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KÄFER ALS BIOINDIKATOREN DARGESTELLT AM ÖKOSYSTEM 
BERGBACH

Franz Hebauer

i .  Einleitung

D ie Gewässerkunde aus der K ä fe rpe rspek tive  is t zw ar eine der jüng
sten, s icher aber n ich t un fruch tba rs ten  B lü ten  der Ö kologie!
In den le tz te n  Jahren geht der Gewässerschutz im m er m ehr dazu über, 
neben der chem ischen Analyse der Wasserprobe die ökologische Analyse 
zur G ü tek lassene rm ittlung  heranzuziehen und dabei un te r den L e ito rg a 
nismen fü r die Saprobienskala die K ä fe r m ehr und m ehr zu b e rü cks ich ti
gen. Daß diese E rkenntn is e rs t so spät w irksam  wurde, hat zw e ie rle i 
Gründe: E inm al scheute man sich lange Z e it, diese taxonom isch sch w ie ri
ge und auch s te llenw eise  system atisch  bis heute unklare  Gruppe von In
sekten (ähnlich  den C h ironom iden) als B io ind ika to ren  zu benutzen (beson
ders die Hydraenen und E lm iden bere iten  große S chw ie rigke iten  beim  Be
stim m en), zum andern kom m t man heute im m er m ehr zur Überzeugung, 
daß bei der im m er d iffe re n z ie rte re n  Verschm utzung der Gewässer durch 
im m er ausgefa llenere G if ts to f fe  eine chem ische Analyse nur d o rt zu 
einem Ergebnis ge langt, wo man g e z ie lt nach einem G if t  sucht, während 
ein Lebewesen auch auf unverm ute te  G ifte  re a g ie rt.
K ennt man das Mosaik e iner Insekten- und spez ie ll e iner K äfe rbesied lung  
eines Fließgewässers gut genug, so läß t sich durch seine Ü berprüfung  
n ich t nur der mom entane Zustand cha rak te ris ie ren , sondern es können 
beim  Fehlen b e s tim m te r "M osa ikste inchen" sogar länger zurückliegende 
Vorschädigungen des Gewässers (chem ischer oder phys ika lischer A r t)  
nachgewiesen werden.
Daß gerade in der F ließgewässerökologie die K ä fe r als B io ind ika to ren  
eine große R o lle  spie len, lie g t an fo lgender Tatsache:

U n te r den s t a g n i c o l e n  (stehende Gewässer bewohnende) A r 
ten  M itte leu ropas  f in d e t man e tw a folgende p rozen tua le  V e rte ilung :

80 % euryöke (unem pfind liche) A rte n
15 % stenöke (anspruchsvolle) A rte n ,

5 % U bigu isten  (A lle rw e lts -)  A rte n ,

während un te r den t o r r e n t i c o l e n  (F ließgewässer bewohnen
den) A rte n  M itte leu ropas  e tw a

90 % stenöke A rte n ,
9 % euryöke A rte n ,
1 % U bigu isten

zu verze ichnen sind.
D ie stenöken A rte n  aber sind es gerade, die ganz spezifische Ansprüche 
an die Umgebung s te llen  und bei deren Veränderung verschw inden; sie 
sind die idealen Ind ika to ren  fü r

T em pera tu ram p litude ,
S aue rs to ffgeha lt,
L ic h tk lim a ,
Strömungs Verhältnisse,

S ubstra tbeschaffenhe it,
N ahrungsgua litä t,
Verschm utzung m it system eigenen und 
system frem den S to ffen .
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2. Übliche Kriterien der ökologischen Differenzierung

D ie ökologische D iffe re n z ie ru n g  nach den oben genannten K r ite r ie n  is t 
heute w ie  fo lg t  üb lich :

T e m p e ra tu ra m p litud e :
ka lts te n o th e rm  (W in te r-S om m eram p litude  von m ax. e tw a  8° C werden 

ve rtragen),
hem is teno the rm  (A m p litu de  von e tw a 12° C w ird  noch gut ve rtragen ), 
eu ry th e rm  (A m p litu de  bis e tw a 18° C üblich),
the rm op h il (A m p litu de  u nw ich tig , nur höhere T em pera tu ren  bevorzug t). 

