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Die Salz- und Küstenlaufkäfer Deutschlands – Ver-
breitung und Gefährdung

Gerd Müller-Motzfeld

Abstract: Salt and coastal ground beetles in Germany – distribution and endangerment. – The 46 
ground beetle species found in Germany which show a preference for salt habitats are differentiated 
into the following ecological types: 22 halobiontic species, 13 halophilic species, and 11 halotolerant 
species. Based on a numeric classification, the habitat preferences of ground beetles are listed with 
respect to the following main characterisations: degree of endangerment, type of distribution, and 
type of adaption to salt conditions (osmotic power of the soil solution).
Three biogeographic types can be differentiated among the salt and coastal ground beetles of Germa-
ny. These are: 9 species with western (Atlantic) distribution, 9 species with Central/South-European 
distribution, and 28 species with eastern (continental) distribution. Beetles with a preference for salt 
marshes and salt grassland (25 species) account for the highest number of salt preferring ground beet-
les in Germany. Only 13 species prefer  salt-grasslands under continental climate conditions (including 
“Solontschaks” and  Salicornia vegetation).
78% of  ground beetle species with a preference for salt and coastal habitats are listed as extinct, vulner-
able, threatened or endangered in the Red List of Germany (TRAUTNER et al.1997). Of the halobiontic 
ground beetle species, 91 % are included in the Red List. However, there are only 10 species of salt and 
coastal habitats that have a high biogeographic importance (“space importance”) for Germany. This re-
sults in a high degree of national responsibility in Germany for the species conservation of the following 
ground beetles: Dyschirius extensus, Bembidion pallidipenne, Agonum monachum, Amara quenseli 
silvicola and Amara strenua. Other species with a lower level of “space importance” are: Bembidion 
aeneum, B. aspericolle, B. cruciatum polonicum, B. maritimum and Dicheirotrichus gustavii.

1 Einleitung

Eine umfassende Zusammenstellung von Salz-Kä-
fern der Küsten der Nord- und Ostsee publizierte 
von Lengerken (1929), seitdem wurde die Kennt-
nis über die Salzbindung der Laufkäfer vor allem 
durch immer intensivere Erhebungen an Bin-
nenland-Salzstellen und Küsten vertieft. Horion 
(1959) präzisierte und ergänzte die Angaben von 
Lengerkens (1929) durch die Kenntnisse über 
die Carabiden-Arten der Binnenland-Salzstellen. 
Beide Autoren unterscheiden im Wesentlichen 
zwischen den streng an Salz gebundenen Arten 
(halobiont) und den weniger streng gebundenen 
Arten, die also auch außerhalb von Salzstellen 
angetroffen werden können, aber doch zumindest 
lokal eine Vorliebe für solche Standorte zeigen 
(halophil). Die nur mehr oder weniger regelmäßig 
auf Salzstandorten zu findenden Arten, die aber 
keine besondere Präferenz für diese aufweisen, 
bezeichnet von Lengerken (1929) als haloxen. 

Im Vergleich zur relativ großen Zahl ökofaunisti-
scher Freiland-Erhebungen sind experimentelle 
Ansätze zur Aufklärung der physiologischen Me-
chanismen der Salzabhängigkeit oder zur Osmo-
regulation bei Laufkäfern außerordentlich selten 
(siehe Dutt 2004). Allgemein gilt die Annahme, 
dass die osmotisch sensitiven Stadien eher in den 
Eiern und Junglarven zu sehen sind als etwa in den 
gepanzerten Imagines. In seiner Einstufung der 
Salzabhängigkeit von Laufkäfern Mitteleuropas un-
terscheidet kirscHenHofer in kocH (1989) nur 
zwischen halobiont und halotolerant.

In den Jahren 1983-1990 waren die Salz- und 
Küstenlaufkäfer wichtigster Bestandteil einer ak-
tuellen „Küsteninsektenkartierung“ an der Ost-
seeküste des damaligen Bezirkes Rostock (MüL-
Ler-MotzfeLD et al. 1990). Weitere Zusammen-
stellungen von Laufkäfern der deutschen Küsten 
erfolgten im Rahmen der Bearbeitung der Roten 
Listen der Nordsee- (suikat & assMann 1995) und 
der Ostsee-Küste (MüLLer-MotzfeLD & suikat 
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1996). In diesen Listen wurde neben den exklu-
siven Küstenarten auch jene Arten genannt, die 
mit gewisser Regelmäßigkeit in Küstenhabitaten 
anzutreffen sind, ohne dass eine spezielle Küsten-
Präferenz oder Salzabhängigkeit anzunehmen ist. 
Praktische Bedeutung erlangte eine solche Liste 
der Salz- und Küstenlaufkäfer der deutschen Nord- 
und Ostseeküsten im Rahmen des BMBF-For-

schungsverbundes „Klimafolgen & Küste“, wo sie 
das Kernstück eines „Expert-Systems“ zur Bewer-
tung von Klimafolgen bildete (irMLer et al. 2000). 
Aufgrund neuerer Untersuchungen im Rahmen 
des BMBF-Projekts „Biosalt“ (MatHiak & MüLLer-
MotzfeLD 2003) und der teilweise spektakulären 
Wiederfunde bzw. Neufunde halobionter Arten an 
den mitteldeutschen Binnenland-Salzstellen, die 

