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Aus dem Zoologischen Institut der Universitat Kiel 
Abteilung fur Allgemeine Zoologie 

Harpacticoiden aus dem lenitischen Watt und den Salzwiesen 
der Nordseekilste 1) 

von 

SIEVERT LORENZEN 

Zusammenfassung: 30 Harpacticoidenarten wurden im lenitischen Watt und in den Salzwiesen der 
deutschen Nordseekiiste gefunden. Die Beschreibung von vier Arten (Microarthridion fallax, M. litto

rale, Amphiascoides debilis, Enhydrosoma gariene) wird ergiinzt. Amphiascoides limicola wird als 
Synonym von A. debilis angesehen, Von Stenhelia palustris wird der Wohnriihrenbau beschrieben. 

Harpacticoids from North Sea mud flats and salt marshes (Summary): 30 species of harpacticoids 
were found in mud flats and salt marshes (Spartina townsendii, Puccinellia maritima, Festuca rubra)

on the western coast of Germany. Additional details to the description of four species (Microarthri

dion fallax, M. littorale, Amphiascoides debilis, Enhydrosoma gariene) are presented. Amphiascoides

limicola is considered to be synonym with Amphiascoides debilis. Living tubes of Stenhelia palustris

are described. 

Die Harpacticoidenfauna des lenitischen Watts und der Kilstensalzwiesen Deutschlands 
ist gut bekannt (NOODT 1957, BILIO 1966 ). Ein wesentlicher Grund hierfiir liegt darin, 
daB die Artenzahl in beiden Lebensraumen gering ist, in den Salzwiesen sogar sehr gering. 
Die Arten des lenitischen Watts sind weitgehend substrateuryi:ik und euryhalin 
(NOODT 1957) und ki:innen hohe Individuendichten erreichen (REES 1940, SMIDT 
1951, NOODT 1957, LORENZEN 1968); die Arten der Salzwiesen verhalten sich den 
Umweltfaktoren gegeniiber stenoplatischer als die Wattarten und erreichen oberhalb der 
Linie des mittleren Tidenhochwassers nur noch sehr geringe Individuendichten. Die 
Harpacticoidenarmut ist insofern verwunderlich, als die marinen und Brackwasser
Nematoden hier cine erstaunlich hohe Artenfillle und Individuendichte besitzen, hi:iher 
noch als im angrenzenden Watt (LORENZEN 1968, 1969). 

Im folgenden werden - in Erganzung zu den Arbeiten von NOODT (1956) und BILIO 
( 1966) - alle Harpacticoidenarten aufgefilhrt, die bei den eigenen Untersuchungen 
gefunden wurden. Es sind 30 Arten. Die Fundortangaben wurden, sofern die Arten nicht 
ausgesprochen selten waren, allgemein gehalten. Die untersuchten Biotope sind das 
Sandschlickwatt des oberen Eulitorals, Priele und Ti.impel innerhalb des Salzwiesengebiets 
und die Salzwiesen (Spartina townsendii, Puccinellia maritima, Festuca rubra). Genaue 
i:ikologische Angaben Uber die Biotope sind an anderer Stelle gemacht worden (LOREN
ZEN 1968). Die Fundorte liegen an der Westkiiste von Schleswig-Holstein; es sind dies die 
Hamburger Hallig (ni:irdlich von Husum, um 28 °/oo Salzgehalt), das Vorland vor dem 
Ketelsbi.iller Sommerkoog (ni:irdliche Meldorfer Bucht, um 20 °/oo Salzgehalt), die Griine 
lnsel (Eidermilndung, um 15 °/oo Salzgehalt), Dagebilll (nur eine Probe, um 30 °/oo 
Salzgehalt), Sti:irmilndung (im Elbmi.indungsgebiet, 1 - 2 °/oo). Ausnahmsweise stammt 
cine Probe auch von der schleswig-holsteinischen Ostkiiste, namlich_ von Schleimilnde 
(ni:irdlich der Kieler Bucht, um 15 °/oo Salzgehalt). 

1) Die Untersuchungen wurden mit Unterstiitzung der Deutschen Forschungsgemeinschaft durchge
fiihrt. Herrn Prof. Dr. W. Noodt, Kiel, danke ich filr seinen Rat bei meinen Studien an Harpacticoi·
den und fur die Benutzung seiner Bibliothek.

215 



Artenliste: 

Longipedia minor T.u.A. SCOTT 1893: 1 9, I. 1965, Meldorfer Bucht, waBriger 
Schlick eines Priels. 

