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Von Dezember 1986 bis Januar 1988 wurden die Aufwuchsciliaten Im eutrophen 

Poppelsdorfer Weiher in Bonn taxonomisch untersucht und begleitend wichtige 

abiotische Faktoren bestimmt.

Insgesamt 151 Clliaten-Arten wurden nachgewiesen, davon 62 Kinetofragmino- 

phora, 26 Hymenostomata, 32 Peritrichida, 2 Colpodida und 29 Polyhymenophora. 

Die Morphologie, Infraciliatur und das Silberliniensystem von 92 Arten werden 

nach Lebendbeobachtungen und mit Hilfe unterschiedlicher Verfahren der Sil

ber Imprägnation durch zeichnerische Darstellung genau beschrieben, ergänzt 

durch biometrische Angaben für die meisten Arten.

Neue Familien und Gattungen: Placalldae nov. fam., Deltopylldae nov. fam., 

Foissnerides nov. gen.

Neue Arten: Acineria punctata nov. spec., Amphileptus affinis nov. spec., Am- 

phileptus ensiformis nov. spec., Amphileptus fusiformis nov. spec., Amphileptus 

falcatus nov. spec., Amphileptus melianus nov. spec., Amphileptus parafusidens 

nov. spec., Amphileptus proceroformis nov. spec., Chilodontopsls planicauda 

nov. spec., Foissnerides heliophagus nov. spec., Frontonia obtusa nov. spec., 

Fuscheria lacustris nov. spec., Holosticha multlcaudicirrus nov. spec., Lacryma- 

ria binucleata nov. soec., Lacrymaria vaginifera nov. spec., Litonotus bonnen- 

sis nov. spec., Litonotus minisculus nov. spec., Ophrydium flexile nov. spec.,
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Ophryoglena minima nov. spec., Oxytricha tenella nov. spec., Piacus longinuc- 

leatus nov. spec., Pseudochitodonopsis similis nov. spec., Pseudovorticella nana 

nov. spec., Stichotricha multinucleata nov. spec., Thigmogaster nanus nov. 

spec., Urotricha corlissiana nov. spec., Urotricha valida nov. spec., Vorticella 

bivacuoium nov. spec., Vorticella spuripicta nov. spec.

Neue Kombinationen und neue Namen: Amphileptus agilis nov. comb, für He- 

miophrys agilis PENARD, 1922; Amphileptus fusidens nov. comb, für Hemiophrys 

fusidens KAHL, 1926; Amphileptus procerus nov. comb, für Hemiophrys proce- 

rus PENARD, 1922; Chlamydonella rostrata nov. comb, für Chilodonella rostrata 

VUXANOVICI, 1963; Lacrymaria nana nov. comb, für Lacrymaria acuta var. nana 

VUXANOVICI, 1961; Loxophyllum semilunare nov. comb, für Loxophyllum lionoti- 

forme var. semilunaris VUXANOVICI, 1959; Oxytricha balladyna nom. nov. für 

Bai lady na similis KAHL, 1935; Pseudovorticella chlamydophora nov. comb, für 

Vorticella chlamydophora PENARD, 1922; Pseudochilodonopsis algivora nov. 

comb, für Chilodonella algivora KAHL, 1931; Pseudovorticella vestita nov. comb, 

für Vorticella vestita STOKES, 1083; Tintinnidium emarginatum nov. comb, für 

Tintinnidium fluviatile var. emarginatum MASKELL, 1888.

Neue Synonyme: Chilodonella dentata FOUQU6, 1876, synonym mit Chilodonella 

uncinata EHRENBERG, 1838; Gastronauta runcina WILBERT, 1971, synonym mit 

Gastronauta membranaceus ENGELMANN, 1879; Hemiophrys avellens CANELLA, 

1960, synonym mit Amphileptus pleurosigma (STOKES, 1884); Litonotus piger 

VUXANOVICI, 1961, synonym mit Amphileptus agilis (PENARD, 1922); Loxophyllum 

uninucleatum KAHL, 1931, synonym mit Litonotus uninucleatus (KAHL, 1931) Li

tonotus uninucleatus FOISSNER, 1977, synonym mit Litonotus mononucleatus 

(FOISSNER, 1977); Ophryoglena kahli TUCOLESCO, 1962, synonym mit Ophryo

glena utriculariae KAHL, 1931; Oxytricha fusiformis (KAHL, 1932) HEMBERGER, 

1982 (= Balladyna fusiformis KAHL, 1932), synonym mit Oxytricha setigera 

STOKES, 1891.

In the "Poppelsdorfer Weiher", an eutrophic pond near Bonn, the taxonomy of 

ciliates colonizlng the periphyton on exposed slides was investigated from De- 

cember 1986 to January 1988. 151 Species of ciliates were found: 62 Kineto- 

fragminophora, 26 Hymenostomata, 32 Peritrichida, 2 Colpodlda and 29 Polyhy

menophora. The morphology, the Infraclliature and the silverline system of 92 

of them were described according to protargol and silver nitrate methods. 

Most species were biometrically characterized. 29 species, one genus and two 

families are new described. These new taxa and further new combinations, new 

names and new synonyms are listed above.
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Klasse Kinetofragminophora DE PUYTORAC et a l. ,  1974
Ordnung Prorodontida CORLISS, 1974
Fam ilie Prorodontidae KENT, 1881
Fam ilie Colepidae EHRENBERG, 1838
Fam ilie P laca lidae  nov. fam.
Ordnung Haptorida CORLISS, 1974
Fam ilie Pseudoholophryidae BERGER, FOISSNER & ADAM, 1983
Fam ilie Enchelyidae EHRENBERG, 1838
Fam ilie D id in iid ae  POCHE, 1913
Fam ilie Trachelophy11idae KENT, 1882
Fam ilie Lacrymariidae FROMENTEL, 1876
Fam ilie Homalozoonidae JANKOWSKI, 1980
Fam ilie T rache l1iidae  EHRENBERG, 1838
Ordnung Pleurostomatida SCHEWIAKOFF, 1896
Fam ilie Amphileptidae BÜTSCHLI, 1889
Ordnung Synhymeniida DE PUYTORAC et a l. ,  1974
Fam ilie Scaphidiodontidae DEROUX, 1978
Ordnung Cyrtophorida FAUR£-FREMIET in CORLISS, 1956
Fam ilie Ch ilodone l1idae DEROUX, 1970
Fam ilie Dysteriidae CLAPAREDE & LACHMANN, 1858
Fam ilie Lynchellidae JANKOWSKI, 1968
Fam ilie Hartmannulidae POCHE, 1913
Klasse 01igohymenophora DE PUYTORAC et a l . ,  1974
Ordnung Hymenostomatida DELAGE & HtROUARD, 1896
Fam ilie Tetrahymenidae CORLISS, 1952
Fam ilie Glaucomidae CORLISS, 1971
Fam ilie Deltopylidae nov. fam.
Fam ilie Ophryoglenidae KENT, 188
Fam ilie Parameciidae DUJARDIN, 1840
Fam ilie Frontonidae KAHL, 1926
Fam ilie Urocentridae CLAPAREDE & LACHMANN, 1858
Fam ilie Lembadionidae JANKOWSKI in CORLISS, 1979
Ordnung S cu t ico c i1ia t id a  SMALL, 1967
Fam ilie Ph ila s te r idae  KAHL, 1931
Fam ilie C inetoch i1idae PERTY, 1852
Fam ilie Urozonidae GROLIERE, 1975
Fam ilie Cohnilembidae KAHL, 1933
Fam ilie Pleuronematidae KENT, 1881
Fam ilie C yc lid iid ae  EHRENBERG, 1838
Ordnung P e r it r ic h id a  STEIN, 1859
Fam ilie V o rt ic e ll id a e  EHRENBERG, 1838
Fam ilie E p is ty lid id ae  KAHL, 1933
Fam ilie Opercu lariidae FAURE-FREMIET in CORLISS, 1979
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Fam ilie Scyphidiidae KAHL, 1933 
Fam ilie Ophrydiidae EHRENBERG, 1838 
Fam ilie Vag in ico lidae DE FROMENTEL, 1874 
Fam ilie Trichod in idae CLAUS, 1874

3.3 Klasse Colpodea SMALL & LYNN, 1981
3.3.1 Ordnung Cyrto lophosid ida FOISSNER, 1978 

Fam ilie Cyrtolophosididae STOKES, 1888
3.3.2 Ordnung Colpodida DE PUYTORAC et a l . ,  1974 

Fam ilie Colpodidae EHRENBERG, 1838
3.4 Klasse Polyhymenophora JANKOWSKI, 1967
3.4.1 Ordnung H eterotrich ida  STEIN, 1859 

Fam ilie Spirostomidae STEIN, 1867 
Fam ilie Stentoridae CARUS, 1863

3.4.2 Ordnung 01ig o tr ich id a  BÜTSCHLI, 1887 
Fam ilie Halteridae CLAPAREDE & LACHMANN, 1858
Fam ilie S trob i1id iid a e  KAHL in DOFLEIN & REICHENOW, 1929 
Fam ilie T in tinn idae  KOFOID & CAMPBELL, 1929

3.4.3 Ordnung Hypotrichida STEIN, 1859 
Fam ilie S p iro f il id a e  VON GELEI, 1929 
Fam ilie Keronidae DUJARDIN, 1840 
Fam ilie U rosty lidae BÜTSCHLI, 1889 
Fam ilie Oxytrich idae EHRENBERG, 1838 
Fam ilie Euplotidae EHRENBERG, 1838 
Fam ilie A sp id iscidae EHRENBERG, 1838 
L ite ra tu r
L is te  der behandelten Arten (Tabelle 1)
Biometrische Tabellen (Tabelle 2-33)

1 Einleitung

Die Geschichte der Ciliatentaxonomie läßt sich bis ins 18. Jahrhundet zu rück

verfolgen. Sah noch LINN£ das Reich der Infusorien als ein "unentw irrbares 

Chaos wechselnder Gestalten an", so schaffte der Zoologe O. F. MÜLLER (1786) 

darin eine gewisse Ordnung, indem er erstmals eine systematische Einteilung 

versuchte. In der Folge sind fü r die Erforschung der Infusorien die Arbeiten 

von EHRENBERG (1838) "Die Infusionstiere als vollkommene Organismen" und 

von STEIN (1859) “Der Organismus der Infusionstiere", sowie Untersuchungen 

von CLAPAREDE & LACHMANN, BÜTSCHLI, DUJARDIN und STOKES grundlegend 

geworden.

Anfang der 30er Jahre gab KAHL erstmals eine systematische Bearbeitung der 

bis dahin bekannten "Freilebenden und ectocommensalen Infusorien der Erde 

unter Ausschluß der marinen Tintinnidae" in seinem heute noch unersetzlichen 

Werk: "Wimpertiere oder Ciliata (Infusoria)" in F. DAHL: Die Tierwelt Deutsch

lands.
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Abbildung 1: Lageplan des im Bonner Botanischen Garten gelegenen Poppelsdorfer
Weihers.
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Ende der 20er Jahre führten zunächst KLEIN, dann auch CHATTON & LWOFF 

Färbetechniken mit S ilber ein. Dadurch war es nun möglich, das Muster des 

Wimperkleids, die In frac illa tu r und außerdem das fü r viele Ciliaten typische 

S ilberlin iensystem darzustellen. Zwei weitere fü r ciliatentaxonomische Arbeiten 

wichtige Verfahren sind die Färbung It Protargol (TUFFRAU 1967) und mit S il

berkarbonat (FERNANDERZ-GALIANO 1976). Durch diese Techniken werden in 

einer Zelle sowohl die In fracilia tu r, als auch der Kernapparat abgebildet. Eine 

Fülle von bislang unbekannten, taxonomisch bedeutenden Fakten wurden nun 

entdeckt. Sie waren die Basis fü r eine weitere taxonomische Bearbeitung der 

Ciliaten, die in jüngster Zeit von DE PUYTORAC et al. (1974) und von CORLISS 

(1979) durchgeführt werden.

Die Technik der C iliatenversilbung mit Protagol wurde von WILBERT (1975) so 

verfeinert, daß eine nahezu vollständige Versilberung aller angetroffenen C ilia

ten erzie lt wurde. Das Verfahren konnte nun als faunistische Arbeitsmethode 

zur Bestandsaufnahme in verschiedenen Lebensräumen angewandt werden. So 

haben PATSCH (1974) Ciliaten im Aufwuchs, BUITKAMP (1977) und HEMBERGER

(1982) Ciliaten Im Edaphon taxonomisch erfaßt.

Einzelne Arten und Gruppen wie z. B. peritriche Ciliaten sind in jüngster Zeit 

von verschiedenen Autoren taxonomisch untersucht worden (DRAGESCO 1966, 

1970; CZAPIC 1968; DEROUX 1970, 1976, 1978; BORROR 1972b; WU & CURDS 1974; 

CURDS 1975; GROLIERE 1977, 1980; FOISSNER 1979b,e, 1982a, 1984a; GUHL 1986; 

WILBERT 1986b; DRAGESCO & DRAGESCO-KERNSIS 1986).

Ökologische Untersuchungen an Ciliaten im Poppelsdorfer Weiher wurden von 

WEIMANN (1933), HAMMANN (1954) und WILBERT (1968) durchgeführt. Letzterer 

konnte hier über 140 Ciliaten im Aufwuchs (Periphyton) und im Plankton nach- 

weisen. Der mit den methodischen Fortschritten der letzten Jahre einhergehen

de grundsätzliche Wandel auf dem Gebiet der Cil.iatentaxonomie war Anreiz, eine 

neuerliche Bestandsaufnahme der Ciliaten im Aufwuchs des Poppelsdorfer Wei

hers ausschließlich unter taxonomischen Gesichtspunkten vorzunehmen.

2. Material, Methode und Terminologie

Der Poppelsdorfer Weiher befindet sich im botanischen Garten von Bonn. Er ist 

etwa 460 m lang, 3-40 m bre it und etwa 2 m tief. Der Weiher wird durch den 

Melbbach gespeist und besitzt einen Abfluß in die Kanalisation.

Es wurden folgende drei Untersuchungsstellen eingerichtet (vgl. Abb. 1). Nr.1:
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Im Weiher verankerte Plattform, die Station Steg. Nr. 2: Am Einfluß des Melb- 

baches unter einer kleinen Brücke. Nr. 3: Die Station "Toter Arm"; hier ist der 

Weiher von hohen Bäumen umstanden, so daß eine d irekte Sonneneinstrahlung 

nur zeitweise möglich ist.

Mit der von WILBERT (1969) praktiz ierten Expositionstechnik wurden an allen 

Stationen Objektträger in etwa 20 cm Tiefe, an Stelle 1 außerdem auch in 2 m 

Wassertiefe (Nr. 1b), in speziellen Kunststoffrahmen zur Besiedlung ausge

bracht.

2 .1 . D ie Untersuchung der a b io tisch e n  Faktoren

Wegen der engen Beziehung zwischen den abiotischen Gegebenheiten und der 

Organismenbesiedlung eines Lebensraumes wurden auch einige chemische Para

meter erfaßt. Wöchentliche Probennahme an der Oberfläche jeweils zwischen 

09.00 und 10.00 Uhr.

Stellvertretend fü r  alle chemischen Untersuchungen steht hier das Ergebnis 

einer Untersuchung vom 1. Juni 1987:

8

pH- Wert 7,8
e le k tr. Le it fä h ig k e it mS 73,5
Gesamthärte dH 9,1
Chlorid mg/l 47
Su lfa t mg/l 93
N itra t mg/l 4
N it r i t mg/l 0,08
Ammonium mg/l 0,03
Phosphat mg/l 0,07

WILBERT (1969) gibt einen Nitratgehalt von 50 mg/l und einen Phosphatgehalt 

von über 1 mg/l an. Die restlichen Faktoren stimmen weitgehend überein.

2 .2 . D ie Untersuchung der C i l ia t e n

Alle angetroffenen Ciliaten wurden einer eingehenden mikroskopischen Lebend

beobachtung unterzogen, um so charakteristische Merkmale des Plasmas, der 

Pe llicu lastruktur, die Bewimperung und typ ische Verhaltensweisen zu erken

nen.
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Grundsätzlich wurde die In frac illa tu r aller Ciliaten mit folgenden Versilbe

rungsmethoden dargestellt: Protargolmethode nach WILBERT (1975), nasse S il

berimprägnation nach CHATTON-LWOFF, trockene Sllberlmprägnation nach 

FOISSNER (1976) und mit S llberkarbonat nach FERNANDEZ-GALIANO (1976) in 

den Modifikationen von WILBERT (1983) und AUGUSTIN et al. (1985). Zur Prä

paration kleiner Aufwuchsformen bewährte sich das Verfahren von WILBERT 

(1976).

Zur Klärung spezie ller taxonomischer Fragen wurden einzelne Arten in Kultur 

genommen. Als Kulturmedium diente dann abgekochtes und belüftetes Wasser 

aus dem Weiher.

Die Typuspräparate der hier beschriebenen neuen Arten sind Im College of 

Fisherles, Ocean Unlversity  of Qingdao, China deponiert.

2 .3 . Term inolog ie

Die Beschreibung der Ciliaten, insbesondere die Bennenung ih rer Organellen, 

basieren auf der Terminologie von KAHL (1930-1935), BORROR (1972b), CORLISS 

(1979), FOISSNER (1979e, 1982, 1984a) und DRAGESCO et al. (1986). Es werden 

folgende Abkürzungen verwendet:
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AM = adorale Membranellen
AZM adorale Membranellenzone
B Bürste(n)
BC = Buccalcirrus
BK Basalkörper
CC = Caudalcirren od. Caudalci1ium(en)
CK circumorale Kinete
CV kontraktile Vakuole
CVP Porus(1) der kontraktilen Vakuole
CyP = Cytopyge
DB Dorsalbürste(n)
D1SS = d1rektverbindendes Silberliniensystem
EM = endorale Membran
Ex = Extrusom(en)
FC = Frontalei rren
Hi = Haplokinete
IdSS = indirektverbindendes SilberlIniensystem
Kl = Klappen
LMR Unke Marginalreihe
LVR Unke Ventralreihe
Ma Makronucleus
Mi = Mikronucleus
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Mic Mitochondrien
MVR M idventra lreihe(n)
My Myoneme
N Nematodesmen
NV Nahrungsvakuole
Pi Polykinete(n)
PM parorale Membran
R Reuse
PS Parabasalsack
RMR rechte Marginal reihe
Sc Scuticus
SK Somakineten
SS S ilberlin iensystem
TC T ransversa lc i rren
UM undulierende Membran
VK Vestibu lark ineten
VR Ventra lre ihe(n)
W aboraler Wimperkranz

Die in den biometrischen Tabellen (ab S. 192) verwendeten Abkürzungen wer

den dort erläutert

3. Beschreibung und D iskuss ion

Für viele Ciliatologen ist heute die Ciliatensystematik von CORLISS (1979) maß

gebend. So basieren unsere Untersuchungen auch auf dieser Systematik. Da

rauf muß besonders hingewiesen werden, da im Rahmen unserer A rbeit neue 

Familien- und Gattungskriterien beschrieben werden. In diesem Zusammenhang 

sei auch das Werk von KAHL (1931-1935) erwähnt, das fü r taxonomisches A r

beiten an Ciliaten unersetzlich ist.

Die von uns beschriebenen Arten sind mit Fundort- und Abundanzangaben 

Tabelle 1 (S. 188) aufgelistet.

3 .1 . K lasse Kinetofragm inophora DE PUYTORAC e t  a l . ,  1974 

3 .1 .1 . Ordnung P rorodon tida  CORLISS, 1974 

F a m ilie  Prorodontidae KENT, 1881 

Gattung U ro tr ich a  CLAPAREDE & LACHMANN, 1859 

U ro tr ich a  g lobosa  SCHEWIAKOFF, 1893 

(Abb. 2)

Morphologie und Diskussion: Unsere A rt en tspricht der Beschreibung von
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Abbildung 2: Urotricha globosa nach Lebendbeobachtung (a,d), Protargolimprä- 
gnation (b,c) und nasser S ilberimprägnation (e). a: typisches Individuum, b: 
Nematodesmen. c: Mundgebiet in Au fs ich t, d: Exemplar mit mehreren Reservegra
nula. CC =Caudalc11ium, CVP = Porus der kon traktilen  Vakuole, DB = Dorsal
bürste, Kl Klappen, M = Mund, Pek pek tin e lle  Klnete, N = Nematodesmen, RG 

Reservegranula.
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SCHEWIAKOFF in KAHL (1931). Größe In vivo konstant 18-24 * 15-20 um, Gestalt 

kugelig bis schwach ovoid, vorn mit deutlichen Klappen, hinten ein ungefähr 

körperlanges Caudalcilium. Wimpern locker, ca. 15 um lang und stets in der 

Ruhephase abgespreizt.

Endoplasma farblos, sehr häufig mit lichtbrechenden Reservegranula gefüllt. 

Kugliger Makronucleus etwa 6-7 um, oft schwer zu erkennen. Extrusomen sehr 

zart, kaum zu sehen. Bewegung mäßig schnell und springend, Ha/ter/a-ähnlich.

Somakineten 17-25 (n = 19), jede mit ca. 13-15 Basal körpern. Die "Klappen", die 

auf den Basal körperpaaren der pektineilen Kinete stehen, sind kurze, etwa 3 

lim lange Cilienorganellen (Abb. 2c, e). 3 Dorsalbürsten einfach, kurz und 

schräg zur Körperlängsachse orientiert. Pektinelle Kinete aus 11-13 Basalkör

perpaaren aufgebaut, von der Nematodesmen entspringen (Abb. 2b). S ilbe rlin i

ensystem gattungstypisch.

In dieser Gattung gibt es 4 morphologisch ähnliche, kleine Arten: U. farcta  

CLAP. et LACHM., 1858; U. ovata KAHL, 1927, U. nais MUNOZ, 1987 und U. glo- 

bosa. Die U. farcta  ist nach der neuen Beschreibung von DRAGESCO et. al. 

(1974) größer (19-32 um), sch lanker und besitzt eine größere Anzahl von Soma

kineten (28-30). U. ovata ist nach FOISSNER (1979b) 25-40 um groß, schlank 

oval, mit 19-24 Somakineten. Als morphologische Besonderheit ist zu erwähnen, 

daß diese im Unterschied zu U. globosa alle mit einem Basal körperpaar begin

nen. Die DB2 von U. nais MUnOZ et al. 1987 ist doppelreihig.

Wurde häufig im September und im Februar festgestellt.

U ro tr ich a  d is c o lo r  KAHL, 1931 

(Abb. 3)

Morphologie und Diskussion: Die A rt wurde nach KAHL (1931) eindeutig be

stimmt. In v ivo 30-40 * 20-25 um groß, deutlich schlank oval. Pellicu la schwach 

gekerbt, Extrusomen kaum sichtbar. Endoplasma farblos, oft mit mehreren ve r

schieden großen, lichtbrechenden Granula gefüllt. Cilien ca. 12 pm lang, ein 

Caudalcilium etwa 20 um. Bewegung stets sehr schnell, aber n icht springend.

Nach Protargolimprägnation zeigen sich besonders im Mundgebiet sp indelförm i

ge Extrusomen, ca. 2 um lang und sehr d icht angeordnet. Im Körper werden
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Abbildung 3: Urotricha d is co lo r  nach Lebendbeobachtung (a), trockener S ilb e r- 
imprägnation (d) und Protargolimprägnatlon (b). a: typisches Individuum, b:
I n f r a c i1ia tu r der Dorsa lse ite . c: Extrusomen (Ex), d: an terio rer Körperab
sch n itt, kombiniert nach Protargo l- und Silberimprägnationen, e: Mund in Auf
s ich t . CV = kon trak tile  Vakuole, DB1-3 = Dorsalbürste, M = Mund, N = Nemato
desmen, PeK = pek tin e lle  Kinete, RG = Reservegranula, SS = S ilberlin iensystem .
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vereinzelt bis 5 um lange Extrusomen beobachtet. Makronucleus kugelförmig 7- 

10 um groß, mit einem großen, 3-4 um Mikronucleus.

35-41 Somakineten, die, U. globosa vergleichbar, vorne einfach, d.h. ohne Ver

doppelung der Basalkörper beginnen (Abb. 3e). Pektinelle Kinete aus 11-15 Ba

salkörperpaaren aufgebaut. Dorsalbürsten 3 teilig, jede zweireihig.

Unter dem Namen U. ovata KAHL hat GROLIERE (1977) und FOISSNER (1979b) 

jeweils eine Form beschrieben. Die Population von GROLIERE stimmt nach In- 

fra c ilia tu r und Größe mit unserer Population überein (die Zahl der Somakineten 

ist mit 28-34, etwas n iedriger als bei unserer Population). Wir gehen davon 

aus, daß diese Populationen identisch sind.

Häufig im August gefunden.

U ro tr ich a  va 7 ida  nov. sp ec. 

(Abb. 4, Tab. 2)

Diagnose: in v ivo 55-70 um lange, kugelförmig, Urotricha  mit ca. 10-14 Caudal- 

cilien; CV terminal; Makronucleus bohnenförmig bis lang ellipsoid; Bewegung 

gattungstypisch, abwechselnde Gleit- und Beschleunigungsphasen; Extrusomen 

deutlich sichtbar; 76-87 Somakineten einfach, n icht mit Basal körperpaaren be

ginnend.

Locus typicus: Vereinzelt im Herbstplankton des Poppelsdorfer Weihers

Bonn.

Morphologie: Gestalt kugelförmig bis schwach ovoid, nicht metabol, Hinterende 

leicht abgestutzt. Körper farblos, oft von zahlreichen feinen Granula graugelb- 

llch gefärbt. Pellicu la durch die Extrusomen stark gekerbt. Langspindelförm ige 

Extrusomen 5-6 Mm lang, d icht angeordnet und gut zu erkennen. Klappen 2-3 

pm hoch, Schlund kräftig  und deutlich. Caudalcilien ca. 10-13 um lang. Makro

nucleus etwa 30 * 14 pm groß, nur ausnahmweise in 2 Tellen.

Sehr d icht bewimperte Somakineten fast den Hinterpol erreichend, so daß hier 

nur ein verhältnismäßig kleines wimperfreies Feld bleibt.

Artvergle ich: Bislang sind 6 Urotricha-Species mit mehreren Caudalcilien be

kannt. Durch die orale In frac ilia tu r und die kürzeren Caudalcilien ist U. valida
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Abbildung 4: Urotricha va lida  nov. spec. nach Lebendbeobachtung (a), nasser 
Silberimprägnation (c) und Protargolimprägnation (b ,d ,e). a: typisches Exem
p lar. b: rechts la te ra le  Ansicht, c: S ilberlin iensystem , d: Extrusomen. e: In- 
f r a c i l ia t u r  des anterioren Körperabschnittes.
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von den Arten U. pelagica KAHL, 1932 (vgl. WILBERT, 1986a), U. venatrix  KAHL, 

1935 (vgl. DRAGESCO et al., 1974) und U. faurei DRAGESCO et al., 1974 zu un

terscheiden. Im Gegensatz zu jenen besitzt U. saprophila  KAHL, 1931 nur ca. 5 

lange Caudalcilien und keine erkennbaren Extrusomen, außerdem schwimmt die

se A rt nach KAHL (1931) "in kurzen Zickzacklinien wackelnd". Die Angaben von 

PÄTSCH (1974) basieren nach unserer Überzeugung auf einer falschen Artbe

stimmung, denn ihre Art ist nur 20 um groß und besitzt sehr spezialisierte, 

von apikal nach caudal ziehende Dorsal bürsten. H insichtlich der Ausbildung 

des Oralapparates ergeben sich Ähnlichkeiten zwischen U. valida und U. as- 

pheronica  von ALEKPEROV (1984). Unterschiedlich ist die Zahl der Somakineten: 

U. aspheronica 60, U. valida ca. 81; die Anzahl von Basal körperpaaren des 

Pektinellenkranzes: 30-35 und ca. 50. Die Extrusomen werden von ALEKPEROV 

nicht erwähnt (nicht sichtbar ?).

U ro tr ich a  c o r l is s ia n a  nov. spec.

(Abb. 5, Tab. 2)

Diagnose: Gestalt plump eiförmig, in vivo etwa 30-35 * 20-25 pm groß, Pellicu la 

durch gut sichtbare Extrusomen gekerbt; Makronucleus kugel- bis bohnenför

mig; ein Caudalcilium ca. 20 um lang; 43-51 Somakineten, 3 doppelreihige Dor

salbürsten.

Locus typicus: Selten im Sommerplankton des Poppelsdorfer Weihers in Bonn.

Morphologie: Gestalt der Art ziemlich variabel von schlank/plumpovoid bis ve r

kehrt eiförmig. Extrusomen in vivo deutlich zu erkennen. Endoplasma farblos, 

oft, wie in vielen anderen Urotricha-Arten  auch zu beobachten, mit zahlreichen 

Reservegranula. Bewegung schnell, geradlin ig, unterbrochen durch sprunghafte 

Seitwärtsbewegungen. CV terminal und etwas seitlich.

Makronucleus ca. 10 * 7 um groß, M ikronucleus klein, kugelförmig, häufig we

gen den Reservegranula nicht zu erkennen. Pektlnellenkinete aus ca. 16 Basal

körperpaaren aufgebaut. Somakineten deutlich von den Pektinellen abgesetzt, 

jede mit einem Basal körperpaar beginnend.

Artvergle ich: Von den Arten, die nur ein einziges Caudalcilium besitzen, wie U. 

nais MUnOZ et al., 1987, U. armata DRAGESCO et al., 1974, U. farcta  DRAGESCO 

et al., 1974, U. d isco lor KAHL, 1931 (s.o.) und U. ovata KAHL, 1927 (vgl. FOISS-

16
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Abbildung 5: Urotricha co r lis s ia n a  nov. spec. nach Lebendbeobachtung (a ,f) , 
trockener Silberimprägnation (e) und Protargolimprägnation (c). a ,f: schlankes 
und b re ites Individuum, b: Extrusomen. c: I n f ra c i1ia tu r der Dorsa lse ite des 
vorderen Körperabschnittes, d: an terio rer Pol. e: S ilberlin iensystem . H 
Mund, Pek pek t in e lle  Kinete, RG Reservegranula.
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NER, 1979b) unterscheidet sich U. corlissiana  eindeutig durch ihre Gestalt, In- 

frac ilia tu r und Pellicula.

Hier müssen noch 2 weitere Species erwähnt werden: U. synuraphaga  KAHL, 

1927 und U. sphaerica GROLIERE, 1977. Die In frac ilia tu r von U. synuraphaga  

ist bisher noch nicht beschrieben worden, ein Vergleich kann daher n icht e r

folgen. Nach KAHL ist die 40 um große A rt breit ovoid und deutlich abgeflacht 

(vgl. KAHL, 1931) und dadurch von U. corlissiana  zu unterscheiden. Im Unter

scheid zu U. sphaerica  hat unsere Species eine andere Gestalt und eine we

sentlich geringere Anzahl von Somakineten (59-61).

F a m ilie  C o lep idae  EHRENBERG, 1838 

Gattung Coleps NITZSCH, 1827 

Coleps n o lan d i KAHL, 1930

Die Art wurde von WILBERT und SCHMALL (1976) ausführlich untersucht. Sie 

trat vereinzelt und unregelmäßig im Winter und Früh ling an allen Stationen 

auf.

F a m ilie  P la c a lid a e  nov. fam.

Diagnose: Prostomatida mit sp ira liger, monokinetaler somatischer In fracilia tu r, 

und subapikaler Mundöffnung, die von langen und kräftigen, trlch itenähn- 

lichen Nematodesmen unterstützt wird. Charakteristisch eine Vertiefung im Ek- 

toplasma ("Grübchen", vgl. KAHL, 1931). Offene, nicht kreisförm ig angeordenete 

Klappen auf gepaarten Basalkörpern (Parorale Kinete). S ilberliniensystem ge

staucht gitterförm ig.

Typusgattung: Piacus COHN, 1866

Familienvergleich und Diskussion: Die Gattung Piacus kann auf Grund ihrer 

besonderen In frac ilia tu r und dem Silberlin iensystem nicht in die Familien Ho- 

lophryidae (vgl. KAHL, 1931), Enchelyidae (vgl. FOISSNER, 1972) und Prorodon- 

tidae (vgl. CORLISS, 1979, DRAGESCO et al., 1986) eingeordnet werden. Enche

lyidae besitzen ein engmaschiges Silberliniensystem  und Bürsten (FOISSNER, 

1984a), Holophryidae zeigen eine "geschlossene" clrcumorale Kinete. Prorodonti- 

dae haben auch "Dorsalbürsten" (vgl. FOISSNER, 1984a). Es zeigen sich hier 

also Merkmale, die den Wert von Familienmerkmalen aufweisen und es rechtfer
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tigen, die neue Familie Placalidae zu errichten, in die die Gattung Piacus COHN, 

1866 gestellt wird.

Zu diskutieren sind noch Arten der Familie Plagiocampidae KAHL, 1926 der 

Ordnung Prorodontida. Es handelt sich hier um Ciliaten, die wie Piacus  auch 

eine halbkre is- bis kreisförm ige circumorale Kinete haben. Im Gegensatz zu je

nen aber Bürsten besitzen (vgl. FOISSNER, 1984a).

Gattung P iacu s  COHN, 1866

Charakteristische Merkmale der Familie.

P iacu s  lo n g in u clea tu s  nov. spec. 

(Abb. 6)

Diagnose: in vivo 35-50 * 25-40 um großer, ovaler, dorsoventral schwach abge

flachter Piacus mit 19-21 Somakineten und einem langen, stark verschlungenen, 

wurstförm igen Makronucleus. Große, terminale CV.

Locus typicus: vereinzelt im Mai und Oktober Im Poppelsdorfer Weiher in Bonn.

Morphologie: Körper meist 35-40 pm groß, hell, farb los und auffallend metabol, 

seitlich asymmetrisch. Hinterende oft etwas abgestutzt. Unter der Pellicula 

zahlreiche feine glänzende Granula (Protrichocysten?). Mundöffnung halbkre is

förmig. Die Klappen etwa 3-4 pm hoch, in Abb. 6 mit parorale Kinete (PK) be

zeichnet, auf gepaarten Basalkörpern ziehen in geschlossener Reihe vom rech

ten Mundrand zum Grübchen. Hierin 2 von uns mit Postgrübchen-Kineten (PSK) 

bezeichnete Kineten, die nach caudal ziehen. Somakineten einfach, sehr dicht 

bewimpert, von denen 5 zu der paroralen Kinete in spitzen Winkeln stoßen.