S aue rs to ffqeha lt:
s tenoxyb ion t (hohe 0 2-G eha lte  e rfo rd e rlic h ), 
eu ryoxyb ion t (N o rm a lw e rt üb lich),
A rte n , die vom gelösten S auers to ff unabhängig sind, da sie a tm osphäri
schen S auers to ff a tm en.

L ic h tk lim a :
he liop h il (Besonnung bevorzugend), 
pho leophil (D unke lhe it liebende A rten ).

S tröm unqsverhältn isse:
rheob ion t (nur im  Fließgewässer lebensfähig und verm ehrungsfäh ig ), 
rheoph il (F ließw asser bevorzugend),
rh e o to le ra n t (S tröm ung ve rtragend, aber n ich t bevorzugend; m e is t am 

Rande des Fließwassers lebend im  U fe rk ra u t, wo sich das 
Wasser schnell e rneuert, aber n ich t s trö m t), 

rheophob (S tröm ung m eidend; U fe rk rau tzone  bewohnend), 
to r re n tic o l (F lußbewohner a llgem ein), 
lim ic o l (Gewässerrand bewohnend).

S ubstra tbeschaffenhe it:
p e tro p h il (G erö llbew ohner),
b ryoph il (M oosbewohner),
xy lo p h il (T re ibho lz  besiedelnd),
hygrope trisch  (in der S pritzzone von W ildbächen).

N ah runqsqua litä t:
adephage A rte n  (räuberisch lebend),
polyphag oder monophag (m e is t D e tritu s fre sse r, A lgen fresser usw.). 

W asserchemismus und Verschm utzung:
tita n o p h il (ca lcoph il) (ka lkre iches Wasser gu t ve rtragend), 
titanophob  (calcophob) = s ilic ic o l (sehr weiches U rgesteinswasser bevor

zugend, geringe W asserhärte liebend), 
stenök (in bezug au f Verschm utzung) - euryök - ub iqu is tisch .

S ta tis tische  Deutung e iner Ausbeute:
D ie ökologische Valenz e iner A r t  kann im m er nur s ta tis tis c h  e rm it te lt  
werden, da man in e iner Probe fas t im m er auch Irrgäs te  nachweisen 
kann. D ie  U n te rte ilu n g  e iner Ausbeute kann nach fo lgenden üblichen 
Schemata e rfo lgen :
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Dom inanzklassen n. T ISCHLER (1949):

eudom inant
dom inant
subdom inant
rezedent
subrezedent

über 10 % 
10 - 5 % 

5 - 2 %  

2 1 .% 
un te r 1 %

ve re in fach tes  Schema : Dom inanten über 3 %
Rezedenten 2 3 %
In fluen ten unte r 2 %.

B iotop_z ucj eh ör igke i t  :

euzöne Arten tychozöne Arten xenozöne Arten
"treue" = "holde" "fremde"

(Charakterarten) (indifferente Arten) (Irrgäste)

auf das F ließwasser bezogen:
rheobiont rheophil rheoxen

azöne Arten 
"vage"

(Allerweltsarten)

ubiquistisch

W eite re  U nterscheidungen:
D iffe re n z ia la r te n  (Anwendung bei sich ausschließenden sog. v ik a r iie re n 

den A rtenpaaren),
L e itfo rm e n  (n. K Ü H N E LT  1943),
In d ika to ra rte n  (Spezialisten fü r bestim m te  Ansprüche).

3. Gewässerzonierung mit Hilfe von Indikatorarten der Fischfauna

Längszonierung von Fließgewässern bisher hauptsäch lich  m it H ilfe  der 
F ischbesiedlung:

F ore llenreg ion  Äschenregion Barbenregion usw.

durch ILLIES u.a. v e r fe in e rt in:
obere F ore llenreg ion  - untere F ore llenreg ion  - Äschenregion (Bach), 
Barbenregion Brachsenregion Kaulbarschreg ion (S trom )

ve ra llg em e ine rt, auf die gesamte Biozönose bezogen:

KRENON RHITHR0N P0TAM0N
(Quelle) (Bach) (Fluß)

Eukrenon Hypokrenon Epirhithron Metharhithr. Hyporhithr. Epi- Meta- Hypo-

Quelle Quellbach Oberlauf Mittellauf Unterlauf Ober- Mittel- Unterl.