Canuella furcigera SARS 1903: Im Sandschlickwatt z.T. haufig gefunden, im reinen 
Schlick (z.B. in den Prielen) und in den Salzwiesenttimpeln ist die Art lrrgast. 

Ectinosoma (Halectinosoma) curticorne BOECK 1872: Haufig im Schlickwatt und in 
SalzwiesentUmpeln, auf der Hamburger Hallig haufiger als in der Meldorfer Bucht. - Die 
dorsoventral abgeflachten Nauplien konnen schwimmen, wenn auch nicht so gut wie die 
gewandten Copepodidstadien und die Adulten. 

Ectinosoma (Halectinosoma) gothiceps GIESBRECHT 1881: 1 9, II. 1966, Hamburger 
Hallig, Sandschlickwatt. 

Leptocaris (= Horsiella) brevicornis (VAN DOUWE 1904). Die Art wurde ausschlieB
lich auf Spartina-Pflanzen gefunden, und zwar von der unteren bis zur oberen Verteilungs
grenze des Grases. In zwei Proben vom 9.X.1968 befanden sich auf 5 g Halmen und 
Blattscheiden, die 5·- 10 cm Uber dem Erdboden abgeschnitten wurden, 18 bzw. 
24 Exemplare. Die Art ist bekannt daftir, daB sie vom reinen SUB- bis zum Meerwasser als 
Lebensraum Ritzen von Wasser- und Sumpfpflanzen bevorzugt (LANG 1948). 

Microarthridion f al lax PERKINS 19 5 6 
(Tafel 1, Abb. 1 a-f) 

Material: 91: Hamburger Hallig, Prielsohle, 26.II.1967. 92 : Schleimtinde, Salzwiesen
tUmpel, 10.Xll.1964. 93: GrUne Insel, SalzwiesentUmpel, 8.XII.1964. 
c\: Meldorfer Bucht, SalzwiesentUmpel, 29.IX.1963. 

Eine der haufigsten Arten des lenitischen Eulitorals und der SalzwiesentUmpel, vom 
vollmarinen Bereich bis etwa 15 °/oo Salzgehalt, Nord- und OstseekUste. Die Art ist neu 
fur Deutschland, Obwohl M. fallax nicht nur an der deutschel). Ktiste haufig ist - WELLS 
(1963) gibt die Art als charakteristisch fiir astuarinen Schlick in England an -, wurde sie 
erst 1956 von PERKINS als eigene Art erkannt und vorher allem Anschein nach mit 
M. littorale vermengt. Beide Arten unterscheiden sich jedoch eindeutig durch eine Reihe
wesentlicher Merkmale; diese betreffen Zahl und Befiederung der Borsten des Exopoditen
der 2. Antennen (Abb. le bzw. 2c); Lange der Hinterrandbedornung am Cephalothorax
und der freien Segmente, sofern diese Hinterranddornen tragen (Abb. la bzw. 2a); Zahl
der Innenrandborsten am mittleren Glied der 2. und 3. Pereiopoden ( eine bei M. fallax
zwei bei M. littorale); Stellung der vier Borsten an den 5. Pereiopoden des 9 (Abb. ld
bzw. 2d); GroBe und Befiederung der Borsten an den 5. Pereiopoden des o (Abb. le
bzw. 2f). Zu diesen Differentialmerkmalen konmen einige unauffalligere hinzu; sie

Legende zu den nebenstehenden Abbildungen (Tafel 1): 

Abb. 1: Microarth1·idion fallax a) Vorderkorper des 91; b) Antenne des 92; c) Exopodit der 
2. Antenne des 92; d) 5. Pereiopod des 93; e) 5. und 6, Pereiopoden des 01; f) Endopodit
des 2. Pereiopoden des 01,

Abb. 2: Microarthridion littorale a) Vorderkorper des 91; b) 1. Antenne des 92; c) Exopodit der
2. Antenne des 92; d) 5. Pereiopod des 92; e) 5. Pereiopoden des 93 (der linke der
Zeichnung ist anomal); f) 5. und 6. Pereiopoden des 01; g) Endopodit des 2. Pereiopoden
des q. 
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Tafel 1 (zu Lorenzen) 
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bctreffen die Befiederung der kriiftigen Darnen an den 1. Antennen (Abb. lb bzw. 2b); 
die Langenvcrhaltnissc der beiden Aul3enranddornen am Endglied des Endopoditen der 
2. Pereiopoden bcim d (Abb. 1f bzw. 2g); die Gr613e der Nackenorgane (Abb. la bzw. 2a).

