

DISKUSSION 

Wie die un te rsch ied l ichen  Pangergebnisse  in  den  e inze lnen  Jahren  zeigen, stellt 
die Schlei ffir Carc inus  m a e n a s  e in  Grenzgebie t  der Verbre i tung  dar. Trotz zeitweise 
u n g e n i i g e n d e r  Po r tp f l anzungsbed ingungen  bie te t  sie den  T ie ren  jedoch insgesamt  
gfinsfige LebensmSglichkei ten.  Sie zeigt abe t  auch deutt ich die Grenzen  ffir die Ver- 
b re i tung  dieser  Tiere in  Brackwassergebie ten  auf. 

Dank  der we i tgehend  abgesch lossenen  Lage k a n n  m a n  in  der Schlei die Entwick-  
lung  e iner  Populat ion von der Larvenphase  bis in  das spSte Adul t s tad ium h i n e i n  
verfolgen. Voraussetzung hierffir ist al lerdings,  dal~ wie 1974 e in  Jahr durch eine groBe 
Nachkommenschaf t  ausgeze ichnet  ist, w~hrend die v o r a n g e g a n g e n e n  und  nachfolgen-  
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den  Jahre nur  k le ine  Genera t ionen  aufweisen.  Bereits im Oktober  u n d  November  1974 
waren  die Jungt iere ,  die bis September  ihre Larvenphase beende t  hatten,  mit  e iner  
durchschni t t l ichen Gr6Be von 7,5 mm nach  6 bis 7 post larvalen H a u t u n g e n  in  den  
F~ngen  stark vertreten.  Im Mai 1975 e rsch ienen  diese Jungt ie re  in  etwa gleicher  Menge  
u n d  in  der g le ichen GrSBenklasse. Daraus folgt, dab sie sich im Winter  nicht  gehaute t  
ha t ten  und  der Bestand durch den  Winter  nicht  verr inger t  worden  war. A n h a n d  der 
GrSBenh~ufigkei tsvertei lung lieB sich das Wachstum dieser Tiere 1975 gut verfolgen. 
Dabei  muB ledigl ich berticksichtigt  werden,  dab nicht  alle Tiere im ers ten Jahr  zur 
g le ichen  Zeit ihre Larvalphase b e e n d e t e n  u n d  daher  bis zum Winter  unterschiedl ich  
stark gewachsen  waren.  Da auch wei te rh in  ke in  vSllig synchrones  Wachstum erfolgt 
u n d  auch der Zuwachs  bei  den  Hau t tmgen  etwas var i ie ren  kann ,  ver te i len  sich die Tiere 
e iner  Genera t ion  im Laufe der Zeit  fiber mehrere  Gr6Benktassen in  Normalver te i lung.  
Al lerd ings  bewirkt  die winter l iche  H~utungsruhe  zun~chs t  e ine  gewisse Synchronisa-  
tion. Im Mai setzen bei  s t e igenden  Wasser tempera turen  schlagart ig H a u t u n g e n  ein. Die 
Hautungsakt iv i ta t  hal t  den  Sommer h indurch  an u n d  wird erst bei  den  s inkenden  
Tempera tu ren  im Herbst  a l lmhhlich eingestell t .  

Am Ende des Jahres 1975 waren  alle Tiere der 74iger Genera t ion  geschlechtsreif.  
Die Weibchen  ha t ten  e ine  GrSBe von 25-35 m m  und  die M a n n c h e n  yon 35-45 mm 
erreicht. Dieses Wachs tum entspricht  e iner  Zahl von 4 bis 5 Hau tungen .  

Nach Erreichen tier Geschlechtsreife h~uten  sich die M ~ n n c h e n  u n d  Weibchen  zu 
versch iedenen  Zei ten  u n d  unterschiedl ich  h~ufig. Sie un te r sche iden  sich deshalb  etwas 
in  ihrem Wachstum. 

Im 3. Lebensjahr  erreichten die Weibchen  eine mitt lere Carapaxbrei te  yon 35 u n d  
die M a n n c h e n  von 45-50 mm. Dies entspricht  dem Zuwachs e iner  Hfiutung. Diese findet 
bei  den  M a n n c h e n  vorwiegend  in  der Zeit von Mai bis Jun i  u n d  bei  den  Weibchen  nach 
Beend igung  des Brutgeschaftes in  der Zeit von Jul i  bis Augus t  statt. 