Art Arealtyp Höhe Habitat S BL NK OK RL RB
Le Ho

Cicindela maritima  Dejean, 1822 euro-sib p 5/8 hp + + 2 hp hp
Nebria livida  (Linné, 1758) euro-sib p-c 6/7 ht * + + 3 Mü:ht
Dyschirius chalceus  Erichson, 1837 euro-turan-sib p 1/2/3 hb + + + 1 hb hb
Dyschirius extensus  Putzeys, 1846 z/so-euro p 1 hb + 1 re ! hb hb
Dyschirius impunctipennis  Dawson, 1854 z-euro-w-sib p 3/5 hp + + 2 hb hp
Dyschirius obscurus  (Gyllenhal, 1827) euro-w-sib p 5 hp * + + hp hp
Dyschirius salinus   Schaum, 1843 n/z-euro-z-sib p 2/3 hb + + + V hb hb
Dyschirius thoracicus  (P.Rossi, 1790) n/o-euro p 5 ht * + + Ki:ht
Tachys scutellaris  Stephens, 1828 ponto-med p-c 2/3 hb + 1 hb hb
Cillenus lateralis  Samouelle, 1819 atl p 2/3 hb + 2 Gr hb hb
Bembidion aeneum  Germar, 1824 atl-balt p 3/5 hb + + re hb hb
Bembidion aspericolle  (Germar, 1829) z/s-euro p-c 2/3 hb + 2 re hb hb
Bembidion cruciatum polonicum  Müller, 1930 z/o-euro p-c 6/7 ht (+) + re/Gr Ki:ht
Bembidion ephippium  (Marsham, 1802) ponto-med-atl p 2/5 hb + 1 hb hb
Bembidion fumigatum  (Duftschmid, 1812) euro-sib p-m 3/4 hp + + + 3 hb hp
Bembidion iricolor  Bedel, 1879 atl-w-med p 5/6 hb + 2 Gr hb hb
Bembidion lunulatum  (Geoffroy, 1785) euro-med p-sm 3/5 ht + + + Ki:ht
Bembidion maritimum  Stephens, 1839 atl p 5/6 hp + 2 re/Gr hp hp
Bembidion minimum  (Fabricius, 1792) euro-sib p-c 2/3/4 hp + + + hp hp
Bembidion normannum  Dejean,1831 atl-med p 2/3 hb + (+) hb hb
Bembidion pallidipenne  (Illiger, 1802) n-atl-balt p 5 hp + + 2 re ! hp hp
Bembidion saxatile  Gyllenhal, 1827 euro-sib p(-m) 6/7 ht * + + V hp hp
Bembidion tenellum  Erichson, 1837 euro-turan p-c 2/3 hb + + + 1 hp
Bembidion transparens  (Gebler, 1829) circumpolar p 4 ht + + 3 Gr Mü:ht
Pogonus chalceus  (Marsham, 1802) ponto-med p 1/3 hb + + V hb hb
Pogonus iridipennis  Nicolai, 1822 euro-casp p 1/3 hb + 1 hb hb
Pogonus luridipennis  (Germar, 1823) euro-casp p 1/3 hb + + 2 hb hb
Pterostichus cursor  (Dejean, 1828) euro-med p 1/3 hb ? 0 hp
Agonum monachum  (Duftschmid, 1812) ponto-med p-c 4 hb ? + 1 ! Gr hb
Amara convexiuscula  (Marsham, 1802) w-pal p 5/6 ht + + + hp hp
Amara ingenua  (Duftschmid, 1812) euro-sib p 1/3/9 hp + + + hp
Amara quenseli silvicola  Zimmermann, 1832 z-euro p 8 ht * + + 2 rz ! ht
Amara strandi  Lutshnik, 1933 z-euro-kazakh p 2/3 hb + 1 Gr hb
Amara strenua  Zimmermann, 1832 z-euro p 2/3 hp + 2 rz ! Ki:ht
Anisodactylus poeciloides  (Stephens, 1828) euro-mong p 1/3 hb + + + 2 hb hb
Harpalus cephalotes  Fairmaire & Lab., 1854 w/z/so-euro-turan p-c 1/3/9 hp + 0 Gr Ki:ht
Harpalus melancholicus  Dejean, 1829 euro-casp p 8 ht * + + 2 Mü:ht
Harpalus neglectus  Audinet-Serville, 1821 euro-med-z-sarm p 8 ht * + + 2 Mü:ht
Ophonus diffinis  (Dejean, 1829) euro-cauc-syr p-c 1 hb + 1 Gr Ki:ht
Ophonus puncticollis  (Paykull, 1798) euro-turan-sib p-m 8/9 ht + + V Wr:ht
Ophonus subsinuatus  Rey, 1886 euro-med p-c 1 hp + 1 Vo Wr:ht
Acupalpus elegans  (Dejean, 1829) w-pal p 1/3 hb + + (+) 3 hb hb

Autoren

Tab. 1: Salz- und Küstenarten der Laufkäfer Deutschlands mit Angaben zum Arealtyp,der Vertikalverteilung (Höhe), den Habitat-Ansprüchen, dem 
Salzbindungstyp (S), dem Vorkommen im Binnenland (BL), an Nordsee- (NK) und Ostsee-Küste (OK), sowie Angaben zur Kategorie der Roten Liste 
(RL) und der Raumbedeutsamkeit (RB) in Deutschland; nebst Hinweisen zur Salzbindung durch andere Autoren. (Erläuterung der Abkürzungen 
in der Legende unter Tabelle 2).
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sich besonders in den Roten Listen der Länder 
Sachsen-Anhalt (scHnitter & trost 2004) und 
Thüringen (HartMann 2001) niederschlugen, er-
scheint es angebracht, eine aktualisierte Salz- und 
Küstenkäferliste vorzulegen. Auf der Grundlage 
dieser Liste sollen dann die Verbreitung und die 
daraus ableitbare Verantwortung Deutschlands für 
den Schutz dieser „Habitat-Präferenz-Gruppe“ ana-
lysiert werden.

