
Okologische Auswirkungen von Sandvorspulungen
auf die Strandfauna

Von MICHAELA SCI·El£ArZBERGER und HJALMAR THIEL

Zusammenfass ung

Schuzzinafinahmen zur Erhiltung der nordfriesischen und osdriesischen Inseln wurden seit
1952 teilweise dutch Sandvorspulungen realisiert. Diese vedndern den Lebensraum der Simnd-

Flachwasserfauna. und es srelli sicli die Frage nach den Aus·virkungen von Sandvorspulungen
auf die Lebensgemeinschaften. Wihrend die Reaktion von Makrofauna (> 1 mm) irubcr bercirs
umenucht worden war, lagen bisher keine Ergebnisse uber Verindeningen in den Bestinden der
Meiefauna(> Imm>vor

Von Mai 1993 bis April 1 994 wurden an eincm ungestanen Bowie einem frisch aufgespul
ten strandabschnkt an der Westkuste Sylts die Basiedlung der Flaclmassergebiete durch Mcio-
fauna unrcrsuct,4 wobei der EinfluB der Sandvorspulung auf die Fauneni.usammenscizung und
dic Muster dcr Wiederbesiedlung verfolgrwurde
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1. Einleitung

Als Folge der erh6hten Sturmflutb ufigkeiten nach 1950 wurde festgestellt, daB sicii im

Zeiiraum zwischen 1952 und 1984 die mittlere jihriche Abbruchrate an allen Kustenab-
schnitten der Insel Sylt im Vergleich zum Zeitraum zwischen 1870 und 1952 nahczu ver-

doppek harte und clurchschnirrlich 1,5 m pro Jahr betrug (DETTE u. GARTNER, 1987).
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Der Bau von Diinendeckwerken und Bullrten konnte dic Tendetiz der Strandennvick

lung grundskzlich nichr  indern. Um den naturlichen Sandverlust auszugleichen, wurde ab

Miue diescs Jahrhunderrs auf viden nord- und ostfriesischen Inseln zur Stranderhaltung
durch Sandvorspulungcn ubm·gegangen. An den deursclien Kuste,1 wurde dicses Verfal,ren
1951/52 am Westende der 1nsel Norderney ersrmals ausgefuhrt (KRAMER, 1978).

Sandvorspulungen bedcuren, wie auch andcrc Kusrenschu[zmaBnahmen, Eingriffe in
den Lebcnsraum mariner Flora und Fauna. Da die Wasserbewegungen im Vorsrrandbereich

das aufgcschurtete Sediment entiang der Kilsrenlinie Iransporderen und verreilen und somir

die naturlichen Prozesse zu eincm gewissen Grad reproduziert werden (CHARL.lER u. DE

MEYER, 1989), wird Vorspulung anderen MaBnalimen haufig vorgezogen.

Die Beschreibzing der 6kologischen Folgen von Sandvorsputungen erweist sich h,sbe-
sondere wegen der Variabilitic physikalischer Einflasse als scliwierig. Die Vertellung der

Fauna kann 7.77;ir gazz allgemein mir derNarur des Substrers, der Ticfc, den SIr6mungen und

dem Nalirungsvorkommen verknupfrwerden, aber durchwelche Faktorenkombinationen

das Vericilungsmuster einer Lebensgemeinschaft von FaU zu Fall bedingt wird, kann meisi

nui- unzureichend herausgearbeiret werden (WIESER, 1964).
Aussagen uber die 61kologischen Auswii·hungen von Sandvorspuliingen statzten sich

bisher weitgchend aufdie Dokumentation der Reaktion von Makrofauna (> i mm) (NELSON,
1993); allerdings sind diese gr6Beren Tierc relativ se en. Die Auswirkungen von Sandvor-

spulungenauf die Meiofauna(< l nim)bliebenbislang jedochunberucksichrigr. Siebie[erdie

Vorteile gr BererH*ufigkeit und liahere,·Diversi[ . Diese lassen brcker¢Reaktionsspekiren
auf Starungen des Lebensraumcs erwai-£en.