Quellregion Ob.Forellen- Unt. For. Äschenreg. Barben- Brassen- Kaulbarsch-
region region

Salmonidenregion

Temp.Ampi.:

OÜÄOCM 90 13° 18° M 0 0 18° 15°

Geschwindigk. cm/s:
20 30 60 120 80 je nach Breite

Substrat:
Sand/Fels Geröll Schotter Kies Sand-Schlamm
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Durch Untersuchung der ökologischen Ansprüche von W asserinsekten 
s te llte  sich heraus, daß sich besonders K ä fe r fü r  e ine Ü berprü fung  der 
Zonierung und fü r d if fe re n z ie r te re  Zonierung nach verschiedenen Ge
sichtspunkten (Tem pera tu r, U n tergrund , S aue rs to ffve rhä ltn isse  usw.) e ig 
nen. Die vorkommenden A rte n  sind häu fig  (aus genetischen Gründen; 
nach dem M O NARD'schen P rinz ip ) re ch t s treng voneinander ge tre n n t 
(räum lich, z e itlic h ); es erscheinen v ika riie rende  A rtenpaa re ; sie b ilden so 
natü rliche  Grenzen innerhalb des Längsverlaufs. D ie e inzelnen A bsch n itte  
entsprechen bestim m ten  Tem pera tu ram p lituden . D ie darin  aufgefundenen 
Insekten können als Ind ika to ren  zur Diagnose e tw a  bei Ü berw ärm ung 
eines Bachabschnittes verw endet werden.

4. Vikarianz rheophiler (s.l.) Käferarten

KRENON 
Eu- Hypo-

RHITHRON
Epi- Meta- Hypo-

POTAMON
Epi-

E 1 m i d a e

Elmis latreillei, 
Esolus angustatus 
Llmnius opaca, 
Riolus subviolaceus

E. aenea--- ■--------------1 , E. maugetil
E. parallelepipedus----------------------1
L. perrisi— | , L. volckmari------------ 1
■--- -— -------j , R. cupreus---------------1

------------------------ 1 ,
Es. pygmaeus

Normandia sodalis

H y d r a e n i d a e :

Hydraena nigrita, H. gracilis, H. dentipes, H. minutissima, H. riparia,
Ochthebius granulatus, 0. exsculptus, 0. gibbosus, 0. foveolatus, H. bohémica

D y t i s c i d a e

Agabus guttatus Ag. nitidus----- -----------1 , Platambus maculatus--------------1 ,
Deronectes platynotus, Der. latus,
Oreodytes rivalis----------------------- 1 , 0r. septentrionalis,
Hydroporus ferrugineus, H. discretus, H. marginatus, H.palustris-----1 ,

G y r i n i d a e

Orectochilus villosus--- “ H

H a l i p l i d a e

Haliplus lineatocollis— ■— —  
Brychius elevatus-----------— -

-------- - 1 , H. fluviatilis--------------
— -— 1 ,

— -1
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5* Klassifizierungsbeispiel für die ökologische Valenz eines Wasserkäfers 
R i o l u s  s u b v i o l a c e u s  M Ü LL .

(Nach der herköm m lichen  gem ischten ökologischen N om enkla tu r)

Bevorzugte:

Strömungs-
geschwindigk.

Temp.
Bereich

Ionen
gehalt

Höhen
lage

02-Gehalt Substrat Licht
klima

krenobiont kaltstenotherm neutrophil vallid stenoxy- petrophil pholeo-

krenophil hemistenotherm silicicol montan biont hygropetr. phil

rheobiont eurytherm titanophil alpin
euryoxy-
biont bryophil

helio-
phil

rheophil
rheotolerant
rheophob
rheoxen

thermophil azidophil
tyrphophil
tyrphobiont
halophil
halobiont

hochalpin pelophil
phytophil
xylophil

Biotopbindung: (auf den Fundort bezogen)

euzön 
tychozön 
xenozön 
azön

(Wenn keine der angegebenen Bezeichnungen zutrifft):

eurytop?
ubiquistisch?
unklar?