2 Die Liste der Salz- und Küs-
tenlaufkäfer Deutschlands 

Auf der Grundlage der Neubearbeitung des Ca-
rabidenbandes der Käfer Mitteleuropas (MüLLer-
MotzfeLD 2004) konnte abgeklärt werden, welche 
Arten dieser Habitat-Präferenz-Gruppe bisher in 
Deutschland nachgewiesen wurden. Zur groben 
Charakterisierung der Verbreitung und der Höhen-

stufung wurden die jeweiligen Symbole aus dem 
o. g. Werk übernommen. Zusätzlich erfolgte die 
Einbeziehung der Kategorien der Roten Liste der 
Laufkäfer der BRD (trautner et al. 1997), ergänzt 
durch Angaben zur Raumbedeutsamkeit / Schutz-
verantwortung bezogen auf Deutschland (MüLLer-
MotzfeLD et al. 2004).

Zur Charakterisierung der Salzbindung (in der 
Tabelle: Spalte S) wird zwischen halobionten, ha-
lophilen und halotoleranten Arten (bzw. Rassen) 
unterschieden, wobei, wie aus den mitgeteilten 
Einschätzungen anderer Autoren zu entnehmen 
ist, die Gruppen der halophilen und der haloto-
leranten Arten mittels ökofaunistischer Methodik 
offenbar weniger scharf abzugrenzen sind als etwa 
die der halobionten Arten.

Neben den in Tabelle 1 zusammengestellten 
Salz- und Küstenarten wird in Tabelle 2 eine wei-
tere Gruppe von Arten aufgelistet, die zumindest 

Tab. 2: Laufkäferarten Deutschlands (Salzbindungs-Verdacht nicht bestätigt).

Art Arealtyp Höhe Habitat S BL NK OK RL RB Autor

Carabus clatratu s Linné, 1761 pal p-c 3 ht + + + 2 Su
Nebria salina  Fairmaire & Laboulb., 1854 atl p-c 8/9 ht + + + Mü/Su
Dyschirius laeviusculus  Putzeys, 1846 z-euro-cauc p-m 5/6/7 ht + + + 2 Ki
Dyschirius nitidus  (Dejean, 1825) pal p 5/6 ht + + + 2 Ki/Su
Dyschirius tristis  Stephens, 1827 pal p 3/4 ht + + + Ki
Trechus fulvus  Dejean, 1831 atl p (7) ht (+) R Gr Ki
Elaphropus parvulu s (Dejean, 1831) s-euro-med p-m 5 ht ! Ki
Bembidion ruficolle  (Panzer, 1796) o-euro-w-sib p 5 ht ! Gr Ki
Bembidion varium  (Olivier, 1795) pal p-m 1/2/3 ht + + + Ki/Ho
Pterostichus taksonyis  Csiki, 1930 w/z-euro/balc p-m 1 hb (+) 0 Gr Ki
Amara concinna  Zimmermann, 1832 euro p-c 1 hb + Ki
Acupalpus exiguus  Dejean, 1829 euro-w-sib p - c 2/3 ht + + + 3 Ki
Acupalpus maculatus  (Schaum, 1860) w-pal p 1/3/5 hp + 3 Ho

Legende zu Tabelle 1 und 2:
Arealtyp (nach MÜLLER-MOTZFELD 2004: FHLK-Bd.2 Carabidae)
Höhe/Vertikalverteilung (nach MÜLLER-MOTZFELD 2004: FHLK-Bd.2 Carabidae)
p: planar   c: collin   sm: submontan   m: montan
RL  : Arten der Roten Liste der BRD (nach TRAUTNER et al. 1997)
0: erloschen 2: stark gefährdet R: extrem selten
1: vom Aussterben bedroht 3: gefährdet V: Vorwarnstufe
RB  : Raumbedeutsame Arten und Grenz- (Gr) bzw, Vorposten-(Vo) Arten (nach MÜLLER-MOTZFELD et al. 2005)
re: von europäischer Bedeutung    rz: von zentraleuropäischer Bedeutung   !: besondere Schutzverantwortung Deutschlands
BL  : Vorkommen an Binnenland-Salzstellen Deutschlands * : Vorkommen nicht an Salzstellen
NK  : Vorkommen an der deutschen Nordsee-Küste ? : aktuelles Vorkommen fraglich
OK : Vorkommen an der deutschen Ostsee-Küste (+): nur das betreffende Gebiet erreichend 
Habitat-Präferenz: 5: sandig/kiesige Strände Salzbindung: hb: halobiont
1: vegetationsarme Salzpfannen 6: Gerölle u. bindige Böden hp: halophil
2: Queller- u. Flutrasen 7: Kreide- u. Moränen-Kliffs ht: halotolerant
3: Salzgrünland 8: Primär-/ Weißdünen
4: Brackwasser-Röhrichte 9: Trockenrasen