PER.KINS ( 1956) nennt weiterc Diffcrentialmerkmale, die jedoch falsch sind oder
nicht zu bestatigcn waren. So sind beim d die 6. Pereiopoden sehr wohl vorhanden, sie 
sind bci PER.KINS als 5. Pereiopoden beschriebcn warden, wahrcnd die wahren 5. Perei
opodcn iibcrschcn wurdcn; bcim angeblichen Exopoditcn an den 5. Pereiopoden des 9 
handelt es sich um den au13cren Tcil des Basiendopoditen mit einer Borste und dem 
aul3crcn Rand der urspriinglichcn Basis mit der Au5enrandborste und cinem Nebendorn; 
es ist kcine Besonderheit, da/3 die dd vorwiegcnd mit unreifen 99 in Prakopula 
angetroffcn werdcn, nach meinen Beobach tun gen ist dicse Verhaltensweise bei Harpacti
coiden verbreitet; das 9 ist im Durchschnitt nicht gr65er als das d. - Adulte, Copepodide 
und Nauplien sind gute Schwimmer. 

Microarthridion littorale (POPPE 1881) 
(Tafel 1, Abb. 2a-g) 

Material: 91, 93, d1: Stormiindung, wa13riger Schlick, 19.IX.1963. 92: Grune Insel,
Salzwiesentiimpcl, 8.XII.1964. 

Im eigcntlichen Untcrsuchungsgcbiet wurde die Art nur sclten angetroffen, da sie im 
Gegcnsatz zu M. fallax im Bcreich von etwa 15 °/oo bis zum fast sii5en Wasser lebt. Im 
oligohalinen, wal3rigen Schlick an der Stormiindung (Au5enelbe) wurde sie am 
19 .IX.1963 masscnhaft gcfunden. Die Schwesternarten M. fallax und M. littorale bevor
zugen sehr ahnliches Substrat, aber verschiedene Salzgehaltsbereiche, was durch die 
Beobachtungen von WELLS (1963) bestatigt wird. Die nun hinfallige Charakterisierung 
von M. littorale als einer holeuryhalinen Art (NOODT 1956) beriicksichtigte noch nicht 
die Trennung bcider Artcn. 

Gelegentlich wurde an einem der beiden 5. Pereiopoden des 9 eine kleine Abweichung 
gefunden, indem eine Borste reduziert war (Abb. 2e). 

Tachidius discipes GIESBRECHT 1881: Sandschlick wird vor Schlick bevorzugt. 
Extreme Massencntwicklungen dieser euryoken Art wurden im Juni 1964 und 1965 
beobachtet. In Salzwicsentiimpeln eine der haufigsten Arten. 

Adulte und Copepodide sind sehr schnelle Schwimmer, die Nauplien schwimmen 
langsamer. 

Harpacticus flexus BRADY u. ROBERTSON 1873: Selten in Salzwiesentiimpeln, 
Prielen und im Sandschlickwatt angetroffen. Adulte und Copepodide sind au5erst 

Legende zu den nebenstehenden Abbildungen (Tafel 2): 

Abb. 3: Amphiascoides debilis a) 1. Pereiopod des 91; b) Endglied des Exopoditen des 2. Pereiopo
den beim 91 (oberhalb der fnnenrandborste ist deutlich die Ansatzstelle einer Borstc zu 
sehen, die vollig reduziert ist); c) 2. Pereiopod des 01; d) 5. Pereiopod des 91; e) 5. Pe
reiopod des d1; f) Furka des 91; g) Furka des 92; h) Furka des d1. 

Abb. 4: Stenhelia pa/usttis, Wohnrohrenbau. Die Datumsangaben zeigen, in welcher Zeit sich die 
Wohnrohren veriindern. Die breiten Rohren stammen von adulten Weibchen, die diinnen 
von Nauplien. 

Abb. 5: Enhydrosoma gariene a) Furka des 91; b) Furka des 92; c) Furka des 93; d) Furka des 
d1; e) 5. Pereiopod des 91; f) 5. Pereiopod des <)I. 
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gewandte Schwimmer, die Nauplien sind jedoch vollig schwimmunfahig, sie konnen sich 
bei Stromung sehr fest ans Substrat klammern. 