Von Mai 1993 bis Api·il 1994 wurde an eine,n zingest61·ten sowic eineni aufgcspulten
Strandabschni[r an der Wesrkiste Syl[s die Besiedlung der Flachwassergebiete durch Mcio-
fauna untcrsuchr, um die tkologischen Ausivirkungen von Sandvorspillungen durch Verin-

derungen in deren Bestanden z.u crkennen

2. Untersuchungsgebiet

Sylr, mk 93,5 kmz die griBre der nordfriesischen Inseln, bestehtaus einer Dunenland-

schafr auf eincm Geesrkern und ist durch eine Marschlandsdiaft im Os[en charaktcrisien.

Ausfuhrtiche Beschreibungen der biologischen,chemischenund physikalisclien Verhilmisse

an den Kus[en sind bei SCHMIDT (1968) zu finden.

Im Mai 1993 wurden an der- Wesrkuste vor List 0,84 Mio m3 Sedimcnr auf einer Lingc
von 1,5 km vorgespilt. Als Sandentnahmegebiet fur diese Vorspulung diente der Salzsand.

Er srelli elne nahe am Lister Tief gelegene flache Sandbank dar, weldic zum Lisrer Tief nach

Norden steil, nach Suden flach abfkilt.

Das ge rderre Sediment wurde durch das Emnahmeschiff in Strandn he transpordert
und durch eine mehrere 100 m lange Schwimmlcituog zum Strand gepumpr. Am Strand

wai- die flexible Kunstoffleitung in das Sediment eingegraben und mit einem Duker vei·bun-

den, welclier senkrecht zui· Uferlinic lag. An den Duker wurden nacheinander in beiden

Richrungen parallel zur Ufcrlinic feste Rohrccile angeschlossen, durch wetchc der Sand

7.unicbst iiber eine besimmre Sirccke in nardlicher, anscllieftend in sudlicher Richtung an

den Strand gespult wurde. Der Sirand wurdepro Tag auf einer Strecke von ca. 40-50 MMern

vorgespulr, wobei das Spulwasserin brcirer Faliaie senkrechr zur Rohrleitung ins Meer ablief

(Abb. 1-3).
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Abb. 3. Spulfuld eines Spulkorpers

3. Material und Methodcn

.5-;.-LJ.

Dic Beprobungen im Bereicli des Lister Spulk6rpers fanden vor, wdhrend sowie in de-

finierten Zekabstiinden nach Beendigung des Spuiprozesses stati. Diesc wurden sters sowolll
innerhalb (Stacionen 2A-SA) als auch aullerhalb (Vergieicilsstarion lA) des becinfluBren Ge-

bietes durchgefubr[, um zu erarbeiven, welche Rolle jabreszeitliche Aspekte im Laufe des

Wiederbesiedlungsprozesses spielen kannen. Von den 11 beprobren Stadonen befend sich
lediglich die Vergleichsstation IA w hrend der gesamren Untersuchung in einem von der

Aufspulung vallig unbeeinfluE[en Gebier (Abb. 4).
Die Probcnnahmen erfolg[en mit Hilfe eines Srechrohrs (Innendurchmesser 5 cm) bei

Niedrigwasser 3-7 Meter seewi rts des Srrandknicks (Abb. 5).
Pro Scation wurden Rinf Parallelproben uber cine Sedimenttiefc von 040 cm entnom-

men. Diese Sedimenderne wurden in zwei Tiefenhorizonte (0-5 cm und 5-10 cm) umerreilr
und mit 4 % Formol fixierr.

Am 11.6. 1993 und am 19. 4. 1994 w urd e an d er Sration 5A neb en der Sedi men ten tnah me

parallcl zur Wasserlinie zusurzlich ein Profil senkrecht dazu gelegt, wobei der Strandknick
die Null-Linie darsrellic (Abb. 6 u. 7).