Autoren (für die Einschätzung der Salzbindung):
Ho: HORION (1959) Hu: HURKA (1996)
Ki: KIRSCHENHOFER in KOCH (1989) Le: von LENGERKEN (1929)
Mü: MÜLLER-MOTZFELD (1977, 1990) Su: SUIKAT & ASSMANN (1995); MÜLLER-MOTZFELD & SUIKAT (1996)
Tu: TURIN (2000) Wr: WRASE (2004)
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aus der Sicht der zitierten Autoren früher zu den 
Salz- und Küstenarten gerechnet wurden, was 
aufgrund neuer Kenntnisse als nicht gerechtfertigt 
angesehen wird. Relativ viele Abweichungen gibt 
es zu der Einschätzung kirscHenHofers (1989), 
dies lässt sich zum Teil sicher schon damit erklären, 
dass dieser trotz der im Vorspann (kocH 1989) 
genannten Differenzierung in halobiont, halophil, 
halotolerant und halotopophil nur die Grade halo-
biont und halotolerant für Laufkäferarten zur An-
wendung bringt. Zu den weiteren halotoleranten 
Arten in Tabelle 2 sei nur angemerkt, dass diese 
zwar an Salzstandorten anzutreffen sind und dem-
zufolge eine gewisse Halotoleranz vorauszusetzen 
ist, dass aber die eigentliche Habitat-Bindung ande-
ren Faktoren zugeschrieben werden muss, wie z. B. 
bei dem „Moortier“ Carabus clatratus. Ein beson-
derer Fall ist auch der bisher zweimal durch je 1 
Exemplar auf Helgoland gefundene, zweifelsohne 
halotolerante Trechus fulvus, ein Tier von Gewäs-
serufern im Gebirge und felsigen Küsten, bei dem 
unklar ist, ob es sich bei den Küstenvorkommen 
um eine besondere Ökomorphe handelt (mündl. 
Mitteilung von A. Lompe). Die als halobiont ein-
gestuften Arten Pterostichus taksonyis und Amara 
concinna sind nach Einschätzung der jeweiligen 
Bearbeiter im Carabidenband der Käfer Mitteleu-
ropas (MüLLer-MotzfeLD 2004) allenfalls haloto-
lerant. Ganz ähnlich gilt dies auch für den oft als 
halophil eingestuften Acupalpus maculatus, der 
in seinem Kernareal im Süden der West-Paläarktis 
keine besondere Salzbindung zeigt.

Die von Salz- und Küstenlaufkäfern in Deutsch-
land präferierten Standorte (Habitate) werden in 
der Legende zu den Tabellen 1 und 2 aufgelistet 
und der dort benutzte einfache Nummern-Schlüs-
sel auch in den Abbildungen verwendet. 

Eine Reihe der in der Tabelle aufgeführten 
Arten ist in mehreren der o. g. Habitate anzutref-
fen. Die artenreichste Habitatgruppe ist die des 
Salzgrünlands (Habitat 3). Auf diesem Standort 
sind 25 Salz- und Küstenarten anzutreffen, beson-
ders hoch ist hier auch der Anteil der halobionten 
Arten (Abb. 1). Die Flutrasen (Habitat 2) und die 
Salzpfannen (Habitat 1) folgen mit jeweils 13 Ar-
ten, wobei der Anteil der halobionten Arten auf 
den Flutrasen-Standorten (11) etwas höher ist als 
in den Salzpfannen (9). Auch die Sand- und Kies-
strände (Habitat 5) erreichen mit 12 Arten noch 
relativ hohe Werte, doch ist hier der Anteil der ha-
lobionten Arten schon sehr gering (3). Halobionte 
Arten fehlen auf den Standorten 7, 8 und 9 völlig. 
Ab Standort 6 dominieren die halophilen und ha-
lotoleranten Arten.

3 Zur Ökologie und Verbreitung 
der Salz-und Küstenkäfer 
Deutschlands

Die Gesamtverbreitung einer Art ist letztlich Aus-
druck ihrer Einnischung in das multidimensionale 
Gefüge der verschiedensten Umweltgrößen. So ha-
ben bereits von Lengerken (1929) und Horion 

Salzlaufkäfer: Habitatpräferenz
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Abb. 1: Artenzahlen  halobi-
onter,  halophiler  und  halotole-
ranter Salz- und Küstenlaufkäfer 
Deutschlands  in  den  von  ihnen 
präferierten  Habitaten  1–9  (Ha-
bitatschlüssel  in  der  Legende  zu 
Tabelle 2 und in Abb. 5).
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(1959) versucht, aus der differenzierten Verteilung 
der einzelnen Arten zwischen:
•	 Binnenland-Salzstellen mit oft extrem hohen 

osmotischen Werten des Bodens oder der be-
treffenden Solgewässer, 

•	 der Nordseeküste mit dem durch das Meer-
wasser geprägten Salzgehalt (3,5 %) und dem 
periodischen Gezeiten-Rhythmus und

•	 der Ostseeküste mit dem vom Westen (1,5 %) 
nach Osten (0,4 %) drastisch abnehmenden 
Salzgehalt des Meerwassers und den vergleichs-
weise seltenen und aperiodischen Überflu-
tungen,

Rückschlüsse auf die Standortbindung und die 
Salzabhängigkeit der jeweiligen Arten zu ziehen.