Artvergleich: Die neue Art weicht von den von KAHL (1931), NOLAND (1937), 

DRAGESCO (1963a), DIETZ (1964), AGAMALIEV (1968), BARKOVSKY, 1970 BORROR 

(1972a), PATSCH (1974), FRYD-VERSAVEL, et al. (1975) und GRAIN, et al. (1978) 

beschriebenen Piacus-Species durch ihre Größe, das Aussehen des Makronucle

us, die Somakinetenzahl deutlich ab. In einigen Fällen ist auch das Habitat 

verschieden.
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Abbildung 6: Piacus longinucleatus nov. spec. nach Lebendbeobachtung (a,b,h), 
trockener Silberimprägnation (f) und Protargolimprägnation (c-e, g). a,b: 
rechts la te ra le  Ansicht eines typischen Individuums. c,d: I n f r a c i l ia tu r  der 
linken und rechten Seite , e: In f r a c i l ia tu r  der Ven tra lse ite  in der anterioren 
Körperregion, f: S ilberlin iensystem , h: T e il der P e ll ic u la  in Au fs ich t. G = 
Grübchen, Gr Subpel1icu lä re  Granula, Kl Klappen, M = Mund, PK parorale
Kinete, PSK Postgrübchen Somakinete, Tr T r ich ite n .

Diskussion: 1972 hat FOISSNER das Silberllniensystem von P. luciae (KAHL, 

1926) genau untersucht. Es ist ein "gemischtes" Silberliniensystem, d.h. ih r in

d irekt verbindendes Silberliniensystem ist z. T. abgeflacht gitterförm ig, te il

weise auch engmaschig. Nach unseren Befunden ist das Silberllniensystem von 

P. longinucleatus nur gitterförm ig. Das engmaschige Silberliniensystem, das 

FOISSNER fü r  P. luciae beschreibt, konnten wir nicht erkennen. Wir nehmen 

aber an, daß dies auf eine unterschiedliche Silberimprägnationstechnik zu rück

zuführen ist.

Ordnung H aptorida  CORLISS, 1974 

F a m ilie  Pseudoholophryidae BERGER, FOISSNER & ADAM, 1984 

Gattung Paraenchelys  FOISSNER, 1983 

Paraenchelys s p i r a l i s  FOISSNER, 1983 

(Abb. 7)

Morphologie und Diskussion: in vivo gleicht unsere Population nach der Ge

stalt, der Form der Extrusomen der Art von FOISSNER (1983). Größe in vivo 

40-50 * 20-25 um, Gestalt konstant parallelseitig mit etwas verschmälerten Vor

der- und Hinterende, Querschnitt des Körpers gerundet. Makronucleus ca. 10 

Um groß, kugelig bis ellipsoid. Um den Mundeingang 10-15 gattungstypische 

Extrusomen. Pellicula dick, sehr fein granuliert. Bewegung mäßig schnell.

37-44  leicht spiral verlaufende Kineten dicht bewimpert, Die gattungstypischen 

Kinetenfragmente konnten wir nicht feststellen (Abb. 7c). Nach Protargolimprä- 

gnatlon zeigen sich zahlreiche protargol affine Granula zwischen den Kineten.

FOISSNER hat diese A rt auch In einem eutrophen Kleingewässer gefunden. Bei

de Populationen unterscheiden sich in der Form des Makronucleus, der hier 

kugelförmig, Im anderen Fall aber mehr lang oval ist.

Nur vereinzelt im Früh ling  beobachtet.
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Abbildung 7: Paraenchelys s p ir a l is  nach Lebendbeobachtung (a,f,h) und Protar
gol imprägnation (b-d, g). a: typisches Individuum, b: Mund in Aufsicht, c-g: 
Infraciliatur und cytoplasmatische Organisation, d: protargolaffine subpelli- 
culäre Granula, e: Extrusomen. f: Teil der Pellicula in Aufsicht, h: laterale 
Ansicht. G = Granula, M = Mund.

F a m ilie  Enchely idae EHRENBERG, 1836 

Gattung Papi Horhabdos  FOISSNER, 1984 

Pap7 7lorhabdos c a r c h e s ii  FOISSNER, 1984 

(Abb. 8)

Morphologie und Diskussion: Bei dieser A rt haben wir immer wieder zwei For

men beobachtet: eine schwach gebogen, lang zy lindrisch  mit deutlich zuge

spitztem Vorder- und Hinterende; die andere ähnlich der Beschreibung von 

FOISSNER (1984a), nämlich asymmetrisch und angedeutet nierenförmig, hinten 

breit gerundet.

In fracilia tu r mit den Angaben von FOISSNER (1984a) übereinstimmend. Somaki

neten 49-60, 4 gattungstypische Bürsten bis etwa zur Mitte des Körpers re i

chend. Bemerkenswert die Bürste 4, die im vorderen Abschnitt auch aus ge

paarten, Im hinteren Teil jedoch aus einfachen Basalkörpern besteht (Abb. 8c). 

Häufig sind die erste linke und rechte Kinete neben den Bürsten d ichter be

wimpert als die übrigen (Abb. 8c).

Häufig im Winter und Früh ling  angetroffen.

F a m ilie  D id in iid a e  POCHE, 1913 

Gattung Monodinium  FABRE-DOMERGUE, 1888 

Monodinium b a lb ia n i i FABRE-DOMERGUE, 1888 

(Abb. 9)

Von dieser weit verbreiteten Art liegen schon ausreichende Beschreibungen 

vor: (FAUR£-FREMIET, 1924; KAHL, 1930; GELEI, 1954; DRAGESCO, 1960, 1970; 

DINGFELDER, 1962; RODRIGUES et al. 1975; FOISSNER, 1979b). Auf eine einge

hende Beschreibung wird daher verzichtet. Erwähnenswert bleibt, daß diese 

Population ca. 100 Somakineten besitzt, DRAGESCO (1960, 1970) und FOISSNER 

(1979b) geben fü r die Art eine geringere Zahl an.

Wurde einige Male im F rüh jah r beobachtet.
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Abbildung 8: Papi Horhabdos ca rches ii nach Lebendbeobachtung (a) und Protargo- 
1imprägnation (b-d). a: rechts la te ra le  Ansicht eines typischen Individuums, 
b: rechts la te ra le  Ansicht eines bre iten T ieres, c: dorsale Ansicht, d: Extru
somen.
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Abbildung 9: Monodinium b a lb ia n ii nach ProtargolImprägnation (a-c). a: cyto
plasmatische Organisation, b: Extrusomen. c: In f r a c i l ia tu r  eines frühen le i -  
lungsstadiums. Der P fe il  weist auf d ie Anlage des Pektinellenkranzes des upi- 
sthen. F = F ib r i l le n ,  Pc = Pexicyste, Pe = Pektinellenkranz, loC = iox icyste.
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F a m ilie  T ra ch e lo p h y l1idae KENT, 1882

Nach der neuen Beschreibung von FOISSNER (1984a) hat diese Familie folgende 

Charakteristika: Haptorida mit meridional, seltener spiral verlaufenden, bipola

ren Somakineten und einer einzigen, aus Basal körperpaaren aufgebauten, c ir-  

cumoralen Kinete, von der Nematodesmen entspringen. Bürste meist mehrreihig, 

meridional orientiert. S ilberliniensystem engmaschig.

Gattung F o issn e r id e s  nov. gen.

Diagnose: Zylindrische bis beutelförmige Trachelophyllidae, deren Reuse von 

Nematodesmen gebildet wird, die der circumoralen Kinete entspringen; Extruso

men stabförmig; mehr als 4 hoch spezialisierte Dorsal bürsten, jeweils unregel

mäßig alternierend aus gepaarten und ungepaarten Kinetosomen gebaut; S ilber

liniensystem familientypisch.

Typusart: Foissnerides heliophagus nov. spec.

Gattungsvergleich: Bis heute ist nur eine Gattung mit mehr als 4 "Dorsalbür- 

stenteilen,, bekannt: Acaryophrya  PERTY, 1852. Sie besitzt v ielreih ige, einheit

liche und leicht spiral verlaufende Bürsten (vgl. FOISSNER, 1983). H insichtlich 

des Aufbaus der Bürsten weicht F. heliophagus von der Gattung Acaryophrya  

stark ab, daher wird eine neue Gattung errichtet.

F o issn e r id e s  heiiophagus  nov. spec.

(Abb. 10, Tab. 3)

Diagnose: In vivo 80-100 * 20-30 um großer, langzy lindrischer bis form variab

ler Foissnerides  mit einem wurstförm igen, o ft verschlungenen Makronucleus; 

eine CV hinten terminal liegend; Extrusomen stabförmig; Anzahl der Dorsalbür

sten 6 bis 13, Somakineten 21 bis 29.

26

Abbildung 10: Foissnerides heliophagus nov. spec. nach Lebendbeobachtung (a-c, 
f ) ,  trockener S ilberimprägnation (e) und Protargolimprägnation (d,g,h). a,b: 
rechts und lin k s  la te ra le  Ansicht, c: Extrusomen. d: cytoplasmatische Organi
sation. e: S ilberlin iensystem , f: T e il der P e l l ic u la  in Seitenansicht. g,h: 
I n f r a c i l ia tu r  der Dorsal- und linken Seite. CK = circumorale Kinete, M = Mund.
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Locus typicus: ganzjährig im Periphyton des Poppeisdorfer Weihers in Bonn.

Morphologie: Gestalt variabel, in der Freßphase an Heliozoen Acanthocystis sol 

kugelig bis plump vasenförmig und ausgesprochen metabol. In der Schwimm

phase (Abb. 10a, b) bilateralsymmetrisch, leicht gebogen. Schlundmündung 

stark wulstartig vom Körper abgesetzt. Hinten schmal gerundet bis schwach zu

gespitzt. Der von Nematodesmen aufgebaute Schlund in vivo deutlich zu erken

nen. Extrusomen lang stabförmig. Pelllcu la relativ dünn. Endoplasma farblos 

und hell. CV terminal. Makronucleus wurstförm ig. Bewegung in der schwimm- 

phase schnell und gradlin ig.

Somakineten locker bewimpert, Bürsten meistens 7-9 Reihen, leicht zu überse

hen, da sie häufig nicht von vorn beginnen und sehr kurz sein können oder 

im Extremfall sogar nur aus einem Basal körperpaar bestehen (Abb. 10g, h).

Artvergle ich: Diese Species ist durch die Form der Extrusomen und des Makro

nucleus von Enchelyodon helioparasiticus RAINER, 1967 zu unterscheiden. An

gemerkt sei, daß die In frac ilia tu r von E. he lioparasiticus  bislang unbekannt 

ist; nach RAINER (1968) besitzt der Ciliat einen kugelförm igen Makronucleus 

und spindelförm ige Extrusomen nur im Mundwulst, Merkmale, welche die kor

rekte Gattungszugehörigkeit der Art in Frage stellen.

Gattung Fuscheria  FOISSNER, 1983 

F uscheria  la c u s t r is  nov. spec.

(Abb. 11, Tab. 3)

Diagnose: in vivo 40-60 * 25-35 pm große, plump bis schlank beutelförmige Fu 

scheria  mit durchschn ittlich  26 Somakineten; Makronucleus oval oder n ieren för

mig; Extrusome stabförmig; zweiteilige Dorsalbürsten, eine davon deutlich ver

kürzt.

Locus typicus: vereinzelt im Früh ling  im Poppeisdorfer Weiher in Bonn.

Abbildung 11: Fuscheria la cu s tr is  nov. spec. nach Lebendbeobachtung (a,b), 
trockener Silberimprägnation (g) und Protargolimprägnation (c - f, h). a: rechts 
la te ra le  Ansicht, b: schlankes Exemplar, c: I n f r a c i l ia tu r  der Dorsa lse ite , d: 
cytoplasmatische Organisation, e: Extrusomen. f: Mund in Au fs ich t, g: S ilb e r
lin iensystem . h: In f r a c i l ia tu r  der linken Seite in der anterioren Körperregi
on. CK = circumorale Kinete, DB 1,2 1., 2. Dorsal bürste .
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Morphologie: Gestalt schwach variabel, mehr oder weniger asymmetrisch, dorso- 

ventral mäßig abgeflacht. Plasma farblos, häufig wegen Granula dunkel grau 

erscheinend. Pellicu la relativ dick. Extrusomen stabförmig (Abb. 11 e) CV 

terminal, etwas ventral liegend.

Somakineten mäßig d icht bewimpert. Um den Mundwulst viele zarte, von den 

Basal körpern entspringende Nematodesmen. Dorsal gattungstypisch 2 Bürsten, 

auffallend die zweite, die von nur 2 bis 3 Basal körperpaaren gebildet ist, da

her sehr kurz und leicht zu übersehen.

Artvergle ich: Die Gattung Fuscheria  beinhaltet bisher 2 Species aus dem Eda- 

phon: F. nodosa FOISSNER, 1983 und F. terricola  BERGER et al., 1983. Die erste 

besitzt 2 lange Bürsten und einen wurstförm igen Makronucleus. Die zweite hat 

einen meist hufeisenförmigen Makronucleus und außerdem eine geringere An

zahl Somakineten. F. nodosa hat nach FOISSNER "eine variable Körperform, 

lang bis bre it oval, vorne und hinten häufig fast gerade abgestutzt, Quer

schn itt oval". F. terricola  ist nach BERGER von "mäßig variabler Körperform, 

leicht flaschenförmig bis zylindroid, wenig bis nicht abgeflacht".

Gattung Pseudoprorodon  BLOCHMANN, 1886

Neudiagnose: Bilateral asymmetrische Trachelophyllidae mit dorsoventral abge

flachter, meist beutel- bis trommelschlägerförmiger Körpergestalt; dorsal meh

rere mit normalen Cilien gemischte, Fo/ssner/des-ähnliche Bürsten neben den 

Extrusomen im Mundbereich weitere Gruppen von Extrusomen über den Körper 

verteilt; S ilberliniensystem familientypisch.

Systematische Stellung: Obwohl schon sehr viele Pseudoprorodon-f\rten be

schrieben wurden (KAHL, 1931; KIESSELBACH, 1936; LEPSI, 1958; VUXANOVICI, 

1959a, 1963; REUTER, 1961; DIETZ, 1964; DRAGESCO, 1972; GROLIERE, 1977; 

KOVALEVA et al., 1979;), sind die In frac ilia tu r und das Silberlin iensystem der

30

Abbildung 12: Pseudoprorodon emmae nach Lebendbeobachtung (a ,h , i) ,  S i'lbercar- 
bonatimprägnation ( c , f) ,  nasser Silberimprägnation (g) und Protargolimprägna- 
tion  ( a ,d - f , j ) .  a: Dorsalansicht. b: rechts la te ra le  Ansicht, c: cytoplasmati
sche Organisation, d, j: I n f r a c i l ia tu r  der linken Seite und Dorsa lse ite , e: 
Mund in Au fs ich t, f: Extrusomen. g: S ilberlin iensystem . h,1: T e il der P e llic u 
la in Seitenansicht. CK circumorale Kinete. Ex 1-5 Extrusomengruppen.
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Gattung immer noch unbekannt. P. niveus, beschrieben von GROLIERE (1977), 

ist nach dem derzeitigen Wissen über die In frac ilia tu r haptorider Ciliaten keine 

A rt der Gattung Pseudoprorodon.

KAHL (1931) stellte die Gattung in die Familie Holophryidae PERTY, 1852. Nach 

CORLISS (1979) steht dieses Genus in der Familie Prorodontidae KENT, 1881. In 

der vorliegenden Untersuchung konnten erstmals die In frac ilia tu r und das S il

berliniensystem  dargestellt werden (Abb. 12d, g). Haptoride Ciliaten mit einem 

engmaschigen Silberliniensystem und circumoraler Kinete sind aber typische 

Vertreter der Familie Trachelophyllidae. Die Gattung Pseudoprorodon wird aus 

diesem Grunde hier eingereiht.

Pseudoprorodon emmae (BERGH, 1896) 

(Abb. 12, Tab. 3)

Morphologie und Diskussion: gleicht im wesentlichen den Angaben von KAHL 

(1931) und VUXANOVICI (1963), in vivo 90-200 * 60-120 um, Gestalt ziemlich 

konstant, links deutlicher konvex als rechts (Abb. 12a). Fü r diese Species ist 

typ isch, daß sie in der Bewegung die Ventralseite stets zum Substrat orien

tiert, so daß die am linken Rand angeordneten, 5-7, meistens aber 5 Gruppen 

von Somaextrusomen sehr deutlich zu sehen sind. Endoplasma gelblich, klar, 

Schlund im Leben erkennbar. CV terminal, seitlich ventral. Makronucleus band

förmig, knotenartig eingeschnürt und stark verschlungen. Mundöffnung nur 

leicht vorragend. Circumorale Kinete schwer zu erkennen. Extrusomen 15 bis 

30 um lang, nach Imprägnation mit Protargol nadelförmig (Abb. 12f), nach S il

berkarbonat jedoch nematodesma-ähnlich (Abb. 12c). Außerdem im Endoplasma 

weitere stab-, sp indel- und punktförm ige Extrusomen.

Ca. 100 Somakineten, dorsal dichter bewimpert als ventral. Vorne dorsal sind 

die Kineten ähnlich wie bei Foissnerides heliophagus aus "normalen" Cilien und 

Borsten zusammengesetzt: von einer Gruppe aus oft 3 Basalkörpern entsprin

gen ein Borstenpaar und ein normales Cilium (Abb. 12h, I).

Nach KAHL (1931) tr it t  die Species in mehreren Modifikationen auf. Er be

sch re ib t eine Modifikation mit einer dreiteiligen Dorsalbürste.

32

Häufig im Frühsommer.
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Abbildung 13: Ph ia lin a  pupula nach Lebendbeobachtung (a,c,d) und Protargolim- 
prägnation (b,e). a: typisches Individuum, b: I n f r a c i l ia tu r  der vorderen Kör
perregion, P fe il  weist auf d ie  Lücke zwischen Somakineten im Körper und im 
Köpfchen. c,d: schlankes und b re ites  Exemplar, e: I n f ra c i l ia tu r .  K = Köpfchen. 
SZ Schlundzapfen.
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Abbildung 14: Ph ia lin a  vertens nach Lebendbeobachtung (a) und Protargolimpräg- 
nation (b -f) . a: typisches Individuum, b: p ro ta rgo la ffin e  subpe llicu lä re  Gra
nula. c: schlankes Exemplar, d, f: I n f r a c i l ia tu r  verschiedener Individuen, e: 
I n f r a c i l ia tu r  des vorderen Körperabschnittes. CK circumorale Kinete.

F a m ilie  Lacrym ariidae FROMENTEL, 1876 

Gattung P h ia lin a  BORY DE ST. VINCENT, 1824 

P h ia lin a  pupula  (MÜLLER, 1786)

Syn. Lacrym aria pupula  (MÜLLER,1786)

(Abb. 13)

Morphologie und Diskussion: unsere Population ist in vivo ca. 60-80 pm lang, 

also kleiner als nach KAHL (1931) und DRAGESCO et al. (1986). Es wurden 2

Formen beobachtet: Form 1, plump vasenförmig, Form 2, lang zy lindrisch  (Abb. 

13c, d). Beide Typen metabol, farb los bis grünlich und von schneller Bewe

gung.

Relativ breites Köpfchen deutlich vom Rumpf abgesetzt, Schlundzapfen nur 

leicht ausgeprägt (Abb. 13a, b). Makronucleus bohnenförmig, CV klein, terminal.

In frac ilia tu r gattungstypisch, 43-52 dicht bewimperte Somakineten nach Präpa

ration leicht sp ira lig  verlaufend (Abb. 13e). KAHL (1931) hat 3 Formvarianten 

unter dieser Art dargestellt. Eine ähnelt unserer Population. Die übrigen zwei 

besitzen auffallend kleine "Köpfchen" und ein zugespitztes Hinterende.

Selten im Früh ling und Sommer beobachtet.

P h ia lin a  vertens  (STOKES, 1885) 

(Abb. 14)

Morphologie und Diskussion: in vivo gestreckt 50-70 um, kontrahiert 40-50 um 

groß, stimmt im wesentlichen mit den Beschreibungen von KAHL (1931) und 

FOISSNER (1983) überein.

2 ziemlich stark voneinander abweichende Formen wurden gefunden und ku lti

viert. Eine schlanke Form mit 21-28 Somakineten, eine andere dick ovale mit 

leicht spiral verlaufenden 30-35 Somakineten.
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Eine von FOISSNER (1983) beschriebene Population hat nur 15-20 Somakineten. 

Wahrscheinlich ist die Kinetenzahl von Stamm zu Stamm sehr verschieden. Von 

P. pupula  unterscheidet sich die Species durch eine geringere, lockerer be

wimperte Somakinetenzahl.

Nicht selten im Früh ling  und Anfang Sommer gefunden.

Gattung Lacrym aria  BORY DE ST.VINCENT, 1826 

Lacrym aria v a g in ife ra  nov. spec. 

(Abb. 15)

Diagnose: Rumpf in vivo 30-40 um groß, o/or-ähnliche, im Gehäuse lebende klei

ne Lacrymaria mit langem, stark dehnbarem Hals und 7-9 Somakineten; Makro

nucleus oval bis kugelförmig, einfach und mit eng anliegendem Mikronucleus; 

eine terminale CV.

Locus typicus: regelmäßig und häufig im Poppeisdorfer Weiher in Bonn.

Morphologie: Außer der Größe und dem Gehäuse erinnert diese Art stark an L. 

olor. Hals sehr dehnbar, bei Nahrungssuche um ein mehrfaches länger als 

Rumpf (bis über 200 um lang). Körper hell und farblos, Hinterende im Gehäuse 

angeheftet (Abb. 15a, b). Pellicula dünn und von sp ira lig  verlaufenden Somaki

neten schach gekerbt. Makronucleus ca. 7-12 * 5-8 (im.

In frac ilia tu r gattungstypisch, Somakineten locker bewimpert, anfangs je mit 1-

3 Basal körperpaaren. Gehäuse formvariabel, farblos, fest und durchsichtig , sel

ten mit Fremdpartikeln bedeckt. M itunter finden sich Individuen auch in den 

Gehäusen von Platycola truncata  (Abb. 15c).

Artvergle ich: unseres Wissens sind bisher noch keine Arten dieses Genus mit 

Gehäuse beschrieben worden. Bei oberflächlichen Beobachtungen erinnert L. 

vagin ifera  durch ih r Verhalten beim Beutefang an L. olor, die jedoch ist viel 

kräftiger, größer, hat 2 CV, 2 Makronuclei und kein Gehäuse.

Lacrym aria b in u c le a ta  nov. spec. 

(Abb. 16, Tab. 4)

Diagnose: gestreckt 35-50 um, schlank, spindelförmig; Hals wenig dehnbar, halb 

bis Zweidrittel der Körperlänge; 2 Makronucleus-Teile und ein Mikronucleus;
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Abbildung 15: Lacrymaria vag in ife ra  nov. spec. nach Lebendbeobachtung
(a ,b ,c,e) und Protargolimprägnation (d). a: typisches Exemplar, b: stark kon
trah ie rte s  Individuum, c: Gehäuse in der Lo rica  von P la tyco la  truncata. d: In-
f r a c i l ia t u r .  e: Individuum kurz nach der Teilung.
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Abbildung 16: Lacrymaria b inucleata  nov. spec. nach Lebendbeobachtung (a) und 
Protargolimpränation (b-d). a: typisches Individuum. b,c: I n f r a c i l ia tu r  der 
Population I I .  d: In f r a c i l ia tu r  der Population I.

eine CV terminal liegend; Somakineten 8-12.

Locus typicus: nicht selten im Sommer Im Poppeisdorfer Weiher in Bonn.

Morphologie: Die in vivo von ih rer Gestalt her zunächst gleichen Individuen 

teilen sich nach dem Präparieren in zwei, von ih rer In frac ilia tu r her versch ie

dene Populationen (Abb. 16c, d). Es bedarf noch weltergehende Untersuchun

gen um zu klären, ob es sich um Varianten oder um 2 Arten handelt.
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In v ivo ziemlich formkonstant, wie in Abb. 16a gezeichnet, Hals wenig dehnbar, 

Körper hell, farb los bis schwach grünlich. Bewegung sehr schnell. Schlundza

pfen kuppenförmig.

Somakineten leicht sp ira lig . Die Population I deutlich lockerer bewimpert (Abb. 

16d) als Population II (Abb. 16c). Jede Kinete beginnt mit 2-4 Basal körperpaa

ren.

Artvergle ich: Bisher sind nur 4 Lacrymaria-Arten mit 2 Makronuclei beschrie

ben worden: L. olor (MÜLLER, 1788), L. pulchra, WENZEL, 1953, L. inflata 

VUXANOVICI, 1959a und L. parva  VUXANOVICI, 1962. L. olor ist viel größer und 

besitzt konstant mehrere Somakineten und 2 CV (vgl. Tab. 4). Die von WENZEL 

in Trocken moosrasen gefundene L. pu lchra  zeigt große Ähnlichkeit mit unserer 

Population I, die Anzahl der Somakineten seiner A rt beträgt aber nur 4-5 und 

die Species ist auch viel größer (75-80 um lang). Nach Gestalt und Zahl der CV 

kann man VUXANOVICI’s Arten nicht mit unserer Art identifiz ieren (vgl. 

VUXANOVICI, 1959a, 1962).

Lacrym aria nana (VUXANOVICI, 1961) nov. comb. 

Syn. Lacrym aria acuta  va r. nana VUXANOVICI, 1961 

(Abb. 17, Tab. 4)

Morphologie und Diskussion: Gestalt ähnlich wie bei L. binucleata (s.d.) In vivo 

40-60 pm lang, gestreckt bis 80 um. Körper hell, farb los bis grünlich, Hals mä

ßig dehnbar. Bewegung schnell. Makronucleus nierenförmig, etwa 10 * 5 um 

groß. Kräftige Extrusome ca. 10 um lang.

Somakineten leicht spiral laufend, vorn je mit 3-5 Basal körperpaaren, auf dem 

Köpfchen etwa 13 Kineten.

Diese Species wurde von VUXANOVICI (1961) als eine Variante von L. acuta 

KAHL, 1935 beschrieben. Es ist sicher, daß diese Art n ichts mit der marinen 

Species zu tun hat, da L. acuta nach KAHL (1935), DRAGESCO (1960) und

DRAGESCO et al. (1986) 180-200 um groß ist und 36-40 Kineten besitzt.

Von der 'ähnlichen Species L. filiform is  MASKELL, 1888 unterscheidet sich diese 

Art durch Größe und Gestalt, nach FOISSNER (1983) besitzt L. filiform is  ein

auffallend kleines Köpfchen und ist viel größer (120-160 um).
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Abbildung 17: Lacrymaria nana nach Lebendbeobachtungen (a,b) und Protargolim- 
prägnation (c, d). a: schwimmendes Individuum, b: gestrecktes Exemplar, c-d: 
I n f r a c i l ia tu r  der anterioren Körperregion und des ganzen Körpers. CV kon
t r a k t i le  Vakuole K Köpfchen, N Nematodesmen.

Mäßig häufig von Sommer bis Winter beobachtet.

Lacrym aria o lo r  (MÜLLER, 1788)

(Tab. 4)

Diese sehr bekannte Art (KAHL, 1930; DRAGESCO, 1966 KUDO, 1966; MATTHES 

& WENZEL, 1966; PATSCH, 1974; DRAGESCO et al., 1986) wurde regelmäßig zu al

len Jahrzeiten gefunden.
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F a m ilie  Homalozoonidae JANKOWSKI, 1980 

Gattung Homalozoon STOKES, 1890 

Homalozoon verm icu lare  (STOKES, 1887)

Alle Merkmale der hier untersuchten Population decken sich mit jenen von 

KAHL (1930), DRAGESCO (1966), FRYD-VERSAVEL et al. (1975) und FOISSNER 

(1984a).

Vereinzelt im Winter angetroffen.

F a m ilie  T ra c h e l1iid a e  EHRENBERG, 1838 

Gattung D ile p tu s  DUJARDIN, 1841 

D ile p tu s  jo n e s i  DRAGESCO, 1963 

(Abb. 18, Tab. 5)

Morphologie und Diskussion: Unsere Population gleicht in der Körpergestalt, 

Größe, Anzahl der Makronucleus-Teile und Anordnung der CV den Beschreibun

gen von (DRAGESCO, 1963b) und ARCHBOLD & BERGER (1984).

Größe in vivo 300-500 * 70-90 pm, wenig kontraktil, Rüssel etwa eines Drittel 

der Körperlänge. H interende stark zugespitzt. Endoplasma hell und farblos. CV 

in einer Reihe, dorsal angeordnet. Makronucleus ca. 70-100 Teile. Stabförmige 

Extrusomen zwischen den circumoralen Kineten um 5 um, im übrigen Körper je

doch nur 2-3 um lang. Bewegung langsam.

In frac ilia tu r gattungstypisch, 28-34 Somakineten meridional angeordnet. Ent

lang der linken circumoralen Kinete (LCK) viele kurze, konstant aus 2-3 Basal

körpern aufgebaute, periorale Kineten, etwas schräg orien tiert (Abb. 18f). 3 

Bürsten (DB 1-3). “Kahles Feld" (KF) recht- und linkse itig der circumoralen 

Kinete (Abb. 18e, f).

Die Arttrennung der Dileptus-Species mit mehreren Makronuclei ist problema

tisch. Nach GOLINSKA (1971), WIRNSBERGER et al. (1984) unterscheidet sich D. 

jonesi von D. m argaritifer EHRENBERG, 1838 durch die Infraciliatur: D.

m argaritifer besitzt periorale Kineten aus je 4 schräg angeordneten Basal kör

pern neben der linken circumoralen Kinete (LCK) und außerdem 44 Somakine

ten. D. v ischeri DRAGESCO, 1963 besitzt vergleichweise wesentlich weniger So

makineten (14-16), die deshalb nach unserem Dafürhalten nicht mit D. jonesi 

identisch ist (vgl. Tab. 5). ARCHBOLD & BERGER (1984) haben ausgehend von

41©Erik Mauch Verlag, Dinkelscherben, Deutschland, Download unter www.biologiezentrum.at



©Erik Mauch Verlag, Dinkelscherben, Deutschland, Download unter www.biologiezentrum.at



©Erik Mauch Verlag, Dinkelscherben, Deutschland, Download unter www.biologiezentrum.at



43

Abbildung 18: D ileptus jones i nach Lebendbeobachtung (a,d) und Protargolim - 
prägnation (b -f). a: lin k s  la te ra le  Ansicht, b: In f r a c i l ia tu r  der V en tra lse i
te. c: cytoplasmatische O rgaisation. d: ruhendes und exp lod iertes Extrusom. 
e ,f:  I n f r a c i l ia tu r  der linken und rechten Seite in der anterioren Körperregi
on. DB1-3 1., 2., 3. Dorsalbürste, KF kahles Feld, LCK lin ke  circumorale
Kinete, PK pe rio ra le  Kinete, R Reuse, RCK rechte circumorale Kinete.

Bewegungseigentümlichkeiten und der Anordnung der CV die Art D. jonesi neu 

beschrieben. Im Habitus und Verhalten en tspricht die vorliegende Population 

gut ihrer Beschreibung.

Selten im Winter beobachtet.

Gattung T ra ch e liu s  SCHRANK, 1803 

T ra ch e liu s  ovum EHRENBERG, 1831 

(Abb. 19)

Morphologie und Diskussion: Die A rt ist schon sehr gut bekannt (KAHL, 1931;

KUDO, 1966; BICK, 1972; FRYD-VERSAVEL et al., 1975 DRAGESCO et al., 1986).

Wir tragen hier nur einige eigene Ergebnisse nach.

In frac ilia tu r D/'/epfL/s-ähnlich, ca. 86-109 meridional angeordnete Somakineten,

d icht bewimpert. Circumorale Kinete aus Basal körperpaaren aufgebaut. Rechts

von ihr eine Reihe dicht hintereinander angeordneter Basalkörper, die an der 

Spitze des Rüssels beginnt und sich postoral als normale Wimperreihe fortsetzt 

(Abb. 19g). Neben der linken circumoralen Kinete befinden sich kurze, aus 3-4 

Basal körpern aufgebaute periorale Kineten.

Unter der Pellicu la in vivo zahlreiche zwischen Wimperreihen angeordnete Ex

trusomen, die nach Präparation den im Mundgebiet liegenden Extrusomen mor

phologisch gleichen. S ilberliniensystem engmaschig. Kugeliger Makronucleus 

stets in 2 Teilen.

Vereinzelt im Früh ling, Herbst und Winter gefunden.
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Abbildung 19: Trachelius ovum nach Lebendbeobachtung ( a , f ,h , i) ,  trockener S i l 
berimprägnation (e) und Protargolimprägnation (b-d, g ,j) .  a: rechts la te ra le  
Ansicht eines typischen Individuums, b: Extrusomen. c: p ro ta rgo la ffines  Netz 
(= S ilberlin iensystem  ?). d,g: I n f r a c i l ia tu r  der linken und rechten Seite in 
der anterioren Körperregion, e: S ilberlin iensystem , f: T e il der P e l l ic u la  in 
Au fs ich t, h: gut ernährtes, i: hungerndes Exemplar, j: I n f r a c i l ia tu r  im oralen 
Körperabschnitt. DB1-3 1., 2., 3. Dorsalbürste, LCK linke  circumorale K i
nete, M Mund, PK perio ra le  Kinete, R Reuse, RCK rechte circumorale K i
nete.

3 .1 .3 . Ordnung P leurostom atida  SCHEWIAKOFF, 1896 

F am ilie  Am phileptidae BOTSCHLI, 1889 

Gattung A c in e r ia  DUJARDIN, 1841 

A c in e r ia  punctata  nov. spec.