6. Klassifizierungssystem nach VOUK (1939) für die ökologische Valenz

B e rü cks ich tig t man in e iner ökologischen Zuordnung neben dem G rund
typus auch die S tärke der Bindung (Stenökie und E uryök ie) und zusä tz
lich  die Lage des O ptim um s der Valenz, so b ie te t sich eine tr in ä re  Be
zeichnungsweise nach folgendem  Schema an:

100%

©Bayerische Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege (ANL)



60

Beispie le  dazu (n. ILLIES 1971, E in führung in die T ie rgeograph ie , p.13):

a) o lig o -s te n o -the rm
b) m eso-steno-rheob
c) p o ly -s te n -o xy -b io n t
1. o lig o -e u ry -o xyb io n t
2. m eso-eury-rheob
3. po ly -eu ry -ha lob

(z.B. G le tsche rfloh  
(z.B. Flußbarbe 
(z.B . L idm ücke  
(z.B . Zuckm ücke 
(z.B . Flußnapfschnecke 
(z.B . O hrenqualle

I s o t o m a  s a l t a n s )
B arb us  f l u v i a t i l i s ) 
L i p o n e u r a  c i n e r a s c e n s ) 
Chironomus p l u m o s u s ) 
Ä n c y l u s  f l u v i a t i l i s )  
A u r e l i a  a u r i t a ) .

Bere ichsbe isp ie l fü r  e in ige abio tische F akto ren  (n. ILLIES):

O ligo -T  ypus Meso--T ypus Poly -Typus

0 2-G eha lt (mg/1) 0-4 4 7 üb. 7
T em pera tu r °C + 10 + 10 - +20 üb. + 20
Salzgehalt-% 0-0,3 0,3 3,5 üb. 3,5
Ström ung m/s 0-0,03 0,03 - 0,5 üb. 0,5

BEZEICHNUNGSSCHEM A (e rw e ite r t nach VOUK):

o lig o - the rm
sten(o)- oxyb ion t

rheob
halob

meso- krenob
eury- tyrphob

po ly- pelob

7. Systematische Übersicht über die wichtigsten für Fließgewässer in 
Frage kommenden Käferarten

Farn. H a 1 i p I i d a e (W assertre ter)
(A lgen fresser, rheophob; U fe rk ra u tg e se lls ch a ft, a lle  ca. 3 mm)

H a lip lus  lin e a to c o llis  M ARSH.
(in Q ue lltöp fen , Gräben, eu ry the rm ),

H a lip lus  f lu v ia t i l is  AUBE
(im  U fe rk ra u t von Flüssen, e u ry th e rm , v e r trä g t größere V e r
schm utzung)

B rych ius e levatus P A N Z.
(ve rk ra u te te  Wiesengräben und Bäche, Kana lausläu fe , m e idet 
überw ärm tes Wasser).

Farn. D y t i s c i d a e  (Schw im m käfer)
(Räuberisch lebende A rte n , gute Schw im m er; te ilw e ise  in F ließgewässern)

H ygro tus ve rs ico lo r SC H ALL.
(rheophob, in ve rk ra u te ten , langsam fließenden Gräben), 

Hydroporus m arg inatus D U FT.
(rhe o to le ra n t, in sauberem, m ög lichst e rw ä rm ten  Wasser am 
Rande von Bächen und Flüssen ohne V ege ta tion , über K iesgrund)
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Hydroporus d iscre tus F A IR M .
(krenoph il, ka lts te n o th e rm ; in ve rk ra u te ten  Quellbächen, m eist 
m ontan),

Hydroporus obsoletus AUBE
(lim nokrenoph il, in Unterw asserquellen m e is t au f Sandstein, sehr 
se lten !)

Hydroporus fe rrug ineus STEPH.
(sem isubterran bis krenoph il; w ird  im G ebirge aus Q uellen aus
geschwem m t; ein sch lech te r Schw im m er, auch im  Sphagnum), 

Hydroporus pa lus tris  L .
(U b iqu is t; in a lle r le i Gewässern, auch in der U fe rk ra u tzo n e  im  
Schlam m  von F ließgewässern),

Deronectes p la tyno tus  GERM.
(k ren o ph il-ka lts te no th e rm ; in beschatte ten  fe ls igen  Bachschluch
ten  im  G e rö ll, se lten),

Derbnectes la tus STEPH.
(rhe o ph il-eu ry th e rm , am Rande von fe ls igen  Bächen; gerne auch 
im  S ee lito ra l; sehr se lten),