3.1 Exklusive Arten der Binnenland-
Salzstellen

Die in Deutschland nur an Binnenlandsalzstellen 
anzutreffenden Arten gehören einmal zu den po-
lystenohalobionten Arten, wie Tachys scutellaris, 
Bembidion aspericolle, Pogonus iridipennis, Dich-
eirotrichus obsoletus und Dyschirius extensus, 
deren Fehlen an den deutschen Küsten wohl eher 
ökoklimatisch bedingt ist und nicht etwa mit den 
Gezeiten oder der Überflutungs-Dynamik zu tun 
hat. Von all den genannten Arten sind weiter süd-
lich an der Atlantikküste und vom Mittelmeer auch 
Küstenvorkommen bekannt (bei Pogonus iridipen-
nis am Schwarzen und am Kaspischen Meer). Eine 
andere Gruppe von Arten, die in Deutschland nur 
an Binnenland-Salzstellen anzutreffen sind, zeigt 
diese auffallende Bindung an Salzstandorte nur 
hier in Mitteleuropa an ihrer Arealgrenze: Ptero-
stichus cursor, Harpalus cephalotes, Ophonus 
diffinis, O. subsinuatus und Acupalpus intersti-
tialis. Diese Arten mit einem südpaläarktischen 
Kernareal (eurocaucasisch, euromediterran, euro-
turanisch) bevorzugen eher xerotherme Standorte 
und können so entlang der osmotisch „trockene-
ren“ Binnenlandsalzstellen in für sie sonst öko-
klimatisch ungünstige Bereiche vordringen. Die 
stärker ozeanischen Küsten der temperaten Klima-
zone Mitteleuropas können von diesen Arten of-
fenbar nicht besiedelt werden. Als wirklich einzige 
echte halobionte Binnenland-Art ist Amara strandi 
(= pseudostrenua) zu nennen, die die Ufer von 
Salzgewässern besiedelt und von Mitteleuropa bis 
in die Steppen Kazakhstans verbreitet ist.

3.2 Exklusive Arten der Nordsee-Küste
Bei diesen Arten ist zu unterstellen, dass ihr Feh-
len an den Binnenland-Salzstellen in Deutschland 
mit der dort fehlenden Überflutungs-Dynamik in 
Zusammenhang stehen könnte. Dies ist ganz of-
fenbar bei Cillenus lateralis, Bembidion iricolor, 
B. maritimum, B. normannum und Bradycellus 
distinctus der Fall. Für Bembidion ephippium trifft 
dies offenbar nicht zu. Die Art ist vom Ufer des 
Neusiedler Sees, aber auch von Natron-Salzböden 
in Ungarn bekannt (csiki 1946). Das Fehlen dieser 
Arten an der Ostsee-Küste erklärt sich ebenfalls 
einmal aus dem Fehlen der Gezeiten-Dynamik, 
aber auch durch den dort wesentlich geringeren 
Salzgehalt des Meerwassers. Zumindest von Bem-
bidion normannum sind Fundmeldungen von der 
westlichen Ostsee bekannt (MüLLer-MotzfeLD & 
suikat 1996).

3.2 Exklusive Arten der Ostsee-Küste

Hierzu zählen nur 3 Arten: Bembidion cruciatum 
polonicum, Bembidion transparens und Agonum 
monachum. Das circumpolar verbreitete B. trans-
parens tritt in Vorpommern an der Südgrenze 
seines Areals als typische Zeigerart für die Brack-
wasser-Röhrichte der Ostseeküste auf, es muss 
also eine gewisse Halotoleranz erworben haben. 
Das die gleichen Standorte präferierende Ago-
num monachum ist dagegen halobiont und ganz 
streng an die durch höheren Salzgehalt gekenn-
zeichneten sog. „Röten“ gebunden. Es ist eine 
euromediterrane, sehr disjunkt verbreitete Art, 
die außer von den inzwischen 5 Fundpunkten in 
Mecklenburg-Vorpommern dann erst wieder vom 
Neusiedler See und von der Balkan-Halbinsel 
nachgewiesen wurde. Von Bembidion cruciatum, 
einer in der West-Paläarktis und bis zum Himalaya 
weit verbreiteten polytypischen Art, die u. a. auch 
zahlreiche Gebirgsrassen gebildet hat (Atlas, euro-
päische Mittelgebirge, Alpen, Kaukasus, Himalaya), 
existiert eine das europäische Tiefland vom Ural 
bis zur Elbe besiedelnde Rasse ssp. polonicum, 
die im kontinentalen Osteuropa offenbar keiner-
lei Küsten- oder Salzbindung zeigt, dann aber im 
stärker ozeanischen Baltikum zu einer exklusiven 
Küstenfom wird und hier zusammen mit Bembidi-
on saxatile Kreide- und Geschiebemergel-Kliffs 
sowie Kies- und Geröllstrände auf bindigen Böden 
besiedelt. Neben älteren unsicheren Belegen vom 
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Unterlauf der Elbe sind aus Deutschland keine 
wirklichen Binnenlandfunde von B. cruciatum 
polonicum bekannt1

Anmerkung: Nach couLon (2006) sind B. cru-
ciatum und B. bualei selbständige Arten und die 
ssp. polonicum gehört als Rasse zu B. bualei.

3.3 Küstenarten an Nord- und Ostsee-
Küste, die an Binnenland-Salzstellen 
fehlen

Hierzu zählen im Wesentlichen zwei getrennte Ha-
bitatpräferenzgruppen: die Arten der Ufer-Spülsäu-
me (hygrophile, halophile / halotolerante Arten) 
und die Arten der Primärdünen (xerophile / psam-
mophile halotolerante Arten). Zur ersten Gruppe 
zählen mit Nebria livida, Dyschirius obscurus und 
D. thoracicus auch Arten, die an Gewässerufern 
des Binnenlandes außerhalb von Salzstellen anzu-
treffen sind. Als „reine“ Küstenarten sind eigentlich 
nur D. impunctipennis und Bembidion pallidipen-
ne anzusehen, denn auch von B. saxatile sind Bin-
nenlandfunde aus dem Alpenvorland (Chiemsee) 
bekannt. Eine Zwischenstellung nehmen Cicindela 
maritima und Amara convexiuscula ein, die an 
maritimen Kies- und Sandstränden vorkommen 
und hier vom Spülsaum bis in die Weißdünen hin-
ein anzutreffen sind. Exklusive Dünenarten sind 
dagegen Harpalus neglectus, H. melancholicus 