Insgesamt h a b e n  die Krebse d a n n  im Mittel 13 Wachs t tnnshau tungen  inne rha lb  von 
3 Jah ren  durchgefOhrt. Hinzu  k o m m e n  noch 5, in  erster Linie morphogene t i schen  
Ve rande rungen  d i enende  Larvenhautungen .  Da die grSBten Weibchen  60 m m  u n d  die 
gr6Bten M~nnchen  in  der Schlei 75 mm breit  waren,  muB auch in  den  nachfo lgenden  
Jahren  noch ger inges  Wachstum erfolgen bzw. ein bis zwei wei tere  H a u t u n g e n  stattfin- 
den. Insgesamt k a n n  daher  fiir e ine S t randkrabbengenera t ion  in  der Schlei un te r  
gf inst igen B e d i n g u n g e n  mit  e iner  max ima len  Lebenszei t  von 5 Jah ren  gerechnet  
werden.  

Nach dem Erreichen tier Geschlechtsreife werden  alle We ibchen  begattet .  Dies geht  
aus dem groBen Ante i l  t rachtiger We ibchen  in  den  Sommerff ingen von Juni  bis August  
u n d  aus hier nicht  n~her  besprochenen  Labora tor iumsunte rsuchungen  hervor. In d iesen  
wurden  alle nicht  e ier t ragende Weibchen  aus den F a n g e n  mehrere  Wochen  isoliert von 
den  M~nnchen  in  e inem groBen Aquar ium gehal ten.  Alle diese Weibchen  brachten  
innerha lb  von 11/2 Mona ten  Eier hervor. 

In der Schlei gibt  es nu r  e ine  Brutperiode im Sommer, in  der e in ige  Weibchen  aber 
zweimal  h in te re inander  abla ichen.  Eine e inmal ige  Laichsaison scheint  a l lgemein  in  der 
Ostsee zu gelten,  d e n n  Rasmussen (1973) fand an  der d~nischen Ostseekfiste f iberein-  
s t immend  mit unse r en  Befunden  nur  e ine  Brutzeit von Mai  bis Juli. Die meis ten  
t racht igen Weibchen  wurden  im Jun i  gefunden.  Aus der Nordsee s ind da ge ge n  zwei 
Brutzeiten bekannt ,  e ine im Winter, in  der die Eier von November  bis Dezember  
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a b g e l a i c h t  w e r d e n  und  e ine  zwei te ,  w e n i g e r  ausgepr~g te  im Sommer  von Jun i  bis  Ju l i  
(Broekhuysen,  1937). 

In  de r  Li tera tur  w i rd  mehr fach  darauf  h ingewiesen ,  dab  d ie  tr~ichtigen W e i b c h e n  in 
t ieferes  Wasse r  a b w a n d e m .  Dies  gi l t  n icht  nu t  f i~ d ie  Nordsee  (Broekhuysen,  1937), 
sondern  auch  ffir d ie  Ostsee  (Rasmussen,  1973; Thorson,  1946). Fiir  d ie  Schle i  konn ten  
wir  k e i n  ausgepr~g te s  W a n d e r v e r h a l t e n  der  t r~cht igen  W e i b c h e n  feststel len.  A l l e rd ings  
w a r e n  d iese  Tiere  ve rmehr t  im ~uBeren, t ie fen  Tel l  de r  Schle i  zu l inden.  

N e b e n  der  durch d ie  Tr~ichtigkeit  b e d i n g t e n  W a n d e r u n g  der  W e i b c h e n  k o m m t  es 
im Winter  z u  e iner  a l l g e m e i n e n  A b w a n d e r u n g  sfimtlicher T ie re  aus den  f l acheren  
R a n d g e b i e t e n  der  Schtei  in das  t iefe  Rinnensystem,  wo sie nach  unse ren  Be oba c h tunge n  
in d e m  b e s c h r i e b e n e n  Spa l t ensys t em w~hrend  des  Winters  nahezu  b e w e g u n g s l o s  ver-  
b le iben .  A b w a n d e r u n g e n  yon C.  m a e n a s  im Winter  aus dern F lachwasse r  in t iefere  und  
w~irmere sowie sa lz re ichere  Geb i e t e  s ind aus der  Ostsee und  der  Nordsee  b e k a n n t  
(Broekhuysen,  1937; Poulsen, 1949; Muus,  1967; Rasmussen,  1973). A n s c h e i n e n d  s ind  
die  S t r a n d k r a b b e n  durch t iefe  T e m p e r a t u r e n  gef~hrdet .  Un te r suchungen  yon Poulsen  
(1949) e r g a b e n  in den  ex t r emen  Eiswintern  (1940-1942) e in  M a sse ns t e rbe n  von C. 
m a e n a s  in  f lachen  Kiis tengew/issern.  