(Abb.20, T a b .6)

Diagnose: in vivo 80-180 * 40-60 um große, breit tropfenförm ige bis lang sp in 

delförmige Acineria  mit 2 Makronucleus-Teilen, kräftigen stabförmigen Apikalex- 

trusomen; CV einfach, subterminal und ventral, in der Diastole einen Komplex 

von Hilfsvakuolen bildend; Somakineten 6-7 links, 24-28 rechts (inkl. perioraler 

Kineten).

Locus typicus: selten in den Herbstmonaten im Poppeisdorfer Weiher in Bonn.

Morphologie: Gestalt variabel, Hals dünn, hyalin und etwas dehnbar. Pellicula 

im Leben mit zahlreichen feinen Granula (Abb. 20b). Endoplasma farblos bis 

leicht grünlich, wenig granuliert. 2 kugelförmige, benachbarte Makronucleus- 

Teile. Ca. 10 Aplkalextrusomen stab- bis lang spindelförm ig, sehr kräftig  (Abb. 

20c, e, f). Gattungstypisches Merkmal der anterior nach links umgebogene 

"rolled up" Mundsaum in vivo, besonders bei schlanken Individuen schwer zu 

erkennen.

In frac ilia tu r gattungstypisch (vgl. FRYD-VERSAVEL et al., 1975; AUGUSTIN et 

al., 1987), die periorale Kinete 1 deutlich länger als periorale Kinete 2 und 

nach links gebogen, so daß sie die 3. perioralen Kinete fast zu berühren 

scheint (Abb. 20g, h). Die letzte Kinete der linken Seite (SKn) deutlich ve r

kürzt (Abb. 20g).

Artvergleich: AUGUSTIN, FOISSNER & ADAM haben 1987 eine Revision des Genus 

durchgeführt, danach hat das Genus 3 Arten. Artcharakteristisch fü r  A. punc

tata sind die sehr kräftigen, lang stabförmigen Extrusomen (Apikalgruppe).
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Abbildung 20: A cine ria  punctata nov. spec. nach Lebendbeobachtung (a-e) und 
Protargolimprägnation ( f-h ). a,d: lin k s  la te ra le  und ventra le Ansicht eines 
gut ernährten Individuums, b: T e il der Somakineten, entlang der subpel1icu lä re  
Granula liegen, c: Extrusomen. e: lin k s  la te ra le  Ansicht eines hungernden Ex
emplars. f,g : I n f r a c i l ia tu r  der rechten und linken Seite, h: I n f r a c i l ia tu r  der 
linken Seite des anterioren Körperabschnittes. Fr = F ib r i l le ,  M = Mund, PK1-3 

1., 2., 3. pe r io ra le  Kinete, SKn d ie le tz te  Somakinete der linken Seite.

Abbildung 21: Litonotus angu illa  nach Lebendbeobachtung (a-d) und Protargolim 
prägnation. a: lin ks  la te ra le  Ansicht eines wenig kontrahierten Individuums, 
b, d: stark gestreckte und kontrahierte Exemplare, c: Extrusomen. e ,f:  In fra 
c i l ia t u r  der linken und rechten Seite , P fe il  weist auf d ie Dorsalbürste, g: 
In f r a c i l ia tu r  der linken Seite des anterioren Körperabschnittes. PK1-3 = 1., 
2., 3 .perio ra le  Kinete, R Rippe (= Furche).
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Gattung L ito n o tu s  WRZESNIOWSKI, 1870 

L ito n o tu s  a n g u illa  KAHL, 1931 

(Abb. 21, Tab. 7)

Morphologie und Diskussion: Größe in vivo 150-300 um, lanzettförmig und ähn

lich L. cygnus. Längsfurchen je nach Ernährungszustand kaum bis deutlich zu 

erkennen. Diese häufig Im Weiher vorkommende A rt stimmt mit der Beschrei

bung von KAHL (1931) gut überein, insbesondere h insichtlich der Längsfur

chen, der Größe und Gestalt. Abweichend ist die von uns beobachtete extreme 

Kontraktilität und Metabolie des Körpers, die nach KAHL nur unwesentlich ist. 

So erre ich t der Hals manchmal das Dreifache der Rumpflänge. Oft ist die Ge

stalt extrem schlank.

Nach der In frac ilia tu r kann diese Art nicht mit Litonotus cygnus  (MÜLLER, 

1776) verwechselt werden, da L. cygnus die sonst fü r  die Gattung so typische 

Dorsalkinete (Dorsalbürste) nicht besitzt (vgl. FOISSNER, 1984b).

DRAGESCO (1960) hat eine L. a/igru/7/a-Population beschrieben (vgl. DRAGESCO 

et al., 1986). Da er keine Angabe zur In frac ilia tu r gibt, können die Populatio

nen n icht verglichen werden.

Die von SRAMEK-HUSEK (1957) nur nach Lebendbeobachtungen beschriebene L. 

anguillo ides ist von ihren Merkmalen her unspezifisch und sehr oberflächlich 

beschrieben und daher nicht deutbar.

Sehr häufig fast ganzjährig gefunden.

L ito n o tu s  fa s c io la  EHRENBERG, 1870 

(Abb. 22, Tab. 7)

Morphologie und Diskussion: Unsere Population gleicht in vivo im wesentlichen 

den Beschreibungen von KAHL (1931), VUXANOVICI,(1959b) und KUDO (1966), so 

daß die Identifikation als gesichert gelten kann. Größe in vivo 80-140 um, etwa 

3-4 1 abgeflacht. Körper hell, farblos, leicht kontraktil und wenig variabel.

Schwanz mäßig lang, am Ende gerundet, jedoch nicht wie von KAHL (1931) ge

zeichnet, stark verjüngt. Dorsal keine Rippen oder Furchen, Extrusomen im 

Mundgebiet deutlich zu erkennen.
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Abbildung 22: Litonotus fa s c io la  nach Lebendbeobachtungen (a-c, f ) ,  trockener 
Silberimprägnation (h) und Protargolimprägnation (d,e ,g). a: lin ks  la te ra le  
Ansicht, b: Extrusomen. c: Querschnitt in der Körpermitte, d: I n f r a c i l ia tu r  
der rechten Seite des posterioren Körperabschnittes. e,g: In f r a c i l ia tu r  der 
linken und rechten Seite, f: Ventra lansicht, h: T e il des S ilberlin iensystem s. 
Fr F ib r i l le ,  PK3 3. perio ra le  Kinete.

In frac ilia tu r gattungstypisch. Nach Protargol imprägnation oft nematodesma-ähn- 

liche zarte F ibrillen  Im Schwanz erkennbar. (Abb. 22d).

L. fasciola unterscheidet sich von L. crysta llinus  und L. lamella allem

durch den relativ langen, verjüngten, Extrusom-freien Schwanz und durch das 

Fehlen von Dorsalrippen ("Dorsalfurchen").

Unregelmäßig im Winter und Früh ling  beobachtet.
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Abbildung 23: Litonotus tr iq u e te r  nach Lebendbeobachtung (a ,c ,e ,f ,h )  und Pro
targo l imprägnation (b ,d ,g). a: rechts la te ra le  Ansicht. b,d,g: In f r a c i l ia tu r  
der rechten, ventralen und Unken Seite, c: Extrusomen. e: lin k s  la te ra le  An
s ich t , ze ig t den K ie l (Rippe), f: Ventra lansicht, h: Querschnitt. PK1,3 = 1., 
3. perio ra le  Kinete, R Rippe.

L ito n o tu s  tr iq u e te r  PENARD, 1922 

(Abb. 23, Tab. 7)

Morphologie und Diskussion: in vivo 40-70 pm groß, Gestalt ausgeprägt sp in

delförmig, hinten und vorn zugespitzt. Körper hochgewölbt, fast immer von Re

servegranula erfü llt. Bei hungernden Individuen ist der hohe Kiel (Rippe) in 

der Mitte der linken Seite deutlich zu erkennen (Abb. 23e). CV terminal, leicht 

rechts von der Medianen. 2 Makronucleus-Teile nah beieinander.
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In frac ilia tu r gattungstypisch.

Diese Species ist seit KAHL (1931) unseres Wissens nach noch n icht wieder be

schrieben worden, während unserer Untersuchungen kam sie n icht selten vor. 

Durch die charakteristische Körperform, die hohe Rippe und die Lage der CV 

ist sie leicht zu erkennen. Im Habitus erinnert die Art wohl an L. obtusus 

MAUPAS, 1888 (s.u.), nach den Zeichnungen und Beschreibungen von KAHL 

(1931) kann man die beiden Species sogar synonymisieren. Die Unterschiede 

liegen darin, daß L. obtusus größer, lanzettlich (5-6 1) ist und die Extruso

men am rundlichen Hinterende vorhanden sind. Bel L. triqueter sind die bei

den Enden deutlich zugespitzt und hinten fehlen Extrusomen.

Vereinzelt im Früh ling  gefunden.

L ito n o tu s  obtusus MAUPAS, 1880 

(Abb. 24, Tab. 7)

Morphologie und Diskussion: Größe In vivo 70-110 um, lanzettförmig, Hals etwas 

dehnbar, hyaliner Schwanz breit gerundet und auffallend flach mit zarten, in 

vivo schwer erkennbaren Extrusomen. Endoplasma im Rumpf häufig stark gra

nuliert. CV subterminal, etwas dorsal. Bei hungernden Individuen eine Rippe 

der linken Seite deutlich sichtbar.

In frac ilia tu r gattungstypisch. Extrusomen im Schwanz in vivo sehr schwer zu 

erkennen. Sie wurden von KAHL (1931) wegen ihrer Zartheit wahrscheinlich 

übersehen.

Nach KAHL (1931) sind L. carinatus STOKES, 1885 und L. obtusus leicht zu 

trennen. Uns ist die Grenze jedoch unklar, da in Kultur die schlanke, carina- 

tivs-ähnliche Naturform nach einigen Tagen "d icker" und obtusus-ähnWch wur

de, dann war die firstförm ige Rippe (Abb. 24f,h) auf der linken Seite nicht 

mehr zu erkennen. Dieses Merkmal ist demnach vom Ernährungszustand abhän

gig. Wir vermuten, daß beide Arten synonym sind.

Obwohl die sehr bekannte L. lamella SCHEWIAKOFF, 1896 von vielen Autoren 

erwähnt wurde (KAHL, 1930; WILBERT, 1969; BICK, 1972; FRYD-VERSAVEL et al., 

1975; DRAGESCO et al., 1986) bleibt die Art fü r uns nach wie vor problema

tisch, da wir sie im Weiher nicht gefunden haben. Es bleibt anzumerken, daß 

die von FRYD-VERSAVEL et al., 1975 beschriebene L. lamella die A rt Acineria
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Abbildung 24: Litonotus obtusus nach Lebendbeobachtung (a ,b ,d ,f-h ) und Protar
gol imprägnation (c,e). a: lin ks  la te ra le  Ansicht eines typischen Individuums, 
b: Ven tra lans ich t. c,e: I n f r a c i l ia tu r  der rechten und linken Seite, d: Extru
somen. f,h : hungernde Exemplare, g: Querschnitt. R Rippe, PK3 3. pe r io ra le  
Kinete.

incurvata  ist (vgl. AUGUSTIN et al., 1987).

KAHL (1931) hat 2 extreme Varianten beschrieben: eine kleine, ohne Größenan

gaben, mit 3 Wimperreihen und eine große, bis 200 pm, mit 10-15 Wimperreihen 

auf der rechten Seite. Nach unseren Untersuchungen ist die In frac ilia tu r der 

Litonotus-Spec\es artkonstant, v ielle icht handelt es sich hier in W irklichkeit 

um 2 verschiedene Arten. Von der größeren Form, der vermeintlichen L. lamel

la, ist L. obtusus verschieden in der Größe, der Lage der CV, der Zahl der Ki

neten und der sehr feinen Extrusomen.

Häufig im Früh ling, Herbst und Winter gefunden.
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Abbildung 25: Litonotus uninucleatus nach Lebendbeobachtung (a, d-h), trocke
ner S ilberimprägnation ( i)  und Protargolimprgnation (b ,c). a: lin k s  la te ra le  
Ansicht. b,c: In f r a c i l ia tu r  der rechten und linken Seite, d: Extrusomen. e: 
Dorsalansicht, f: nach KAHL (1931). g: e in gestrecktes Individuum, ze ig t die 
Rippen (Furchen ) der linken Seite , h: Querschnitt. T e il des S ilb e r l in ie n 
systems. PK1-3 1., 2-., 3. pe r io ra le  Kinete, R Rippen (= Furchen).
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L ito n o tu s  uninucleatus  (KAHL, 1931)

Syn. Loxophyllum uninucleatum  KAHL, 1931 

(Abb. 25, Tab. 8)

Morphlogie und Diskussion: Die Art wird von KAHL (1931) in die Gattung Loxo

phyllum  gestellt. Die vorliegende Untersuchung zeigt aber, daß diese Species 

der Gattung Litonotus zuzuordnen ist, da sowohl ihre In frac ilia tu r als auch die 

Anordnung der Extrusomen mit jener von Litonotus übereinstimmen. Da der 

Name L. un inucleatus von FOISSNER 1978 fü r eine andere Species benutzt wur

de, muß dieser Litonotus neu bebannt werden.

Die vorliegende Population gleicht in vivo der Beschreibung von KAHL (1931). 

Der hyaline Körper ist spindelförm ig, dehnbar und deutlich metabol. Endoplas

ma wenig granu liert und oft schwach grünlich, Größe in vivo 30-60 um, etwas 

kleiner als die Darstellung von KAHL. Bemerkenswert sind der einfache, boh

nenförmige Makronucleus und die kurzen, ziemlich zarten Extrusomen, die lok- 

ker und unregelmäßig perioral angeordnet sind. Vier Furchen (nach KAHL 

"Falten") auf der linken Seite bei stark ernährten Individuen oft kaum er

kennbar. Eine CV klein, subterminal liegend.

In frac ilia tu r gattungstypisch, Kineten der rechten Seite besonders dicht be

wimpert. Nach Protargol imprägnation zeigen sich neben den stabförmigen Ex

trusomen auch lange, spindelförmige.

Die A rt wurde von KAHL (1931) im Salzwasser gefunden und kürzlich von SHEN

(1983) im Süßwasser in Tibet wieder beobachtet (nur nach Lebendbeobach

tung). Nach Größe, Gestalt, Dorsalfurchen und dem einfachen Makronucleus un

serer Form ist die Identifikation der Art eindeutig.

Vom Februar bis zum April regelmäßig häufig gefunden.

L ito n o tu s  c r y s t a l l in u s  VUXANOVICI, 1960

Die Art wurde von FOISSNER (1984 b) untersucht. In frac ilia tu r und andere 

morphologische Merkmale unserer Population entsprechen seiner Darstellung.

54

Mäßig häufig von Februar bis Mai.
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Abbildung 26: Litonotus m inisculus  nov. spec. nach Lebendbeobachtung 
(a ,b ,e ,f,h ) , trockener S ilberimprägnation (g) und Protargolimprägnation 
( c ,d , i) .  a ,e ,f: ‘ lin ks  la te ra le  Ansicht, b: Ven tra lansicht. c,d: I n f r a c i l ia tu r  
der rechten und linken Seite, h: Extrusomen. g: S ilberlin iensystem , i: Ven
tra la n s ich t im oralen Körperabschnitt. M Mund, PK1-3 1., 2 ., 3. perio ra le
Kinete, SK2 2. Somakinete der linken Seite.
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L ito n o tu s  a lp e s t r i s  FOISSNER, 1978

Nach der In frac ilia tu r und den Lebendbeobachtungen stimmt unsere Population 

mit der Erstbeschre ibung von FOISSNER überein.

Kam zu allen Jahrszeiten sehr häufig vor.

L ito n o tu s  m in iscu lus  nov. spec.

(Abb. 26, Tab. 8)

Diagnose: in vivo 25-40 * 8-10 pm kleiner, wenig variabler Litonotus, vorn et

was zugespitzt, hinten gerundet mit 2 Makronucleus-Teilen und einem M ikro

nucleus; Somakineten rechts 4-5, links 5; periorale Kinete 2 nur bis Ende des 

Mundes verlaufend.

Locus typicus: sehr häufig im Winter und Früh ling  im Poppeisdorfer Weiher 

Bonn.

Morphologie: Körper lanzettförm ig und farblos, Hals leicht dehnbar. Wenig ge

wölbte Körpermitte oft stark granuliert, wodurch sich die zwei großen, vakuo

lenartigen Makronucleus-Teile besonders hell und deutlich abheben (Abb. 26a). 

Linke Seite keine Furchen oder Rippen. Eine kleine CV hinten terminal liegend. 

Extrusomen 4-5 um lang, nur entlang der Mundspalte.

In frac ilia tu r sehr konstant. Die 1. und 3. periorale Kinete locker und von an

terior nach posterior durchgehend. 2. periorale Kinete stark verkürzt. Rechts 

4-5 locker bewimperte Kineten (ink lusive 1. und 2. perioraler Kinete), links 

keine Basalkörper im Anschluß an die Dorsalbürste (= 4. Somakinete der linken 

Seite) (Abb. 26d).

Artvergle ich: Die vorliegende Species ähnelt nach der In frac ilia tu r und der 

Größe den E in-Kern-Arten L. uninucleatus FOISSNER, 1977 und L. alpestris 

FOISSNER, 1977 (s.u) ist. Durch zwei Makronucleus-Teile ist es nicht schwer, 

L. m inisculus  von den L. uninucleatus und L. a lpestris  zu trennen.
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Abbildung 27: Litonotus mononucleatus nach Lebendbeobachtung (a) und Protargo- 
1imprägnation (b-d). a: rechts la te ra le  Ansicht. b,c,d: I n f r a c i l ia tu r  der 
rechten, linken und ventralen Seite. M = Mund, PK1-3 pe rio ra le  Kineten.

L ito n o tu s  mononucleatus nom. nov.

Syn. L ito n o tu s  u n inuclea tus  FOISSNER, 1977 

(Abb. 27, Tab. 8)

Morphologie und Diskussion: unsere Form en tspricht auf Grund der Größe, der 

Gestalt und des Kernapparates den Beschreibungen von FOISSNER (1977). Die 

In frac ilia tu r der Species wurde nicht gegeben, wir tragen sie hier nach. Ab

weichend sind das Fehlen von Extrusomen im Schwanzteil, die nach FOISSNER 

arttyp isch sind. Sie waren weder In vivo, noch nach Behandlung mit Protargol 

zu erkennen, vermutlich handelt es sich bei unserer Population um eine be

sondere Variante.

Körper hell, farb los bis schwach grünlich. Gestalt in vivo relativ variabel und
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Abbildung 28: Litonotus bonnensis nov. spec. nach Lebendbeobachtung (a,b,e,g) 
und Protargolimprägnation (c,d,f). a: links laterale Ansicht, b: Dorsalan
sicht. c,d,f: In frac ilia tu r der rechten und linken Seite, e: linkslaterale An
sicht, zeigt die dorsalen "Lin ien". Fr: Furchen, g: Extrusomen. PK1-3 = pe
riorale Kineten.
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leicht dehnbar, meistens länger und sch lanker als der sehr oft gleichzeitig 

vorkommende L. alpestris. Ein großer, nierenförm iger Makronucleus mit einem 

am "Ventralrand" liegenden, kugelförmigen M ikronucleus (Abb. 27a, c), im Le

ben leicht zu erkennen. CV klein, terminal liegend.

In frac ilia tu r L. m inisculus-ähnlich (vgl. Abb. 27). Rechts meist 5 relativ dicht 

bewimperte Somakineten (Inklusive der 1. und 2. perioralen Kinete). Dorsalbür

ste in einer normalen Kinete endigend (Abb. 27c).

Von der ähnlichen Art L. a lpestris  läßt sich diese Species durch die In frac ilia 

tu r abtrennen (vgl. FOISSNER, 1977). In vivo jedoch sind beide Arten kaum zu 

unterscheiden. Ein arttyp isches Merkmal von L. mononucleatus ist die Lage des 

Mikronucleus, der immer der "Ventralseite" des Makronucleus anliegt. Außerdem 

ist der Körper dieser Species schlanker, größer und dehnbarer. Der von 

WILBERT & KAHAN (1981) im Salzwasser gefundene L. lamella var. uninucleolata 

SCHEWIAKOFF, 1896 dürfte nicht mit dieser Art gleichzusetzen sein, da sie 

nach der Darstellung rechts 6-7 Somakineten und strahlenförm ig angeordnete 

Extrusomen besitzt.

Im Winter und Früh ling  sehr häufig, oft in großer Anzahl.

L ito notus  bonnensis nov. spec.

(Abb. 28, Tab. 8)

Diagnose: in vivo 50-70 * 20-25 um großer, messerklingenartig geformter L ito 

notus mit einem großen, nierenförmigen Makronucleus; bei hungernden Ind iv i

duen 5 undeutliche "Lin ien" (Furchen) auf der linken Seite. 7-8 Somakineten 

rechts (inkl. 1. und 2. perioralen Kinete), 6 links (inkl. 3. periora ler Kinete); 

CV terminal.

Locus typicus: selten im Früh ling  und Anfang Sommer im Poppeisdorfer Weiher 

in Bonn.

Morphologie: Gestalt breit lanzettlich, flach und formkonstant, linke Seite 

gleichmäßig gewölbt, Hals mehr oder weniger sigmoid und nur wenig nach dor

sal gebogen.' Körper farb los bis schwach grünlich, sehr hyalin. Extrusomen 

kurz, nur am Mundrand vorhanden. CV klein, oft etwas ventral liegend.
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Auffallend ist die im Vergleich zur geringen Größe hohe Anzahl von Wimperrei

hen. Die Somakineten der rechten Seite d icht bewimpert. Links die Basalkörper 

lockerer angeordnet und nach Protargolimprägnation in flachen Furchen lie

gend (Abb. 28d).

Artvergle ich: Litonotus bonnensis wird durch seine eigenartige In frac ilia tu r 

und Gestalt von anderen Species des Genus mit nur einem Makronucleus abge

grenzt (vgl. Tab. 8).
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Abbildung 29: Loxophyllum u tr ic u la r ia e  nach Lebendbeobachtung (a,d), trockener 
Silberim prägnation (e) und Protargolimprägnation (b ,c , f) .  a: lin ks  la te ra le  
Ansicht. b,c: In f r a c i l ia tu r  der rechten und linken Seite, d: Extrusomen. e: 
S ilberlin iensystem , f: Ventra lansicht im oralen Körperabschnitt. M Mund, 
PK1-3 pe r io ra le  Kineten.
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Gattung Loxophy1lum WRZESNIOWSKI, 1870 

Loxophyllum u t r i c u la r ia e  (PENARD, 1922)
(Abb. 29, Tab. 9)

Morphologie und Diskussion: das Aussehen dieser nur selten, dann aber in ho

her Individuenzahl beobachteten Art deckt sich weitgehend mit der Darstellung 

von KAHL (1931). In vivo 150-270 pm lang, auffallend die extreme Metabolie des 

Körpers. Auf der linken Seite deutlich 5 Furchen. Zwei charakteristische CV 

typ isch diagonal, vorne ventral und hinten dorsal liegend (Abb. 29a,b). Leicht 

erkennbare Extrusomen lang, d icht am Körperrand angeordnet. Zwei kugelige 

Makronucleus-Teile stets zusammenstoßend.

In frac ilia tu r gattungstypisch. Rechts 17-21 (inklusive 1. und 2. periora ler Ki

nete) Somakineten sehr d icht bewimpert, links konstant 7. CV mit mehreren 

Pori, deren Lage, ob dorsal oder ventral, wegen der Flachheit der Tiere nicht 

eindeutig bestimmt werden kann (Abb. 29b). S ilberliniensystem fam ilientypisch.

In Bezug auf Körperform, Lage der 2 CV und der Furchen der linken Seite ist 

die A rt leicht von allen übrigen Species der Gattung zu unterscheiden.

Von Januar bis März selten aber in beachtlichen Populationen vorgekommen.

Loxophyllum carinatum  VUXANOVICI, 1959 

(Abb. 30, Tab. 9)

Neudiagnose in vivo 120-200 * 30-50 pm große, lanzettförm iges Loxophyllum  

mit stark dehnbarem Hals, 2 ellipsoiden Makronucleus-Teilen und einer terminal 

liegenden CV; Somakineten links 5 (inkl. 3. perioraler Kinete), rechts 9-11 

(inkl. 1. und 2. periora ler Kinete).

Morphologie und Diskussion: die A rt erinnert in vivo sehr an L. helus, ist mei

stens jedoch schmäler. Hals sehr dehnbar, manchmal bis körperlang. Körper 

hell und leicht grünlich, dorsal etwa 10 "Trichocystenwarzen", die in der O ri

ginalbeschreibung nicht erwähnt werden. In vivo auf der linken Seite eine 

sehr auffallende, breite, scharf abgesetzte "Wölbung" in der Körpermitte (Abb. 

30f). Die Anordnung der Extrusomen wie in Abb. 30a dargestellt.

In frac ilia tu r konstant (Tab. 9) und gattungstypisch.
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Abbildung 30: Loxophyllum carinatum  nach Lebendbeobachtung (a ,b ,f,g ) , trocke
ner Silberim prägnation (e) und Protargolimprägnation (c,d). a: lin k s  la te ra le  
Ansicht, b: Extrusomen. c,d: In f r a c i l ia tu r  der rechten und linken Seite, e: 
S ilberlin iensystem , f: Querschnitt in der Körpermitte, g: stark kontrahiertes 
Individuum. Trw Trichocystenwarze.

Die Vorgefundene Population läßt sich mit L. carinatum  VUXANOVICI, 1959 

durch die Gestalt, Größe und die Lage der CV identifizieren. Im Vergleich mit 

den von DRAGESCO (1966) und FOISSNER (1977) beschriebenen L. helus 

(STOKES, 1884) besitzt die A rt eine geringere Somakinetenzahl auf der rechten 

Seite und links keine Furchen.

Vereinzelt im November und Dezember beobachtet.
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Loxophyllum m eleagris  DUJARDIN, 1841 

(Abb. 31, Tab. 9)

Morphologische Untersuchungen an dieser Art wurden von DE PUYTORAC et al. 

(1975) und Fryd-Versavei et al. (1975) durchgeführt. Hier sollen weitere Details 

der In frac ilia tu r beschrieben werden.

In v ivo 270-345 um lang, schmal bis breit lanzettlich und extrem metabol. Brei

ter Ventralsaum, Dorsalsaum schmal mit zahlreichen ca. 10 Trichocystenwarzen 

(W) besetzt. Makronucleus in Rosenkranzform, viele Mikronuclei. CV am dorsa

len Hinterende mit Kanal längs der Dorsalkante.

In frac ilia tu r gattungstypisch, Kineten auf der rechten Körperseite in höherer 

Zahl und d ichter bewimpert als auf der linken Seite.

Die In frac ilia tu r der rechten Seite (Abb. 31b) ist gekennzeichnet durch die 

auffallend dichte Anordnung der Kinetosomen der beiden äußeren rechten und 

linken Kineten, die als Perioralkineten PK2 und PK3 parallel zum Ventralsaum 

und am Dorsalsaum als Somakineten stehen. Kaudal ist die äußere linke Kinete 

mit der Perioralk inete 2 (PK2) verbunden. Hier endet auch PK3 in deutlich sich 

vergrößernden Kinetosomenabständen. Ein c ilienfre ies Feld apikal zwischen den 

Periora l- und Somakineten. An der Basis der Trichocystenwarzen (W) jeweils 

ein Kinetenfragment aus etwa 10 Kinetosomen.

Auf der linken Seite (Abb. 31a) ist die Bewimperung lockerer. Im Kinetom fa l

len die Dorsalbürste (DB) und die erste Perioralk inete (PK1) durch ihre engge

stellten Kinetosomen auf. Die äußerste rechte Kinete endet subapikal hinter der 

DB.

Vorkommen ganzjährig, besonders zahlreich im Herbst. Frißt Crustaceen und 

Rädertiere.

Abbildung 31 -  S. 64 -  Loxophyllum meleagris nach Protargolpräparation. a: 
Kernapparat und In f r a c i l ia tu r  der linken, b: der rechten Seite, c: Hinterende 
im D e ta il, d: Extrusomen.

©Erik Mauch Verlag, Dinkelscherben, Deutschland, Download unter www.biologiezentrum.at



©Erik Mauch Verlag, Dinkelscherben, Deutschland, Download unter www.biologiezentrum.at



Loxophyllum semilunare  (VUXANOVICI, 1959) nov. comb.

Syn. Loxophyllum 1ionotiform e  va r. sem ilun ar is  VUXANOVICI, 1959

(Abb. 32, Tab. 9)

Neubeschreibung und Diskussion: VUXANOVICI (1959b) hat die Art als Variante 

seiner Species Loxophyllum Uonotiforme VUXANOVICI, 1959 kurz und leider nur 

oberflächlich beschrieben. Nach unseren Beobachtungen ist diese Variante als 

eine selbständige Art anzusehen. Man kann sich bei VUXANOVICI leicht davon 

überzeugen, daß die nur skizzenhaft, ausschließlich auf Lebendbeobachtung 

beschriebene L. Uonotiforme nichts mit ihrer Varianten gemein hat. Darüber- 

hinaus ist es wegen der ungenauen Beschreibung frag lich , ob L. Uonotiforme 

im richtigen Genus steht.

In vivo 50-90 um lang, Körperform sehr variabel; vorn mehr oder weniger zu

gespitzt, hinten relativ bre it gerundet. Endoplasma hell, oft leicht grünlich 

und fast immer stark granuliert; 2 ovale Makronucleus-Teile in vivo leicht zu 

erkennen. Sehr charakteristisch sind die zwei, auf der linken Seite liegenden 

Rippen, die deutlich zum Ventralrand gebogen sind (Abb. 32a,g,i). Extrusomen 

etwa 6 um lang, dicht am Ventralrand angeordnet. 5 bis 7 Warzen am Dorsal

rand je nach Kontraktionszustand deutlich oder kaum zu erkennen. CV klein, 

terminal und etwas ventral liegend.

In frac ilia tu r gattungstypisch, Kineten rechts dicht bewimpert. Auffallend die 

Somakineten der linken Seite stark zum Ventralsaum hin "konzentriert", wo

durch ein deutlich kahles Feld hinter den Rippen entsteht (Abb. 32e). 

Durch die arttypischen Rippen der linken Seite kann man die Species leicht 

bestimmen.

Häufig im November gefunden.

Gattung Amphileptus  EHRENBERG, 1830

Nach neueren Untersuchungen (CANELLA, 1960; FRYD-VERSAVEL, et al. 1975; 

FOISSNER 1977, 1984b; DRAGESCO et al. 1986) muß die Gattung Hemiophrys mit 

dieser Gattung synonym isiert werden, da ihre In frac ilia tu r mit jener von Am

phi leptus übereinstimmt. So sollten die folgenden von KAHL (1931) in das Ge

nus Hemiophrys gestellt Species zu Amphileptus gesetzt werden.
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Abbildung 32: Loxophyllum semilunare nach Lebendbeobachtung ( a ,b ,d , f - h , j ) , 
trockener Silberimprägnation (k) und Protargolimprägnation ( c ,e , i) .  a: links 
la te ra le  Ansicht, b: Extrusomen. c,e: I n f r a c i1ia tu r der rechten und linken 
Seite , d: Querschnitt in der Körpermitte, f: Ventral ansicht. g ,j: lin ks  la te
ra le  Ansicht der verschiedenen Formen, P fe ile  weisen auf d ie undeutlichen War
zen. h: gut ernährtes Individuum, i: T e il der P e ll ic u la  mit winzigen su b p e lli-  
culären p ro ta rgo la ffinen  Granula. K: S ilberlin iensystem . KR kahles Feld, 
PK1-3 pe r io ra le  Kineten, R Rippen, Trw Trichocystenwarze.

Nach FOISSNER (1984b) soll das Fehlen der perioralen Kinete 3 (PK3) ein Merk

mal der Gattung sein. Unsere Untersuchungen zeigen jedoch Ausnahmen, wobei 

es sich vor allem um kleine Arten handelt, die dennoch eine aus Basalkörper

paaren gebildete PK3 besitzen können. Wir sind der Ansicht, daß das Fehlen 

der Extrusomen, die bei Litonotus charakteristischerweise entlang des Mund

randes angeordnet sind, ein noch eindeutigeres und immer zutreffendes Merk

mal der Amphileptus-Gattung ist.

A m p h ile p tu s  a g i l i s  (PENARD, 1922) nov. comb.

Syn. H em ioph rys  a g i l i s  PENARD, 1922 L i t o n o t u s  p ig e r  VUXANOVICI,

1961

(Abb. 33, Tab . 10)

Morphologie und Diskussion: die Population aus dem Weiher entspricht beson

ders h insichtlich der Größe, Gestalt und der Lage der CV KAHLs Beschreibung 

(KAHL, 1931). In vivo 30-60 lang, tropfenförm iger Körper biegsam und 

leicht kontraktil. CV subterminal, deutlich ventral. Im Halsgebiet nicht selten 1 

bis 2 gebogene, langspindelförm ige Extrusomen (selten mehr) vorhanden. Endo- 

plasma farb los bis schwach grünlich, oft mäßig stark granuliert. Bewegung 

langsam.

Somakineten rechts ohne Besonderheit, links ist die 3. periorale Kinete (Abb. 

33e) genau wie bei Litonotus oder Loxophyllum  vorne aus Basal körperpaaren 

aufgebaut.

Nach KAHL (1931) lebt die Art ektokommensal auf Cyclops und besitzt keine 

Extrusomen. Die im Poppelsdorfer Weiher vorkommende Form wurde freilebend 

an getroffen.

Die Art unterscheidet sich von A. punctatus  (KAHL, 1931) durch die Form der 

Extrusomen, die Größe und die In frac ilia tu r (vgl. FOISSNER, 1984b). Die von
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Abbildung 33: Amphileptus a g i l i s  nach Lebendbeobachtung (a,b,d) und Protargo
limprägnation (c,e). a: rechts la te ra le  Ansicht eines typischen Individuums, 
b: Extrusomen. c,e: I n f r a c i l ia tu r  der rechten und linken Seite, d: Ventralan
s ich t . PK1—3 perio ra le  Kineten, SKn d ie le tz te  Somakinete der linken Sei
te.