1  Anmerkung der Redaktion: 2 Fundmeldungen in Nordrhein-Westfa-
len,  bestätigt  durch  Seltenheitsausschuß  der  GAC  (PERSOHN  2007 
et. al., i. d. B.)

und Amara quenseli silvicola. Die Binnenlandvor-
kommen dieser Arten an Gewässerufern bzw. auf 
Binnendünen lassen keine Salzabhängigkeit erken-
nen, vielleicht mit Ausnahme von Amara convexi-
uscula, die auch auf Ruderalstandorten (Müllde-
ponien, Düngemittel-Lagerplätze u. a.) angetroffen 
werden kann, bei denen höhere osmotische Werte 
im Oberboden nicht auszuschließen sind.

Eine ebenfalls nur an den Küsten der Nord- 
und Ostsee anzutreffende Art ist Bembidion ae-
neum, eine oligostenohalobionte atlantobaltische 
Art, deren vikariierende Schwesternart Bembidion 
escherichi bereits auf der Iberischen Halbinsel 
vorkommt und von dort bis Mittelasien reicht. 
Bembidion aeneum wird in letzter Zeit offenbar im 
Zusammenhang mit Renaturierungsmaßnahmen in 
ehemaligen Salzmarschen des Weser-Emsgebietes 
(HanDke 1992) und in Überflutungs-Salzgrünlän-
dern der Ostseeküsten (MüLLer-MotzfeLD et al. 
1996) wesentlich häufiger angetroffen als früher, 
um so weniger ist ihr Fehlen auf den deutschen 
Binnenlandsalzstellen (selbst im norddeutschen 
Tiefland) verständlich.

3.4 Weitere „Salzarten“ der Küsten und 
des Binnenlandes

Hierzu zählen die polystenohalobionten Arten Po-
gonus chalceus, P. luridipennis und Acupalpus ele-
gans, die an der Ostseeküste wegen des dort zu ge-
ringen Salzgehaltes fehlen oder allenfalls vereinzelt 
in der äußersten westlichen Ostsee vorkommen. 
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Ebenfalls als polystenohalobiont gelten Dyschirius 
chalceus, Anisodactylus poeciloides, die an Son-
derstandorten auch im Bereich der Ostsee-Küsten 
anzutreffen sind (z. B. Übergangsbereiche von 
Außenstränden zu Küsten-Überflutungsmooren, 
Baggerspülgut-Deponien u. a.). Der ebenfalls zu 
dieser Gruppe zählende Dicheirotrichus gustavii 
erreicht erst in den Westrügenschen Boddengewäs-
sern seine „natürliche“ Arealgrenze an der Küste. 
Dagegen sind Dyschirius salinus und Bembidion 
tenellum eher oligoeuryhalin und im Salzgrünland 
der Ostseeküsten weiter nach Osten verbreitet. 
Noch weiter verbreitet sind die halophilen Bem-
bidion minimum und B. fumigatum. Von Amara 
ingenua ist bekannt, dass sie auch anthropogene 
Möglichkeiten zur „Befriedigung ihrer Halophilie“ 
nutzt, wie Düngerlagerplätze oder die Ausbringung 
von Tausalzen im Straßenverkehr u. a.

Bei Ophonus puncticollis scheint die zu beob-
achtende “Halophilie” am Arealrand am ehesten 
mit der so kaschierten „Xerophilie“ erklärbar.

Die unterschiedlichen Arealtypen der Salz- und 
Küstenarten lassen sich bezüglich der Lage der 
Kernareale gegenüber Mitteleuropa in drei grobe 
Gruppen einteilen:
•	 westliche: atlantische, atlanto-baltische, atlanto-

westmediterrane
•	 südliche & zentraleuropäische: zentral/südeuro-

päische, euro-mediterrane, westpaläarktische
•	 östliche: euro-sibirische, euro-mongolische, 

euro-turanische, euro-caspische, euro-caucasi-
sche, ponto-mediterrane, zentral/osteuropäi-

sche
Das geringste Habitatpräferenz-Spektrum weisen 
dabei die atlantischen Arten auf, die nur die Salz-
grünländer und Uferhabitate (2, 3, 5, 6) besiedeln 
und in den Küstenhabitaten (4, 7, 8, 9) und den 
binnenländischen Salzpfannen fehlen. Die süd-
lich/zentraleuropäischen Arten haben ein brei-
teres Nutzungs-Spektrum, sie fehlen nur in den 
Brackwasser-Röhrichten, an den Steilufern und in 
den atlantischen Trockenrasen (Abb. 2). Nur die 
östlichen und weiter verbreiteten Arten nutzen das 
gesamte Habitatspektrum.

Die Strenge der Salzbindung ist bei den west-
lich/atlantischen Arten am höchsten entwickelt 
(Abb. 3), zwei Drittel dieser Arten sind halobiont 
und ein Drittel halophil, halotolerante Arten feh-
len bei diesem Arealtyp. Mit nur 9 Arten ist es eine 
artenarme Gruppe.

Auch die Gruppe der zentral/südeuropäischen 
Arten ist artenarm (9 Arten), hier erreichen die 
halobionten Arten nur 44 % der Artenzahl, die ha-
lotoleranten Arten 33 % und die halophilen Arten 
22 %.