Parathalestris intennedia GURNEY 1930: Im Mai 1966 wurden etwa 20 Tiere auf 
7 cm2 im Sandschlickwatt vor Dagebiill gefangen. Die Art ist neu fiir Deutschland. 

Amphiascus minutus (CLAUS 1863): 1 9, VIII. 1965, Priel in der Meldorfer Bucht. 
Amphiascoides debilis (GIESBRECHT 1881) 
syn. Amphiascoides limicola (BRADY 1900) 
(Tafel 2, Abb. 3a-h) 

Material: 91: Hamburger Hallig, waBriger Schlick, 14.XI.1964. 92: Schleimiinde, Salz-
wiesentiimpel, 10.XII.1964. o1: Meldorfer Bucht, oberes Eulitoral,
15.IX.1964.

Haufig im Schlick- und Sandschlickwatt. 
BRADY ( 1900, nach LANG 1948) hat nach einem 9 die Art A. limicola aufgestellt. 

Das einzige Differentialmerkmal gegen A. debilis schien der Bau der au.Beren Furkalend
borste zu bieten, die bulbenformig ist bei ,,A. limicola" (wie in Abb. 3f) und normal 
borstenformig bei A. debilis (wie in Abb. 3h). Die angeblich verschiedene Lange der 
1. Antennen ist als Differentialmerkmal unbrauchbar, da die Angaben von BRADY zu
ungenau sind. 1963 hat WELLS das o von ,,A. limicola" beschrieben, ohne jedoch auf den
Bau der auBeren Furkalendborste einzugehen. Bei o, die Herr Dr. Wells mir freundlicher
weise sandte, erwies sich diese Borste als normal borstenformig gebaut. Damit trifft die
Beschreibung von ,,A. limicola" vollig auf die Tiere zu, die ich bei meinen Unter
suchungen fand und als A. debilis bezeichne. Eine Synonymisierung beider Arten
erscheint mir gerechtfertigt, da -Obergangsstufen im Bau der au.Beren Furkalendborste
gefunden wurden (Abb. 3g) und ein sorgfaltiger Vergleich der eigenen Tiere mit der
Beschreibung von GIESBRECHT (1881) und dessen Praparaten, die sich im Zoologischen
Museum der Universitat Kiel befinden, eine bis in kleine Details reichende Dbereinstim
mung im Bau der Antennen, der Pereiopoden, der Furka und in der Beborstung der
Korpersegmente ergab. Adulte und Copepodide sind gute Schwimmer, die Nauplien, die
breiter als lang sind und sich seitlich bewegen, sind vollig schwimmunfahig.

Paramphiascopsis longirostris (CLAUS 1863): 2 9, IV. 1964, Sandschlickwttt der 
Meldorfer Bucht. 

Schizopera clandestina (KLIE 1924): Vereinzelt aber regelmaBig in den Salzwiesen 
(Spartina-Wiese bis Rotschwingelrasen). 

Schizopera pratensis NOODT 1959: Nach BILIO (1966) eine spezifische Salzwiesen
art. Ich fand die Art von der Spartina-Wiese bis zum mittleren Andelrasen, und zwar 
wesentlich haufiger als S. clandestina, was mit den Befunden von BILIO iibereinstimmt. 
Wie Harpacticoiden ganz allgemein in den Salzwiesen keine hohen Individuendichten 
erreichen, so iibersteigt auch die der beiden Schizopera-Arten kaum die Zahl von 
2 - 3 pro cm2 . Beide Arten bevorzugen die tieferen Substratschichten, sie wurden bis 
20 cm tief unter der Oberflache des Andelrasens beobachtet. 

Beide Schizopera-Arten sind als Adulte und Copepodide gute Schwimmer und 
erweisen sich in ihrer Anatomie iiberhaupt nicht als Wiihler; die Nauplien sind breiter als 
lang, bewegen sich seitlich und sind vollig schwimmunfahig. 

Stenhelia (Delavalia) palustris BRADY 1862 
(Tafel 2, Abb. 4) 
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Der Verteilungsschwerpunkt liegt wenig unterhalb der Hochwasserlinie. BRESCIANI 
(1961) ziichtete S. palustris, offenbar jedoch ohne einen Wohnrohrenbau bei seinen 
Tieren zu beobachten. BRESCIANI verwandte Sand als Wohnsubstrat. Bei den eigenen 
Untersuchungen wurden einzelne Tiere dieser Art in Blockschalchen mit Wasser und 
wenig Schlick vom Standort einige Wochen lang in feuchten Kammern gehalten. Dabei 
konnte einwandfrei beobachtet werden, daB sich die Tiere Wohnrohrchen bauten 
(Abb. 4). Eine solche Beobachtung. ist meines Wissens noch nicht an Harpacticoiden 
gemacht worden. 