VUXANOVICI (1961) als Litonotus p ige r  n.sp. angeführte Species gleicht im we

sentlichen dieser Art und wird daher von uns als Synonym dieser Species an

gesehen.

Trat häufig von März bis Juni auf.

Amphileptus fa lc a tu s  nov. spec. 

(Abb. 34, T a b .10)

Diagnose: Größe in vivo 25-70 * 15-30 um, tropfenförm iger, im Querschnitt el- 

lipso ider Amphileptus mit einfachem Makronucleus und vereinzelt vorkommen

den, spindelförm igen Extrusomen; eine CV subterminal, ventral liegend; Somaki

neten links 5-6, rechts 12-17 (inkl. 1., 2. periorale Kinete).

©Erik Mauch Verlag, Dinkelscherben, Deutschland, Download unter www.biologiezentrum.at



69

Abbildung 34: Amphileptus fa lca tu s  nov. spec. nach Lebendbeobachtung (a-c) und 
Protargolimprägnation (c,e). a: rechts la te ra le  Ansicht, b: lin k s  la te ra le  An
s ich t eines kleinen Exemplars (nur 25 um !). c: Extrusomen. d,e: I n f r a c i l ia tu r
der rechten und linken Seite. PK perio ra le  Kinete.

Locus typicus: vereinzelt im März im Poppelsdorfer Weiher in Bonn.

Morphologie: die o ft mit A. ag ilis  zusammen vorkommende Species ist meistens 

sehr klein, nur 25 bis 35 um. Gestalt ziemlich konstant, ag///'s-ähnlich. Körper 

farb los und stark granuliert, daher der etwa 11 * 16 ̂ im große, ellipsoide Ma-

kronucleus in vivo kaum zu erkennen. Etwa 3-4 um lange Extrusomen selten

oder nur vereinzelt Im Hals vorhanden, Bewegung meist träge.

In frac ilia tu r gattungstypisch. Die 3. periorale Kinete nicht vorhanden. Die An

zahl der Somakineten der rechten Seite sehr verschieden.

Artvergle ich: die Bestimmung von A. ag ilis  und A. falcatus nov. spec. in vivo 

ist schwierig, da der Kern häufig von Granula verdeckt Ist. A. falcatus unter

scheidet sich in der Somakinetenzahl der rechten Seite, dem Fehlen der "d rit

ten" perioralen Kinete und dem einfachen Makronucleus von A. agilis.
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Abbildung 35: Amphileptus fusidens nach Lebendbeobachtung (a ,d -f) und Protar- 
golimprägnation (b ,c). a: lin k s  la te ra le  Ansicht eines typischen Individuums 
des Stamm I. b,c: In f r a c i1ia tu r der rechten und linken Seite , d: Extrusomen. 
e: gut ernährtes Individuum, f: typische Form des Stamm II , der P fe il  weist 
auf d ie aus der P e ll ic u la  herausragenden Extrusomen. SK d ie le tz te  Somakine- 
te der linken Seite.

VUXANOVICI (1959b) hat basierend auf Lebendbeobachtungen zwei neue Arten 

mit einem einzigen Makronucleus beschrieben: Loxophyllum inflatum  und Loxo- 

phyllum contractile, die unserer Species ähneln. Sie haben aber Loxophyllum- 

bzw. Litonotus-Habitus, nämlich rechts flach, links gewölbt. Seine Arten sind 

mit 112-130 um, auch wesentlich größer. So kann man sie mit unserer neuen 

Art n icht gleichsetzen.
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Amphileptus fus idens  (KAHL, 1926) nov. comb.

Syn. Hemiophrys fu s iden s  KAHL, 1926 

(Abb. 35, Tab. 11)

Morphologie und Diskussion: entspricht der Darstellung von KAHL (1931) vor 

allem was die Lage der CV und die Position der kräftigen Extrusomen angeht. 

Zwei Formen wurden beobachtet: eine kleine in vivo 40-55 * 10-15 um groß, re

lativ dick; eine große etwa 70 bis 130 |jm lang, schlank. Beide Typen sehr hya

lin und formkonstant. Bewegung: beim Schwimmen langsam um die Körperlängs

achse drehend. Artcharakteristisch der Hals, der stets deutlich nach dorsal 

gebogen ist, rund lich im Querschnitt und starr. 2-6 spindelförm ige Extrusomen 

als "Batterie" subapikal im Hals etwas aus der Pellicu la herausragend (Abb. 

35a-c,f). In frac ilia tu r gattungstypisch, die "3. periorale Kinete" (Abb. 35c) 

vereinzelt mit Basal körperpaaren.

KAHL hat 1931 auch zwei "Formvarianten" zeichnerisch dargestellt, die mit den 

hier beschriebenen Typen aber nichts gemein haben. Die Formvarianten aus 

dem Weiher entsprechen einmal der Art KAHLs, wobei die Extrusomen wie von 

ihm erwähnt "kräftig  spindelförm ig" sind. Die andere Art von KAHL haben wir 

als A. parafusidens nov. spec. beschrieben (s.u.). Sie unterscheidet sich ein

deutig von A. fusidens  durch die andere Form und Anordnung der Extrusomen 

(s.u.). Nach diesen Kriterien ist auch die von DRAGESCO (1966) beschriebene 

Hemiophrys fusidens  die Species A. parafusidens, da seine A rt deutlich kurze, 

typisch punktartige Extrusomen besitzt.

Kam mäßig häufig im Sommer vor.

Amphileptus para fus idens  nov. spec. 

(Abb. 36, Tab. 12)

Diagnose: farb loser bis schwach grünlicher, in vivo 40-90 pm langer fusidens- 

ähnlicher Amphileptus mit schlank abgesetztem Hals, 2 Makronucleus-Teilen und 

einfacher CV; Extrusomen etwa 2 um lang, punktartig; Somakineten rechts 8-15, 

(ink lusive PK1 und PK2), links 4-5 (ink lusive PK3 und Dorsal bürste).

Locus typicus: häufig im Früh ling  und Frühsommer im Poppeisdorfer Weiher in 

Bonn.
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Abbildung 36: Amphileptus parafusidens nov. spec. nach Lebendbeobachtung (a-d) 
und Protargolimprägnation (e , f) .  a: lin ks  la te ra le  Ansicht. b,c: k le ine und 
große Exemplare, d: Extrusomen. e ,f:  I n f r a c i l ia tu r  der beiden Seiten. PK1-3 
1., 2., 3 .pe r io ra le  Kinete, SKn d ie le tz te  Somakinete der linken Seite.

Morphologie: sehr formkonstante Gestalt wie in Abb. 36 a-c dargestellt, mit 

rundlich verschmälertem Hinterende und vorn den Hals stets nach dorsal ge

bogen, Körperlänge sehr unterschiedlich (vgl. Tab. 12). Endoplasma hell, g rün 

lich und wenig granuliert. Die Lage von CV, Kernapparat und Bewegung sehr 

ähnlich A. fusidens. Auffallend die kurzen, höchstens bis 3 pm langen Extruso

men, die immer kräftig  punktartig  aussehen, konstant im Halsgebiet vorhanden 

sind und n icht wie bei A. fusidens aus der Pellicu la herausragen (Abb. 35a-c).
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In frac ilia tu r gattungstypisch, bei kleinen Exemplaren die Dorsalbürste mitunter 

hinten verkürzt.

Artvergle ich: Schon kAHL und DRAGESCO haben A. parafusidens  beobachtet. 

Die A rt ist sehr häufig und ist vermutlich auch von anderen Autoren falsch 

angesprochen worden. Aufgrund der Form und der Lage der Extrusomen muß 

man aber diese Species von A. fusidens trennen. H insichtlich Größe, sch lanker 

Gestalt und Form der Extrusomen unterscheidet sich A. parafusidens von den 

übrigen Arten der Gattung.

Amphileptus pleurosigma  (STOKES, 1884) 

Syn. Hemiophrys a v e l le n s  CANELLA, 1960 

(Abb. 37, Tab. 13)

Morphologie und Diskussion: Die Species ist schon von vielen Autoren sehr gut 

untersucht worden (DRAGESCO et al., 1986 FRYD-VERSAVEL et al., 1975; 

FOISSNER, 1984b). Die im Weiher vorkommende Population gleicht im wesent

lichen diesen Beschreibungen.

Die Individuen der untersuchten Population zeigen zwei Haupttypen: einen in 

vivo 90-200 um langen, deutlich lateral abgeflachten, formkonstanten, selbst im 

Halsbereich kaum kontraktilen. Die Apika lgruppe der Extrusomen oft nur 

schwer zu erkennen. Nach Protargolimprägnation die Extrusomen im Körper re

lativ dünn und kurz (Abb. 37e). Der andere größer, in vivo 200-380 pm lang, 

Querschnitt des Körpers mehr oder weniger rundlich, metabol mit einem ziem

lich dehnbaren Hals. Extrusomen vorn als Apika lgruppe deutlich zu sehen. Die 

Körperfarbe der beiden Formen gelblich.

Im Leben deutlich zu erkennen 2 Makronucleus-Teile beutelförmig oder unre

gelmäßig oval, meist weit voneinander entfernt. Der gesamte Kernapparat wird 

von einem sackartigem Gebilde umhüllt. Makronucleus-Teile (Ma) in der Regel 

mit je einem M ikronucleus (MI). Der Mi nimmt am Ma keine feste Position ein, 

sondern kann an seiner Peripherie, an den verschiedensten Stellen angetroffen 

werden. So ist er leicht zu übersehen. Vielle icht ist dies auch der Grund, wes

halb KAHL und DRAGESCO Individuen mit nur einem Mi beschreiben.

In frac ilia tu r entspricht der Beschreibung von FOISSNER (1984b), Somaklneten- 

Zahl jedoch konstanter als nach seinen Angaben (Tab. 13). Hemiophrys avellens 

CANELLA, 1960 ist vermutlich ein Synonym dieser Species, da sie in allen
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Abbildung 37: Amphi leptus pleurosigma nach Lebendbeobachtung (a-e) und Protar- 
golimprägnation ( f-h ). a,c: rechts und lin k s  la te ra le  Ansicht eines typischen 
Individuums, P fe ile  weisen auf d ie  M ikronucle l. b: Extrusomen. d, e: versch ie
dene Exemplare, darüber d ie Querschnitte, f ,  h: I n f r a c i l ia tu r  der linken und 
rechten Seite, g: Ventra lansicht im oralen Körperabschnitt. PK1-3 perio ra le  
Kineten.

Merkmalen mit der A. pleurosigma übereinstimmt.

Die Art kam zu allen Jahreszeiten sehr häufig vor.

Amphileptus procerus  (PENARD, 1922) nov. comb. 

Syn. Hemiophrys procera  PENARD, 1922 

(Abb. 38, Tab. 13)

Morphologie und Diskussion: Die Vorgefundene Population stimmt mit den Be

schreibungen von KAHL (1931) überein. Gestreckt 600 bis 800 jjm, auffallend 

langer Hals, sehr kontraktil. Hinten konstant mit einem langen, scharf zuge

spitzten Schwanz. Zwei kugelige Makronucleus-Teile aneinander stoßend, dazwi

schen ein großer M ikronucleus. Endoplasma gelblich und wenig granuliert. A. 

procerus reagiert sehr empfindlich gegenüber Störungen dergestalt, daß wie 

bei einer Autotomie der "Hals" oder "Schwanz" abgetrennt werden. So sind 

auch immer wieder verstümmelte Tiere zu beobachten (Abb. 38c).

In frac ilia tu r gattungstypisch, Somakinetenzahl der rechten und linken Seite 

augenfällig hoch (Tab. 13).

A. p rocerus  hebt sich von den übrigen Arten ab durch die Größe, die In frac i

lia tur sowie den extrem langen Hals und Schwanz.

Nicht selten im Früh ling, Herbst und Winter beobachtet.

Amphileptus proceroform is  nov. spec. 

(Abb. 39, Tab. 13)

Diagnose: in vivo 120-350 * 30-60 um großer, sch lanker und sehr dehnbarer 

Amphileptus mit langem, abgeflachtem Hals und zugespitztem Schwanz; 2 Ma

kronucleus-Teile; ein M ikronucleus und mehrere CV; Somakineten rechts 14-26, 

links 5-6; Extrusomen stabförmig, etwa 5-7 |jm lang.
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Abbildung 38: Amphileptus procerus nach Lebendbeobachtung (a,b,d) und Protar- 
golimprägnation (c,e-h). a,b: rechts und lin ks  la te ra le  Ansicht, c: e in anor
males Individuum (s. Text), d: Extrusomen. e: Exkretionspori der CV. f: Ven
tra la n s ich t im oralen Körperabschnitt. g,h: In f r a c i1ia tu r der linken und rech
ten Seite. SKn d ie le tz te  Somakinete der linken Seite. PK1,2 1., 2. perio 
ra le Kinete.

Locus typicus: regelmäßig und häufig fast ganzjährig (seltener im Sommer) im 

Poppelsdorfer Weiher in Bonn.

Morphologie: Größe in vivo sehr wechselnd, beim voll gestreckten Individuum 

bis 350 lim. Der lange Hals sehr dehnbar, kontrahiert messerförmig flach (Abb. 

39e). Körper hell, o ft leicht grünlich und wenig granuliert, Querschnitt gerun

det. Scharf zugespitzter Schwanz und im Vergleich wesentlich kürzer als von 

A. procerus. Zwei kugelige Makronucleus-Teile aneinander stoßend. Ap ika lg rup

pe von Extrusomen unauffällig, etwa 7 bis 9 pm lang. Mehrere CV klein, dorsal 

und ventral am Körperrand liegend. Bewegung ohne Besonderheit.

In frac ilia tu r gattungstypisch.

Artvergle ich: Nach der Gestalt und Lage der CV erinnert die neue Species 

stark an A. procerus. Hauptunterschiede sind vor allem die abweichende Soma- 

kinetenzahl (Tab. 13), die Größe, die Körperfarbe und die Schwanzform. Hin

sichtlich  der Größe steht die neue Art auch A. pleurosigma nahe, mit der sie 

vergesellschaftet vorkommt. Die Gestalt, der lange, zugespitzte Schwanz, der 

sehr dehnbaren Hals, die Körperfarbe und Somakinetenzahl sowie der Kernap

parat unterscheidet sie eindeutig von A. pleurosigma (Tab. 13).

Amphileptus fu s i fo r m is  nov. spec. 

(Abb. 40, Tab. 14)

Diagnose: in vivo 45-60 * 15-20 pm großer, spindelförm iger Amphileptus mit 

verjüngtem Vorder- und zugespitztem Hinterende; 2 Makronucieus-Teile anein

ander stoßend; mehrere CV; stabförmige Extrusomen 6-7 um lang, nicht apical 

vorhanden. Somakineten links 6, rechts 10-14 (inklusive perioraler Kineten;.

Locus typicus: selten im Sommer im Poppelsdorfer Weiher in Bonn.

Morphologie: Körper hell und sehr formkonstant, d.h. der Hals aber auch der 

Schwanz kaum kontraktil. Plasma farb los bis leicht grünlich, selten granuliert.
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Abbildung 39: Amphileptus proceroform is nov. spec. nach Lebendbeobachtung (a- 
e) und Protargolimprägnation ( f-h ). a: lin ks  la te ra le  Ansicht, b: Ventralan
s ich t. c: Extrusomen. d,e: stark gestrecktes und kontrah iertes Exemplar. f,g : 
I n f r a c i1ia tu r der linken und rechten Seite, h: linke  Seite des anterioren Kör
perabschnittes. PK1,2 pe rio ra le  Kineten.

Abbildung 40: Amphileptus fus ifo rm is  nov. spec. nach Lebendbeobachtung (a-c) 
und Protargolimprägnation (d -f). a: lin k s  la te ra le  Ansicht eines typischen Ex
emplars. b: kontrahiertes Individuum, c: Extrusomen. d,e: I n f r a c i1ia tu r der 
rechten und linken Seite, f: Ventra lansicht im oralen Körperabschnitt. Fr 
F ib r i l le n ,  PK1,2 1., 2. perio ra le  Kinete.
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Sowohl der Hals als auch der Schwanz fast keine Kontraktilität. Ca. 5 CV nur 

im Rumpf, hinten oft eine große Nahrungsvakuole. Auffallend die Extrusomen, 

die n icht apikal, sondern häufig nur caudal zu 1-3 beisammen stehen (Abb. 

40a,e). Cilien relativ lang, Bewegung langsam.

In frac ilia tu r gattungstypisch (Tab. 14).

Artvergle ich: Es ist anzumerken, daß eine Apika lgruppe von Extrusomen fü r 

viele Amphileptus-Arten typ isch ist. Im vorliegenden Fall konnten dort auch 

nach eingehender Beobachtung keine Extrusomen gefunden werden.

Vor allem wegen der geringen Anzahl der Somakineten, der Anordnung der Ex

trusomen, der konstanten spindelförm igen Gestalt, der Größe und der In frac i

lia tur gleicht die Species keiner bisher bekannten Art mit mehreren kontrakti

len Vakuolen.

Amphileptus e n s ifo rm is  nov. spec. 

(Abb. 41, Tab. 14)

Diagnose: in vivo 100 120 pm langer, bilateral abgeflachter, spindelförm iger

Amphileptus mit ca. 4-6 CV und 2 ellipsoiden Makronucleus-Teilen; Somakineten 

links 5-6, rechts 18-22 (ink lusive 1., 2. periora ler Kineten).

Locus typicus: vereinzelt im März und Mai im Poppelsdorfer Weiher in Bonn.

Morphologie: Gestalt wie in Abb. 41 a,c und f  dargestellt, wenig kontraktil und 

pleurosigma-ä hnlich, hinten schwach zugespitzt, Rumpf bilateral abgeflacht. 

Plasma hell, farb los bis leicht grünlich und kaum granuliert. CV Hein, nur am 

Ventralrand zu sehen. Makronucleus-Teile deutlich ellipsoid, zusammenstoßend, 

dazwischen ein Mikronucleus. Extrusomen als Apicalgruppe, relativ schwach, 

etwa 7-8 |jm lang. Bewegung langsam.

In frac ilia tu r gattungstypisch.

Artvergle ich: Von dieser Form wurden wenige Individuen gefunden. Bei

oberfläch licher Betrachtung erinnert A. ensiform is etwas an A. pleurosigma, 

unterscheidet sich aber doch deutlich durch ihre Größe, Körperfarbe, Anzahl 

der Somakineten und Kernapparat.
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Abbildung 41: Amphileptus ensiform is  nov. spec. nach Lebendbeobachtung (a,c,d) 
und Protargolimprägnation (b ,e ,f) .  a,c: lin k s  la te ra le  Ansicht, b: I n f r a c i l ia 
tu r der rechten Seite, d: Extrusomen. e: lin ke  Seite des anterioren Körperab
schn ittes. f: Ven tra lansicht. PK1,2 = 1., 2. p e rio ra le  Kinete.

Amphileptus a f f i n i s  nov. spec.

(Abb. 42, Tab. 10)

Diagnose: in vivo 80-130 * 15-20 pm mittelgroßer, langspindelförm iger Amphi
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leptus  mit 2 ellipsoiden Makronucleus-Teilen und einem Mikronucleus; CV mit 

Sammelkanälen ventral im hinteren Drittel liegend; stabförmige Extrusomen ca.

10-13 Mm lang; Somakineten links 5-6, rechts 13-18 (inklusive 1., 2. perioraler 

Kinete).

Locus typicus: im Früh ling  vereinzelt im Poppelsdorfer Weiher in Bonn.

Morphologie: Körperform fus/'ctens-ähnllch, formkonstant, hinten ziemlich zuge

spitzt, Querschnitt des Körpers ellipsold (Abb. 42e). Endoplasma hell, schwach 

grün lich  und n icht granuliert. Extrusomen sehr kräftig, als Apika lgruppe vor

ne. Auffallend die CV, die "hoch" lokalis iert ist und 2 deutliche Sammelkanäle 

besitzt (Abb. 42a). Bewegung mäßig schnell.

In frac ilia tu r gattungstypisch.

Artvergle ich: wegen der kräftigen Extrusomen (Apikalgruppe), der In frac ilia tu r 

und der charakteristischen Lage der CV unterscheidet sich diese Speeles von 

den übrigen nur eine CV besitzenden Arten des Genus.

Amphileptus meiianus  nov. sp e c . 

(Abb. 43, Tab. 14)

Diagnose: in vivo 150-220 pm großer, fus/dens-ähnllcher Amphileptus mit lan

gem, deutlich dorsal gekrümmtem Hals, nicht scharf zugespitztem Hinterende 

und zwei kugeligen Makronucleus-Teilen; CV einfach, subterminal; kräftige Ex

trusomen 2-3 pm lang, kurzspindelförm ig; Somakineten links 5-6, rechts 17-23 

(Inklusive periora ler Klneten).
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Locus typicus: vereinzelt im Winter Im Poppelsdorfer Weiher in Bonn.

©Erik Mauch Verlag, Dinkelscherben, Deutschland, Download unter www.biologiezentrum.at



83

Abbildung 42: Amphi leptus a f f in is  nov. spec. nach Lebendbeobachtung (a,d,e) 
und Protargolimprägnation (b ,c ,f ,g ) . a: lin ks  la te ra le  Ansicht. b,c: In fra c i
l ia t u r  der rechten und linken Seite, d: Extrusomen. e: Querschnitt. f,g : ver
schiedene Exemplare. M = Mund, PK1,2 1., 2. pe r io ra le  Kinete.

Morphologie: Gestalt ziemlich konstant schlank, stabförmig (Abb. 43a,g). Langer 

Hals nicht dehnbar, o ft stark nach dorsal abgebogen (Abb. 43g). Körper hell, 

farb los bis leicht grünlich, nicht granuliert. Kleine, breit spindelförm ige Ex

trusomen in vivo lichtbrechend und gut zu erkennen. Bewegung langsam.

Infraciliatur: Somakineten der rechten Seite eng angeordenet (Abb. 43b), linke 

Seite gattungstypisch, PK3 erkennbar (Abb. 43c).

Artvergle ich: In bezug auf die Extrusomen und Lage der CV ähnelt A. meiianus
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Abbildung 43: Amphi leptus meiianus nov. spec. nach Lebendbeobachtung (a,d,g) 
und Protargolpräparation (b ,c ,h ). a: lin k s  la te ra le  Ansicht. b,c: I n f r a c i l ia 
tu r der rechten und linken Seite , d: Extrusomen. e ,f,g : un tersch ied liche Form
varianten. h: lin ke  Seite stärker vergrößert. Fr. F ib r i l l e  der einzelnen K i- 
nete, M Mund, PK 2,3 = 2., 3. Kinete, SKn = d ie  le tz te  Somakinete.

A. parafusidens  (s.v.), Unterschiede liegen einmal in der vermehrten Somaklne- 

tenzahl der rechten Seite, und außerdem ist die Species viel größer und krä f

tiger. Auch im Leben sind die 2 Arten gut zu unterscheiden: Hauptunterschei

dungsmerkmal der A. meiianus der hakenförmig gebogene Hals und das keulen

förmige, stumpf gerundete Hinterende.

3 .1 .4 . Ordnung Synhymeniida DE PUYTORAC e t  a l . ,  1974 

F a m ilie  Scaph id iodon tidae  DEROUX, 1978 

Gattung C h ilo d o n to p s is  BLOCHMANN, 1895 

C h ilo d o n to p s is  depressa  (PERTY, 1852)

(Abb. 44, Tab. 15)

Morphologie und Diskussion: Die Art wurden von DEROUX (1978) und FOISSNER 

(1979a) ausführlich  untersucht. E inige Beobachtungen sollen hier nachgetragen 

werden.

Die hypostomlalen Organellen des Synhymeniums (Sy), je aus einem Basalkör

perpaar bestehend, ziehen In Art einer Diagonale von links nach rechts (sche

matisch abgebildet in Abb. 44c). Es muß hier besonders darauf verwiesen wer

den, daß die hypostomlalen Organellen auf der rechten Körperhälfe zunehmend 

lockerer stehen und daher leicht zu übersehen sind. DEROUX (1978) beschreibt 

nämlich als Gattungsmerkmal ein Synhymenium "ending on the righ t one or two 

klneties past the mouth“. Dies kann unsere Beobachtung n icht bestätigen.

Kommt zu allen Jahreszeiten vor.

C h ilo d o n to p s is  p lan icaudata  nov. spec.

(Abb. 45, Tab. 15)

Diagnose: kleine, in vivo 25-40 * 12-16 jim große Chilodontopsis mit einem stark 

abgeflachten, vom Körper deutlich abgesetzten Schwanz; Makronucleus elllp- 

soid; eine CV links hinter der Körpermitte liegend; Somakineten ventral ca.18, 

dorsal 9; durchziehendes Synhymenium aus etwa 18 Membranellen.
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Locus typicus: von Oktober bis Januar vereinzelt im Poppelsdorfer Weiher 

Bonn.

Morphologie: Auffallend bei der kleinen Art ist der in vivo sehr helle, breite 

und blattförm ige Schwanz, der etwa ein Sechstel bis ein Viertel des Körpers 

lang ist (Abb. 45a, b, d). Körper schwach metabol aber sehr formkonstant, 

dorsal stark gewölbt. Plasma hell, leicht grünlich. Bewegung mäßig schnell, 

ohne Ruhepause. Je ein Makro- und M ikronucleus (Abb. 45f). Reuse aus etwa

11-13 Trich iten aufgebaut, hinten deutlich gekrümmt.
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Abbildung 44: Chilodontopsis depressa nach Protargolimprägnation (a-c). a,b: 
I n f r a c i l ia tu r  der Ventra l- und Dorsa lse ite , c: Ventra lansicht (schematisch). G 

p ro ta rgo la ffin e  Granula, R = Reuse, Sy Synhymenium.

Abbildung 45: Chilodontopsis p lanicaudata nov. spec. nach Lebendbeobachtung 
(a ,b ,d), trockener Silberimprägnation (c) und Protargolimprägnation (e-g).
a,b: Ven tra l- und Dorsalansicht, c: S ilbe rlin iensystem  der V en tra lse ite , d: 
La tera lan s ich t. e ,f:  I n f r a c i l ia tu r  der Ven tra l- und Dorsa lse ite , g: In fra c i
l ia t u r  der linken Seite . DSK = Somakineten der D orsa lse ite , Sy Synhymenium, 
Tr T r ich ite n , VSK Somakineten der Ven tra lse ite .
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Somakineten ventral d ich ter bewimpert als dorsal. H inter dem Synhymenium 

ungefähr 15 Kineten, davon 5-6 deutlich verkürzt, die äußerste linke Kinete 

aus nur 3-4 Basalkörpern. Vor dem Synhymenium etwa 5 bis 7 Kineten im Bo

gen verlaufend, um die Mundöffnung eine c ilien fre ie  Region aussparend (Abb. 

45e). Synhymenium ähnlich der C. depressa, jedes Organeil aus 2 Basal körpern. 

S ilberlin iensystem  engmaschig, vom Chilodonella-Typ (Abb. 44c).

Artvergle ich: Chilodontopsis planicaudata unterscheidet sich von den anderen 

bekannten Arten durch die typ ische Schwanzbildung, die Lage der CV und die 

In fracilia tu r.
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3 .1 .5 . Ordnung Cyrtopho rida  FAUR£-FREMIET, 1956 

F a m ilie  C h ilo d o n e l1idae DEROUX, 1970 

Gattung Chlamydonella  DEROUX, 1970

Systematische Stellung: Die Familie Lynchellidae bedarf nach unserer Meinung 

einer Revision, weil ih r Gattungen angehören, die derartig unterschiedliche 

Merkmale aufweisen, daß sie den Rahmen einer Familie sprengen. Es ist z.B. 

nicht einzusehen, daß die Gattungen Gastronauta (Abb. 50) zusammen mit Chilo

donella in dieser Familie stehen.

Die Gattung Chlamydonella stellen wir nicht wie DEROUX (1970), CORLISS (1979) 

und andere zu den Lynchellidae sondern zu den Chilodonellidae. Diese ist näm

lich gekennzeichnet durch eine ventrale und dorsale Teilung der peripheren 

Kinete, durch das Muster der praeoralen Kineten und außerdem durch das po

storale Wimperkleid. Es zeigt große Ähnlichkeit mit den Gattungen Trithigmo- 

stoma und Thigmogaster (s.u.). Unterschiede der Morphogenese zwischen den 

Familien existieren nicht (vgl. DOBRZANSKA-KACZANOWSKA, 1963; DEROUX, 1976).

Chlamydonella ro s t ra ta  (VUXANOVICI, 1963) nov. comb. 

Syn. C h i lo d o n e l la  r o s t r a ta  VUXANOVICI, 1963 

(Abb. 46)

Ergänzende Beschreibung und Diskussion: in vivo 20-25 * 15-18 pm groß, Ge

stalt wie gepanzert, formkonstant (Abb. 46a), dorsoventral etwa 1:2 abgeflacht. 

Körper hell und farblos, CV einfach, hinten am linken Rand des Körpers lie

gend. Makronucleus etwa 5 * 8 pm groß, gattungstypisch aus 2 unterschied-
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Abbildung 46: Ch1amydone 11 a rostra ta  nach Lebendbeobachtung (a,b,d), trockener 
S ilberimprägnation (e , f)  und Protargolimprägnation (b-d). a: Ventra lansicht.
b,c,d: In f r a c i l ia tu r  der Dorsal-, Ventra l- und La te ra lse ite , P fe i l  weist auf 
periphere Kinete. e ,f:  T e il des S ilberlin iensystem s. PK = praeorale Kinete.

©Erik Mauch Verlag, Dinkelscherben, Deutschland, Download unter www.biologiezentrum.at



liehen Hälften zusammengesetzt. Reuse etwa 12 um lang, aus 15-18 Stäben auf

gebaut.

Somakineten ventral 12-13, davon 3 praeorale (PK), 11 bis 12 (meistens 11) 

postorale Kineten, die äußersten rechten durchlaufend. Periphere Kinete vor

handen. Dorsal bürste dem linken Körperrand genähert, aus ca. 9 Basal körpern. 

S ilberlin iensystem  Chilodonella-ähnlich.

VUXANOVICI (1963) hat diese Chilodonella-Species ausgesprochen oberfläch lich 

beschrieben. Die Population aus dem Weiher und seine konnten als zu r glei

chen Art gehörig erkannt werden, da diese Species arttyp isch nur 1 CV hat. 

Gleich sind auch die Lage der CV, Körpergröße und Gestalt. Chilodonella-Arten 

mit nur 1 CV sind bislang unbekannt.

Fast zu allen Jahreszeiten in großer Zahl beobachtet.

Chlamydonella s t r i c t a  DEROUX, 1976

Die im Weiher angetroffene Population stimmt mit der von DEROUX beschriebe

nen Species überein.

Von März bis Juni häufig gefunden.

Gattung Chilodone11a  STRAND, 1928 

C h i lo d o n e l la  uncinata  EHRENBERG, 1838 

Syn. C h i lo d o n e l la  dentata  FOUQUt, 1876 

(Abb. 47)

Morphologie und Diskussion: Nach vielen Beobachtungen und vielen Vergleichen 

mit den Angaben von KAHL (1930), MACDOUGALL (1935, in KUDO, 1966), 

DOBRZANSKA-KACZANOWSKA (1963), DRAGESCO et al (1971), MIGALA et al. (1972), 

PATSCH (1974), DEROUX (1976), SCHMALL (1976), FOISSNER (1979b), RYDLO & 

FOISSNER (1986) sind wir überzeugt, daß die seit Jahrzehnten bekannte C. 

dentata mit C. uncinata identisch ist.

Nach KAHL (1930) und anderen Autoren besteht der "einzige" Unterschied zwi

schen den 2 Species darin, daß C. dentata eine proximal fü llhornartige  Reuse 

hat, während die von C. uncinata gestreckt ist. In frac ilia tu r und Reusenappa-
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Abbildung 47: Ch ilodone lla  uncinata nach verschiedenen Autoren, a: nach 
PÄTSCH, 1974. b,c: nach FOISSNER, 1979d, 1986. d ,e ,f:  nach eigenen Beobachtun
gen,' f  Dorsa lse ite .
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rat von C. dentata wurden zuerst von PÄTSCH (1974) dargestellt (Abb. 47a). 

Außerdem werden immer wieder Individuen mit gestrecktem bis gekrümmtem 

Reusenapparat als Tiere von C. uncinata beschrieben (DOBRZANSKA- 

KACZANOWSKA, 1963; DRAGESCO & NJIN£, 1971; FOISSNER, 1979d,1986).

Wir haben C. uncinata in Reinkultur ku ltiv ie rt und kommen zu dem Ergebnis, 

daß die Krümmung der Reuse schwach bis extrem sein kann. Von allen Modifi

kationen haben wir die In frac ilia tu r untersucht und keinen Unterschied gefun

den (vgl. Abb. 47).

Kommt sehr häufig zu allen Jahreszeiten vor.

Gattung Pseudochilodonopsis  FOISSNER, 1979 

Pseudochi7odonopsis a lg iv o r a  (KAHL , 1931)

(Abb. 48, Tab. 16)

Morphologie und Diskussion: Diese Species wurde von KAHL (1931) kurz aber 

tre fflich  charakteris iert, weshalb die Identifikation als gesichert gelten kann. 

Die In frac ilia tu r wurde von FOISSNER (1979b, 1988) untersucht. Im Vergleich 

mit unserer Population ergeben sich keine Unterschiede.

In vivo 50-60 pm lang, Gestalt konstant breit oval. Schnabel kurz aber deut

lich. Körper wegen der vorhandenen Zoochlorellen stets intensiv grün. Breite, 

kräftige Reuse aus ca. 15 Stäbchen. Dorsalkörper gleichmäßig gewölbt. Zwei CV 

in Standardlage.

In frac ilia tu r gattungstypisch. Die Dorsalbürste aus ca. 15 Basalkörpern beste

hend, von links nach rechts durchlaufend (Abb. 48c). Periphere Kinete vor

handen.

Kommt ausnahmsweise im Aufwuchs zeigt aber Massenentfaltung im Hypo-

neuston.