S tic to ta rsus 12-pustu la tus F.
(rhe o ph il-eu ry th e rm ; im  U fe rk ies  som m erw arm er Bäche; auch in 
kiesigen Überschwem m ungstüm peln von G ebirgsflüssen), 

Potam onectes depressus F.
(rhe oph il-eu ry the rm ; gerne in der ve ra lg ten  U fe rzone  som m er- 
w a rm er Bäche),

Potam onectes assim ilis  P A Y K .
(rh e o to le ra n t-e u ry th e rm ; in Bergbächen und Seen, Bew egtwas
se ra rt; auch in K ies- und Lehm gruben),

O reodytes davisi C U R T. (= bora lis  G Y LL .)
(rhe o b io n t-ka lts te n o th e rm , im  S cho tte r von A lpenbächen), 

O reodytes sep ten triona lis  G Y LL .
(rhe ob ion t-eu ry the rm ; im  M it te lla u f  von G ebirgsflüssen, in k ie s i
gen R andtüm peln),

O reodytes r iv a lis  G Y LL .
(rhe o b io n t-ka lts te n o th e rm ; w ich tig s te  A r t  des Bergbachbenthos!) 

Scarodytes halensis F.
(rh e o to le ra n t-th e rm o p h il; in langsam fließenden Gräben, gern 
au f Lehm grund, auch in K iesgruben),

Laccophilus hyalinus DEG.
(rheophob-eurytherm ; in langsam fließenden , ve rk ra u te te n  G rä
ben und Augewässern, im  Schlam m),

P latam bus m aculatus L .
(rhe oph il-eu ry the rm ; zur U fe rk ra u tg e se llsch a ft von Bächen, 
Flüssen und Seen gehörig),

Agabus n itidus  F.
(rhe o b io n t-ka lts te n o th e rm ; in schne llfließenden P flanzenreichen 
Gräben und Bächen; auch im  U fe rk ra u t zu finden),

Agabus g u tta tu s  P A Y K .
(k ren o ph il-ka lts te no th e rm ; m e is t m ontan in Q uellbächen; 
sch lech te r Schw im m er),

Agabus didymus OL.
(rh e o to le ra n t-e u ry th e rm ; in k le ineren ve rk ra u te ten  Gräben), 

Ilyb ius fu lig inosus F.
(rheophob-eurytherm ; o ft  m it P latam bus m aculatus ve rgese ll
sch a fte t im  U fe rk ra u t) .
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Fam. G y r i n i d a e (Taum elkä fe r)
(Ind ika to ren  fü r  Oberflächenspannung des Wassers; nur eine A r t  typ isch  
fü r  das F ließgewässer; die übrigen nur ge legen tlich  darin  zu finden).

O rec toch ilu s  v illosus M Ü LL .
(n a ch ta k tiv ; tagsüber in der U fe rve g e ta tio n  u n te r dem Wasser
spiegel verborgen).

Fam . H y d r a e n i d a e
(Sehr k le ine , um 2 mm große K äfe rchen , die schwer zu bestim m en sind, 
aber als B io ind ika to ren  große D ienste le is ten ; die m eisten A rte n  in 
F ließgewässern).

Hydraena bohem ica HRB.
(rhe o ph il-eu ry th e rm ; im  Bachmoos som m erw arm er Bäche in den 
A us läu fe rn  der M itte lg e b irg e ),

Hydraena rip a ria  KUG .
(rhe o ph il-eu ry th e rm ; ähnlich der vorigen A r t) ,

Hydraena n ig r ita  GERM.
(k re n o p h il-ka lts te n o th e rm ; m e ist in ka lk re ichen  W aldbächen, 
lich tscheu , im  Bodengenist und an fau lem  Laub am Bachgrund), 

Hydraena subimpressa REY
(ähnlich  der vorigen ; schwer davon zu unsterscheiden),

Hydraena pygmaea W ATERH.
(rhe o b io n t-ka lts te n o th e rm ; im  Bachmoos k a lte r  Bachoberläu fe  
des Gebirges),

Hydraena tru n ca ta  REY
(rhe o b io n t-eu ry th e rm ; m e is t m ontan, auch in größeren F ließge
wässern; bei uns se lten),

Hydraena p o lita  KIESW.
(rhe o b io n t-ka lts te n o th e rm ; in Schluchten und scha ttigen  W aldbä
chen; sehr se lten),