Die Wohnrohre ist rund 10 20 Mal so lang wie das Tier und so breit, daB das Tier in 
ihr wenden kann. 1st nur wenig Substrat vorhanden, wird die Rohre dem Untergrund 
angeheftet, bei reichlichem Substrat kann sie sich vom Untergrund erheben. Die Wand der 
Rohre besteht aus zusammengekitteten Substratteilchen; die Kittsubstanz wird vom Tier 
selbst produziert. Die Wohnrohre wird fortwahrend an einem Ende weitergebaut und 
verfallt am anderen Ende langsam (s. Abb. 9). - Die Fortbewegung in der Rohre 
geschieht durch Schreiten mit den 2. Antennen. Oft wurde beobachtet, wie Stenhelia 
unablassig vom einen Ende der Rohre zum anderen und zuriick wanderte und nach einiger 
Zeit an einer beliebigen Stelle ins Freie ausbrach. Die erneute Beobachtung nach einigen 
Stunden zeigte stets, daB die Tiere in die Rohre zuriickgefunden hatten, daB also ein 
gewisses Heimfindevermogen existiert. Frisch geschliipfte Nauplien halten sich in den 
ersten Tagen in der miitterlichen Rohre auf. Mutter und Nauplius storen sich nicht, wenn 
sich ihre Wege kreuzen. Sehr bald schon fangen die Nauplien an, sich ihre eigenen Rohren 
zu bauen. Diese konnen entweder direkt von der miitterlichen Rohre abzweigen oder 
isoliert von ihr in einiger Entfernung angelegt werden. Der Durchmesser der Nauplius
rohren entspricht �twa der Lange der Nauplien. Die Nauplien sind breiter als lang (s. Abb. 
bei BRESCIANI 1961 ), bewegen sich seitlich und brauchen daher nicht wie die Adulten 
und Copedodide beim Umkehren in der Rohre die Orientierung der Korperachse zu 
andern. Adulte und Copepodide sind maBig gute Schwimmer, Nauplien sind vollig 
schwimmunfahig. 

Ameira scotti SARS 1911: 1 o, IX. 1964, Priel in der Meldorfer Bucht. 
Nitocra spinipes BOECK 1864: Einzelne Tiere in hochgelegenen Salzwiesentiimpeln 

der Meldorfer Bucht; am 7.III.1967 1 o 2 3 cm tief im Substrat der oberen 
Spartina-Wiese der Hamburger Hallig. 

Nitocra typica BOECK 1864: Einzelne Tiere in hochgelegenen Salzwassertiimpeln der 
Meldorfer Bucht. 

Mesochra lilljeborgi BOECK 1864: Neben Tachidius discipes die haufigste Harpacti
coidenart der Salzwiesentiimpel, vor allem der hoher gelegenen; im Watt und in den 
Prielen ist die Art nur selten. In den Tiimpeln ertragt M. lilljeborgi Salzanstieg, Austrock
nung und H2S besser als jede andere Harpacticoidenart.

Mesoclll'a rapiens (SCHMEIL 1894): Vereinzelt in hochgelegenen Salzwiesentiimpeln 
der Meldorfer Bucht. 

Enhydrosoma buchlzoltzi (BOECK 1872): Sehr selten auf der Hamburger Hallig im 
Schlick nahe der Hochwasserlinie. 

Enhydrosoma gariene GURNEY 1930 
(Tafel 2, Abb. Sa-f) 

Material: '? 1, '? 3: Hamburger Hallig, waBriger Schlick, 15.II.1966. '?2: Meldorfer Bucht,
wiiBriger Schlick, l 9.VII.1964. o1 : Hamburger Hallig, waBriger Schlick, 
25. VIII.1964.
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RegelmaBig und nur selten in groBeren Individuendichten im Schlickwatt, seltener im 
Sandschlickwatt gefunden. Im Gegensatz zu den meisten anderen Harpacticoidenarten des 
Eulitorals werden tiefere Substratschichten vor der Oberflachenschicht bevorzugt. 