Eine A b w a n d e r u n g  aus  de r  Schle i  in d ie  Ostsee  w e g e n  ungi i s t iger  Umwel tbed in -  
g u n g e n  k a n n  nach  unse r en  Un te r suchungen  ausgesch lossen  werden .  

Die  s t a rken  P o p u l a t i o n s s c h w a n k u n g e n  von (7.. m a e n a s  in de r  Schle i  l a s sen  s ich auf  
w e c h s e l n d e  hyd rog raph i sche  B e d i n g u n g e n  in den  v e r s c h i e d e n e n  dahren  zurfickf/ihren, 
d ie  vor  a l l em d ie  empf ind l i che  La rva l en twick lung  e n t s c h e i d e n d  bee inf lussen .  Wie  
en t sp r echende  Laborun te r suchungen  geze ig t  h a b e n  (Dries & Ade tung ,  1976) bes i t zen  
d ie  Larven nur  e in  enges  To le r anzspek t rum ftir Tempera tu r  und  Salzgehal t .  In Labora to-  
r i u m s e x p e r i m e n t e n  en twicke l t en  s ich d ie  Larven  am bes t en  be i  18%o und  15 °C bzw. 
28 %0 und  12,5 °C. Bei e i n e m  Sa l zgeha l t  yon 13 %0 s ta rben  d ie  Larven be i  a l i en  e rp rob ten  
Tempera tu ren .  

W a h r e n d  der  For tp f l anzungsper iode  im Jahre  1974 en t sp rachen  d ie  Sal in i ta t  in der  
Schle i  mit  15-17 %0 und  d ie  T e m p e r a t u r  mit  14-17 °C d ie sen  g~ns t igen  Bed ingungen .  
1975 b e s t a n d e n  d a g e g e n  mit  Sa l zgeha l t en  yon 12,4 bis  13,3 %0 und  T e m p e r a t u r e n  yon 
20-21 °C ungt ins t ige  B e d i n g u n g e n  fiir d ie  En twick lung  von Larven, so dab sich daraus  
die  auf d ie  1974iger Gene ra t ion  fo lgende  zah l enschwache  Gene ra t ion  1975 e r k l ~ t .  

.~--~nliche B e d i n g u n g e n  h a b e n  wahrsche in l i ch  auch zu d e n  v o r a n g e g a n g e n e n  nach-  
w u c h s s c h w a c h e n  J a h r g a n g e n  1971-1973 geffihrt. Zwar  l i e g e n  hier  ke ine  d i r ek t en  
Da ten  f iber  Sa lzgeha l t e  und T e m p e r a t u r  in de r  Schle i  vor, abe r  sie l assen  sich aus  den  
a l l g e m e i n e n  h y d r o g r a p h i s c h e n  B e d i n g u n g e n  der  Ostsee  ab le i ten .  So w a r e n  im Feh-  
marn-Bel t  d ie  Obe r f l a chensa l zgeha l t e  in  d e m  n a c h w u c h s r e i c h e n  Jahr  1974 h6her  als  
1975. In  den  J a h r e n  1971-1973 w a r e n  d ie  Sa lzgeha l t e  dor t  z. Zt. der  La rvenphase  yon  C. 
m a e n a s  a u s g e s p r o c h e n  n iedr ig .  Die  zu d ieser  Zei t  he r r s c he nde n  meteoro log i schen  
Verha l tn i sse  l ieBen wahr sche in l i ch  nur  sa lzarmes  Oberf t f ichenwasser  aus  der  Ostsee  in 
d ie  Schle i  e indr ingen ,  wodurch  d ie  For tpf lanzung  von C.  m a e n a s  mehre re  Jahre  h in ter -  
e i n a n d e r  so g e h e m m t  war, dab  zu Beginn  des  J a M e s  1974 nur  noch w e n i g e  groBe Krebse  
v o r h a n d e n  waren .  Im Winter  1974/75 w u r d e n  d a g e g e n  nach  d e m  f/ir d ie  Larven gtinsti-  
gen  Sommer  1974 zah l re iche  juven i l e  Tiere  gefunden.  