Pseudochilodonopsis s i m i 1is  nov. sp e c .

(Abb. 49, Tab. 17)

Diagnose: in vivo 50-80 * 45-60 um große, sehr formvariable Pseudochilodonop- 

sis  mit 2 CV und 5-6 Praeoralkineten; Somakineten links 7-8, rechts 5; Dorsal-
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Abbildung 48: Pseudochilodonopsis a lg iv o ra  nach Lebendbeobachtung (a,d) und 
Protargolimprägnation (b,c). a: Ventralansicht. b,c: Infraciliatur der Ven
tra l- und Dorsalseite, d: laterale Ansicht. LSK = linke Somaklnete, PeK = pe
riphere Kinete, PrK1 1. praeorale Kinete, R = Reuse, RSK = rechte Somakine- 
te.
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bürste aus 8-10 Cilien.

Locus typicus: von Februar bis März mäßig häufig im Poppelsdorfer Weiher 

Bonn.

Morphologie: Auffallend metaboler Körper schlank bis breit oval, deutlich ge- 

schnäbelt. Dorsoventral etwa 2-3:1 abgeflacht, dorsal mehr oder weniger unre

gelmäßig gewölbt (Abb. 48d). Endoplasma hell, häufig schwach grünlich, nicht 

granuliert. 2 CV wie bei Chilodonella lokalisiert. Makronucleus groß, etwa 15 * 

20 um. Reuse breit, am Ende deutlich nach ventral gekrümmt.

In frac ilia tu r gattungstypisch, die erste praeorale Kinete (PrK1) aus 5-6 Frag

menten bestehend. Rechte Somakineten konstant 5; links meist 7, selten 8 rei- 

hig.

Artvergle ich: in diesem von FOISSNER 1979 aufgestellten Genus sind 6 Arten. 

A rtcharakteristisch sind die Gestalt, die Anzahl der CV, Reusenapparat und In

fra c ilia tu r (vgl. Tab. 17). P. sim ilis unterscheidet sich von den Species mit 2 

CV in der Hauptsache durch die Infracilia tu r: diese Art hat ventral 7-8 linke 

Somakineten, die praeorale Kinete 1 ist in 5-6 Abschnitte geteilt (Abb. 48b).

P. f lu v ia tilis  FOISSNER, 1988 besitzt konstant 6 Kineten im linken Wimpernfeld. 

Dies unterscheidet sie von P. similis.

Pseudochi7odonopsis m utab i7is  FOISSNER, 1981 

(Tab. 17)

Die im Poppelsdorfer Weiher gefundene Population stimmt mit der O rig inalbe

schre ibung überein.

Die A rt trat unregelmäßig zu allen Jahreszeiten auf.

Gattung Trithigmostoma JANKOWSKI, 1967 

Trithigmostoma c u c u l lu lu s  (MÜLLER, 1786)

Diese Art ist Generationen von Ciliatologen unter dem Namen Chilodonella 

cuculIu lus bestens bekannt (KAHL, 1930; DRAGESCO, 1960, 1970; PÄTSCH, 1974; 

DEROUX, 1978 ; FOISSNER, 1979d). Auf eine Beschreibung wird daher verzichtet
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Abbildung 49: Pseudochilodonopsis s im il is  nov. spec. nach Lebendbeobachtung 
(a,c-e) und Protargolimprägnation (b,d). a: Ven tra lansicht, b-d: In f r a c i l ia tu r  
der Ven tra l- und D orsa lse ite , c: lin k s  la te ra le  Ansicht, e: verschiedene Form
varianten. LSK lin ke  Somakineten, PrK1 1. praeorale Kinete, R Reuse, RSK 

rechte Somakineten.
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Unregelmäßig im Früh ling  und Herbst vereinzelt gefunden.

Gattung Thigmogaster  DEROUX, 1976 

Thigmogaster nanus nov. spec. 

(Abb. 50, Tab. 16)

Diagnose: vivo 15-22 * 12-18 um großer, bre it ovaler Thigmogaster mit 2 CV

und Chilodonella-ähnWchem Schnabel; dorsal regelmäßig gewölbt, Dorsalbürste 

aus nur 2 Basalkörpern aufgebaut; links und rechts je 5 Somakineten, kurze 

periphere Kinete vorhanden; Reuse aus ca. 8 Reusenstäben.

Locus typicus: nicht selten von Februar bis April im Poppeisdorfer Weiher 

Bonn.

Morphologie: Gestalt formkonstant, und hinten breit gerundet, Schnabel

deutlich erkennen. Plasma hell und farblos. Dorsalseite ohne Fortsätze,

gleichmäßig gewölbt. Je ein Makro- und M ikronucleus. Reuse relativ schwach, 

hinten nach ventral gebogen. 2 CV diagonal, wie bei Chilodonella angeordnet.

In frac ilia tu r ähnelt jener von T. potamophilus FOISSNER (1988): 5 linke Soma

kineten versetzt gestellt (Abb. 50d). Praeoralkinete 1 auffallend verkürzt. Das 

postorale wimperfreie Feld so schmal, daß es zu fehlen scheint und das Wim

perkleid dadurch an Chlamydonella erinnert. Dorsalbürste mit 2 langen Cilien 

vorn am äußersten Rand liegend (Abb. 50b).

Artvergle ich: Wie FOISSNER (1988) mit Recht feststellt, ist die mediane Diskon

tinu ität der Somakineten zwischen den Gattungen Trithigmostoma, Thigmogaster 

und Odontochlamys fließend. Unter diesem Aspekt ist durchaus zu diskutieren, 

ob diese Species eine typische Odontochlamys-Art oder eine Thigmogaster-Art 

ist. Wir stellen die Species zur Gattung Thigmogaster, weil im Vergleich mit 

den bereits bekannten Arten (vgl. DEROUX, 1976; FOISSNER, 1988) sich Über

einstimmungen durch den Gesamtaspekt der In frac ilia tu r ergeben.

Diese neue Art unterscheidet sich von den ähnlichen Species T. potamophilus 

FOISSNER (1988) und T. pardus  DEROUX durch die CV und die Infraciliatur: 

die erste hat nur eine CV. T. pardus  besitzt 2 CV aber eine völlig andere In

frac ilia tu r, 6 oder 7 Kineten im linken Wimpernfeld.

©Erik Mauch Verlag, Dinkelscherben, Deutschland, Download unter www.biologiezentrum.at



Abbildung 50: Thigmogaster nanus nov. spec. nach Lebendbeobachtung (a-c) und 
Protargolimprägnation (b,d). a,c: Ventra l- und La tera lansich t. b,d: In fra c i
l ia t u r  der Dorsal- und Ven tra lse ite . LSK lin ke  Somakineten, PeK = periphere 
Kinete, PL postorale Lücke, PrK1-3 1., 2 ., 3. Praeora lkinete, R Reuse,
RSK rechte Somakineten.

F a m ilie  D y s te r iid a e  CLAPAREDE & LACHHANN, 1858 

Gattung T r o c h i l i a  DUJARDIN, 1841 

T r o c h i7ia minuta (ROUX, 1901)

Morphologie und Morphogenese dieser Art wurden bereits von HEUSS und 

WILBERT (1973), PÄTSCH (1974) und FOISSNER (1979c) ausführlich  untersucht.

Sehr häufig während des gesamten Untersuchungszeitraumes.

F a m ilie  L y n ch e llid a e  JANKOWSKI, 1968 

Gattung Gastronauta  BÜTSCHLI, 1889 

Gastronauta c la t r a t u s  DEROUX, 1976 

(Abb. 51)

Auch diese A rt Ist schon genau beschrieben worden (DEROUX, 1976; WILBERT, 

1986b). In der Originalbeschreibung hat DEROUX (1976) die 3. "periphere Kine-
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te" auf der Dorsalseite übersehen (vgl. WILBERT, 1986b). Nach der Darstellung 

von WILBERT (1986b) finden sich 2 "praeorale Klneten" und eine postorale Ki

nete" auf der Dorsalseite. Abweichend ist die Lage der 2. "periphere Kinete" 

(PeK2) die nicht auf dem rechten, sondern linken Rand liegt (Abb. 51a, b).

Silberliniensystem Chilodonella-ähnlich.

Vom Juni bis November mäßig häufig vorgekommen.
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Abbildung 51: Gastronauta c la tra tu s  nach Lebendbeobachtung (a,b) und trockener 
S ilberimprägnation (c). a,b: Dorsal- und La tera lansich t, c: S ilberlin iensystem  
der V en tra lse ite . M = Mund, PeK1-3 periphere Kineten (= Dorsa lk ineten).

©Erik Mauch Verlag, Dinkelscherben, Deutschland, Download unter www.biologiezentrum.at



Gastronauta membranaceus ENGELHANN, 1875 

Syn. Gastronauta runcina  WILBERT, 1971

Gastronauta membranaceus ENGELMANN und Gastronauta runcina  WILBERT sind 

h insichtlich ihrer In frac ilia tu r fast identisch und werden daher synonymisiert. 

Die In frac ilia tu r dieser Species wurde von KLEIN (1928) und WILBERT (1971) 

untersucht. Die von DEROUX und DRAGESCO (1968) beschriebene Gastronauta 

membranaceus ist vermutlich eine andere Species.

Kommt das ganze Jahr über regelmäßig vor.

F a m ilie  Hartmannulidae POCHE, 1913 

Gattung P a ra ch i lo d o n e l la  DRAGESCO, 1966 

P a ra ch i lo d o n e l la  d i s t y la  WILBERT, 1971

Die Art wurde anhand von präparierten Tieren identifiz iert.

Selten aber regelmäßig im Sommer beobachtet.
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3 .2 . K lasse 01igohymenophora DE PUYTORAC e t a l . ,  1974 

3 .2 .1 . Ordnung Hymenostomatida DELAGE & HEROUARD, 1896 

F a m ilie  Tetrahymenidae CORLISS, 1952 

Gattung Colpidium  STEIN, 1860 

Colp id ium  colpoda  (EHRENBERG, 1831)

Auch diese Species ist sehr gut untersucht (vgl. PÄTSCH, 1974; MC COY, 1974; 

FOISSNER et al, 1980).

Selten im Früh jahr beobachtet.

Gattung Tetrahymena FURGASON, 1940 

Tetrahymena b erg er i  ROQUE, DE PUYTORAC & SAVOIE, 1970

Die Population im Weiher ist nach Gestalt, Größe und In frac ilia tu r Tetrahymena 

bergeri.

Vereinzelt im Sommer gefunden.
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Tetrahymena r o s t r a ta  (KAHL, 1926)

Die A rt kommt als Aasfresser in abgestorbenen Copepoden und Amphipoden 

vor. Nach In fracilia tu r, Gestalt und Caudalcilium stimmt die hier untersuchte 

Population mit den Darstellungen von CZAPIK (1968), CORLISS (1970, 1973) und 

FOISSNER (1986) überein.

Wurde nur einige Male beobachtet.

Tetrahymena p y r i fo rm is  (EHRENBERG, 1830)

Die A rt ist in jeder Beziehung gut untersucht. Sie wurde vereinzelt im F rüh 

jahr angetroffen.

Fam ilie  Glaucomidae CORLISS, 1971 

Gattung Glaucoma EHRENBERG, 1830 

Glaucoma s e i  n t i 7 Jans EHRENBERG, 1830

Alle Merkmale unserer Population gleichen den Angaben von CZAPIK (1968), 

CORLISS (1971), PATSCH (1974) und DRAGESCO (1970).

Zeitweise im Winter und Früh jahr gefunden.

F a m ilie  D e lto p y lid a e  nov. fam.

Diagnose: Zylindrische Hymenostomatida mit bipolaren, meridionalen Somakine

ten; undulierende Membran und 3 Membranellen in einem tiefen Vestibulum lie

gend; postorale Naht (PN, vgl. Abb. 56) nicht vorhanden; ind irekt verb inden

des Silberliniensystem  gitterförm ig (Parameciuin-äbnWcb).

Typusgattung: Deltopylum FAUR£-FREMIET & MUGARD, 1946

Systematische Stellung: Die Gattung wurde bisher in die Unterordnung Tetra- 

hymenina, Familie Tetrahymenidae eingereiht (vgl. CORLISS, 1979). Nach ihrem 

Silberlin iensystem  ist dies n icht korrekt, da Tetrahymenina-Arten ein Tetra-
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hymena-typisches Silberliniensystem  besitzen. Deltopylidae haben auch keine 

postorale Naht, ein Merkmal der Peniculina und ihre Stomatogenese (MUGARD, 

1948) is t von den Peniculina und Ophryoglenina verschieden. Deltopylidae ge

hören deshalb auch n ich t in diese Unterordnungen. Die Frage ste llt sich ob 

fü r die Familie Deltopylidae eine eigene Unterordnung aufzustellen ist oder ob 

die Unterordnung Tetrahymenina neu zu definieren ist, dergestalt, daß diese 

Unterordnung zwei Typen von Silberliniensystemen umfaßt.

Gattung Deltopylum  FAUR£-FREMIET & MUGARD, 1946 

Deltopylum rhabdoides  FAURf-FREMIET & MUGARD, 1946 

(Abb. 52)

Morphologie und Diskussion: Deltopylum rhabdoides wurde mehrmals von

FAURf-FREM IET & MUGARD (1946), FAURE-FREMIET (1948), MUGARD (1948), 

CZAPIK (1968) und DRAGESCO & NJIN£ (1971) untersucht.

Größe in vivo 90-120 * 25-30 um, mit konstanter, lang zy lind rischer Körperform 

und etwas zugespitztem Vorder- und Hinterende. Eine CV In der Körpermitte 

rechts. 27-32 kugelförm ige Makronucleus-Teile zusammenllegend. Somakineten 

84-96, sehr dicht bewimpert. E indrucksvoll der Mundapparat, wobei 5 bis 7 

postorale Kineten rechts, Ophryoglena-äbnWch ins Vestibulum absinken. 

Silberlln iensystem  fam ilientypisch.

Trotz ein iger Unterschiede in Körpergröße, Zahl der Somakineten, Postoralkine- 

ten und Ma-Teilen sind wir sicher, daß es sich um Deltopylum rhabdoides han

delt. Die Art ist nach DRAGESCO et al (1986) ein Kosmopolit und sehr selten.

Im Herbst im Laich von Trlchopteren angetroffen.

F a m ilie  O phryoglenidae KENT, 1861 

Gattung Ophryoglena  EHRENBERG, 1831 

Ophryoglena u t r i c u la r ia e  KAHL, 1931 

Syn. Ophryoglena k a h l i  TUCOLESCO, 1962 

(Abb. 53, Tab. 18)

Morphologie und Diskussion: die hier untersuchte Population gleicht h insicht

lich der Gestalt, Größe, Lage der CV und des Caudalciliums Im wesentlichen der 

Beschreibung von KAHL (1931). So wie KAHL werden hier auch 2 "Formvarian-
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DiSS

Abbildung 52: Deltopylum rhabdoides nach Lebendbeobachtung (a) und Protargol- 
imprägnation (b-d). a: Ven tra lansicht, b: rechts la te ra le  Ansicht, c: S ilb e r
lin iensystem . d: In f r a c i l ia tu r  der V en tra lse ite  des anterioren Körperabschnit
tes. M1-3 1., 2., 3. Membranelle.

Abbildung 53: Ophryoglena u tr ic u la r ia e  nach Lebendbeobachtung (a ,d ,e ,f) ,  nas
ser S ilberimprägnation (c) und Protargolimprägnation (b,g). a: Ven tra lse ite , 
b: I n f r a c i l ia tu r  der V en tra lse ite  der oralen Körperregion, c: T e il des S ilb e r
lin iensystem s. d: Trichocysten. e: T e il der P e l l ic u la  1n Seitenansicht, f: 
ze ig t d ie  T ä t ig ke it der CV. g: rechts la te ra le  Ansicht, P fe il  weist auf d ie 
d ich t angeordneten Basalkörper. EPK = endorale Polykineten, M1-3 Membranel
len, Ph = Pharynx, PoK postorale Kineten, UK Uhrglas-Körper, USt Unter
stützungsstruktur.
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ten" d iskutiert.

Eine schlanke Form ("Population I") mit konstanter zy lind rischer Gestalt, 120- 

180 * 45-50 um groß, seitlich etwas nach dorsal gebogen (Abb. 53a,g). Vorn 

und hinten leicht zugespitzt. Eine CV in Körpermitte. Endoplasma gelblich und 

nicht granuliert. Trichocysten deutlich zu sehen.

Eine plumpe Form 70-100 * 40-60 pm. Endoplasma farb los oder schwach g rün

lich, Körper ganz angefü llt mit Granula. CV im Gegensatz zur schlanken Form

im hinteren Drittel des Körpers.

Beide Formvarianten mit einem ca. 15-20 pm langen Caudalcilium. Bewegung 

sehr schnell. Makronucleus auffallend groß, kurz wurstförm ig (Abb. 53a, g). 

Somakineten Sehr dicht bewimpert. Mundapparat: die Mundöffnung füh rt in ein 

weiträumiges Vestibulum. An seiner rechten Wand ca. 10 Vestibularkineten (VK). 

Es sind dies die Postoral kineten (PoK), die sich bis hier herein verlängern. 

Nach innen, etwas abgesetzt, die parorale Membran (UM) vorne an der Gaumen

wand der Uhrg laskörper (UK). Um ihn herum die Membranellen 1-3. Hinten im 

Vestibulum eine weitere Öffnung zum Pharynx. Dieser wendet sich zuerst nach 

dorsal, I' n ickt dann nach caudal ab. Seine obere Wand trägt ein Wimperfeld

(EPK) aus über 10 Kineten (Abb. 53b).

Silberlin iensystem  Paramecium-ähnlich, jedoch die Trichocysten nicht 

innerhalb der Kineten, sondern dazwischen angeordnet (Abb. 53c).

In dieser Gattung sind mehrere Species beschrieben (vgl. KAHL, 1931; SAVOIE, 

1961, 1962; VUXANOVICI, 1961 TUCOLESCO, 1962; CANELLA, 1964; ROQUE et al., 

1966). Im Bezug auf Lage der CV, Mal' ronucleus und Caudalcilium ähneln sich 

O. utr icu lar iae und O. inquieta. Im Unterschied zu O. utr icu lariae hat O. 

quieta aber einen Pigmentfleck der Mundöffnung. Außerdem ist sie

zugespitzt und nach dorsal gebogen (vgl. Tab. 18).

O. kahli TUCOLESCO (1962) stimmt in allen Hauptmerkmalen mit utriculariae  

überein, es ist nicht einsichtig, warum eine neue Art beschrieben wurde.

Mäßig häufig im Sommer und Herbst gefunden.
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OphryogTena f la v a  EHRENBERG, 1833 

(Abb. 54, Tab. 18)

Morphologie und Diskussion: Die Art fä llt allein schon durch ihre enorme Größe 

(ca. 350 * 150 um) auf. Die braungelbe Körperfarbe und 2 CV lassen die Spe

cies gut identifizieren. Typische Gestalt wie in Abb. 54 gezeichnet, Trichocy- 

sten sehr kräftig  und deutlich. Auffallend die Radialkanäle der CV.

In frac ilia tu r und Silberliniensystem  gattungstypisch.

Selten im Ju li und August vorgekommen.

Abbildung 54: Ophryoglena flava  nach Lebendbeobachtung (,a,b) und nasser S i l 
berimprägnation (c,d). a: Ventra lansicht, b: Trichocysten. c: l e i l  ües b ilbe i 
1iniensystems. d: In f r a c i l ia tu r  der V en tra lse ite  des vorderen Körperabschnit
tes. PK postorale Kineten, VK Vestibu lark ineten .
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Ophryoglena minima nov. spec.

(Abb. 55, Tab. 18)

Diagnose: in vivo 40-60 * 15-20 pm große, langspindelförmige, kleine Ophryo

glena mit mehreren Caudalcilien und 3-4 postoralen Kineten; Makronucleus oval 

mit einem großen Mikronucleus; CV im hinteren Körperviertel liegend; 41-66. 

Somakineten locker bewimpert.

Locus typicus: vereinzelt im Sommer im Poppeisdorfer Weiher in Bonn.
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Abbildung 55: Ophryoglena minima nov. spec. nach Lebendbeobachtung (a), nasser 
Silberimprägnation (c) und Protargolimprägnation (b,d). a: rechts la te ra le  An
s ich t. b,d: I n f r a c i l ia tu r  der Ven tra lse ite , c: T e il des S ilberlin iensystem s.
M1—3 Membranellen, UK Uhrglas-Körper, VK Vestibu lark ineten .
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Morphologie: Körper in vivo farb los bis sehr schwach gelblich. Gestalt kon

stant, vorn gerundet und hinten leicht zugespitzt. Pellicula mäßig dick, T r i-  

chocysten zart und schwer zu erkennen. Meist 3 bis 5 etwa 15 um lange 

Caudalcilien. Bewegung mäßig schnell. Makronucleus oval, groß, anliegend ein 

3-5 pm großer M ikronucleus. Die große CV rechts im H interkörper liegend.

In frac ilia tu r gattungstypisch, Somakineten im Vergleich zu den anderen Spe- 

cies locker bewimpert. 3-4 Vestibularkineten. Silberliniensystem  gattungsty

pisch.

Artvergleich: von anderen Species unterscheidet sich die neue Art in erster 

Linie durch die Zellgröße, Anzahl der Caudalcilien, die fast subterminal lie

gende CV und auch die geringe Zahl der locker bewimperten Somakineten.
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F a m ilie  Param eciidae DUJARDIN, 1840 

Gattung Paramecium MÜLLER, 1773 

Paramecium caudatum EHRENBERG, 1838

Kam zeitweilig im Winter häufig vor.

Paramecium b u rsa r ia  (EHRENBERG, 1831)

Alle Merkmale der im Poppelsdorfer Weiher gefundenen Population gleichen den 

Angaben von CZAPIK (1968), DRAGESCO (1970) und CORLISS (1971).

Nur selten im Januar beobachtet.

Paramecium tr ich ium  STOKES, 1885

Auch diese Art ist h inlänglich bekannt (vgl. KUDO, 1966; CZAPIK, 1968; 

DRAGESCO, 1970; CORLISS, 1971).

Vereinzelt im Winter beobachtet.
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F am ilie  F ro n to n iid a e  KAHL, 1926 

Gattung Fronton ia  EHRENBERG, 1838 

Fronton ia  ambigua DRAGESCO, 1972 

(Abb. 56, Tab. 19)

Morphologie und Diskussion: Unsere morphologischen Daten stimmen mit den 

Angaben von DRAGESCO (1972) überein. In vivo etwa 110 * 70 (im groß, Gestalt 

acuminata-ähnlich, sehr konstant, vorn breit gerundet, hinten leicht zuge

spitzt, dorsoventral etwa 2:1 abgeflacht. Trichocysten sehr deutlich. Endoplas- 

ma schwach gelblich, wenig granuliert.
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Abbildung 56: Frontonia ambigua nach Lebendbeobachtung (a), Protargolimprägna

tion (b) und nasser Silberimprägnation (c). a: Ventralansicht, b: rechts late

rale Ansicht, c: Infraciliatur der Ventralseite, orale Körperregion. FB Fä

kalienballen, P1-3 1., 2., 3. Peniculus, PK parorale Kineten, PN post

orale Naht, VK Vestibularkineten.
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Die Organisation des Oralapparates gleicht den Angaben von DRAGESCO (1972): 

rechts 3 Vestibularkineten von oben nach unten durchlaufend. Dies ist ein 

wichtiges Merkmal, denn es gibt Frontonia-Arten wie F. depressa, deren äußer

ste Vestibularkinete nur bis zur halben Höhe des Mundes zieht (vgl. GIL & 

P£REZ-SILVA, 1964a; FOISSNER, 1986). Parorale Kinete schwer zu erkennen. Pe- 

niculus 1 aus 4, partiell aus 5 Kineten; Peniculus 2 und 3 Je aus 4 Kineten 

aufgebaut, auffallend der Peniculus 3, der In seiner ganzen Länge gleich breit 

ist (Abb. 56c).

Durch den Oralapparat, die Anzahl der Somakineten und die Gestalt unter

scheidet sich F. ambigua von anderen Fron ton ia- Sp ec i es. Bei der ähnlichen Art 

F. acuminata bestehen die Peniculus 1 und 2 je aus 5 Kineten und der Penicu

lus 3 ist nach “hinten'' sehr deutlich bis auf eine Kinete verschmälert, außer

dem ist die Anzahl ih rer Somakineten geringer (40-60) (vgl. ROQUE, 1961; GIL 

& P£REZ-SILVA, 1964b;).

Kam häufig im Januar, April bis Mai und Frühw inter vor.

Fronton ia  obtusa  nov. spec.

(Abb. 57, Tab. 19)

Diagnose: in vivo 90-110 * 70-80 |jm große, dorsoventral wenig abgeflachte 

Frontonia mit sehr großem Mund, 4-5 CV und wurstförmigem Makronucleus; 9 

Vestibularkineten, Somakineten ca. 90.

Locus typicus: vereinzelt Im Januar im Poppelsdorfer Weiher, Bonn.

Morphologie: Gestalt wie in Abb. 57a gezeichnet, Vorder- und Hinterende mehr 

oder weniger quer abgestutzt, ventral eben, dorsal gewölbt. Endoplasma 

schwach gelblich, Trichocysten n icht besonders auffallend. Die etwa 2/3 kör

perlange Mundöffnung ausgeprägt bre it (Abb. 57a). 4 CV (nach NIESSEN 4 bis 

5) symmetrisch je 2 rechts und links lateral angeordnet. Gebogener Makronuc

leus wurstförm ig, groß, ein Mikronucleus.

In frac ilia tu r sehr eigenartig: auf der rechten Seite des Perlstoms 9 Vestibu

larkineten (nach NIESSEN besitzt Ihre Form 10 Vestibularkineten), wobei die 

Basalkörper auffallend zickzackförm ig angeordnet und kleiner als die der So

makineten sind. Parorale Kineten mehrreihig, wohl aus 3 (?) Reihen aufgebaut. 

Peniculi gattungstypisch, der 1. und 2. Peniculus Je aus 6 Klnetenreihen zu-
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Abbildung 57: Frontonia obtusaa nov. spec. nach Lebendbeobachtung (a-c) und 
Protargolimprägnation (d). c: Ven tra lansicht, b: rechts la te ra le  Ansicht, d: 
I n f r a c i l ia tu r  der V en tra lse ite  nach NIESSEN (1984). P1-3 = 1., 2., 3. Pe- 
n icu lu s , PK = parorale Kineten, VK = Vestibu lark ineten .
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sammengesetzt, Peniculus 3 dagegen deutlich dünner, aus 3-4 Reihen gebildet.

Artvergle ich: Die A rt wurde von NIESSEN (1984) im Edaphon eines Salzbodens 

aus der Oase El Fayum (Ägypten) gefunden. In der Gattung Frontonia  sind 

nur wenige Arten mit mehr als 3 Vestibularkineten beschrieben worden, z. B. 

F. marina (vgl. ROQUE, 1961; AGAMALIEV, 1968), F. e llip tica  (vgl. ROQUE, 1961), 

F. azerbaijanica  ALEKPEROV, 1983 und F. salmastra DRAGESCO & DRAGESCO- 

KERNE-IS, 1986.

F a m ilie  U rocen tridae  CLAPAREDE & LACHHANN, 1856 

Gattung Urocentrum NITZSCH, 1827 

Urocentrum turbo  (MÜLLER, 1786)

Die A rt ist schon sehr genau untersucht (GELEI, 1936/37; FRAU£-FREMIET, 

1954; ROQUE, 1961; DRAGESCO et al., 1986).

Sie trat selten im November auf.
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F a m ilie  Lembadionidae JANKOWSKI, 1979 

Gattung Lembadion PERTY, 1849 

Lembadion lucens  (MASKELL, 1887)

(Tab. 20)

Alle w ichtige Merkmale der im Weiher gefundenen Population entsprechen den 

Angaben von DE PUYTORAC (1967), DRAGESCO (1970) und DRAGESCO et al. 

(1986) (vgl. Tab. 20).

Etwas abweichend ist die Kernform, die bei unserer Population stets wurst

förmig ist.

Nur vereinzelt Im März an Station 1 gefunden.

3 .2 .2 . Ordnung S c u t ic o c i1ia t id a  SMALL, 1967 

F a m ilie  P h ila s te r id a e  KAHL, 1931 

Gattung P h i la s t e r id e s  KAHL, 1931
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Diagnose: Spindel- bis fingerförm ige Ph ilasterides mit meridional verlaufenden 

Somakineten aus ungepaarten Basalkörpern und einem langen Caudalcllium; 

Oralapparat wie bei Paranophrys; Silberliniensystem  Tetrahymena-ähnWch. Dis

kussion: Obgleich das S ilberlin iensystem  und die In frac ilia tu r der Gattung be

reits mehrmals beschrieben wurden (MUGARD, 1948; THOMPSON et al., 1964; 

CZAPIK, 1968; GROLIERE, 1980), läßt sich eine eindeutige Diagnose noch immer 

nicht aufstellen. Dies bezieht sich vor allem auf den Unterschied zwischen 

Paranophrys  und diesem Genus. Nach der vorliegenden Untersuchung zeigen 

die In frac ilia tu r und das Silberlin lensystem  von Ph ilasterides  einige bisher 

nicht erwähnte Besonderheiten. Nach der hier gegebenen Neudiagnose ist die 

von CZAPIK und WILBERT (1986) beschriebene Paranophrys carn ivora  eine Art 

dieser Gattung. Sie besitzt nämlich einheitliche Somakineten und das gattungs

typ ische Silberlin iensystem.

P h i la s t e r id e s  armata (KAHL, 1926) 

(Abb. 58, Tab. 21)

Morphologie und Diskussion: Die angetroffene Population stimmt mit den Be

schreibungen von KAHL (1931), MUGARD (1948) und GROLIERE (1980) gut über

ein, so daß an der Identifikation kein Zweifel besteht.

In v ivo 40-60 |im lang. Gestalt sehr konstant. Endoplasma hell, wenig granu

lie rt und oft schwach grünlich. Extrusomen unter der Pellicu la sehr zart, kaum 

zu erkennen (Abb. 58a).

In frac ilia tu r ähnelt der Angabe von GROLIERE (1980). Die dreieckige Membran 1 

bei unserer Population länger als Membran 2 und 3, die Membran 3 aus nur 2- 

3 Kinetenreihen aufgebaut. Undulierende Membran beginnt auf gleicher Höhe 

mit M2. Sie ist oralwärts auffallend eingekerbt aber nicht unterbrochen (Abb. 

58c), wie GROLIERE dies fü r seine Population angibt. Charakteristisch die In

frac ilia tu r der Somakineten: abweichend von den bislang bekannten Gattungen 

der Familie Philasteridae, deren Kineten vorne aus gepaarten, hinten aber aus 

einzelnen Basalkörpern bestehen, stehen hier in den Kineten einfache Basal

körper (Abb. 58c). Etwa 10-13 Scuticus-Basa lkörper in einer Linie angeordnet.

Abbildung 58: Ph ila s te r id e s  armata nach Lebendbeobachtung (a,b ,d), trockener 
S ilberimprägnation (e ,f)  und Protargolimprägnation (c). a,b: lin k s  und rechts 
Ansicht mit Kernapparat, c: I n f r a c i l ia tu r  der V en tra lse ite , d: T e il der P e l l i 
cula in Seitenansicht. e ,f:  S ilberlin iensystem . BK Basalkörper, CB Basal
körper des Caudalc i11ums, Ex Extrusom, M = Mund, M1-3 1., 2., 3. Membran,
SK1 1. Somakinete, SS = d ire k t verbindende S i lb e r l in ie .
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Bei dieser Species zeigt sich kein ind irekt verbindendes S ilberlin iensystem  wie 

es z.B. Cyclidium  hat (vgl. Abb. 60). D irekt verbindende S ilberlin ien Tetrahy- 

mena-ähnlich (Abb. 58f).

GROLIERE (1980) hat die Morphogenese dieser A rt genau beschrieben. Es zeigt 

sich, daß die UM in Tieren unmittelbar nach der Zweiteilung noch einteilig, in 

späteren Stadien aber 2 geteilt ist. Die D ifferenzierung der UM hängt o ffen

s ichtlich  von der jeweiligen Teilungsphase ab.

Im September und ganzen Winter häufig vorgekommen.

Gattung Paranophrys  THOMPSON & BERGER, 1965 

Paranophrys thompsoni DIDIER & WILBERT, 1976 

(Abb. 59, Tab. 21)

Die im Süßwasser lebende Paranophrys-Art wurde von DIDIER & WILBERT

(1976) untersucht. Es sind einige Punkte nachzutragen: Die Individuen der

h ier untersuchten Population sind kleiner und die Zahl der Somakineten ist

stets höher als in der Erstbeschre ibung angegeben (vgl. Tab. 21). Im voll ge

fressenen Zustand ändert sich nur die Gestalt, die Größe kaum.

Freilebend und im Laich von Chironomiden, zu allen Jahreszeiten häufig.

F a m ilie  C in e to c h i1idae PERTY, 1852 

Gattung C in e to ch i  Tum PERTY, 1849 

C in e to ch i  Tum margaritaceum  PERTY, 1852

Unsere Beobachtungen decken sich mit den Darstellungen von GELEI (1940), 

JANKOWSKI (1968) DE PUYTORAC et al., (1974) und NIESSEN (1984).

Die typ ische Aufwuchsart kam sehr häufig und regelmäßig zu allen Jahresze i

ten vor.

F a m ilie  Urozonidae GROLIERE, 1975 

Gattung Urozona SCHEWIAKOFF, 1889 

Urozona buetsch l i SCHEWIAKOFF, 1889
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Dieser sapropelobionte Cillat wurde vereinzelt im Aufwuchs angetroffen (vgl.
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Abbildung 59: Paranophrys thompsoni nach Lebendbeobachtung (a,b), nasser S i l 
berimprägnation (c) und Protargolimprägnation (d). a: rechts la te ra le  Ansicht, 
b: hungerndes Individuum, c: I n f r a c i l ia tu r  des hinteren Po ls. CB = Basalkörper 
des Caudalc i1iums, M1-3 = 1., 2., 3. Membran, PS = Parabasalsack.