Die quantitative Extraktion der Meiofauna aus den fixierten Sedimentproben erfolgre
durch 10minutige Elutriation. Die Konzentration der Organismen aus den Wasserprobcn ge-
schah iber die Filtration durch ein 42-pm-Sieb. Anschliefiend wurden siemir Bengalrosa an-

gefarbt, unterdem Binokularausgezihit und nach Grofiraxa sordert
Fur die Sediinentanalyse wurde das Verfahren der „Lufts[ral lsiebung" angewande, wel-

ches auf derErzeugung eincs Vakuums zwischen dem Sieb und einer Saugeinrichtung bcnihi-
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Abb. 6. Beprobungsschema des Profits an der Spulkarper-Srarion SA des Lister Spulkdrpers
am lI. 6.93

Die 48 Srunden bci 60 'C gerrockncren Sedimente passieren dabei cinen DIN-genormien
Sicbsarz, desscn Priifsiebe in geonierrischer Reihc beginnend bei eincr Maschenweite von 45

pm in 0,5-phi-Intervallen bis zu einer Maschenweire von 4000 pm ansteigen. Furiedes Sieb
berrug die Siebzeir mindes[ens drei Minutcn und wurde je nach Sedimenteigenschaften auf 6
bzw. 9 Minuren erhdht.

Die Bercchnung des Medians (Q 50) und des Soriferungskoeffizienren erfolgre auf der
Basis der bei GIERE et al. (1988) und GRAY (1984) beschriebenen Formeln.
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am 19.4.94

4. Ergcbnisse

4.1 Scclimcnizusammensetzung

Im riiumlichen und zeirlichen Verlauf inderce sich die Sedimen[zusammenserzung ent-

lang Ecs Spul 6rpers knum (Tab. 1).
Der Median lag in den oberf  chlichen 10 cm des Sediments zwichen 0,22 und 0,49 mm.

Der Sedimenthorizom zwischen 0 und 5 cm war im Gegensatz zum Horizont zwischen 5

und 10 cm durch einen geringeren Anreil an groben Sedimentbestandreilen gekennzeiclmet.
Das Sediment an der unbeeinflu£ren Vergleichss[ation lA war besser sorrieri als das en

den aufgespulten Stationen.

T.hb. 1. Kot·IigroBenvertcilung im Lister Untersuchungsgebier nm 21.5., 29.5., i4.7. und 25.9, 93

Sta ion

21.5,93
Median [nim]
Sor.koeff

29.5.93
Median [mm]
Sor .kocff.
14.7.93
Median Imm]
Sort.koeff.

25.9.9]
Median [mm]
Sort.kocff.

(* Mkrelwert aus 3 Para lelen, "* keine Probennahme)

1A 2A 2B 3A 3B 4A 5A 6A 7A

** 0,27 0,33 0,32 0,35 0,29 0,28 0,36
v- 0,65 0,79 0,55 0,82 0,76 0,52 ** 4* 0,48

0,28* 0,22 0,17 0,31 0,33 0,33 0,29* 0,39 0,33 0,32
0,49* 0,41 0,62 0,47 0,58 0,55 0,57* 0,61 0,58 0,48

0,27* 0,33 0,42 0,33 0,38 0,34 0,28e 0,52 0,39 0,40
0,48* 0,45 0,61 0,53 0,56 0,45 0,53* 0,44 0,47 0,37

0,38* *:> ** 11 * 0,25 0,30* 0,31 ** *,

0,60* *, ,) * 0,51 0,47* 0,49 e"
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Mir zunehmender Entfernung scew rrs vom Strandknick waren am il. 6.1993 und am

19.4.1994 sonohl eine Verringerung des mirderen Komgr endurchmessers als auch des

Sor[ierungskoeffizienren verbunden (Abb. 8 u. 9)
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4.2 Besiedlungs:nus[er

Die Gesamtindividuenzahlen in der obcren Sedimentschichi (0-5 cm) waren bis zum

19.4.1994, also bis 12 Monate nach Beendigung der Vorspu[ung, anderVergleichsstation LA

hdher als an den Stationen, dievor der Sandvorspiilung lagen und von dieser becinflutir wur-

den.
Voii Beginn der Uniersuchungsphase an sriegen die Gesamrindividuenzahlen an den

aufgespultcn Starionen z.warkontimuierlich an, erreichten jedoch bis zur lerzien Beprobung
nich[ die lndividuenzahlen der Siation lA (Abb. 10).