GURNEY ( 1930) weist in seiner Originalbeschreibung auf einen auffallenden Ge
schlechtsdimorphismus in der Ausbildung der Furka hin (LANG 1948 erwahnt diesen 
Dimorphismus nicht in seiner Monographie): Ihr Verhaltnis von Breite zu Lange betragt 
beim c;> 1 : 1,3 (nach der Zeichnung GURNEYs), beim o 1 : 4,4. Das entspricht voll den 
eigenen Befunden, wie sie in Abb. Sa (9) und Sb ( o) dargestellt worden sind. Es zeigte 
sich, daB der Geschlechtsdimorphismus nicht starr eingehalten wird: Zwar besaBen alle 
102 untersuchten oo die filr sie typische schlanke Furka (Abb. Sd), doch von den 111 
untersuchten c;>c;> besaBen nur 92 die typische breite Furka (Abb. Sa), wahrend die iibrigen 
19 c;>c;> eine schlanke Furka wie die oo besaBen (Abb. Sc). Da die c;>c;> mit schlanker Furka, 
die alle voll ausgewachsen waren, in allen iibrigen Merkmalen mit den Breitfurka
Weibchen iibereinstimmen und gelegentlich Obergangsformen im Bau der Furka gefunden 
werden (Abb. Sb), besteht nach meiner Meinung kein Zweifel an der Zugehorigkeit der 
verschiedenen c;>c;> zu einer Art. 

In einer Probe vom 25.VIII.1964 aus der Meldorfer Bucht wurden vier oo beobachtet, 
die sich in Prakopula mit letzten Copepodidstadien von Breitfurka-Weibchen befanden. 
Adulte und Copepodide sind maBig gute Schwimmer. 

Eine nahe verwandte Art von E. gariene, E. longifurcatum SARS 1909, wurde von mir 
nicht in den untersuchten Biotopen gefunden, obwohl NOODT (1956, 1957) und WELLS 
(1963) ein regelmaBiges Vorkommen dieser Art im Schlickwatt angeben. Beide Autoren 
haben im selben Biotop auch E. gariene gefunden; ich halte es filr moglich, daB die 
Schlankfurka-Tiere als E. longifurcatum fehlbestimmt und nur die Breitfurka-Weibchen 
als E. gariene erkannt wurden. 

Nannopus palustris BRADY 1880: Von allen untersuchten Harpacticoidenarten besitzt 
diese Art die weiteste Verteilung innerhalb der untersuchten Biotope. Allgemein liegt der 
Verteilungsschwerpunkt im lenitischen Watt nahe der Hochwasserlinie, hier werden 
Wattentilmpel und -buckel und die untere Spartina-Wiese besiedelt; eine starke Entfaltung 
kann auch in stark eutrophierten oder ausgesilBten Salzwiesentilmpeln stattfinden. 
Normalerweise wird die Substratoberflache bevorzugt, doch vermag die Art im gut 
oxidierten Schlick von Prielrandern oder Schwemmbuckeln auf der Prielsohle bis etwa 
10 cm tief in das Substrat einzudringen. Der robuste Korperbau und die stark bedornten 
Antennen weisen die Art als guten Wiihler aus; Adulte und Copepodide sind maBig gute 
Schwimmer; die Nauplien sind zum Schwimmen ilberhaupt nicht befahigt. 

Parepactophanes minuta KUNZ 1935: Je ein Tier 2 3 cm tief im Substrat der 
Spartina-Wiese (III. 1967) und des mittleren Andelrasens (IV. 1965). 

Heterolaophonte minuta (BOECK 1872): Selten im Sandschlickwatt der Meldorfer 
Bucht. 

Laophonte thoracica (BOECK 1864): 1 c;>, IV. 1964, hochgelegener Salzwiesentilmpel 
der Meldorfer Bucht. 

Paronychocamptus curticaudatus (BOECK 1864): Selten im Schlick und Sandschlick 
der Meldorfer Bucht und der Hamburger Hallig. 

Paronychocamptus nanus (SARS 1908): RegelmaBig und nie haufig in Salzwiesen
graben und Prielen gefunden, weniger im Watt. 

Platychelipus littoralis BRADY 1880: Der Verteilungsschwerpunkt liegt etwas unter
halb der Hochwasserlinie, hier konnen oft recht hohe Individuendichten dieser Art 
beobachtet werden. Habituell bestehen Ahnlichkeiten mit Nannopus palustris, doch sind 
bei P. littoralis Adulte, Copepodide und Nauplien vollig schwimmunfahig. 
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