JANKOWSKI, 1964; GROLIERE, 1975).

F a m ilie  Cohnilem bidae KAHL, 1933 

Gattung Cohnilembus KAHL, 1933 

Cohnilembus fu s i fo r m is  (KAHL, 1926)

Die Speeles wurde von FOISSNER et al.(1982) ausführlich dargestellt. Sie wurde
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F a m ilie  Pleuronem atidae KENT, 1881 

Gattung Pleuronema DUJARDIN, 1836 

Pleuronema coronatum KENT, 1881

Die im Weiher vorkommende Population entspricht nach Gestalt, In frac ilia tu r 

und charakteristischen langen Cilien am Hinterende genau den Darstellungen 

von KAHL (1931), DRAGESCO (1960, 1968) und MATTHES & WENZEL (1966).

Besonders im Früh jahr, Herbst und Winter gefunden.
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F a m ilie  C y c l id i id a e  EHRENBERG, 1838 

Gattung C y c 7idium  MÜLLER, 1786 

Cyc l id ium  m uscico la  KAHL, 1931 

(Abb. 60, Tab. 21)

Morphologie und Diskussion: in vivo 20-30 * 12-17 pm groß, Gestalt eiförmig 

mit k leiner Frontal platte, Ventralseite etwas konkav, dorsal konvex. Endoplasma 

hell und farblos. Eine CV im hinteren Drittel des Körpers (Abb. 60a). Bemer

kenswert ist, daß in der Ruhephase während des Fressens die Cilien nicht 

abgespreizt werden, sondern permanent strudeln. Außerdem bewegt sich C. 

muscicola beim Schwimmen nicht springend, sondern scheinbar pausenlos.

In frac ilia tu r gattungstypisch, 10-11 Somakineten relativ locker bewimpert (Abb. 

60e). Der Exkretlonsporus der CV (CVP) am Ende der verkürzten 2. Somakinete 

liegend. Mundapparat gattungstypisch, Scuticus mit 3 Basal körperpaaren. Cyto- 

pyge bre it und kurz.

Die A rt ist seit KAHL n icht wieder beschrieben worden. Sie unterscheidet sich 

von den Species mit einer hoch liegenden CV (vgl. Tab. 21) durch Gestalt, In

frac ilia tu r, Bewegung und Kernapparat (vgl. DRAGESCO, 1963a; BORROR, 1965; 

GROLIERE, 1973, 1980; NIESSEN, 1984; WILBERT, 1986b).

Nicht selten im Früh jahr beobachtet.
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Abbildung 60: Cyclidium muscicola nach Lebendbeobachtung la), trockener (d), 
nasser Silberimprägnation (b,c) und Protargol imprägnation (e). a: links late
rale Ansicht. b,e: Silberliniensystem  und In frac ilia tu r der Ventralseite, c: 
In frac ilia tu r des hinteren Pols, d: Silberliniensystem. CB Basalkörper des 
Caudalciliums, M Mund, M1-3 1., 2., 3. Membran, PS = Parabasalsack.
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Cyc l id ium  glaucoma MÜLLER, 1786
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Unsere Population stimmt mit den Angaben von PARDUCZ (1940), BERGER & 

THOMPSON (1960), GROLIERE (1973) und DIDIER & WILBERT (1981) überein.

Zu allen Jahreszeiten häufig angetroffen.

Gattung C a ly p to tr ic h a  PHILLIPS, 1882 

C a ly p to tr ic h a  lanuginosum PENARD, 1922

Die Species wurde von WILBERT und FOISSNER (1980) ausführlich  beschrieben.

Kam häufig im März und Herbst vor.

3 .2 .3 . Ordnung P e r it r ic h id a  STEIN, 1859 

F am ilie  V o r t ic e l l id a e  EHRENBERG, 1838 

Gattung V o r t i c e l la  LINN£, 1767 

V o r t i c e i l a  p i c t a  (EHRENBERG, 1831)

(Abb. 61, Tab. 22)

Morphologie und Diskussion: Entsprich t h insichtlich der (-örperform, Größe, den

2 CV und den auffallenden Stielgranula der Beschreibung von PENARD (in 

KAHL, 1935), NOLAND und FINLEY (1931). Gestalt ziemlich konstant mit deutlich 

ausladendem Peristomkragen, Peristom leicht konvex. Körper hell, oft leicht 

grünlich. S treifung der Pellicula schwach und eng. Kernapparat wie in Abb. 61 

gezeichnet, vivo nicht schwer zu erkennen. 2 kleine CV dicht nebeneinander 

angeordnet (Abb. 61a).

Abweichend von NOLAND und FINLEY (1931) sind die Granula auf dem Myonem 

unregelmäßig mehrreihig angeordnet (Abb. 61c).

Oralapparat gattungstypisch, gekennzeichnet durch eine sehr kurze Polykinete 

(Pi) (Abb. 61 d).

Durch die typische Körperform, die 2 CV, die Stielgranula und besonders das 

Silberlin iensystem  unterscheidet sie sich von anderen Arten des Genus.

Sehr häufig von Januar bis Mai und im Herbst beobachtet.
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Abbildung 61: V o rtice lIa  p ic ta  nach Lebendbeobachtung (a ,c), trockener S ilb e r
imprägnation (a) und Protargolimprägnation (b,d). a: typisches Individuum, b: 
Makro- und Mikronucleus. c: T e il des S t ie ls ,  d: I n f ra c i l ia tu r .  CV kontrakti
le Vakuole, Hi Haplokinete Ma Makronucleus, Mi Mikronucleus, My Myo- 
nem, Pi Po lykinete, Sc Scopula, SS = S ilberlin iensystem , W aboraler Wim
perkranz.

V o r t i c e l la  a lba  FROMENTEL, 1874 

(Abb. 62, Tab. 22)

Morphologie und Diskussion Von V. alba beschreibt KAHL eine kurz- und eine 

langgestielte Variante. Unsere Population gleicht der langgestielten von KENT 

und STOKES (in KAHL 1935).

In vivo 50-70 pm groß, sehr hell und farblos, fast immer breit vasenförmig mit 

relativ dickem, wenig ausladendem Peristomkragen. Peristomdiskus typisch wie 

in Abb. 62a,d gezeichnet. Pellicu la glatt, S treifung im Leben kaum zu e rken

nen. Stiel schwach tord iert, 3 bis 5mal körperlang. Stielgranula fein.

In frac ilia tu r gattungstypisch. S ilberlin ien sehr eng (Abb. 62a). Wegen der Ge

stalt und de§ sehr hellen Körpers ist die Species gut zu bestimmen.

Vereinzelt im April gefunden.
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Abbildung 62: V o rt ic e lla  alba nach Lebendbeobachtung (a-d), trockener S ilb e r
imprägnation (d) und Protargolimprägnation (e). a,d: typische Exemplare, b: 
kontrahiertes Individuum, c: T e il des S t ie ls , e: Oralapparat. MiC Mitochon- 
drien, P1-3 1., 2., 3. Polykineten.

V o r t i c e l l a  platysoma  STOKES, 1887 

(Abb. 63, Tab. 22)

Morphologie und Diskussion: Die im Weiher o ft auf Algen aufsitzende Population 

gleicht KAHLs Darstellung. In vivo nur 15-20 um, oval mit konstant schmalem 

Peristomdlskus. Pellicu la sehr stark gestreift. Endoplasma hell, farb los oder 

leicht grünlich, eine kleine CV an der ventralen Wand des Vestlbulums liegend. 

Makronucleus kurz, in der Querrichtung orientiert. Stiel kurz, stets ca. kör

perlang, keine Stielgranula zu erkennen.

Nach dem Silberliniensystem ähnelt diese Species sehr W. abbreviata  KEISER, 

1921 (vgl. FOISSNER et al. 1974) (Tab. 22), die letzte besitzt aber einen gena

belten Diskus und ist etwas größer (28-35 pm).

Im Vergleich mit l/. octava STOKES, 1Ö85 (s.u.), die in vivo auch ähnlich aus

sieht, ist die Streifung von V. platysoma viel deutlicher und die Stielgranula,
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Abbildung 63: V o rt ic e ila  platysoma nach Lebendbeobachtung (a-c) und trockener 
S ilberimprägnation (d). a,c: verschiedene Formvarianten, b: Schwärmer, d: S i l 
berlin iensystem  (WST).

Abbildung 64: V o rt ic e lla  lemnae Nach Lebendbeobachtung (a-d) und trockener 
S ilberimprägnation (e). a,d: typische Exemplare, b: T e il des S t ie ls , c: kon
trah ie rte s  Individuum, e: S ilberlin iensystem . Sc Scopula.
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die bei V. octava gut s ichtbar sind, von dieser Species aber kaum zu erken

nen. Das S ilberlin iensystem  beider Arten ist deutlich voneinander abweichend 

(vgl. Tab. 22).

Von Januar bis Anfang April mäßig häufig angetroffen.

V o r t i c e l l a  lemnae STOKES, 1886 

(Abb. 64, Tab. 22)

Morphologie und Diskussion: Die Identifikation unserer Population basiert auf 

den Angaben von KAHL (1935): die Art gleicht V. octava, ist aber kurz gestielt.

Körper plump vasenförmig, Diskus mäßig breit, nicht stark über den Peristom- 

kragen erhoben. Pellicu la auffallend gestre ift (die Streifung kann im Leben 

gezählt werden !). Endoplasma hell, farb los oder schwach grünlich, häufig et

was granuliert. CV klein, ventral zum Vestibulum liegend. Stiel 2- 3 mal kör

perlang, Stielgranula kaum zu erkennen.

Diese Art unterscheidet sich von V. octava STOKES, 1885 vor allem durch die 

S ilberlin ien (Tab. 22) und die Länge des Stiels. In vivo ist die Stre ifung von 

V. lemnae krä ftiger als von y. octava, außerdem sind die Stielgranula dieser 

Species nicht sichtbar.

Sehr häufig im Winter, Früh jah r und Frühsommer gefunden.

V o r t i c e l l a  a e q u i la ta  KAHL, 1931 

(Abb. 65, Tab. 22)

Morphologie und Diskussion: Unter diesem Art-Namen beschreibt KAHL mehrere 

Formen, die als gemeinsames Merkmal ein zy lindro ides Zooid besitzen. Die ange

troffene Population stimmt in allen wesentlichen Charakteristika mit der O rig i

nalbeschreibung (KAHL, 1931) überein.

Gestalt sehr variabel, bevorzugt aber mehr oder weniger zy lindrisch  mit einem 

dünnen, stark ausladenden Perlstomsaum, Diskus breit, sehr häufig mit einer 

E inschnürung am aboralen Wimperkranz (Abb. 65a). S treifung breit, unauffällig. 

Endoplasma hell und schwach grünlich. CV groß, an der ventralen Wand des 

Vestibulums. Makronucleus mäßig lang, längsliegend. Stiel relativ dünn, 2-5mal
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Abbildung 65: V o rt ic e lla  aequ ilata  nach Lebendbeobachtung (a ,b ,d -f) , trockener 
S ilberimprägnation (g) und ProtargolImprägnation (c). a ,d ,e ,f:  Formvarianten, 
b: T e il des S t ie ls , c: In f r a c i l ia tu r  des Mundapparates, g: S ilberlin iensystem .

(meist 3-4mal) körperlang, Stielgranula fein und d icht angeordnet (Abb. 65b).

In frac ilia tu r und Silberlin iensystem gattungstypisch.

Die Gestalt, Größe und Pe lllcu lastre ifung sind arttypisch.

Im April oft an Algen mit V. picta  zusammen beobachtet.
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Diagnose: In vivo 25-35 pm große, lange ovale bis vasenförmige Vorticella mit 2 

kleinen CV und mäßig ausladendem Peristomkragen; Pellicula glatt; Makronuc- 

leus C-artig; Stiel etwa 2-3 mal körperlang, Stielgranula deutlich, locker an

geordnet; S ilberlin ien vom Oralapparat bis zum aboralen Wimperkranz 34-39, 

vom aboralen Wimperkranz bis zur Scopula 13-17.

Locus typicus: häufig im Früh ling  an Algen im Poppelsdorfer Weiher in Bonn.

Morphologie: Gestalt ziemlich konstant, vorn nur schwach verengt. Peristom

kragen mäßig dick, ausladend. Pellicula glatt, keine Streifung zu erkennen. 

Endoplasma hell und schwach grünlich. 2 CV, eine dorsal, die andere ventral 

zum Vestibulum liegend. Dünner Stiel etwa 3 um dick, schwach tord iert, die 

Stielgranula deutlich lockerer als bei V. picta  angeordnet.

In frac ilia tu r und S ilberlin iensystem  gattungstypisch.

Artvergle ich: Von Vorticella werden nur wenige Arten (KAHL, 1935; NENNINGER, 

1948) mit 2 CV beschrieben. Von der ähnlichen Species V. picta  unterscheidet 

sich diese neue Art durch den kurzen Makronucleus, die Gestalt, die Größe, 

die glatte Pellikula und die Streifenzahl (Tab. 22).

V o r t i c e l la  campanula EHRENBERG, 1831

Entsprich t den Darstellungen von NOLAND & FINLEY (1931), PÄTSCH (1974), 

FOISSNER & SCHIFFMANN (1974).

Ganzjährig sehr häufig und zahlreich vorgekommen.

V o r t i c e l l a  c o n v a l la r ia  LINN£, 1758

Sowohl der in vivo Aspekt als auch das Sllberlln iensystem unserer Population 

entsprechen den Angaben von NOLAND & FINLEY (1931), KAHL (1935), SOMMER 

(1951) und FOISSNER (1979e).

V o r t i c e l l a  bivacuolum nov. spec.

(Abb. 66, Tab. 22)

Unregelmäßig aber sehr häufig im Früh ling, Herbst und Winter.
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Abbildung 66: V o rt ic e lla  bivacuolum  nov. spec. nach Lebendbeobachtung (a-d), 
trockener S ilberimprägnation (a) und Protargolimprägnation (e). a,c,d: Formva
rianten. b: T e il des S t ie ls ,  e: I n f ra c i l ia tu r .  Mi Mitochondrien. CV kon
t r a k t i le  Vakuole, Ma Makronucleus, Mic Mitochondrien, My Myonem, Sc 
Scopula, SS S ilberlin iensystem , W aboraler Wimperkranz.

V o r t i c e l la  c o n v a l la r ia  va r. compacta NENNINGER, 1948

Die "Variante" unterscheidet sich von der Stammform durch ihre Körpergestalt. 

Obwohl die In frac ilia tu r und das Silberlin iensystem  von PÄTSCH (1974), 

FOISSNER (1979e) und von uns selbst untersucht wurden, konnte so die Va

riante von der Stammform nicht getrennt werden. V. convallaria  bildet also 

einen Arten-Komplex aus, der morphologisch unterschiedlich, cytologisch aber 

identisch erscheint, eine Besonderheit, die z. B. auch an Paramecium aurelia zu 

beobachten ist.

Sehr häufig zu allen Jahreszeiten zusammen mit V. convallaria  gefunden.

V o r t i c e l l a  c o n o c h i l i  STOKES, 1888 

(Abb. 67, Tab. 22)

Morphologie und Diskussion: Größe und Gestalt ziemlich konstant, Peristomkra-
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Abbildung 67: V o rt ic e lla  co n o ch ili nach Lebendbeobachtung (a,b), trockener 
S ilberim prägnation (a) und Protargolimprägnation (c). a: typisches Individuum, 
b: T e il des S t ie ls ,  c: In f r a c i l ia tu r .  Hi Haplokinete, Mic Mitochondrien, 
P1-3 1., 2 ., 3. Polykineten, Sc Scopula.

gen oft die größte Körperbreite, der Discus des Peristoms schwach bis deutlich 

herausgehoben. Pellicu la eng gestreift. Endoplasma hell, schwach grünlich, oft 

mit mehreren lichtbrechenden Granula. CV auffallend klein, und der ventralen 

Wand des Vestibulums anliegend. Makronucleus schräg bis querliegend. Stiel 

dünn, etwa 2-3 mal körperlang, Granula deutlich zu erkennen, unregelmäßig in 

2-3 Reihen angeordnet.

In frac ilia tu r und S ilberlin iensystem  ohne Besonderheit. Die von KAHL als Vorti

cella sp. beschriebene Form (s. KAHL, 1935, S.725, Abb. 31) kann mit dieser Art 

iden tifiz ie rt werden. Sie stimmt mit unseren Beobachtungen überein.

Sie unterscheidet sich von V. octava STOKES, 1885 (s.u.) durch das S ilbe rli

niensystem (vgl. Tab. 22) und die Größe der CV. V. octava hat eine stärker 

gekerbte Pellicula.

Von April bis Juli vereinzelt beobachtet.
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V o r t i c e l l a  l imnet is  STOKES, 1885

(Abb. 68, Tab. 22)

Morphologie und Diskussion: In vivo 35-45 um groß, konstant plump glocken

förmig mit mäßig ausladendem Peristomkragen, Diskus leicht schräg herausge

hoben. Pellicu la glatt, Streifung sehr schwach. Endoplasma hell, leicht g rün

lich. Makronucleus kurz, quer (Abb. 68a). CV etwas dorsal zum Vestibulum 

orientiert. Stiel auffallend tord iert, 3-4 mal körperlang, Stielgranula sehr klein, 

kaum zu erkennen.

Die unter dem Namen 1/. limnetis von FOISSNER (1979e) beschriebene A rt ist 

nach unserer Meinung v ielle icht eine andere Species. Er hat nämlich eine Vor

ticella mit "auffallender Querstreifung als STOKES (1888)" angegeben (er gibt 

aber das Bild einer Art mit völlig glatter Pellicula). Ein Unterschied bringt 

auch ein Vergleich des Silberliniensystems, das bei seinen Individuen lockerer 

(WST) bei unseren jedoch enger (EST) ist.

S ilberliniensystem ohne Besonderheit.

Von Anfang Früh ling  bis Mitte Sommer häufig auf Algen.

Abbildung 68: V o rt ic e lla  lim netis  nach Lebendbeobachtung (a-c) und trockener 
Silberimprägnation (a). a,b: typische Individuen, c: T e il des S t ie ls .  SS 
S ilberlin iensystem , W = abora ler Wimperkranz.

c
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V o r t i c e i  la microstoma EHRENBERG, 1830

(Abb. 69, Tab. 22)

Die weitverbreitete Species wurde schon des öfteren untersucht (NOLAND & 

FINLEY, 1931; FAUR£-FREMIET in KAHL, 1935; NENNINGER, 1948; DAVIDSON & 

FINLEY, 1972; PÄTSCH, 1974).

Arttypisch: die Gestalt, das verengte Peristom und der längsliegende Makro- 

nucleus. Außerdem die große CV, ventral liegend, Stielgranula fein, locker an

geordnet (Abb. 69a, c).

Zeitweise mäßig häufig im März beobachtet.

Abbildung 69: V o rt ic e lla  microstoma nach Lebendbeobachtung (a-c) und trockener 
Silberimprägnation (d). a,b: typische Exemplare, c: T e il des S t ie ls ,  d: S i l 
ber! iniensystem.

Morphologie und Diskussion: gleicht h insich tlich  der Größe, der auffallenden 

Querstreifung der Pellicu la und der konstant glockenförmigen Gestalt der 

Erstbeschre ibung (vgl. KAHL, 1935).

Q

V o r t i c e l la  octava  STOKES, 1885 

(Abb. 70, Tab. 22)
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Abbildung 70: V o rt ic e lla  octava nach Lebendbeobachtung (a,b) und trockener 
Silberimprägnation (c). a,b: typische Individuen, c: S ilberlin iensystem .

In vivo 25-40 um groß, Körperform sehr wenig variabel. Diskus deutlich her

ausgehoben, Peristomsaum dick, mäßig ausladend, oft mit aboraler Körperein

schnürung (W) (Abb. 70a). Endoplasma hell, farblos. CV sehr groß, ventral in

seriert. Stiel oft 2-3 mal körperlang, Granula auf dem Myonem fein, locker an

geordnet.

S ilberlin ien ziemlich breit, von WST-Typ (Weitstreifensystem), zwischen ihnen 

viele s ilberaffine Granula (Abb. 70c). Für NOLAND und FINLEY (1931) und auch 

fü r viele andere Autoren ist die V. octava eine Variante oder ein Synonym der 

marinen Species V. striata. Nach SONG (1985) hat V. striata  ein S ilberlin iensy

stem ähnlich V. octava (Tab. 22), aber zwischen den Linien fehlen s ilberaffine 

Granula, über die taxonomische Bedeutung der Granula kann zur Zeit keine 

Aussage gemacht werden, weil unklar ist, welche S truktu r bzw. Organellen 

versilbert werden. Es bedarf also noch weiterer Untersuchungen zu klären, ob 

es sich um 2 selbständige Arten handelt.

Erzielte vom, Februar bis Mai große Bestandsdichten.
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Morphologie und Diskussion: Diese glockenförmige Vorticella ist schon von 

FOISSNER und SCHIFFMANN (1974) genau untersucht worden. Die Identifikation 

unserer Population basiert vor allem auf der sehr konstanten Zahl der S ilbe r

lin ien (Tab. 22).

Die Zooide der im Weiher vorkommenden Population sind im Verhältn is plumper 

als dies FOISSNER & SCHIFFMANN beschreiben. Auffallend ist das Plasma des 

Zooids stets mit sehr kleinen Granula erfü llt. Die Farbe dieser Species variie rt 

o ffensichtlich , denn NOLAND und FINLEY (1931) beschreiben sie fü r  ihr Tier 

"greyish-w hite", bei unserer Population ist sie braungelblich.

Kommt häufig im Sommer und Herbst vor.

V o r t i c e l l a  s i m i l i s  STOKES, 1887

(Abb. 71, Tab. 22)

Abbildung 71: V o rt ic e lla  s im i l is  nach Lebendbeobachtung (a-e) und trockener 
SiIberimprägnation (a). a,b: verschiedene Formvarianten. c,d: Schwärmer, e: 
T e il des S t ie ls .
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V o r t i c e l l a  c u p ife ra  KAHL, 1931

Die Species wurde in erster Linie nach dem Silberlin iensystem und der Größe 

identifiz iert (vgl. FOISSNER & SCHIFFMANN, 1974).

Sehr häufig im Früh ling  und Herbst gefunden.

V o r t i c e l la  s p u r ip ic ta  nov. spec.

(Abb. 72, Tab. 22)

Diagnose: In vivo 40-50 (im große, sehr schlanke, hochglockenförmige Vorticella 

mit schräg herausgehobenem Peristomdiskus und 2 kleinen CV; Makronucleus 

längsliegend; Stiel bis mehr als 5mal körperlang; S ilberlin ien vom Oralapparat 

bis zum aboralen Wimperkranz 35-39, vom aboralen Wimperkranz bis zur 

Scopula 11- 15.

Abbildung 72: V o rt ic e lla  spu rip ic ta  nov. spec. nach Lebendbeobachtung (a-d) 
und trockener S ilberimprägnation (a). a,d: typische Exemplare, b: T e il des 
S t ie ls , c: kontrah iertes Individuum.
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Locus typicus: vereinzelt im Juni o ft mit U. platysoma zusammen im Poppels

dorfer Weiher in Bonn.

Morphologie: Gestalt konstant, vor und hinter der Körpermitte je eine schwa

che Einschnürung und der Körper manchmal auf dem Stiel leicht abgewinkelt 

(Abb. 72a,d). Peristomkragen relativ dünn, deutlich ausladend. Pellicu la breit, 

aber nicht stark gestreift trotzdem leicht zu erkennen. Endoplasma hell, fa rb 

los bis grünlich. Vestibulum relativ tief, an dessen dorsaler Wand 2 kleine, 

untereinander eng angeordnete CV. Granula auf dem ziemlich kräftigen Myonem 

mäßig groß, locker und sehr deutlich zu erkennen.

Kernapparat lang, gestreckt C-förmig. Silberliniensystem  gattungstypisch.

Artvergle ich: die Species erinnert sehr an V. picta. In vivo ist die Körperform 

dieser Art jedoch auffallend schlanker, die S treifung augenfällig lockerer. A rt

charakteristisch die beiden "untereinander" dorsal angeordneten CV, 1/. picta 

hat dagegen nebeneinander d.h. horizontal liegende CV. Das Silberliniensystem  

beider Arten ist deutlich variabel (Tab. 22).

Im Vergleich mit V. bivacuolum  ist das Silberlin iensystem völlig verschieden; 

auch die Gestalt, die Pe llicu la und die Größe weichen eindeutig ab (s.v.).

Gattung P s e u d o v o r t ic e l la  FOISSNER & SCHIFFMANN, 1974 

P s e u d o v o r t ic e l la  chlamydophora (PENARD, 1922) nov. comb. 

Syn. V o r t i c e l l a  chlamydophora  PENARD, 1922 

(Abb. 73, Tab. 23)

Morphologie und Diskussion: Die neue Kombination ist erfo rderlich , da diese 

A rt kein streifenförm iges, sondern das g itterförm ige Silberlin iensystem  vom 

Pseudovorti cella- Typ besitzt. Entsprich t h insichtlich der Größe, der einfachen 

CV und den großen, gut erkennbaren Alveolen der Beschreibung von PENARD 

(in KAHL, 1935, in STILLER, 1971).

Gestalt wie in Abb. 73 gezeichnet, variabel, meistens plumper als in der O rig i

nalzeichnung. Peristomdiskus breit und flach, Peristomsaum wenig oder nicht 

ausladend. Alveolen wie in der Abb. 73a gezeichnet, dick, bre it und hü llen för

mig, ab und zu die Form wie bei Abb. 73b mit großen blasenartigen Alveolen. 

Endoplasma schwach grünlich, fein g ranu liert und oft von vielen spindelförm i

gen Reservegranula erfü llt. Makronucleus kurz stabförmig, längsliegend, meist
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Abbildung 73: Pseudovortice lla  chlamydophora nach Lebendbeobachtung (a-c) und 
trockener Silberim prägnation (a). a: typisches Exemplar, b: seltenere Formva
riante. c: T e il des S t ie ls .

schwer zu erkennen. CV groß, dorsal zum Vestibulum liegend. Stiel 6-8 um 

dick, mit locker angeordneten und deutlich erkennbaren Stielgranula.

Wegen der stark alveolisierten Pellicula konnte der Makronucleus nur von ein i

gen Individuen beobachtet werden, daher können seine Lage und Gestalt nicht 

eindeutig beschrieben werden. Hauptunterschiede zwischen P. chlamydophora 

und P. vestita sind die Gestalt, der Peristomkragen und das Silberliniensystem 

(Tab. 23).

Mäßig häufig im Früh ling  gefunden.

P se u d o v o r t ic e l la  sphagni FOISSNER & SCHIFFMANN, 1974 

(Tab. 23)

Stimmt in allen wesentlichen Charakteristika mit der Erstbeschre ibung überein 

(vgl. FOISSNER & SCHIFFMANN, 1974).

Kam vereinzelt und unregelmäßig im April vor.
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Morphologie und Diskussion: gleicht den Darstellungen von NOLAND & FINLEY 

(1931), KAHL (1935), FOISSNER & SCHIFFMANN (1974) und FOISSNER (1979e).

Körper relativ konstant, bre it bis schlank glockenförmig. Peristomkragen meist 

deutlich ausladend, ausnahmsweise auch wie in Abb. 74d gezeichnet, überaus 

verschieden die Pellicula-Alveolen: im Regelfall sehr stark und groß (Abb. 74a), 

im Extremfall auch ausgesprochen klein und kaum zu erkennen (Abb. 74c). 

Plasma fein granuliert, schwach gelblich bis farblos. Makronucleus in vivo we

gen besonderen Pellicu lasituation kaum sichtbar. 2 kleine CV voneinander

entfernt, Beobachtung nach beide dorsal zum Vestibulum liegend. Stiel

2-3 mal körperlang. Das Myonem in Querschnitt deutlich ovoid, feine S tie lgra

nula mehrreihig angeordnet.

Silbsrlin iensystem  gattungstypisch.

P se u d o v o rt i c e l l a  moni lata  (TATEM, 1870)

(Abb. 74, Tab. 24)

Abbildung 74: Fbeudova t i c e l l a  moni lata nach Lebendbeobachtung (a-d) und trok- 

kener SiIberimprägnation (e). typisches Individuum, b: Teil des Stiels. 

c,d: Formvarianten, e. Si lberl iniensysteni.
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Nachdem wir viele Zwischenformen gefunden und vers ilbert haben, sind wir zu 

der Überzeugung gelangt, daß es sich bei allen Formvarianten um ein und die

selbe A rt handelt (vgl. Tab.24).

Kommt sehr häufig zu allen Jahreszeiten vor.

P se u d o v o r t ic e l la  quadrata  FOISSNER, 1979 

(Abb. 75, Tab. 23)

Morphologie und Diskussion: die Bestimmung läßt sich nach der Gestalt und 

dem Silberliniensystem  durchführen. Im Vergleich mit den Angaben von 

FOISSNER (1979e) ist die vorliegende Population viel kleiner (Tab. 23).

A rttyp isch ist der stark ausladende Peristomkragen sowie die große CV. Stiel 

5-6 um dick, Myonem monilata-ähnMcb, oval im Querschnitt, Stielgranula ziem

lich groß, lockerer als bei P. monilata angeordnet und deutlich zu erkennen.

Vereinzelt im Früh ling  aufgetroffen.
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Abbildung 75: Pseudovortice lla  quadrata nach Lebendbeobachtung (a-c) und trok- 
kener Silberimprägnation (a). a: typisches Individuum, b: seltenere Formva
rian te. c: T e il des S t ie ls .  My = Myonem, SS S ilberlin iensystem .
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Pseudo vo rt i ce l Ia  nana nov. spec.

(Abb. 76, Tab. 23)

Diagnose: In kl'-.ne, g lockenfö rm ige Pseudovort ice l la  mit

nd ein^m -förm igen querliegenden  Makronucleus; Anzahl der S ilb e r lin ie n  

vom O ra lappara t b is zum abora len  W im perkranz 15-19, abora len  W imper

kranz b is zu r  Scopu la  7-10.

Abbildung 76: Pseudovortice lla  nana nov. spec. nach Lebendbeobachtung (a-c), 
trockener Silberimprägnation (d) und Protargolimprägnation (e). a,c: typische 
Exemplare, b: Schwärmer, d: S ilberlin iensystem . Hi Haplokinete, Pi Po lyk i- 
neten, P1-3 Polykineten, Sc Scopula, W abora ler Wimperkranz.
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Locus typicus: sehr häufig an Algen im Sommer im Poppeisdorfer Weiher 

Bonn.

Morphologie: Die Gattungszugehörigkeit der Species ist erst nach der Versilbe

rung zu erkennen. Im Leben gleicht sie sehr der Gattung Vorticella. Körper 

konstant glockenförmig, sehr häufig auf dem Stiel abgewinkelt (Abb. 75c). Pe- 

ristomdiskus mäßig konvex, Peristomkragen deutlich ausladend. Pellicu la ohne 

Alveolen und stark gestreift. Endoplasma hell, farb los bis schwach grünlich. 2 

nahe liegende CV, ihre Lage, ob dorsal oder ventral zum Vestibulum, ist we

gen der Kleinheit des Zooids nicht eindeutig zu bestimmen. Stiel stets kurz, 

1,5-2 mal körperlang, Myonem glatt, keine Granula zu sehen. Schwärmer b ir 

nenförmig.

In frac ilia tu r und Silberlin iensystem  gattungstypisch.

Artvergle ich: P. nana unterscheidet sich von anderen 2-CV-besitzenden Species 

des Genus besonders durch die Kleinheit, die gestreifte Vorticella-ähnliche Pel

licula, das Silberliniensystem  und die auf dem Stiel gebogen sitzende Haltung.

P se u d o v o r t ic e l la  v e s t i t a  (STOKES, 1883) nov. comb. 

Syn. V o r t i c e l la  v e s t i t a  STOKES, 1883 

(Abb. 77, Tab. 23)

Das Silberlin iensystem  dieser Species war bisher unbekannt. Es ist g itte rfö r

mig und die Art demnach eine Pseudovorticella.

Durch die sehr stark ausgeprägten bläschenförmigen pelliculären Alveolen, eine 

große CV und die typische glockenförmige Gestalt ist die A rt leicht zu bestim

men. Alle Merkmale der vorliegenden Population gleichen der Darstellung von 

KAHL (1935).

Außer im Sommer sehr häufig beobachtet.

Gattung Carchesium  EHRENBERG, 1830 

Carchesium polypinum  (LINN£, 1758) 

(Tab. 23)

Die sehr bekannte Art (vgl. FOISSNER und SCHIFFMANN, 1974; Tab. 23) trat 

regelmäßig zu allen Jahreszeiten auf.
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Abbildung 77: Pseudovortice lla  ves tita  nach Lebendbeobachtung (a,c-g) und 
trockener S ilberimprägnation (b). a: typisches Individuum, b: S ilb e r lin ie n sy -  
stem. c,d,e: Formvarianten, f: Schwärmer, g: T e il des S t ie ls .

Gattung Zoothamnium BORY DE ST. VINCENT, 1826 

Zoothamnium simplex  KENT, 1881 

(Tab. 23)

Die Species wurde von vielen Autoren bearbeitet (KENT in KAHL, 1935; 

NENNINGER, 1948; STILLER, 1971). Wegen der arteigenen Gestalt ist sie leicht 

zu identifizieren. S ilberliniensystem wie in Tab. 23 gegeben.

Von Mai bis Anfang Juli und den gan Herbst über vereinzelt vorgekommen.

Zoothamnium hentschel i KAHL, 1931

Gleicht der Originalbeschreibung. Sehr charakteristisch ist die stark mit Detri

tus bedeckte Pellicula.

Kommt außer im Sommer häufig und regelmäßig vor.
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F a m ilie  E p is ty l id id a e  KAHL, 1933 

Gattung Campanella GOLDFUSS, 1820 

Campanella um bellar ia  LINN£, 1767

Hinsichtlich der In frac ilia tu r und des Silberliniensystem gleicht sie der Be

schreibung von LOM (1964) und FOISSNER & SCHIFFMANN (1974).

Die Art wurde sehr häufig, besonders im Winter und Ende Herbst gesehen.