Der Haupranteil derMeiofaunakam anallen Stationenin den oberen 5 cm des Sediments

vor, und die Gesamtindividuenzablen sowiedie Individuenzahlen der einzelnen Tiergruppen
s[iegen mit zunchmender, seewirts gerichteter Entfernung vom Strandknick an (Abb. 11

bis 13).
Unabhingig von der systematischen Stellung wiesen verschiedene Ticrgruppen Ahn

lichkciten in ibren Besiedlungsmusrern auf (Abb. 14):
Ciliatan und Tardigraden erreichten saisonal hohe Individuenzahlen. Fur die aufgcspul-

ten Stationcn warcn geringere Individucnzahlen charakieristisch als fur die unbecinflulite
Vergleiclissration IA.

Nematoden und Turbelarien kamen mi[ hohen, jcdoch ver nderlichen Individucnzah-
len im Untersuchungsgebier von Wahrend der Spulprozell andauerre, wurden an den aufge-
spulten Srailonen an einigen Terminen hiihcre Individuenzahlen erreicht als im unbeeitifluB-
ten Verglekhsgebier. Nach Beendigung der Sr6rung uberstiegen die Individucnzahlen an der
Vergleichsstation zuniichsr jedoch die des aufgespalien Gebiets. sie gingen dann abcr in zu-

nehmend cinheitlichere Werre entlang des gesamren Spulkarpers uber-
Das Besicdlungsmusier der Gastrotrichen war durch schwankende Indivicluenzahlen

charakierisier[. Die Gastrotrichen besiedelten das nufgespulte Gebiet stsrker als die Vcr-

gleichsstation. In cinem begrenzten Zeitraum wihrend und kurz nach der Vorspalung (Ende
Mai bis Juni 1993) waren die beeinfluBte,i Stationen durch gleichinaBige Besiedlung charalk-
rerisiert, Ini weiteren Verlauf derBeprobungen nahmen iumlich und zeirlich unregelni Eige
Hfufigkeirsschwankungen zu.

Die Individuenzahlen der Harpacriciden waren zundchst sehr gering, stiegen aber
wiihrend des gesamten Unrersuchungszeirraums an den aufgespulten Sradonen an. Ein Jalir
nach Beendigung der Vet·.puluns wurden an deli bc:itifltillrei, S·.·iti„nen ·ibe:- immer nochgc-
ringere Individuenzahlen erreicht els im unbccinfluitten Vergleichsgebier.

Mir Ausnahme der Harpacticiden wiesen alle Tiergruppen an den aufgespulten Statio-
nen hohere prozentuale Anreilean den Gesamtindividuenzahien auf als an der Verglcichs-
station.

Fur den Lisrer Spulkbrper konnte entlang der kustenparallel gelegenen Stationen kein

Zusammenliang zwischen den Sedimentparametern und den Hbufigkeiten ausgewihirer
Tiergruppen nachgewiesen werden.

Lediglich inder Verreitung der Meiofauna senkrechr zur Wasserliniewaren nacbunse-
ren DatengeringfugigeAbnahme des mittleren Korngr6Bendurchmessers mk zinelimender
Enrfernung scewbrts vom Strandknick und Zunalime der Gesamtindividuenzahlen ver-

knupfr.
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Spillkorper-Station SA, Strandprofil. 11.06.93
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Lis193/94' Ciliata, gemmt List93/94: Turbeltaria, gesarnt Ust9384: Nematoda. gesamt
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U5t93/94: Gastiotricha, gesemi Us193/94: Harpacticoidea. gesamt l,5193/94. Tardigrada. gesamt
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5. Diskussion

Alle Umges[altungen in dem naiurlichen Sysrem der Sirand- und Flachwasserregionen,
die der Sicliering eines bes[immten Zustandes der Topographie dieoen sollen, stellen gleich-
zeitig Eingriffe in den Lebensmum dan Diese haben kurzfristige Auswirkungen durch die
MaBnahmen der Ingenieure und langfristige durch die Andeningen der hydrographischen
Bedingungen und der davon abblngigen Sedimenisrrukturcm Unter den Gesichtspunkien
von Arten- und Biotopschutz sind die Fragen nach Umfang und Dauerhaftigkck der Ande-

rungen bercchrigr.
Die Beobachrungen, die w,ihrend und nach einer Sandvorspulung auf Sy]i gemacht wer-

den konnien, 5 .:3:n cleudich, d-.B gl : pe:.2112.ci:e Rejor., ehnellwieder besiedelrwird, dcrLe-
bensraum fur die Sand fauna und dessen Zusammenserzung aber langfris[ig verindert werden.