Hydraena dentipes GERM.
(rhe o b io n t-eu ry th e rm ; im  G erö ll und Moos von Gebirgsbächen), 

Hydraena g ra c ilis  GERM.
(rhe o b io n t-eu ry th e rm ; w ich tig s te  A r t  a lle r  Bergbäche; im  Moos 
und Bachgrund fas t im m er dom inant vorhanden),

Hydraena be lg ica  D 'O R C H .
(rhe o b io n t-eu ry th e rm ; m e ist in B achunte rläu fen  som m erw arm er 
Bäche, o f t  m ontan),

Hydraena excisa KIESW.
(rhe o b io n t-eu ry th e rm ; in k le ineren , o f t  ve rk ra u te te n  Bächen, 
m e is t m ontan, se ltener),

Hydraena saga D 'O R C H .
(rh e o b io n t-ka lts te n o th e rm ; m eist in ka lten  Bachoberläu fen der 
A lpen und M itte lg e b irg e , aber auch schon in Überschwem m ungs
tüm pe ln  größerer Flüsse nachgewiesen),

Hydraena m inu tiss im a STEPH.
(rhe o b io n t-ka lts te n o th e rm ; typ ische A r t  des Bachmooses in mon
tanen Forellengewässern),

Hydraena pu lche lla  GERM.
(rhe o b io n t-eu ry th e rm ; sehr seltene A r t  som m erw arm er Bäche 
der Ebene),

O chthebius g ranu la tus MULS.
(h yg ro pe trisch -ka lts ten o th e rm ; im  Moos der Spritzzone von 
W ildwassern, a lp in -m ontan)
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O chthebius exsculptus GERM.
(rhe o b io n t-ka lts te n o th e rm ; an L ito ra lb lö cke n  in Bergbächen, se l
ten),

Ochthebius gibbosus GERM.
(rheob ion t-eu ry the rm ; im  Quellmoos und Ufersand von Bergbä
chen),

O chthebius m etallescens ROSH.
(rhe o b io n t-ka tls te n o th e rm ; m e ist in Bächen au f U rgeste in ; se i
ten),

O chthebius foveo la tus  GERM.
(rhe o b io n t-ka lts te n o th e rm ; gerne im  Ufersand k a lte r  A lpenbä
che, auch in M itte lg eb irg e n ),

O chthebius nob ilis  V ILLA
(rhe o b io n t-ka lts te n o th e rm ; am Rande von A lpenbächen), 

L im nebius tru n ca te llu s  THUNBG.
(he lokrenoph il-eu ry the rm ; in S ickerquellen und B achoberläufen),

Farn. H y d r o p h i l i d a e  (W asserfreunde)
(P flanzen- und D e tritu s fre sse r, wenig ström ungsangepaßt, in F ließgewäs
sern nur in der U fe rk rau tzone  und im  Q ue llgeb ie t v e rtre te n , sonst s tag- 
n ico le  A rte n ; sch lechte Schw im m er)

Anacaena globulus P A Y K .
(m eis t an fau lem  H olz in Q uellgräben)

Laccobius s tr ia tu lu s  F.
(rheophob-eurytherm ; in der U fe rk rau tzone  g rößerer e rw ä rm te r 
Bäche und Flüsse),

Laccobius a lternus MÖTSCH.
(rhe o b io n t-the rm o p h il; im  U fersand k ies iger Bäche).

Farn. D r y o p i d a e  (K lauenkä fe r)
(M e is t s tagn ico le  A rte n , se lten  in Fließgewässern, in der hygrope trischen 
Zone und im  Hochwassergenist e in ige A rten ).

Dryops n itid u lu s  HEER
(lim ic o l an Gebirgsbächen, selten)

Dryops s tria top u nc ta tus  HEER
(alpine lim ic o le  A r t ,  an Sturzbächen un te r S teinen),

Potam ophilus acum inatus F.
(rheob ion t, gerne an faulendem  W asserholz, in G ebirgsausläufern 
und in der Ebene, se lten).

Farn. E 1 m i d a e (= E lm in th idae) (H akenkäfer)
(Fast a lle  A rte n  rheob ion t und sehr gute Ind ika to ren  fü r  unverschm utztes 
Wasser; wenige davon abweichend; a lle  um 2 - 3  m m , te ilw e ise  schwer 
bestim m bar!)