Die Gruppe der östlich/kontinentalen und wei-
terverbreiteten Arten stellt mit 28 Arten den größ-
ten Anteil aller Salz- und Küstenarten (61 %). Mit 
42,9 % ist hier der Anteil der halobionten Arten 
am geringsten. Diese Arealtypengruppe stellt aber 
den Hauptanteil in allen drei Salzbindungstypen 
(Abb. 3). Am höchsten fällt dieser relative Anteil bei 
den halotoleranten Arten aus (72,7 %). 

Neben den Meeresküsten sind es vor allem die 
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stehenden Salzgewässer des Binnenlandes, die 
eine Entwicklung von Salzbindung bei den terres-
trischen Laufkäfern ermöglichten. Einen Schwer-
punkt bilden hier unter semiariden und ariden 
Bedingungen die Salzsteppen im Tiefland von 
Turan und in Kazakhstan mit ihren temporären 
Salzseen und „Solontschaks“. Bisher unklar ist, ob 
diese Anpassungsstrategien zum Herausbilden von 

osmoregulatorischen (homoiosmotischen) oder 
ionenregulatorischen (poikilosmotischen) Mecha-
nismen führten oder ob umgekehrt das Fehlen von 
Osmo- und/oder Ionen-Regulation zur Bindung 
an ganz bestimmte osmotische Bodenwasserwerte 
führte, in dem Sinn, dass sensitive Stadien (Ei-
er, Junglarven) nur überleben können, wenn sie 
mit den entsprechenden Böden isosmotisch sind 
(Dutt 2004).

4 Gefährdung und Raumbe-
deutsamkeit von Salz- und 
Küsten-Laufkäfern

Die aus Tabelle 1 zu entnehmenden Gefährdungs-
grade nach der Roten Liste der Laufkäfer Deutsch-
lands (trautner et al. 1997) werden in Abb. 4 
nach den 3 Salzbindungstypen geordnet. Unter 
den Halobionten (Pterostichus cursor) und unter 
den Halophilen (Harpalus cephalotes) befindet 
sich je eine in Deutschland verschollene Art (Ka-
tegorie 0). Zehn weitere halobionte Arten und 
eine halophile Art sind vom Aussterben bedroht 
(Kategorie 1). Fünf halobionte, fünf halophile und 
3 halotolerante Arten sind stark gefährdet, hinzu 
kommt eine ausgesprochen seltene halophile Art 
(Acupalpus interstitialis). Mit 91 % ist der Anteil 
der gefährdeten Arten an der Gesamtartenzahl bei 
den halobionten Arten am höchsten (Abb. 4).

Werden die Arten nach dem Arealtyp sortiert 
(Abb. 6), so zeigt sich, dass der Anteil der gefährde-
ten Arten in der Gruppe der östlich/kontinentalen 

Abb. 4: Anteile  gefährdeter  Arten  nach  der  Roten  Liste  Deutschlands 
(TrauTner  et  al.  1997)  an  der  Artenzahl  halobionter,  halophiler  und 
halotoleranter  Laufkäferarten  (Gefährdungsgrade:  siehe  Legende  zu 
Tabelle 1).

Abb. 5: Anteile  gefährdeter  Salz- 
und  Küstenlaufkäfer  (Gefähr-
dungsgrade nach der Roten Liste 
Deutschlands:  TrauTner  et  al. 
1997)  an  der  Artenzahl  der  drei 
genannten Areal-Typen-Gruppen.
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Arten den höchsten Wert erreicht (82,1 %). Es 
folgen die zentral/südeuropäischen Arten (77,8 %) 
und die atlantischen Arten (66,7 %). Die Zahl der 
raumbedeutsamen Arten (10) ist unter den Salz- 
und Küstenarten relativ gering. Darunter sind mit 
Bembidion aspericolle, B. aeneum, B. maritimum, 
B. cruciatum polonicum und Dicheirotrichus gus-
tavii Taxa, die nur eine eingeschränkte europä-
ische Verbreitung haben, bzw. wie Amara quenseli 
silvicola und Amara strenua sogar nur zentral-
europäisch verbreitet sind. Eine ganz besondere 
Verantwortung für den Schutz hat Deutschland bei 
folgenden Arten: Dyschirius extensus, Bembidion 
pallidipenne, Agonum monachum, sowie für die 
o. g. Amara quenseli silvicola und Amara strenua. 
Der relative Anteil der raumbedeutsamen Arten ist 
in der Gruppe der atlantisch/ozeanischen Arten am 
höchsten (44,4 %) und bei den östlich/kontinen-
talen Arten am geringsten (10,7 %). 

12 Salz- und Küstenarten erreichen in Deutsch-
land ihre natürliche Arealgrenze, darunter befindet 
sich mit Ophonus subsinuatus eine Art, die hier auf 
Salzstellen in Sachsen-Anhalt ein ausgesprochenes 
„Vorpostenvorkommen“ hat (ciupa et al. 1998). 
Dieses Vorkommen ist allein schon aus evolutions-
biologischen Gründen schützenswert!

Die Habitatpräferenz der Salz- und Küsten-
laufkäfer Deutschlands sortiert nach dem Anteil 
der einzelnen Gefährdungsgrade zeigt Abb. 5. Der 
relative Anteil nicht gefährdeter Arten ist auf den 
Standorten 4, 5, 6 am höchsten, im Gegensatz dazu 
sind alle auf Primär/Weißdünen vorkommenden 

Salzlaufkäferarten gefährdet. Extrem hohe Gefähr-
dungsgrade weisen auch die Salzlaufkäferfaunen 
der Salzpfannen (92 %), der Flutrasen/Queller-
fluren (85 %) und der Salzgrünländer (76 %) auf. 
Im Vergleich mit ähnlichen Gefährdungsanalysen 
bei Laufkäfern von Wäldern (MüLLer-MotzfeLD 
2001: 45,7 %) oder von xerothermen Standorten 
(MüLLer-MotzfeLD 2004a: 68,5 %) ist die Gruppe 
der Salz- und Küstenarten unter den Laufkäfern 
Deutschlands die am stärksten gefährdete „Habitat-
Präferenz-Gruppe“.