Aus dem Sandentnalimegcbiet gclangtcn Korngrdien an den Strand, welche dori natur-

licherweise nicht auftrcten. Das vorgesp lcc Sed imen[ war in seiner Zusammenseczung here-

rogener als das Sed iment im unbceinflufiren Vergleichsgeblet. Infolge der stdndigen Aufwir-

belung des Sandes im Vorstrandbcreich und der liohen Sedimenttransportraten war jedoch
schon wcnige Tage nach Bcondigung dor Vorspiilung der Spulkdrper hinsichdich der Korn-

griBenvertellung nicht mchr vom unbccinfluBten Vergleichsgebier zu unterscheiden. Der

SpulprozeE verursachte starke Vcrwirbelungcn dcs Sediments bis in Tiefen > 10 cm. Schwe e

Bestandceile dcs Spulsandcs sedimenrierten zuerst, wilirend feinere Paitikel idnger in Sus-

pension blieben und so [ransportier[ wurden.
Bis zu einer Tiefe von 10 cm bastand weder wihrend noch nach Beendigung der Vor-

spiilung ein Zusammenhang zwlschcn den untersuchrcn Sedimentpammerern und den Hhu-

figkeiten der verschiedenen Tiergruppen. So bleibt es fraglich, ob die Verteilung der Meio-

fauna auf der Basis von Korngroilenver[ei]ungen zu erkl ren ist.
CONRAD (1976)bonnie zeigen, dal weniger der nfttlere KorngrdBendurchmesser als

vielmehr die Angularitit, d. h. die Winkcligkeir der Sandkirner bedeutend ist. Grobe Angu-
laritat bewirkr demnach eine graBere Hererogenir:it des Lcbensraums, welche v. a. in einer

erh6hrcn Anzahl an Habiraren und eineni erlioh[en Schutz vor Erosion rest,!Sen.
So mag die Frage nacli der Sediment-Mciofauna-Korrela[ion zwei Antworien haben.

Entweder reagieren die Individuen wirkfich nicht auf das Korngra£engefuge, oder der StreB
durch andere Umweltfaktoren uberschatter diese GANssoN, 1968). An Sandstrinden wirkt v

a. die Wasscrbewegung als Extremfaktor.
Die Meiofauna reagier[ mit schneller Besiedlung des Spulkorpers auf die S rung des

naturtichen Lebensmumes. Bercits nach ciner Tide sind alle Tiergruppen -vermudich in ver-

anderter Artenzusammenscrzung - im Spulkarper vorhanden. Die absoluten und relativen

Hiufigkcken aller Ticrgruppen im Spulk6rper zeigen jcdoch deutlichc Unterschiede zum an-

grenzenden nariirl chen Lebensraum.
Festzustellen ist, daB die Sandvorspuilung ke£ne Verinderung der ver[ikalen und hori-

zontalen Verreilungen der Mciofauna bcwirkt hat, wic sic fur naturliche, ungest6rte Lebens-

riume charakteristisch sind. Die intensive Vermischung von Sedimentund Fauna beim Spiil-
vorgang wird offensichrtich durcli Wanderung der Fauna in kurzer Zeit in die Verreilungs-
muster zuruckgefuhrt, wclche ungest6rte Lebensrbume kennzeictinen. Ein Einflull der

Sandvorspulungen aufdie Faunenzusammensetzung und die Muster der Wiederbesiedlung
durch Meiofauna ist jedoch deutlich nacligewiesen worden.