F a m ilie  O p e rc u la r iid a e  FAURE-FREMIET in  CORLISS, 1979 

Gattung O pe rcu la r ia  GOLDFUSS, 1820 

O pe rcu la r ia  p ro tec ta  PENARD, 1922 

(Abb. 78, Tab. 23)

Morphologie und Diskussion: Es ist ausgesprochen problematisch, die zah lre i

chen Species dieser Gattung zu trennen, weil sich viele Arten sehr ähnlich se

hen und außerdem zu wenige, eindeutige Artmerkmale existieren. Unsere Popu

lation ähnelt im wesentlichen der Beschreibung von PENARD (in KAHL, 1935). 

Gestalt schlank und vasenförmig, vorn hinter dem Peristomsaum schwach hals

artig eingeschnürt. Die Längsfurchen hinten im Körper, wie KAHL sie be

schreibt, nicht zu erkennen. Peristomdiskus sehr hoch herausgehoben. Pe llicu

la glatt, Streifung n icht sichtbar. Endoplasma sehr hell, farb los oder leicht 

grünlich. Vestlbulum auffallend geräumig, eine CV ventral inseriert. Makronuc- 

leus kurz bandförmig, querliegend. Stiel etwa 1-2mal körperlang, mäßig dick, 

häufig mit Falten (Abb. 78b).

Die Anzahl der S ilberlin ien kann nur geschätzt angegeben werden, da der ab

orale Wimperkranz so locker ist, daß seine exakte Lage nicht ausgemacht wer

den kann.

Nach der Originalbeschreibung kommt O. protecta ekotocommensal auf Gammarus 

pulex vor. Diese Population wurde aber im Perlphyton angetroffen. Sie unter

scheidet sich von der ähnlichen O. longigula  NENNINGER, 1948 durch ihre Kör

perform und den Diskus.
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Selten im Oktober beobachtet.
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Abbildung 78: Opercularia protecta  nach Lebendbeobachtung (a-c) und trockener 
S ilberimprägnation (a). a: typ isches Individuum, b: S t ie l,  c: kontrahiertes 
Exemplar. D Diskus, St S t ie l,  V Vestibulum.

O pe rcu la r ia  nutans  EHRENBERG, 1838 

(Tab. 23)

Auch diese A rt ist sehr bekannt (KAHL, 1935; BICK, 1972; FOISSNER & 

SCHIFFMANN, 1974). Sie ist wegen ihres typischen Stiels eindeutig zu iden tifi

zieren.

Kommt regelmäßig im Sommer und Herbst vor.

F a m ilie  S cyp h id iid a e  FAURG-FREMIET in  CORLISS, 1979 

Gattung P a r a v o r t ic e l la  KAHL, 1933 

P a ra v o r t ic e lT a  sp.

(Abb. 79, Tab. 23)

Morphologie und Diskussion: Körper in v ivo 80-180 um lang, leicht dehnbar.
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Abbildung 79: Pa ra v o rt ice lla  sp. nach Lebendbeobachtung (a-c) und trockener 
S ilberimprägnation (d). a: typisches Exemplar, P fe i l  weist auf den Kragen. 
b,c: wenig und stark kontrah iertes Individuum, d: S ilberlin iensystem . St 
S t ie l .

Körperform variabel. Peristomdiskus flach, Perlstomkragen wenig bis deutlich 

ausladend. Pellicu la glatt, in der Körpermitte fast Immer ein Kragen vorhanden 

(Abb. 79a). Hinter dem Kragen der Körper ta illenartig verschmälert und kurz 

gestielt (Abb. 79c). Endoplasma auffallend hell, schwach grünlich. Makronucleus 

langbandförmig. Kleine CV etwa dorsal zum Vestibulum liegend.

S ilberlin ien sehr d icht (Abb. 79d).

Obwohl dieses T ier nicht selten gefunden wurde, konnten wir die A rt nicht 

bestimmen. Mit keiner der in KAHL erwähnten Species, einer aus dem Süßwas

ser und 2 marinen Arten, Ist sie identisch.

Vereinzelt vom März bis Anfang Juli vorgekommen.
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F a m ilie  O phryd iidae EHRENBERG, 1838 

Gattung Ophrydium BORY DE ST. VINCENT, 1826 

Ophrydium f l e x i  Je nov. spec.

(Abb. 80, Tab. 23)

Diagnose: In vivo 90-160 um großes Ophrydium  mit langem, stark dehnbarem 

Hals und Hülle; Körper hinten mit scopula-ähnlicher S truk tu r d irekt an der 

Basis festsitzend; Kolonie aus 2-8 Zooiden bestehend; bandförm iger Makronuc- 

leus längsliegend; Anzahl der S ilberlin ien vom Oralapparat bis zum aboralen 

Wimperkranz 98-120, dann bis zur Scopula 26-31.

Locus typicus: vereinzelt im Frühsommer im Poppelsdorfer Weiher in Bonn.

Morphologie: Körperform wie in Abb. 80a,b dargestellt, Peristomkragen deutlich 

ausgeprägt, Peristomdiskus hoch herausgehoben. Vestibulum tie f und geräumig, 

mit dem die CV durch einen Kanal verbunden ist (Abb. 80c). Pellicu la sehr eng 

und schwach gestreift, kaum sichtbar. Endoplasma hell und leicht grünlich. 

Kernapparat lang bandförmig.

Kolonie der Art stets klein mit meistens 2-6, selten 8 Individuen. Gehäuse 

(Hülle) n iedrig (etwa ein Drittel der Körperlänge), zart und breit. In fracilia tu r 

Peritr icha-typ isch . S ilberlin ien sehr eng. Aboraler Wimperkranz einfach, sehr 

schwer zu erkennen.

Artvergle ich: GUHL (1985) hat alle von KAHL beschriebenen Ophrydium- Spe

cies in 2 Gattungen eingeordnet, dem stimmen wir zu. Die vorliegende neue Art 

ist n icht mit Gerda picta  identisch, da diese im Leben eine sehr schmale und 

hohe Hülle besitzt. Auch die Körperform bzw die Haltung der außerdem solitä

ren G. picta  ist auffällig  variabel (vgl. KAHL, 1935).
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F a m ilie  V a g in ic o lid a e  DE FROMENTEL, 1874 

Gattung Cothurn ia  EHRENBERG, 1831 

Cothurn ia  oblonga  KAHL, 1935

Die Art wurde von PÄTSCH (1974) neu beschrieben.

Sehr häufig, aber unregelmäßig zu allen Jahreszeiten.
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Abbildung 80: Ophrydium f le x i le  nach Lebendbeobachtung (a,b), trockener S ilb e 
rimprägnation und Protargolimprägnation (c). a: in der Wohnröhre sitzende In
dividuen. b: eine Kolonie mit 4 Individuen, c: I n f r a c i l ia tu r .  CV kon trak tile
Vakuole, CyP = Cytopyge, G = Gehäuse, K Kanal, Ph = Pharynx, V Vestibulum,
W = aboraler Wimperkranz.

Gattung P la ty c o la  KENT, 1882 

P la ty c o la  truncata  FROHENTEL, 1874

Die Species ist allgemein bekannt und gut untersucht (PÄTSCH, 1974).

Kommt das ganze Jahr in großer Bestandsdichte vor.

Gattung V ag in ico la  LAMARCK, 1816 

Vag in ico la  c e r a t o p h y l l i  PENARD, 1922

Diese auffallend große (über 200 um) Vaginicola wurde mäßig häufig, besonders 

aber Im Sommer beobachtet.
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F a m ilie  T r ich o d in id a e  CLAUS, 1874 

Gattung T rich o d in a  EHRENBERG, 1930 

T rich o d in a  p ed icu lu s  EHRENBERG, 1830

Die auf Hydra lebende, ektokommensale Art ist auch gut bekannt und unter

sucht (PÄTSCH, 1974).

Unregelmäßig zu allen Jahreszeiten angetroffen.

3 .3 . K lasse Colpodea SMALL & LYNN, 1981

3 .3 .1 . Ordnung C y rto lo p h o s id id a  FOISSNER, 1978 

F a m ilie  C y rto lo p h o s id id a e  STOKES, 1888 

Gattung C y rto lo p h o s is  STOKES, 1885 

C y rto lo p h o s is  m ucicola  STOKES, 1885 

(Abb. 81)

Morphologie und Diskussion: Die Art wurde von FOISSNER (1978) und DIDIER et 

al. (1980) ausführlich untersucht, unsere Population stimmt damit im wesent

lichen überein.

Die Membranellen 2-4 (AM) der von uns untersuchten Individuen haben jeweils

3 Kurze Kinetenreihen, zu denen die nur zwei Kinetenreihen der ersten Mem

branelle fast senkrecht stehen (Abb. 81d). Die Zahl der Membranellen kann 

nach DIDIER et. al. (1980) während ih rer Genese varieren. In der Mitte der 

paroralen Membran (PM) ist eine Lücke vorhanden (Abb. 81d). Sie ist in dieser 

Population nicht so ausgeprägt wie dies FOISSNER (1978) beschreibt.

Vorkommen vereinzelt im Frühsommer.

1 44

3 .3 .2 . Ordnung Colpod ida  DE PUYTORAC e t  a l . ,  1974 

F a m ilie  Colpodidae EHRENBERG, 1838 

Gattung Colpoda  MÜLLER, 1773 

Colpoda in f l a t a  (STOKES, 1885)

Eine Neubeschreibung dieser Species ist n icht notwendig, da bereits mehrere 

exakte Darstellungen vorliegen (HASHIMOTO, 1966; DRAGESCO, 1970; PÄTSCH, 

1974; FOISSNER, 1980a).

Selten im Februar beobachtet.
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Abbildung 81: Cyrto lophosis mucicola nach Lebendbeobachtung (a), nasser S ilbe - 
rimprägnation (b) und Protargolimprägnation (c,d). a: rechts la te ra le  Ansicht, 
b: S ilberlin iensystem , c: T e il der P e ll ic u la .  d: I n f r a c i l ia tu r  der V en tra lse i
te, P fe il  weist auf die Lücke der paroralen Membran. G p ro ta rgo la ffin e  Gra
nula, N Nematodesmen.

3 .4 . K lasse Polyhymenophora JANKOWSKI, 1967

3 .4 .1 . Ordnung H e te ro tr ic h id a  STEIN, 1859 

F a m ilie  Spirostom idae STEIN, 1867 

Gattung Spirostomum EHRENBERG, 1833 

Spirostomum minus ROUX, 1901 

(Abb. 82)

Auch diese Art ist bekannt (KAHL, 1932; BOGGS, 1965; DRAGESCO, 1970 REPAK 

et ai.,1974). Hier sollen einige wichtige Merkmale herausgestellt werden.

Länge zur Breite 14-20: 1, Länge der AZM zur Körperlänge etwa 2: 5-7. Soma

kineten 24-28. Anzahl der Makronucleus-Teile 8-13, Mikronuclei 5-7. Bemer

kenswert die Pellicula: im Leben mit zahlreichen großen, lichtbrechenden Gra

nula (Protrichocysten ?) zwischen den Kineten dicht angeordnet (Abb. 82b).
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Abbildung 82: Spirostomum minus nach Lebendbeobachtung (a-c), nasser und trok- 
kener Silberimprägnation (d) und Protargolimprägnation (e). a,e: I n f r a c i l ia 
tu r. b: T e il der P e ll ic u la .  c: typisches Individuum, d: T e il des S i1be r lin ie n -  
systems. CP Cytopharynx, Gr subpelIicuIäre Granula, PK parorale Kinete.

Wie fü r  viele Heterotrichida typ isch jede Somakinete aus gepaarten Basalkör

pern.

Vereinzelt im Hochsommer beobachtet.
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F a m ilie  S ten torid ae  CARUS, 1863 

Gattung Sten tor  OKEN, 1815 

S ten tor  m u lt i fo rm is  (MÜLLER, 1786)

Diese Species ist wegen ihrer Körperfarbe, Größe und dem kugelförm igen Ma

kronucleus leicht zu erkennen (KAHL, 1932; KUDO, 1966).

Selten im Dezember gefunden.

147

S ten tor  igneus EHRENBERG, 1838 

(Abb. 83, Tab. 25)

Die vorliegende Population stimmt mit den Angaben von KAHL (1932) und 

FOISSNER (1980b) überein. Ca. 26 Somakineten aus Basal körperpaaren beste

hend, zwischen denen sich der Abstand gattungstypisch im Uhrzeigersinn ve r

größert (Sk1-n, Abb. 83c). Parallel zur A2M eine einfache (einreihige) parorale 

Kinete (PK) und 6-10 Peristomkineten (PeK) verlaufend (Abb. 83c). Um den 

ovalen Makronucleus immer mehrere Mikronuclei liegend.

Vereinzelt im Winter.

Sten tor  polymorphus (MÜLLER, 1773)

Die Art ist bereits gut untersucht, Angaben zur In frac ilia tu r s. DRAGESCO 

(1970) und PATSCH (1974).

Häufig im Winter gefunden.

Sten tor  r o e s e l i  EHRENBERG, 1835 

(Tab. 25)

Entsprich t in allen Punkten den Darstellungen von KAHL (1932), KUDO (1966) 

und DRAGESCO (1970).

Kommt außer im Sommer zu allen Jahreszeiten sehr häufig vor.
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Abbildung 83: Stentor igneus nach Lebendbeobachtung (a ,b j, nasser S ilb e r-  und 
Protargol imprägnation (.cj. a: typisches Individuum, b: f r e i  schwimmendes txem- 
p la r. c: T e il der I n f r a c i l ia tu r  und des S ilberlin iensystem s. G subpel1icu lä -  
re Granula, M Mund, PeK = Peristomkineten, PK parorale Kinete, SK1,n 1.,

Somakinete.
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3 .4 .2 . Ordnung 01ig o t r ic h id a  BÜTSCHLI, 1887 

F a m ilie  H a lte r i id a e  CLAPAREDE & LACHMANN, 1858 

Gattung H a l te r ia  DUJARDIN, 1841 

H a l t e r ia  g ra n d in e l la  (MÜLLER, 1773)

(Abb. 84, Tab. 26)

Morphologie und Diskussion: Obwohl die überall verbreitete, sehr bekannte 

Species bereits o ft beschrieben wurde (KAHL, 1932; SZABO, 1935; FAUR£- 

FREMIET, 1953; TAMAR, 1965, 1968; DRAGESCO, 1970 ; GRAIN, 1972; BUITKAMP,

149

Abbildung 84: H a lte r ia  g rand ine lla  nach Lebendbeobachtung (a), nasser S ilb e r
und Protargolimprägnation (b-d). a: typisches Individuum. b,d: I n f ra c i l ia tu r ,  
P fe il weist auf d ie Anlage der AZM des Opisthen. c: T e il der Borsten. A = An
lage, C Cilium , Ci C irru s, F F ib r i l le n ,  KBK kahle Basalkörper.
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1977; WILBERT & KAHAN, 1981), scheint uns die Infracilia tu r, insbesondere die 

der Somakineten immer noch unzureichend untersucht. Die Art wurde aus die

sem Grund noch einmal eingehend betrachtet.

In vivo 20-40 um groß. Mundapparat aus zusammen ca. 25 adoralen Membranel

len. Unsere Population im Äquatorbreich mit 9 bis 10 Somakineten (C irrengrup

pen). Im Leben jede Somakinete aus 3 C irren, den "Borsten" (KAHL, 1932), soi- 

es raides (DRAGESCO et al., 1986), bristles (TAMAR, 1968) bestanden (Abb. 84a). 

Jeder C irrus etwa 15-20 um lang. Makronucleus oval bis blattförm ig. Ähnlich 

wie die Dorsalkineten der Hypotrichiden sind auch diese "Somakineten" aus 

Basal körperpaaren aufgebaut: die ersten 2 Paare voneinander weit entfernt, 

darunter 2 Gruppen aus jeweils 2 dichtstehenden Basal körperpaaren. Es ve r

teilen sich also 6 Basal körperpaare in 4 Gruppen und jedes Paar trägt nur ein 

(!) Cilium, das dem hinteren Basalkörper entspringt. Je 2 Cilien bilden dann 

einen C irrus (Borste) (Abb 84 c,d).

Nach GRAIN (1972) besteht jede Somakinete aus 6 bis 12 Cilien. Wir vermuten, 

daß er hier irrtüm lich jedem Basalkörper ein Cilium zugeordnet hat, da in 

W irklichkeit nur eines von jedem Basal körperpaar ein Cilium trägt, ein Sach

verhalt, den auch BUITKAMP (1977) festgeste llt hat.

Im Früh jahr in großer Menge beobachtet.

F am ilie  S t r o b i1id i id a e  KAHL in  DOFLEIN & REICHENOW,1929 

Gattung S t r o b i l id iu m  SCHEWIAKOFF, 1893 

S t r o b i 1idium gyrans  (STOKES, 1887)

Unsere Population gleicht vollkommen der Darstellung FAURE-FREMIET

(1924, 1969), DEROUX (1974b) und MAEDA (1986).
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Trat nur zeitweilig im November auf.
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F a m ilie  T in t in n iid a e  KOFOID & CAMPBELL, 1929 

Gattung T in t in n id iu m  KENT, 1881 

T in t in n id iu m  emarginatum (MASKELL, 1888) nov. comb.

Syn T in t in n id iu m  f l u v i a t i 7e va r. emarginata  MASKELL, 1888 

(Abb. 85, Tab. 27, 28)

Morphologie und Diskussion: Die Arbeit von FOISSNER und WILBERT (1979) e r

öffnet neue Möglichkeiten zur Bearbeitung der Tintinniden. Nach Gestalt, Grös

se, Habitat und dem festsitzenden Gehäuse sind wir überzeugt, daß die hier 

untersuchte Form mit der T. fluv iatile  var. emarginata identisch ist. Denn nach 

KAHL (1932) muß die "Variante" sehr ähnlich wie T. fluv ia tile  aber festsitzend 

sein.

Körper In v ivo ca. 30-50 um groß, Länge zu Breite des Rumpfes etwa 3 2, mit

dem langen, scharf abgesetzten "Stiel" an der Wand oder am Boden des Gehäu

se haftend. Bei Störung ziehen sich die Tiere in ih r Gehäuse zurück oder ve r

lassen es. Endoplasma hell und farblos, CV unterhalb der auffallend vertieften 

Oralregion. Makronucleus oval, mit einem eng anliegenden M ikronucleus.

Das Gehäuse zart, ziemlich dünnwandig mit zahlreichen eingebauten Fremdkör

pern. Es ist 25-35 pm breit und varie rt in der Größe, von 60 bis 250 um, je 

nach dem von wie vielen Tieren es bewohnt wird. Gehäuse, die Kolonien beher

bergen sind unregelmäßig verzweigt (Abb. 85b).

In frac ilia tu r gattungstypisch. Die Anzahl der adoralen Membranellen meist 15, 

selten 14. Somakineten sehr konstant, meist 13. Die Kineten beginnen in der 

Regel mit 4-7 Basal körperpaaren beginnen und sind unten deutlicher bewim

pert als oben.

Die Species trenn t sich von der ähnlichen T. fluviatile  und T. pusillum  durch 

die In fracilia tu r, die Körperform und besonders durch die festsitzende Lebens

weise (vgl. FOISSNER & WILBERT, 1979): T. emarginatum ist eine typ isch Ben- 

thos-Art, die anderen zwei leben dagegen im Plankton.

Zeitweise im Winter und Juni gefunden.

Abbildung 85: -  S. 152 -  T intinnid ium  emarginatum nach Lebendbeobachtung 
(a,b), nasser S ilb e r-  und Protargolimprägnation (c,d). a: typisches Ind iv idu
um. b: Gehäuse., c: Kinetendiagramm. V1,2 = Ventra lorganelle  1, 2.
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3 .4 .3 . Ordnung H yp o trich id a  STEIN, 1859 

F a m ilie  S p ir o f i l id a e  VON GELEI, 1929

Gattung Chaetospira  LACHMANN, 1856

Diagnose: Mittelgroße, schlanke Hypotrichiden mit sehr dehnbarem Hals und Ge

häuse; Peristom, Marginal- und Ventra lcirrenreihen stark spiral; keine deutlich 

d ifferenzierte Frontal- bzw Buccalcirren.

Systematische Stellung: Die Einordnung und die systematische Stellung von 

Hypotrichiden mit spiral verlaufenden C irrenreihen, ist ein taxonomisches Pro

blem (vgl. STILLER, 1974 JANKOWSKI, 1979; CORLISS, 1979; und TUFFRAU, 

1979, 1986-1987), da s tr itt ig  ist, ob sp ira lig  angeordnete C irrenreihen ein 

abgeleitetes oder u rsprüng liches Merkmal sind und welche taxonomische Bedeu

tung besonders d ifferenzierten Frontal- und Buccalcirren dabei zukommt. Wir 

schließen uns hier BORROR und TUFFRAU an. Sie stellen alle hypotrichen C ilia

ten mit sp iral verlaufenden C irren in die Familie Spirofilidae. Die Frage nach 

der D ifferenzierung von Frontal- bzw. Buccalcirren sp ie lt hier eine unter

geordnete Bedeutung.

Chaetosp ira  m u e l le r i  LACHMANN, 1856 

(Abb. 86, Tab. 29)

Morphologie und Diskussion: Unsere Population en tspricht grundsätzlich den 

Angaben von KAHL (1932) und FROUD (1949). Körper schlank vasenartig mit 

langem, sehr dehnbarem Hals, gestreckt bis 200-300 |im lang. Endoplasma hell, 

etwas grünlich. Große CV im hinteren Drittel des Körpers liegend. Makronuc

leus ellipsoid, stets in 4 Teilen, ein M ikronucleus jeweils zwischen den 3. und 

4. Makronucleus-Teilen. Unter dem Namen Stichotricha secunda KAHL, 1932 be

schre ibt BORROR et al. (1979) eine Art, die im Leben mit ihrem tordiertem Peri- 

stomteil wie eine typ ische Chaetospira aussieht (C. muelleri ?). Jedenfalls ist 

diese Art nicht S. secunda, die nämlich am Peristomteil bis 20 um hohe Dorsal- 

cilien besitzt und außerdem beim Strudeln ihr Peristom gerade und nicht tor- 

diert ausstreckt (vgl. KAHL, 1932). Gehäuse formvariabel, pseudochitinös (KAHL, 

1932) und nicht gefärbt (Abb. 86a, b).

2 Ventral- und 2 M arginalcirrenreihen von oben rechts nach hinten links stark 

spiral gezogen. Ventralreihe 2 deutlich vom Vorderende entfernt (Abb. 86d). 

Die lange Paroralmembran (PM) und die kurze Endoralmembran (EM) parallel 

zur AZM (Abb. 86c, d). 3 Dorsal kineten mit ca. 2 pm langen Cilien. KAHL (1931) 

gibt fü r  die Art 2 Makronucleus-Teile an. Nach FROUD (1949) schwankt die An-
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Abbildung 86: Chaetospira m uelleri nach Lebendbeobachtung (a,b) und Protargo- 
1imprägnation (c-e). a: typisches Individuum, b: Gehäuse. c,e: In f r a c i l ia tu r  
der Ventra l- und Dorsa lse ite , d: In f r a c i l ia tu r  der rechts la te ra len  Seite. 
VR1,2 1., 2. Ventral reihe.

zahl der Makronucleus-Teile von 2 b is 4. Die Population aus dem Weiher war 
ste ts mit 4 Ma (vgl. Tab. 29).

Kommt häufig vom A p ril b is  November vor.

Gattung S t ic h o t r ic h a  PERTY, 1852 

S t ic h o t r i c h a  m u lt in u c le a ta  nov. spec. 

(Abb. 87, Tab. 29)

Diagnose: In vivo 100-140 * 25-35 um gro|3e, schlank spindelförm ige S ticho tri

cha mit durchschn ittlich  12 Makronuclei, 2 Buccalcirren und 2 Dorsal kineten; je 

eine linke und rechte Marginalreihe bzw. 2 Ventralreihen von oben rechts nach 

unten links schwach spiral; farblose subpellicu läre Granula in Reihen angeord- 

net.

Locus typicus: Vereinzelt im Sommer im Poppelsdorfer Weiher in Bonn gefun

den.

Morphologie: Gestalt wie in Abb. 87a gezeigt, lang spindelförm ig, wenig kontra

hiert. Vorn leicht zugespitzt, hinten schmal gerundet, etwa 1.5 1 abgeflacht.

Unter der Pellicu la die Granula (Protrichocysten ?), die benachbart zu den 

ventralen Cirrenreihen und Dorsalkineten Vorkommen, in vivo leicht zu überse

hen. Sie färben sich mit Protargol sehr stark an. Endoplasma hell und g rün

lich, hinten oft mit zahlreichen großen, dunklen Granula gefüllt. Makronuclei 

kugelig bis oval. CV links in der Körpermitte. Diese Art reagiert sehr empfind

lich auf Störung, Bewegung sehr schnell, fast springend.

In frac ilia tu r gattungstypisch, alle C irrenreihen leicht schräg verlaufend, dabei 

die C irren oft hinten d ichter angeordnet als vorn. Zwischen Ventralreihen und 

Peristomlippe 2 isolierte, relativ kräftige C irren (Buccalcirren ?). 2 Dorsalkine- 

ten-Reihen, Cilium 3-5 um lang, in vivo leicht zu übersehen.

Artvergleich: In dieser Gattung gibt es zahlreiche Arten mit Gehäuse. Bei S ti

chotricha multinucleata wurde kein Gehäuse gefunden.

Durch die zahlreichen Makronucleus-Teile ähnelt sie keiner Art des Genus.
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Abbildung 87: S tich o tricha  m ultinucleata  nov. spec. nach Lebendbeobachtung 
(a,b) und Protargolimprägnation (c - f) .  a: Ven tra lansich t, b: Seitenansicht. 
c,d: I n f r a c i l ia tu r  der Dorsal- und Ven tra lse ite , e: Dorsalansicht und subpel- 
l ic u lä re  Granula, f: I n f r a c i l ia tu r  der Ven tra lse ite  in der anterioren Körper
region. VR = ventra le C irrenreihen.

F a m ilie  Keronidae DUJARDIN, 1840 

Gattung Kerona EHRENBERG, 1835 

Kerona polyporum  EHRENBERG, 1835

Die bereits sehr bekannte A rt (vgl. PÄTSCH, 1974; HEMBERGER & WILBERT, 

1982; HEMBERGER, 1982; FLEURY et al., 1985) kam von Anfang Juli bis Ende 

Dezember unregelmäßig mit Hydra  zusammen vor.

F a m ilie  U ro s ty lid a e  BÜTSCHLI, 1889 

Gattung U rosty la  EHRENBERG, 1830 

U rosty la  grand is  EHRENBERG, 1830 

(Abb. 88, Tab. 30)

Eine Neubeschreibung erüb rig t sich, da bereits mehrere ausreichende Darstel

lungen vorliegen (JERKA-DZIADOSZ, 1964; KUDO, 1966; MATTHES & WENZEL, 

1966; BORROR, 1972b ,1979; PÄTSCH, 1974; HEMBERGER, 1982). Deshalb wird hier 

nur die bislang fehlende biometrische Charakteristik  nachgetragen (Tab. 30).

Die Anzahl der Ventralreihen (LVR, RVR) ist oft schwer zu bestimmen, weil zw i

schen ihnen häufig kurze Reihenfragmente aus wenigen C irren liegen (Abb. 

88a). Sie wurden fü r die Statistik nicht erfaßt.

2 Haupttypen der Dorsalin fraciliatur wurden gesehen, eine mit 3 durch lau fen

den Kineten (Abb. 88d); die andere mit 4, davon die 2. vorn deutlich verkürzt 

(Abb. 88c). Pe llicu läre Granula farblos, wie in Abb. 88b angeordnet.

Häufig im Winter und Früh ling  gefunden.

Gattung U ro leptus  EHRENBERG, 1831 

U ro leptus caudatus  (STOKES, 1886)

Die morphologischen und biometrischen Daten unserer Population stimmen
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Abbildung 88: Urostyla grandis nach Lebendbeobachtung (b) und Protargolimprä
gnation (a ,c ,d ). a,c,d: I n f r a c i l ia tu r  der Ventra l- und Dorsa lse ite , b: Subpel- 
l ic u lä re  Granula. G = subpel1icu lä re  Granula, LVR lin ke  Ventra lre ihen , RVR = 
rechte Ventral reihen.

weitgehend mit den Angaben von KAHL (1932), GROLIERE (1975b), FOISSNER 

(1980b) und HEMBERGER (1982) überein.

Im Poppelsdorfer Weiher sind mindestens 2 Formvarlanten zu sehen. Eine 

gleicht der von FOISSNER (1980b) gezeichneten: mit zugespitztem, aber nicht 

deutlich vom Körper abgesetztem Schwanz; die andere sieht aus wie die in 

KAHL (1932) als Uroleptus langicaudatus STOKES, 1886 dargestellte Form: Kör

per vorn tai11lenartig verengt mit einem langen, deutlich vom Körper abgesetz

ten Schwanz. Beide Formen sind oft von dunklen Granula erfü llt. Merkwürdig 

ist, daß in Kultur sich die letzte Form in die erste umwandelt. Die In frac ilia tu r 

beider Formen ist identisch (vgl. HEMBERGER, 1982).

Gattung H o lo s t ich a  WRZESNIOWSKI, 1877 

H o lo s t ic h a  d a n u b ia l is  KALTENBACH, 1960

Die A rt ist bereits gut untersucht aber trotzdem häufig mit anderen Hoio- 

sticha- Arten verwechselt worden (KALTENBACH, 1960; TUCOLESCO, 1962; 

VUXANOVICI, 1963; PATSCH, 1974; FOISSNER, 1982a, 1987c; HEMBERGER, 1982.

Eine Zusammenstellung der Synonyme von Holosticha danubialis s. FOISSNER 

(1987c).

Kommt häufig zu allen Jahreszeiten, besonders im Sommer und November vor.

H o lo s t ic h a  s i m i l i s  STOKES, 1886 

(Tab. 30)

HEMBERGER (1982) hat die Merkmale dieser Species tabellarisch zusammenge

stellt. Es zeigt sich, daß viele Merkmale, wie Dorsal kineten, Fronta lcirren, Grö

ße usw. sehr variabel sind. Ein anderes wichtiges Merkmal sind die Pellicula- 

granula, die leider von vielen Autoren übersehen wurden (DRAGESCO, 1966,1970 

PÄTSCH, 1974; GROLIERE, 1975b; HEMBERGER, 1982).

Unsere Beobachtung stimmt sowohl in v ivo als auch nach Präparation mit den
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Angaben von FOISSNER & DIDIER (1981) überein: Im Protargolpräparat gleichen 

die um 3 um langen Protrichocysten denen v ieler Peniculinen (!). Merkwürdig 

ist die manchmal geringere Anzahl von Makronucleus-Teilen (Tab. 30), einige 

Individuen besitzen mitunter nur 4 Teile.

Im Herbst und Früh ling häufig angetroffen.

H o lo s t ic h a  m u l t ic a u d ic i r r u s  nov. spec. 

(Abb. 89, Tab. 30)

Diagnose: In vivo 80-120 * 20-40 um große, farblose bis leicht gelbliche Holo

sticha  mit ca. 30 Makronucleus-Teilen, 5-7 Caudalcirren, 7 M idventra lcirrenpaa- 

ren und 6 Dorsalkineten; rechte Marginalreihe auffallend vor den T ransversa l

c irren  verkürzt.

Locus typicus: mäßig häufig im Juni im Poppelsdorfer Weiher in Bonn.

Morphologie: Körper langgestreckt und metabol, vorn und hinten bre it gerun

det. Pellicu la zart, sehr fein granuliert. Endoplasma schwach gelblich. Im Hin

terende oft viele dunkle Granula. CV in der Körpermitte. Makronucleus e llip - 

soid, in vivo leicht erkennbar. Bewegung mäßig schnell.

Infracilia tu r: Buccalcirrus vorne neben der paroralen Membran. Die fam ilienty

pischen M idventralreihen (MVR) bestehen aus 5-8 Cirrenpaaren. 7 bis 10 k rä f

tige Transversa lc irren rechts mit der rechten Marginalreihe fast zusammensto

ßend (Abb. 89b). Dorsalkineten meistens 6, sehr selten auch eine stark ve r

kürzte 7. Kinete vorn. Am Ende der Dorsalkineten stehen etwa 10 pm lange, 

relativ schwache Caudalcirren.

Artvergle ich: Ähnlichkeiten mit bisher beschriebenen Arten der Gattung beste

hen nicht. Nach HEMBERGER (1982), BORROR & WICKLOW (1983) besitzen Holo- 

sticha-Species (alle ?) keine Caudalcirren. "Ausnahmen" sind unseres Wissens 

nach nur 3 von FOISSNER beschriebene Arten: H. stueberi FOISSNER; 1987; H. 

chardezi FOISSNER, 1987 und H. tetracirrata  BUITKAMP & WILBERT, 1974 (mit 

2-3 CC). Die hier untersuchte A rt besitzt deutlich von den M arginalcirren ge

trennte, arttyp ische 5 bis 7 Caudalcirren und unterscheidet sich so von den 

anderen Species der Gattung.
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Abbildung 89: Holosticha m ulticaud ic irrus  nov. spec. nach Lebendbeobachtung 
(a,d,e) und Protargolimprägnation (b,c). a,d: Ventral- und Dorsalansicht. b,c: 
In frac ilia tu r der Ventral- und Dorsalseite, e: Seitenansicht.
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F a m ilie  O x y tr ich id a e  EHRENBERG, 1838 

Gattung O xytr icha  BORY DE ST. VINCENT, 1825 

O xytr icha  fe rru g in ea  STEIN, 1859 

(Abb. 90, Tab. 31)

Morphologie und Diskussion: stimmt h insichtlich der Größe, der Gestalt, der 

rosabräunlichen Körperfarbe und der subpellicu lären Granula mit den Angaben 

von KAHL (1932) überein.

In v ivo 150-200 um, Gestalt wie in Abb. 90a dargestellt, formkonstant, ca. 1 pm 

große Pe llicu lagranula in Reihen angeordnet (Abb. 90d). Endoplasma immer mit 

zahlreichen, großen Granula gefüllt. Weit voneinander entfernte, 2 lang ovale 

Makronuclei mit je einem Mikronucleus.