1976 l a g e n  in dem M t i n d u n g s g e b i e t  de r  Schlei  be i  g l e i c h e m  Sa lzgeha l t  wie  in d e m  
d a v o r l i e g e n d e n  Geb ie t  der  Ostsee  d ie  T e m p e r a t u r e n  in  der  Schle i  w~hrend  der  Brut- 
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und  Larvalze i t  von C. m a e n a s  u m  1,6 °C h5her.  Wahrsche in l i ch  b e d i n g t  d iese  h5here  
Tempera tur ,  dab  in  de r  Schle i  d ie  Larven fn ihe r  als in  de r  Os tsee  auftreten.  Dies bewe i s t  
g te ichzei t ig ,  dab s ich C. r n a e n a s  i n  der  Schte i  e n tw ic ke ln  k a n n  und  dort  e ine  e igene  
Popula t ion  vo rhanden  ist. 

Das M t i n d u n g s g e b i e t  de r  Schle i  b i e t e t  offensicht l ich trotz der  vor a l l e m  in  Richtung 
K a p p e l n  z u n e h m e n d e n  Verschmutzung  {Rheinheimer,  1970; Rieper,  1976} gfinst ige 
LebensmSgl i chke i t en  ftir d ie  Larven. Dies geh t  u.a .  da raus  hervor,  dab  b e i  d e n  me i s t en  
in de r  Schlei  g e f a n g e n e n  Larven der  Darm gefi i l l t  war,  w ~hre nd  in dem d a v o r l i e g e n d e n  
G e b i e t  der  Ostsee wesen t l i ch  w e n i g e r  Larven e ine  Magenf t i l l ung  aufwiesen .  

DaB die  La rva l en twick lung  von C. m a e n a s  in h o h e m  MaBe von den  g e r a d e  herr-  
s chenden  h y d r o g r a p h i s c h e n  B e d i n g u n g e n  abhangt ,  geh t  auch  aus  de r  Unte r suchung  
ande re r  Autoren  hervor.  So r ing Kandle r  (1961) in de r  Kie ler  FSrde in  w i n d s c h w a c h e n  
Sommern  mit  a n h a l t e n d e r  Hochdruckwe t t e r l age  und  dadurch  ve ru r sach tem g e r i n g e m  
Sa lzgeha l t  des  Wassers  sehr  w e n i g e  Larven, in Jah ren  mit  h o h e m  Salzgehal t ,  verursacht  
du tch  vorher r schende  Wes tw inde  d a g e g e n  viele .  ~ h n l i c h e  S c h w a n k u n g e n  in der  
Bes tandsdich te  l ieBen s ich auch im Isefjord fes ts te l len  (Rasmussen,  1973}. Von 
1941-1967 w u r d e n  7 Jahre  mit  Nachwuchs  und  4 ohne  Nachwuchs  regis t r ier t .  W a h r e n d  
der  pe l ag i s chen  Phase  sank  in  den  7 Jah ren  mit  Nachwuchs  d ie  Tempera tu r  n icht  unter  
15,6 °C und  der  Sa l zgeha l t  nicht  unter  18,2 %0. Ffir d ie  Schle i  k a n n  m a n  annehmen ,  dab 
be i  Sa l zgeha l t en  von 15-17 %0 und  Tempera tu r en  yon 14-17 °C a us r e i c he nde  Bedingun-  
gen  ftir e ine  ges icher te  For tpf lanzung  bes tehen .  Darun te r  l i e g e n d e  Sa lzgeha l te ,  m5g-  
l i che rwe i se  durch hShere  T e m p e r a t u r e n  in  ih rem ung i ins t igen  EinfluB verst&rkt, verh in-  
dern  oder  bee in t r ach t i gen  d e n  Nachwuchs .  