Innerhalb wcniger Stunden nach Beend gung def Vorspulung stiegen die H*ufigheiten
alter Ticrgruppen z.uniclisi deudich an. Dabel kann es sich nur um Individuen gehandelt ha-

ben, welclie inir der Tidenstr6mung in den wiederzubesiedelnden Lebensraum gelangren.
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Untcrsuchungsergebnissen PALMERS (1984) zufolge muE Reknitierung als ein mehrstu-

figer ProzeE betracliter werden, der von folgenden Faktoren abhhngc
1. Verfugbarkeir von Besiedlern
2. Fi higkeit der Besiedler, den gest6rten Lebensraum zu erreichen

3. Fi higkcit der Bcsicdler im neuen Lebensrguin zu Uberleben
Die Grafte des z.u besicdclnden Lchensraumes und die Endernungvon porendellen Be-

sicdlcrn hat zum einen EinfluB auf die spitere Arrenzusammense[zung der Lebensgemein-
schaft, zum andemr auf die Zeit, die benotigr wird, bis ein Sied[er erstmals in neuen Le-

bensraum auftrirr (COULL u. PALMER, 1984).
Far die Besiedlung des groBen Gebiercs eines Spalkarpers scheini die passive Einwan-

derung der Bcsie[tier uber die Wassers:iule dominierend. Fur Lebensdume, welche - wic der

Lisier Spilkdrper-durch variable Faunenzusammenserzungen, fehlende Untergrundstruk-
ruren (z. B. Makrofauna-Wohnrahren im Sediment) und starke Wasserbewegungen charak-
terisiert sind, mull dic Wiederbesiedlung durch Mciofauna uberwiegend als passiver ProzeE
als Folge von Resuspension gedeuter werden (PALMER, 1984) (Abb. 15).

Die schnelle Besiedlung des Syker Spulk6rpers war nur infolge der starken Wasserbe-

wegungen und den damit verbundenen hohen Faunenrianspor[raten moglich. PALMER U.

Gurr (1985) konnren nacliweisen, daB die Meiofauna den gleichen Erosions- und Suspen-
sionsprozesseti unterliegr wie das Sediment und mit diesem verdrifter ivird. Debei muB

berucksichtigt werden, daE solche Tiere, die sich nichi an Sandkorner anlefren konnen, ei-

nen geringeren Aquic,ile·it,Jurchine..ier bebiizen . !6 die unlebundenen S, idkan:er und full-
liclileichier und weiter bei gegebenen Transpor[bedingungen verdbfter werden.

MECHANISMUS: AKnV

AKTIVER EINTR TT

MEIOFAUNAINDERWASSERSAULE

SUSPENStON DURCH
VERWIRBELUNG

AKT VE RUCKWANDERUNG

MEIOFAUNA IM SEDIMENT

STROMUNG: GERING
UNTERGRUND-
STRUKTUR: VORHANDEN
TIERGRUPPEN: OBERWIEGEND COPEPODEN

I ART DER STORUNG: B)OLOGISCH
LEBENSRAUME: Z. B. SEEGRASWIESEN

PASSIV

PASSVES ABSINKEN

HOCH

EROSION

NICHT VORHANDEN
VARIABEL
BIOLOGISCH, PHYSIKALISCH
z. B. STRANDE

Abb. 15. Illustrationder ktivenundpassivenMcclianismen, welcheden EinrrirIvonMciofaunaazisdem
Sedlment in die Wassersbule bewirken (vertndert aus: PALMER, 1984)
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Fiir den Lister Spulkarper komite gezeigr werden, da#auf dem systematischen Niveau
der Tiergruppe schon bald nach der Beendigung der Vorspiilung keine deurlichen Unter-

schiede zwischen den Besiedlungsmustern des gest6rten Gebiets und eines nararlichen
Strandabschnitts bcstehen. In welchem Ma£e und wie lange jedoch auf dem Niveau der Ar-

cen die Zusammensetzung durch die Vorspulung vedndert wird, bleibt ungeklirr. Fur an-

thropogenc Effckre wird angenommen, dall sie Struk[uren mariner Lebensgemeinschaften
aufeincm halieren taxonomischen Niveau becinflussinals naturlicheUmwelivariablen (z. B.

Wasserricfe). So stcliten WARWICK (1988) und HERMAN u. HEip (1988) fesr, dall zui- Be-

schreibung von Faunenzusammenserzungen entlang von Verschinutzungsgradienten Aribc-

stimmungen ofr nicht erforderlich sind. Im Vergleich zu einem haheren raxonomischen
Niveau sind oftmals keine zus zlichen Aussagen m6glich.