Zusammenfassung

Von den insgesamt 46 Laufkäferarten, die in 
Deutschland eine Präferenz für Salzstandorte er-
kennen lassen, sind 22 Arten streng an Salzstand-
orte gebunden (halobiont), 13 Arten bevorzugen 
offenbar solche Salzstandorte, werden aber auch 
auf anderen Standorten gefunden (halophil), und 
weitere 11 Arten kommen mehr oder weniger re-
gelmäßig auf Salzstandorten vor, ohne, dass eine 
besondere Bindung an den osmotischen Wert des 
Bodenwassers vorzuliegen scheint (halotolerant).

Mit Hilfe einer einfachen numerischen Klassifi-
zierung werden die von Salz- und Küstenlaufkäfern 
in Deutschland präferierten Standorte (1–9), die 
einmal die verschiedenen Vegetationstypen des 
Salzgrünlandes und die oft vegetationsfreien Son-
derstandorte der Ufer salzhaltiger Gewässer der 
Küsten und des Binnenlandes bis hin zu Primär- 
und Weißdünenbildungen umfassen, aufgelistet. 

Abb. 6: Habitatpräferenz gefähr-
deter  Salz-  und  Küstenlaufkäfer 
(Gefährdungsgrade nach der Ro-
ten  Liste  Deutschlands:  TrauT-
ner et al. 1997).
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Die Vergleiche der prozentualen Anteile der jewei-
ligen Salzbindungstypen mit der Habitatpräferenz, 
dem Arealtyp und dem Grad der Gefährdung nach 
der letzten Roten Liste Deutschlands (trautner 
et al. 1998) sind Gegenstand detaillierter Analy-
sen. Dabei zeigt sich, dass die höchste Artenzahl 
im Salzgrünland (25) erreicht wird, wo auch der 
Anteil der halobionten Arten (17) am höchsten ist. 
Es folgen die Flutrasen/Quellerfluren (13 Arten, 11 
halobionte), die vegetationsarmen Salzpfannen (13 
Arten, 9 halobionte) und die Sand- und Kiesstrände 
mit 12 Arten, bei letzteren ist allerdings der Anteil 
der halobionten Arten (2) deutlich geringer. Insge-
samt lässt sich eine gegenläufige Tendenz zwischen 
der Habitatpräferenz der halobionten und der ha-
lotoleranten Arten deutlich machen.

Eine grobe Analyse der Areale lässt drei Grup-
pen erkennen:
•	 9 westliche/ozeanische Arten 
•	 9 zentral/südeuropäische Arten 
•	 28 östliche/kontinentale Arten
Zu den östlich kontinentalen Arten gehört die 
Mehrzahl (28) der Salz- und Küstenlaufkäfer 
Deutschlands, sie besiedeln auch alle o. g. Salz- 
und Küsten-Habitate. In der Gruppe der westlich/
ozeanischen Arten ist der Anteil der halobionten 
Arten am höchsten (66,7 %). Diese atlantischen 
Arten sind von ihrer Habitatwahl her am stärksten 
eingeschränkt, sie treten nur im Salzgrünland und 
an den Salzgewässerufern auf und fehlen in den 
Brackröhrichten, den Salzpfannen, den Steilküs-
ten, den Primärdünen und den Trockenrasen. Die 
Arten des zentral/südeuropäischen Arealtyps ha-
ben ein etwas breiteres Spektrum der besiedelten 
Habitate, sie fehlen nur in den Brackröhrichten, 
Steilküsten und den Trockenrasen.

Insgesamt wurden 78 % der Küsten- und Salz-
laufkäfer Deutschlands in der letzten Roten Liste 
(trautner et. al. 1997) in irgendeiner Kategorie 
als gefährdet eingestuft, wobei der Gefährdungs-
grad bei den halobionten Arten besonders hoch 
ist (91 %). Von Pterostichus cursor und Harpalus 
cephalotes existieren nur wenige ältere Nachweise 
aus Deutschland. Bezogen auf die höheren Ge-
fährdungskategorien (0, 1, 2) weist die Gruppe 
der zentral/südeuropäischen Arten den höchsten 
Gefährdungsgrad (66,7 %) auf. Während bei den 
östlich/kontinentalen Arten der Anteil der raum-
bedeutsamen Arten (3) sehr gering ist (10,7 %), 
sind diese in der Gruppe der zentral/südeuropä-
ischen Arten mit 2 (22,2 %) und in der Gruppe der 

westlich/ozeanischen Arten mit 4 (44,4 %) vertre-
ten. Der Anteil der Grenzarten ist in der Gruppe 
der westlich/atlantischen Arten (4) am höchsten 
(44,4 %), gefolgt von den östlich/ kontinentalen-
Arten (6;~21,4 %).

Eine ganz besondere Verantwortung kommt 
Deutschland für den Erhalt folgender Salz- und 
Küstenkäfer zu: Dyschirius extensus, Bembidion 
pallidipenne, Agonum monachum, Amara quense-
li silvicola und Amara strenua. Weitere raumbe-
deutsame Arten sind: Bembidion aeneum, B. as-
pericolle, B. cruciatum polonicum, B. maritimum 
und Dicheirotrichus gustavii. 
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