S tenelm is cana licu la ta  G Y LL .
(seltene A r t  der Barbenzone von Flüssen, in Aushöhlungen von 
Steinen und T re ibho lz , fa s t im m er in F lu ß m itte ),

E lm is la t re il le i BED.
(k ren o b io n t-ka lts te n o th e rm ; in Q ue llriese ln  a lp in  bis m ontan an 
S cho tte rn , nie in Bachmoos),
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Elm is r ie ts c h e li STEFF.
(rheob ion t-hem is teno the rm ; am A lpenrand und in W ürttem berg  
in ka lk re ichen  Bergbächen),

E lm is m auge tii L A T R .
(rhe o b io n t-eu ry th e rm ; in der Äschen- und Barbenzone v ik a r i
ierend m it  E. aenea),

E lm is aenea M Ü LL .
(rheob ion t-hem is teno the rm ; w ich tig s te  A r t  der Fore llenzone 
sauberer Bergbäche, se ltener bis in die Ebene re ichend),

E lm is rio lo id e s  KUW .
(rhe o b io n t-eu ry th e rm ; spät erkannte  A r t  der deutschen M it te l
gebirge, in der unteren Salmonidenzone im  Bachmoos s te lle n 
weise sehr häu fig ),

E lm is obscura M Ü LL .
(rhe o b io n t-eu ry th e rm ; se ltenere A r t  des Bachmooses, w eniger 
im  G erö ll sauberer Bäche des Gebirges und auch der Ebene), 

Esolus pygmaeus M Ü LL .
(rhe o b io n t-eu ry th e rm ; in der Barbenzone g rößerer Bäche, auch 
im  U fersand, sehr se lten geworden durch W asserverschm utzung), 

Esolus para lle lep ipedus M Ü LL .
(rheob ion t-hem is teno the rm ; in der Äschenzone k a lte r  Bergbäche, 
m ontan, m e ist im  G erö ll des Bachgrundes),

Esolus angustatus M Ü LL .
(rhe o b io n t-ka lts te n o th e rm ; vom B achoberlau f bis in die Q ue llre 
gion vord ringend, im  G erö ll des Bachgrundes, lie b t sehr saube
res, saue rs to ffre iches  Wasser),

O ulim n ius tube rcu la tus  M Ü LL .
(rhe o b io n t-eu ry th e rm ; im  Wassermoos, das von Schlam m durch 
s e tz t is t, auch in der Ebene vorhanden),

L im n ius p e rris i DU F.
(rhe o b io n t-ka lts te n o th e rm ; in som m erka lten  Bächen der m onta
nen und a lp inen Region, m e ist im  G erö ll des Bachgrundes; 
b rauch t sehr sauberes Wasser; v ika riie ren d  m it  der nächsten 
A r t) ,

L im n ius vo lckm a ri P AN Z.
(rhe o b io n t-eu ry th e rm ; in der Äschen- bis Barbenzone som m er- 
w a rm er Bäche und B achabscn itte , bis in die Ebene re ichend, 
vorw iegend p e tro p h il),

Norm andia n itens M Ü LL .
(rhe o b io n t-eu ry th e rm ; sehr seltene A r t  ka lk re ich e r Bäche n iede
re r  G ebirgslagen und der Ebene),

N orm andia sodalis ER.
(rhe o b io n t-eu ry th e rm ; sehr seltene A r t  ka lk re ich e r Vorgeb irgs
bäche; A m m er b. Pähl!)

R io lus cupreus M Ü LL .
(rhe o b io n t-eu ry th e rm ; noch häufige A r t  ka lk re ich e r Bäche, in 
der Äschen- bis Barbenregion n iedere r G ebirgslagen und der 
Ebene),

R io lus subviolaceus M Ü LL .
(rhe o b io n t-k re no p h il-ka lts ten o th e rm ; se ltenere  A r t  v e rs in te r te r 
B achstrecken in Quellnähe, A lpen- und Voralpenland), 

M acronychus 4 -tub e rcu la tu s  M Ü LL.
(rhe o ph il-eu ry th e rm ; in der Barbenzone von Flüssen und an Weh
ren, gerne an fau lem  T re ibho lz).
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