Wahrend  fiir d ie  Existenz tier Larven sowohl  d ie  Fak to ren  Sa lzgeha l t  als auch 
Tempera tu r  e n t s c h e i d e n d  sind, wi rk t  s ich fiir d ie  Jung t i e r e  und  d ie  adu l t en  Krebse  
l ed ig l i ch  d ie  Tempera tu r  in  ex t r emen  W i n t e m  nega t iv  auf den  Bes tand  aus. So stel l te  
Poulsen  (1949} fest, dab  in  F l a c h w a s s e r g e b i e t e n  d ie  F a n g e  nach  sehr  ka l t en  Win te rn  mit  
E i sb i ldung  zur i ickgingen ,  dab  abe r  in Tiefen  zwischen  7 und  12 m d ie  g le i che  Zahl  yon 
T ie ren  wie  in  w~irmeren W i n t e m  g e f a n g e n  w e r d e n  kann.  Auch  d ie  F ischer  in  de r  Schle i  
f ingen  1972 nicht  w e n i g e r  Krebse  als in wfi rmeren Win tem,  obwohl  in d e m  Winter  1971/ 
72 d ie  Schle i  6 Wochen  l ang  e ine  gesch lossene  E i sdecke  trug. M a n  k a n n  dahe r  
annehmen ,  dab  C. m a e n a s  in  de r  Schle i  k a u m  durch besonde r s  ka l t e  Win te r  gef~hrdet  
ist. H ie rzu  t r agen  s icher  auch  d ie  gf ins t igen B0denverh~l tn isse  mi t  den  i d e a l e n  Untero 
sch lupfm5gl ichke i t en  bei ,  d i e  d ie  Krebse  im Winter  bez iehen .  

Zusammenfa s send  k a n n  m a n  feststel len,  dab  d ie  Schlei ,  i n s b e s o n d e r e  das  Mtin- 
dungsgeb ie t ,  ffir d ie  S t r a n d k r a b b e n  be i  g i ins t igen  h y d r o g r a p h i s c h e n  Verha l tn i s sen  e in  
sehr  gee igne t e s  Biotop darstel l t .  Die  Tiere  f inden  im Winter  gute  Bed ingungen ,  sich vor 
ex t r emen  Tempera turen ,  de r  Verfo lgung durch Fe inde  und  zu s ta rker  S t rSmung zu 
schiitzen. In den  w a r m e n  Jah re sze i t en  f inden  sowohl  d ie  Larven als  auch  d ie  juven i l en  
u n d  adu l t en  Tiere  gute  N a h r u n g s b e d i n g u n g e n .  Wei t e rh in  b l e i b e n  d ie  S t r a n d k r a b b e n  in 
der  Schle i  yon dem sonst  oft sehr  h~ufig in ande re n  Biotopen zu f i n d e n d e n  Paras i ten  
S a c c u l i n a  c a r c i n i  verschont ,  da  sich dessen  Larven w e g e n  des  n i e d r i g e n  Sa lzgeha l t e s  in 
der  Schle i  nicht  en tw icke ln  kSnnen.  Daher  kommt  es un te r  g i ins t igen  U m w e l t b e d i n g u n -  
gen  schnel l  zu e i n e m  sprunghaf ten  Ans t e igen  der  Populat ion.  Dies war  im Jah r  1974 der  
Fall .  Offensicht l ich ist  d ie  S t r andkrabbe  in  de r  Lage, nach  m e h r e r e n  J ah ren  der  A b w e -  
senhe i t  im Okosys tem ih ren  Platz Sehr rasch zur i ickzuerobern .  
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N a c h  d e n  U n t e r s u c h u n g e n  in  d e r  Sch le i  d i i r f t en  h i e r  d ie  T e m p e r a t u r  u n d  d e r  

S a l z g e h a l t  d i e  e n t s c h e i d e n d e n  b e g r e n z e n d e n  a b i o t i s c h e n  F a k t o r e n  d a r s t e l l e n .  In g e w i s -  

s e n  g e o g r a p h i s c h e n  R e g i o n e n  m a g  d i e  T e m p e r a t u r  d e r  d o m i n i e r e n d e  Fak to r  se in ,  a b e t  

in  d e r  S c h l e i  s o w i e  v e r m u t l i c h  in  d e r  g e s a m t e n  O s t s e e  di i r f te  vor  a l le rn  d e r  S a l z g e h a l t  

d e r  H a u p t f a k t o r  fiir d i e  L e b e n s -  u n d  F o r t p f l a n z u n g s m ~ J g l i c h k e i t e n  y o n  C, m a e n a s  se in .  

Die  T e m p e r a t u r  sp i e l t  h i e r  i n s o f e r n  e i n e  Rolle,  a ls  s ie  d e n  n e g a t i v e n  Einf lu6  y o n  

g e r i n g e m  S a l z g e h a l t  in  g e w i s s e n  G r e n z e n  v e r s t ~ r k e n  k a n n .  
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