Der Versuch, die Auswirkungen anthropogener Eingriffe in den Lebensraum marincr
Fauna durch Verindeningen benthischer Gemeinsclmfrssirukturen zu verdeu[lichcn, fuhrte
bislangzu unterschiedlichen Ergebnissen. Fur einen portugiesischen Kiasrenabschnit[ konnre
ein EinfluB von Verschmuzzung auf Biomasse, Diversitit und Anzahl dcrTaxaweder fur die
Makro- noch furdie Meiofaunanachgewiesenwerden (AUSTEN e[ al; 1989). SANDULL! u. DE
NICOLA-GLUDICT (1989) dagegen konnien in cinem Laborexperiment zeigen, daB dic Hhu-

figkeiten alter Meiofauna-Taxa proportional zum organischen Gehalr des Sedimentes abneh-
men.

Im Rahmen dieser Studie wurde eine fur jede Tiergruppe spezifische An[wort auf die

Vorspilung festgestell[. Diese tuBerte sich in charakteristischen Besiedlungsmustern, wcichc
auf unterschiedliche Besiedlungsfdhigkciten der Ar[en in einem verbnderren Lebcnsraum

zurackgefuhrt werden k6nnen. Dabei erwiesen sich Arten mit kurzen Generarionszeiren
oder mebreren Fortpf anzungsperioden (r-Srrawgcn) als crfolgreichere Besiedler (HocKING
u. OLLASON, 1981). Der untersuchte Lebensmum von Syl[ ist in hohem Male physikalisch
durch Seegang, Stramungen und Sedimenttransport besriinmi, und die Anzahl der r-Strarc-

gen dfirfte deswegen hoch sein
Meiofauna an Hochcnergie-Kusicn isr autgrund der variablen physikalischen, chemi-

schen und biologischen Bedingungen, welchen sie ausgesetze ist, resistenrer gegenuber
Sti;rungen des Lebensriumes. Diese Grunde fuhrten ALONG[ et al. (1983) als Ursachedcr ho-
hen Toleranz von estuarinem Meiobenthos gagenuber UniweltstreE auf.

Durch Sandvorspulungen wird der Fiacliwasserbercichverdndert- Infolge der Dynarnik,
wetche vorgespulte Kustenabschnitte kennzeiclinet und der Lebensstrategien der dort vor-

kommenden Melofauna, beginnt eine Wiederbesiedlung des Spulk6rpers zwar schon wenige
Stunden nach Beendigung der Vorspulung, dennoch sind die 6kologischen Auswirkungen
dieser S[randerlgalrungsmafinahmeaufdie Sandluckenfauna auch noch einJahr nach Beendi-

gungdes Eingriffs nachzuwcisen. So rreten die Harpacticidenim Spulkirpermir dcutlich ge-

ringeren Individucnzahlen auf als im ungestarten Vergleichsgebie[. Auch in andercn Snidien
erwiesen sich dieHarpacticidenalsdieTiergruppe, welche am sensibeisten auf S(6: ngen der

naturlichen Lebensbedingungen reagicr[e (SANDULLI u. DE NICOLA-Gn.DICI, 1990).
Unter den Gesichtspunkien von Biotop- ind Artenschutz stel]r sich somi[ die Sandvor-

spulung an der Westkuste Sylrs als eine umweltvertrdgliche Maftnahme dan Alicli bei in Zu-
kunft erforderlich werdenden Strand-und Dunenskberuaigen kann davon ausgegangcn wer-

den, daE die MaBnalimen nur relativ kleinc Sri·andbereiche beeinflussen werden, wbhrend

anschliellende, weit grafiere Strecken ungest6rt bleiben und als Quelle fur die Wiederbe-
siedler erlialten werden. Ein Tralispor[ der Fauna mic dem KusrenIKngsstrom, der aucli das
Sediment entiang der Kisten versetz& sowie die Tidenstrbmungen sorgen als na irliche,sters
vorhandene Prozesse fur die Wiederbesiedlung des Lebensraumes.
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