Vorderteil der AZM hakenförmig, nach caudal stark herabgezogen. 7 F ron ta lc ir

ren, davon die letzten 3 zusammen (Abb. 90b, Pfeil) von den übrigen isoliert 

(Abb. 90e). Bucca lcirrus vorne neben der schwach gebogenen Paroralmembran 

inseriert. T ransversa lc irren ziemlich hoch liegend. Arttyp isch die neben der 

Längsachse stehenden 1-2 Caudalcirren, zart und unauffällig.

HEMBERGER (1982) hat diese Art selbst nicht gesehen. Er bezieht sich auf An

gaben, die WANG & NIE (1932) und REUTER (1961) nach Lebendbeobachtungen 

machten und schreibt, daß diese A rt durch "zumindest 1 F ronta lc irrus hinter 

dem Peristomgrund" zu charakteris ieren ist. Dies ist nach unserer Untersu

chung nicht der Fall.

Selten im August beobachtet.

Oxytr icha  longa GELEI & SZABADOS, 1950 

(Tab. 32)

Die In frac ilia tu r von O. longa wurde von BORROR (1972b), HEMBERGER (1982), 

NIESSEN (1984) und GANNER et al. (1986/87) dargestellt. Auf diesen Arbeiten 

basiert die Bestimmung der hier gefundenen Art.

Abbildung 90: Oxytricha ferruginea nach Lebendbeobachtung (a,d) und Protargol- 
imprägnation (b ,c ,e ). a: Ven tra lansicht. b,c: I n f r a c i l ia tu r  der Ventra l- und 
D orsa lse ite , d: Dorsalansicht, subpe llicu lä re  Granula e in gezeichnet, e: In fra 
c i l ia t u r  im anterioren Körperabschnitt. M Mund.
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Nach HEMBERGER (1982), FOISSNER (1982a) und GANNER et al. (1986/87) existie

ren Formvarianten von O. similis, die O. longa gleichen und mit Hilfe von bio

metrischen und morphologischen Methoden kaum zu unterscheiden sind. Um 

einen Beitrag zur Identifiz ierung dieser Species zu geben, wurde die O. longa 

biometrisch erfaßt (Tab. 32).

Vereinzelt im Februar und Mai vorgekommen.

O xytr icha  s e t ig e r a  STOKES, 1891 

Syn. O xytr icha  fu s i fo r m is  (KAHL, 1932) HEMBERGER, 1982

(Abb. 91)

Morphologie und Diskussion: die Species wurde häufig angetroffen, in Kultur 

genommen und konnte daher genau untersucht werden. Die von HEMBERGER 

(1982) beschriebene O. fusiform is unterscheidet sich von O. setigera  wie sie 

von FOISSNER (1982a) dargestellt hat, nur in der Anzahl der Dorsalkineten, 3 

bzw. 4. Wir halten es fü r angebracht, O. fusiform is und O. setigera  zu synony- 

misieren, da in unseren Kulturen Individuen mit 3 und 4 Dorsalkineten vorka

men.

In vivo stets spindelförm ig. Bewegung hastig.

In frac ilia tu r wie von HEMBERGER (1982) und FOISSNER (1982a) angegeben: bei

de Marginalreihen beginnen unter dem Oralapparat und sind aus dünnen, etwa 

15 pm langen C irren aufgebaut. Fronta lc irren weiter als gewöhnlich nach hin

ten verlagert, die letzten 3 Fronta lc irren (Abb. 91c, Pfeil) hinter dem Peri- 

stomgrund (Abb. 91c). Der Bucca lclrrus (BC) arttypisch, am Hinterende der 

Paroralmembran liegend (Abb. 91c). Die Anzahl der Frontoventra lcirren unserer 

Population 13 (nach FOISSNER, 1982a variieren von 12 bis 14).

Unterschiedlich ist das Bild der Par- und Endoralmembran, die in HEMBERGERs 

Zeichnung stark nach links gebogen, nach FOISSNER und unseren Befunden 

dagegen kurz und nur wenig gekrümmt sind (Abb. 91 d ). Dorsal nach 

HEMBERGER 3 Wimperreihen, bei der FOISSNERs Form mit 4 Kineten (3 + 1/2). 

Die von HEMBERGER (1982) schließlich mit "O. fusiform is" (O. setigera)

Abbildung 91: Oxytricha se tigera  nach Lebendbeobachtung (a,b) und Protargolim 
prägnation (c - f) .  a,b: Ven tra l- und Seitenansicht, c: I n f r a c i l ia tu r  der Ven
t r a ls e it e .  d: nach FOISSNER (1982a). e, f: verschiedene Varianten, I n f r a c i l ia 
tu r der Dorsa lse ite .
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synonym isierte Balladyna similis KAHL, 1932 (s.u.) besitzt aber eine völlig an

dere C irrenanordnung der Fronta lc irren und des Buccalcirrus, daß das Gleich

setzen dieser Arten nicht gerechtfertig  ist.

Mäßig häufig im März gefunden.

Oxytr icha  bal ladyna  (KAHL, 1932) nov. comb., nom. nov. 

Syn. Bal ladyna  s i m i l i s  KAHL, 1932 

(Abb. 92, Tab. 32)

Morphologie und Diskussion: In vivo 40-60 * 20-25 (im, Körper lang oval, etwa 

2 1 abgeflacht, vorn schmal gerundet, hinten leicht zugespitzt. Ähnlich wie

O. setigera (s.v.) mit sehr auffallend ca. 10 um langen, fast senkrecht vom 

Körper abstehenden Dorsalcilien. Endoplasma hell und farblos. CV in Standard

position. Kräftige, ca. 20 um lange Caudalcirren weit überragend. Bewegung 

hastig, etwas springend.

Marginalreihen hinten n icht geschlossen, ähnlich wie bei O. setigera  unterhalb 

des Oralapparates beginnend. 7 Frontalcirren, der letzte C irru s  (FC, Abb. 92c) 

iso liert und hinter dem Cytostom stehend. Auffä llig  der Bucca lcirrus (BC) am 

Vorderende der Paroralmembran inserie rt (Abb. 92b). Dorsal 4 Kineten, wobei 

die Kinete 4 mehr oder weniger unterbrochen ist (Abb. 92d, e).

HEMBERGER (1982) hat die A rt mit O. fusiformis  (O. setigera, s.d.) gleichge

setzt, der Vergleich der In frac ilia tu r von den beiden zeigt aber, daß die 2 

Formen nicht synonym isiert werden können.

O. balladyna unterscheidet sich von der sehr ähnlichen Art O. setigera durch 

die relativ längeren Caudalcirren die Anordnung von Frontal- und Bucca lcir

rus und die Dorsal kineten. Da der Name O. similis (vgl. HEMBERGER, 1982) 

schon vergeben ist, wird hier der neue Name O. balladyna gegeben.

Vereinzelt im November und Dezember gefunden.

Oxytr icha  t e n e l l a  nov. spec. 

(Abb. 93, Tab. 31)

Diagnose: In vivo 50-70 * 30-40 um große Oxytricha mit 2 großen, nah aneinan

der liegenden Makronucleus-Teilen, 2-3 Mikronuclei und 4 Dorsalkineten; Cirren 

kurz und zart; Pellicu la unregelmäßig granuliert.
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Abbildung 92: Oxytricha balladyna nach Lebendbeobachtung (a,c) und Protargol
imprägnation (b ,d ,e). a: Ven tra lansicht. b,d,e: In f r a c i l ia tu r  der Ventra l- und 
Dorsa lse ite , P fe il  (bei b.) weist auf den 1. V en tra lc irru s , c: Seitenansicht.
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Locus typicus: selten im September im Poppelsdorfer Weiher In Bonn.

Morphologie: Körper metabol, breit bis schlank oval, vorn mehr oder weniger 

verschmälert (Abb. 93a), dorsoventral etwa 1 2 abgeflacht. Subpellicu läre

Granula in einer dicken Schicht, scheinbar in mehreren Ebenen liegend. Endo

plasma leicht gelblich, oft von Reservestoffen dunkelgrau gefärbt. Bewegung 

mäßig schnell. Makronucleus-Teile ellipsoid, ca. 10 * 15 um groß, auffallend ge

nähert.

Außer TC und den ersten 3 FC alle C irren zart und kurz (8-12 um). Marginal

reihen hinten etwas überlappend (Abb. 93d). 7 Fronta lc irren (FC), die letzten 4 

FC stets in 2 Gruppen, vorne 3 zusammen, hinten ein C irrus (Pfeil, Abb. 93d) 

fast am Ende des Cytostomes liegend. Par- und Endoralmembran kurz und 

kaum gekrümmt, an ihrem Vorderende der Buccalcirrus. Ventral- und Trans

versa lc irren ohne Besonderheit. Caudalcirren zart, nur 5-7 um lang. Dorsal 4 

Kineten, die Kinete 4 häufig unregelmäßig unterbrochen (Abb. 93e).

Artvergle ich: Die Gattung Oxytricha ist ausgesprochen artenreich. Von vielen 

Arten liegen schon genaue und detallierte Untgersuchungen ih rer In frac ilia tu r 

vor. Andere Species sind bislang nur nach Lebendbeobachtungen beschrieben 

worden. So ist es immer problematisch, in einer solchen Gattung eine "gute 

neue Art" zu finden bzw. zu beschreiben. Die hier beschriebene Oxytricha Ist 

durch besondere Merkmale gekennzeichnet, die es rechtfertigen, sie fü r  die 

W issenschaft als neue Art anzusehen.

Nach dem Körperumriß und der Ausbildung der C irren ähnelt die neue Species 

der Art aus dem Edaphon, O. proximata SHIBUYA, 1931, die 70-140 um groß Ist 

aber im Unterschied zu Jener mit 4 TC und 2 weit voneinander entfernten Ma- 

kronuclel (vgl. KAHL, 1935). Von O. fallax STEIN, 1859 (vgl. HEMBERGER, 1982) 

unterscheidet sie sich durch die Anordnung der FC, die Anzahl der Dorsalki

neten und die Lage der Makronucleus-Teile.

Abbildung 93: Oxytricha tene i la  nov. spec. nach Lebendbeobachtung (a- c) und 
Protargolimprägnation (d,e). a: Ven tra lansicht, b: Seitenansicht, c: Dorsalan
s ic h t , subpe llicu lä re  Granula eingezeichnet. d,e: I n f r a c i l ia tu r  der Ventra l- 
und D orsa lse ite , P fe i l  weist auf den le tzten  FC. R Raum zwischen rechter und 
lin k e r  Marginal reihe.
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Gattung St y l on y ch ia  EHRENBERG, 1830 

St y lo nyc h i a  m yt i l u s  EHRENBERG, 1838

Die sehr bekannte Art (vgl. PÄTSCH, 1974; FOISSNER, 1982a; HEMBERGER, 1982; 

WIRNSBERGER et al., 1986) wurde unregelmäßig und vereinzelt angetroffen.

St y lo ny ch ia  vorax STOKES, 1885

Die In frac ilia tu r und Gestalt stimmen völlig mit der Darstellung 

WIRNSBERGER et al. (1985) überein.

Vom Sommer bis Anfang Dezember vereinzelt gefunden.

Gattung Tachysoma STOKES, 1887 

Tachysoma p e l l i o n e l l a  (MÜLLER, 1786)

Auch die Species ist sehr gut bekannt (PÄTSCH, 1974; FOISSNER & DIDIER, 

1981; HEMBERGER, 1982).

Kommt unregelmäßig zu allen Jahreszeiten vor.

F am ilie  E u p lo tid ae  EHRENBERG, 1838 

Gattung Euplotes  EHRENBERG, 1830 

Euplotes a f f i n i s  (DUJARDIN, 1841)

(Abb. 94, Tab. 33)

Morphologie und Diskussion: Die Art wurde breits von vielen Autoren beschrie

ben (TUFFRAU, 1960; PÄTSCH, 1974; CURDS, 1975; FOISSNER, 1980b). Um unsere 

Population mit ihren Beschreibungen vergleichen können, wurde die

In frac ilia tu r und das Silberlin iensystem  sowie die Biometrie eingehend unter

sucht.

Die hier untersuchte Population in vivo nur 40-50 * 25-30 um groß, Gestalt 

oval mit etwas verschmälerten Vorder- und Hinterende. Dorsal 6 Rippen leicht 

zu erkennen (Abb. 94c).

In frac ilia tu r und Silberliniensystem gleichen im wesentlichen den Darstellungen 

von PÄTSCH (1974) und CURDS (1975). Die Anzahl der "Dorsalkineten" ent

sp rich t bei unserer Population der Angabe von CURDS, insgesamt 8 Reihen
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Abbildung 94: Ehplotes a f f i n i s  nach Lebendbeobachtung (a,c) und nasser S ilb e 
rimprägnation (b,d). a: Ven tra lansicht. b,d: In f r a c i l ia tu r  und S ilb e r lin ie n sy 
stem der Ven tra l- und Dorsa lse ite , P fe il  weist auf d ie kurze la te ra le  Kinete. 
c: Querschnitt. MC = M arg ina lc irrus, R = Rippe.

©Erik Mauch Verlag, Dinkelscherben, Deutschland, Download unter www.biologiezentrum.at



von Kineten: 6 dorsal und 2 ventral (=lateral). Die linke ventrale Kinete ist 

kurz, meist aus nur 3-4 Basal körperpaaren. Die mittlere Dorsalkinete mit locker 

angeordneten 7 bis 11 (meist 7-9) Basal körpern.

Das Silberliniensystem en tspricht ebenfalls den Angaben von CURDS (1975), 

dorsal langgitterförm ig. Die S ilberlin ie zwischen den Kineten in der Mitte ve r

laufend, so daß gleichgroße rechte und linke Rechtecke entstehen (Double-eu- 

rystomus-type, vgl. CURDS, 1975). Die von FOISSNER (1980b) beschriebene Art 

E. affinis  Ist unserer Meinung nach eine andere Art, da nach den Photos in 

seiner Arbeit die "Gitter" der S ilberlin ien auffallend gestaucht erscheinen und 

außerdem die S ilberlin ie zwischen den Kineten der linken Kinete genähert ist 

und so ein pate//a-type-Muster entsteht (CURDS, 1975).

Kommt vereinzelt aber sehr häufig vom Januar bis April vor.

Euplotes  p a t e l l a  (HÜLLER, 1773)

Die Art ist hinlänglich bekannt und gut untersucht (AGAMALIV, 1968; TUFFAU, 

1960; DRAGESCO et al. 1986); sie kommt sehr häufig vor.

F a m ilie  A s p id is c id a e  EHRENBERG, 1838 

Gattung A sp id is ca  EHRENBERG, 1830 

A sp id is ca  c i cada  (HÜLLER, 1786)

Syn. A sp id is ca  co stata  (DUJARDIN, 1841)

In der Revision von WU & CURDS (1979) wird darauf hingewiesen, daß die seit 

langem sehr bekannte A. costata ein Synonym von Trichoda cicada MÜLLER, 

1786 ist, die später von CLAPAREDE & LACHMANN (1858) in die Gattung Asp i

disca gestellt wurde.

Sie wurde von FOISSNER (1982a) ausführlich  beschrieben.

Sehr häufig zu allen Jahreszeiten beobachtet.

As p id i s c a  lynceus  EHRENBERG, 1818

Die von WU & CURDS (1979) und FOISSNER (1982a) genau untersuchte Species 

wurde zahlreich und sehr häufig ganzjährig angetroffen.
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Liste der behandelten Arten (Tabelle 1)

Numerierung der Fundorte: 1a Oberflächenniveau der Station Steg; 1b Boden
niveau der Station Steg; 2 Station E in fluß; 3 Station Toter Arm. + s e l
ten, ++ mehrfach, +++ häufig, ++++ sehr häufig b is  massenhaft.

Species Fundort Abundanz Seite

A c ine ria  punctata nov. spec. 1a, 1b + 45
Amphileptus a f f in is  nov. spec. 1a, 1b, 3 + 81
Amphileptus a g i l is  (PENARD, 1922) nov. comb. 1a, 1b, 2 , 3 ++ 67
Amphileptus ensiform is nov. spec. 2 , 3 + 80
Amphileptus fa lca tu s  nov. spec. 1a, 1b, 2 + 68
Amphileptus fusidens (KAHL, 1926) nov. comb. 1a, 1b, 2 , 3 ++ 71
Amphileptus fus ifo rm is  nov. spec. 3 + 77
Amphileptus meiianus nov. spec. 1b + 83
Amphileptus parafusidens nov. spec. 1a, 1b ++ 71
Amphileptus pleurosoma (STOKES, 1884) 1a, 1b, 2 , 3 +++ 73
Amphileptus proceroform is nov. spec. 1 a, 1b, 2 , 3 +++ 75
Amphileptus procerus (PENARD, 1922) nov. comb. 1a, 1b, 2 , 3 +++ 75
Asp id isca cicada (MÜLLER, 1786) 1a, 1b, 2 , 3 ++++ 172
Aspid isca lynceus EHRENBERG, 1838 1a, 1b, 2 , 3 ++++ 172
C a lyp to tricha lanuginosum PENARD, 1922 3 + 118
Campanella um bellaria (LINN6, 1767) 1a, 1b, 2 , 3 ++++ 139
Carchesium polypinum LINN£, 1758 1a, 1b, 2 , 3 ++++ 137
Chaetospira m uelleri LACHMANN, 1858 1a, 1b, 2 , 3 +++ 153
C h ilodone lla  uncinata EHRENBERG, 1838 1a, 1b, 2 , 3 ++++ 90
Chilodontopsis depressa (PERTY, 1852) 1a, 1b, 2 , 3 ++++ 85
Chilodontopsis planicaudata nov. spec. 1a, 1b, 3 ++ 85
Chlamydonella rostra ta  (VUXANOVICI, 1963) n.c. 1a, 1b, 2 , 3 ++++ 88
Chlamydonella s t r ic ta  DEROUX, 1976 1 a, 1b, 2 , 3 +++ 90
Cinetochilum margaritaceum PERTY, 1852 1a, 1b, 2 , 3 ++++ 114
Cohnilembus fus ifo rm is  (KAHL, 1926) 2 + 115
Coleps nolandi KAHL, 1930 1a, 1b, 2 , 3 ++ 18
Colpidium colpoda (EHRENBERG, 1831) 1 a ++ 99
Colpoda in f la ta  (STOKES, 1885) 3 + 144
Cothurnia oblanga KAHL, 1931 1a, 1b, 2 , 3 ++++ 142
Cyclidium glaucoma MÜLLER, 1786 1a, 1b, 2 , 3 ++++ 118
Cyclidium muscicola KAHL, 1931 1a, 1b ++ 116
Cyrto lophosis mucicola STOKES, 1888 1946 1a, 1b, 3 + 144
Deltopylum rhabdoides FAURG-FREMIET & MUGARD, 1a + 101
D ileptus jonesi DRAGESCO, 1963 1a, 1b + 41
Euplotes a f f in is  (DUJARDIN, 1841) 1b, 2 , 3 ++ 170
Euplotes p a te lla  (MÜLLER, 1773) 1a, 1b, 2 , 3 +++ 172
Fo issnerides heliophagus nov. spec. 1a, 1b, 2 , 3 ++ 26
Frontonia ambigua DRAGESCO, 1972 1a, 1b, 2 , 3 +++ 108
Frontonia obtusa nov. spec. 1b + 109
Fuscheria la cu s t r is  nov. spec. 1a 2 , 3 + 28
Gastronauta c la tra tu s  DEROUX, 1976 1 a, 1b, 2 , 3 +++ 97

©Erik Mauch Verlag, Dinkelscherben, Deutschland, Download unter www.biologiezentrum.at



189

Gastronauta membranaceus ENGELMANN, 1875 a 1b, 2 , 3 +++
Glaucoma s c in t i l la n s  EHRENBERG, 1830 a 1b, 2 , 3 +++
H a lte r ia  g rand ine lla  (MÜLLER, 1786) a 1b, 3 ++
Holosticha danub ia lis  KALTENBACH, 1960 a 1b, 2 , 3 ++++
Holosticha m u lticaud ic irru s  nov. spec. b  ̂r 3 ++
Holosticha s im il is  STOKES, 1886 a 1 b , 2 , 3 +++
Homalozoon verm iculare (STOKES, 1887) b +
Kerona polyporum EHRENBERG, 1838 a 1b, 2 , 3 ++
Lacrymaria b inucleata nov. spec. a 1b, 3 ++
Lacrymaria nana (VUXANOVICI, 1961) nov. comb. a 1b, 3 ++
Lacrymaria o lo r (MÜLLER, 1776) a 1b, 2 , 3 +++
Lacrymaria vag in ife ra  nov. spec. a 1b, 2 , 3 +++
Lembadion lucens (MASKELL, 1887) a 1b +
Litonotus a lp e s tr is  FOISSNER, 1978 a 1b, 2 , 3 ++++
Litonotus angu illa  KAHL, 1931 a 1b, 2 , 3 ++++
Litonotus bonnensis nov. spec. a 1b, 2 , 3 ++
Litonotus c ry s ta llin u s  VUXANOVICI, 1960 a 1b, 2 , 3 ++
Litonotus fa s c io la  EHRENBERG, 1870 a 1b, 2 , 3 +++
Litonotus m inisculus nov. spec. a 1b, 2 , 3 ++++
Litonotus mononucleatus (FOISSNER,1977 nom.nov.) a 1b, 2 , 3 +++
Litonotus obtusus MAUPAS, 1888 a 1b, 2 , 3 +++
Litonotus tr iq u e te r PENARD, 1922 a 1b, 2 , 3 ++
Litonotus uninucleatus KAHL, 1931 a 1b, 2 , 3 +++
Loxophyllum carinatum VUXANOVICI, 1959 a 1b, 2 +
Loxophyllum meleagris DUJARDIN, 1841 a 1b, 3 +
Loxophyllum semilunare (VUXANOVICI, 1959) nov.c. a 1b ++
Loxophyllum u tr ic u la r ia e  (PENARD, 1922) a 1b, 3 ++
Monodinium b a lb ia n ii FABRE-DOMERGUE, 1888 , 3 +
Opercularia nutans (EHRENBERG., 1958) a 1b, 3 +++
Opercu laria protecta PENARD, 1922 a 1b +
Ophrydium f le x i le  nov. spec. a 1b, 2 , 3 ++
Ophryoglena fla va  EHRENBERG, 1833 a 1b +
Ophryoglena minima nov. spec. a 1b, 3 +
Ophryoglena u tr ic u la r ia e  KAHL, 1931 a 1b ++
Oxytricha balladyna (KAHL, 1935) nom. a 2 ++
Oxytricha ferruginea STEIN, 1859 b 2 +
Oxytricha longa GELEI & SZABADOS, 1950 a 3 +
Oxytricha setigera STOKES, 1891 , 3 ++
Oxytricha te n e lla  nov. spec. +
Papi 1lorhabdos carches ii FOISSNER, 1984 a, 1b, 2 , 3 ■h+
Parach ilodone lla  d is ty la  WILBERT, 1971 a, 3 +
Paraenchelys s p ir a l is  FOISSNER, 1983 a. 1b, 2 , 3 ++
Paramecium bursaria (EHRENBERG, 1831) a, 3 +
Paramecium caudatum EHRENBERG, 1838 b, 2 , 3 ++
Paramecium trich ium  STOKES, 1885 a, 3 +
Paranophrys thompsoni DIDIER & WILBERT, 1976 a, 1b, 2 , 3 ++++
Pa ravo rt ic e lla  sp. a, 1b, 2 , 3 ++
Ph ia lin a  pupula (MÜLLER, 1786) a, 1b, 3 +
Ph ia lin a  vertens STOKES, 1885) a, 1b, 3 ++
Ph ila s te r id es  armata (KAHL, 1926) a, 1b, 2 , 3 +++
Placus longinucleatus nov. spec. a, 1b +
P la tyco la  truncata (FROMENTEL, 1874) a 1b, 2 , 3 ++++

99
100
149
159
160
159
41

157
36
39
40
36

111
56
48
58
54
48
56
57
51
50
54
61
63
65
61
23

140
139
142
105
106
101

166
162
162
164
166
23
99
21

107
107
107
114
140
35
35

112
19

143
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Pleuronema coronatum KENT, 1881 1 a, 1b, 2 , 3 ++++

Pseudochilodonopsis a lg ivo ra  (KAHL, 1931) 1a, 2 +
Pseudochilodonopsis m u tab ilis  FOISSNER, 1979 1a, 1b, 2 , 3 ++
Pseudochilodonopsis s im ilis  nov. spec. 1a, 1b, 3 ++

Pseudoprorodon emmae (BERGH, 1896) 1a, 1b ++
Pseudovortice lla  chlamydophora (PENARD,1922)n.c 1 a, 1b ,2 ,3 +++

Pseudovortice lla  monilata (TATEM, 1870) 1a, 1b, 2 , 3 ++++

Pseudovortice lla  nana nov. spec. 1a, 1b, 2 , 3 +++
Pseudovortice lla  quadrata FOISSNER, 1979 1a, 1b +

Pseudovortice lla  sphagni FOISSNER & SCHIFFM.19741a, 1b, 3 +

Pseudovortice lla  v e s t ita  (STOKES, 1883) n.c. 1a, 1b, 2 , 3 ++++
Spirostomum minus ROUX, 1901 1a. +

Stentor igneus EHRENBERG, 1838 1a, 1b, 2 , 3 ++

Stentor m ultiform is (MÜLLER, 1786) 2 +
Stentor polymorphus (MÜLLER, 1773) 1a, 1b, 2 , 3 ++

Stentor roese li EHRENBERG, 1835 1a, 1b, 2 , 3 ++++

S tich o tricha  m ultinucleata nov. spec. 1a, 1 b , 2 , 3 ++
S trob ilid ium  gyrans (STOKES, 1887) 1a, 3 +

Stylonychia m ytilus EHRENBERG, 1838 1a, 1b, 2 , 3 +++

Stylonychia vorax STOKES, 1885 1a, 1b, 2 , 3 ++
Tachysoma p e ll io n e lla  (MÜLLER, 1786) 1a, 1b, 2 , 3 ++++

Tetrahymena bergeri ROQUE et a l. ,  1970 1 a +

Tetrahymena pyrifo rm is (EHRENBERG, 1830) 1a, 1b, 3 +
Tetrahymena rostrata (KAHL, 1926) 1a +

Thigmogaster nanus nov. spec. 1a, 1b, 2 , 3 ++

Tintinn id ium  emarginatum (MASKELL, 1888) nov .c 1 a, 1b, 2 , 3 +++
Trache lius ovum EHRENBERG, 1831 1 a , 1b, 2 , 3 ++

Trichodina pediculus EHRENBERG, 1830 1a, 1b, 3 ++

Trithigmostoma cu cu llu lu s  (MÜLLER, 1786) 1 a, +
T ro c h il ia  minuta (ROUX, 1901) 1a, 1b, 2 , 3 ++++

Urocentrum turbo (MÜLLER, 1786) 2 +

Uroleptus caudatus (STOKES, 1886) 1a, 1b, 2 , 3 ++
Urosty la grandis EHRENBERG, 1838 1 a , 1b, 2 , 3 ++

Urotricha co r lis s ia n a  nov. spec. 1b +

Urotricha d is co lo r KAHL, 1931 1a, 1b, 3 ++
Urotricha globosa SCHEWIAK0FF, 1893 1a, 1b, 3 ++

Urotricha va lida  nov. spec. 1a, ++

Urozona buetsch li SCHEWIAKOFF, 1889 1 a +
Vag in ico la  ce ra tophy lli PENARD, 1922 1 a , 1b, 2 , 3 +++ +

V o r t ic e l la  aequ ilata KAHL, 1931 1b +

V o r t ic e l la  alba FR0MENTEL, 1874 1b +
V o r t ic e l la  bivacuolum nov. spec. 1a, 1b, 2 , 3 ++

V o r t ic e l la  campanula EHRENBERG, 1831 1 a , 1b, 2 , 3 ++++

V o r t ic e l la  conoch ili STOKES, 1888 1a, 1b, 3 ++
V o r t ic e l la  conva lla r ia  LINNE, 1758 1a, 1b, 2 , 3 ++++

V o r t ic e l la  conva lla r ia  compacta NENNINGER, 1948 1a, 1b, 2 , 3 ++++

V o r t ic e l la  cup ife ra  KAHL, 1931 1a, 1b, 2 , 3 ++++
V o r t ic e l la  lemnae STOKES, 1886 1a, 1b, 2 , 3 +++

V o r t ic e l la  lim netis  STOKES, 1885 1a, 1b, 2 , 3 ++ +

V o r t ic e l la  microstoma EHRENBERG, 1830 1a, 2 , 3 +
V o r t ic e lla  octava STOKES, 1887, 1a, 1b, 2 , 3 ++ +

V o r t ic e l la  p icta  (EHRENBERG, 1831) 1a, 1b, 2 , 3 ++++

116
92
94
92
32

132
134
136
135
133
137
145
147
147
147
147
155
150
170
170
170
99

100
100
96

151
43

144
94
97

111

157
157
16
12

10
14

114
143
122

119
124
124
125
124
125
131
122

127
128
128
118
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V o r t ic e lla  platysoma STOKES, 1887 1a, 1b, 2 , 3 ++++ 120
V o r t ic e lla  s im il is  STOKES, 1887 1a, 1b, 2 , 3 ++++ 130
V o r t ic e lla  spu rip ic ta  nov. spec. 1a, 1b + 131
Zoothamnium hentscheli KAHL, 1931 1a, 1b, 2 , 3 ++++ 138
Zoothamnium simplex KENT, 1881 1a, 1b, 3 ++ 138
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Verwendete Abkürzungen: Max Maximum, Min Minimum, n Stichprobenan

zahl, Sx Standardabweichung, Sx Standardfehler des arithmetischen Mittels, 

V Variabilitätskoeffizient, x arithmetisches Mittel, nicht berechnet

Tabe lle  2: Biometrische Charak teris tik  von Urotricha co r l is s iana  (obere 
Z e ile ) und Urotricha valida (untere Z e ile ). A lle  Daten basieren auf protar
gol imprägnierten Individuen.

Merkmal Min Max x Sx Sx V n

Länge in um 25 33 30.4 1.74 0.58 5.7 9
52 63 55.6 3.74 1.41 6.7 7

B re ite  in pm 17 22 19.8 1.72 0.57 8.7 9
43 55 50.4 2.57 0.97 5. 1 7

Anzahl der BK-Paare ca. 16 2
der Klappen ca. 50 2

Anzahl der Dorsal 3 3 3 0 0 0 3
bürsten 3 3 3 0 0 0 4

Anzahl der Ma 1 I 1 0 0 0 9
1 2 1 . 1 0.38 0. 14 33.1 7

Anzahl der Mi 1 1 1 0 0 0 5
1 1 1 0 0 0 7

Anzahl der Somakineten 42 51 46.6 2.79 0.93 6.0 9
76 87 81.0 3.79 1.43 4.67 7

Anzahl der BK/10 um
12 15 13.3 1.03 0.40 7.8 6

Länge des Ma in (im 7 10 7.8 1.09 0.36 14.1 9
26 33 30.0 2.16 0.82 7.2 7

B re ite  des Ma in Mm 6 8 6.8 0.67 0.22 9.8 9
12 16 13.4 1.40 0.53 10.4 7

Länge der Cauda lc ilien ca. 20
in lim 10 13

Länge der Somacilien 9 11
in  pm 8 11
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Tabelle 3: Biometrische Charak teristik  von Foissnerides heiiophagus  (obere 
Z e ile ) , Pseudoprorodon emmae (m itt le re  Z e ile ) und Fuscheria la cus t r is  (untere 
Z e ile ) . A l le  Daten basieren auf protargolim prägnierten Individuen.

Merkmal Min Max X Sx Sx V n

Länge in îm 74 90 81.7 4.66 1.29 5.71 13
1 1 2 146 132.9 10.55 3.52 7.9 9
37 49 42.2 4.62 1.89 10.9 6

Bre ite  in um 16 28 19.4 3.38 0.94 17.4 13
49 84 59.9 10.83 3.61 18.1 9
21 24 2 2 . 2 1.47 0.60 6.7 6

Länge des Ma in um 25 39 31.4 4.30 1.36 13.7 1 0

(nur fü r Einkern-
Individuen)

B re ite  des Ma in jim 9 13 10.7 1.63 0.67 15.3 6

8 11 9.6 1.35 0.43 14.1 1 0

6 8 6.7 0.82 0.33 12.3 6

Anzahl der Bürsten 6 13 8.8 1.99 0.60 2 2 . 6 11

> 2 0

2 2 2 0 0 0 4

Anzahl der Ma 1 4? 1 . 2 0.58 0.15 45.8 16
8 1 2 9.6 1.37 0.41 0.14 11

1 1 1 0 0 0 6

Anzahl der Mi 1 3 1 . 2 0.60 0.17 48.7 13
2 8 5.3 2 . 0 0 0.60 38.0 11

1 1 1 0 0 0 6

Anzahl der Somakineten 21 29 25.2 2.98 0 . 8 6 1 1 . 8 1 2

( in k l.  Dorsalbürsten ) 88 114 101.7 8.89 3.14 8.7 8
2 2 30 24.8 2 . 6 6 0.84 10.7 1 0

Anzahl der somatischen
Trichocystengruppen 5 7 5.3 0.65 0.15 12.4 19

Anzahl der Exkretions- 3 5 3
Pori 3 5 4

1 1
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Tabelle 4: Verg le ich  ähn licher Lacrymaria-Species. Länge in vivo; d ie  übrigen 
Daten basieren auf protargolim prägnierten Individuen. P .I, II Population I,
I I .

Merkmal L. o lo r L. nana L. binuc-  
leata P.I

L. binucleata  
P .II

Länge in vivo 
in pm (schwimmend)

150-300 40-60 50-80 40-60

Anzahl der SK 13-15 11 8-9 1 0- 12

Anzahl der CV 2 1 1 1

Anzahl der Ma 2 1 2 2

Anzahl der Mi 1 1 1 1

Anzahl der BK 
je  10 pm in 
der Körpermitte

8-13 13-16 6-9 15-20

G esta lt der Ma kugel nieren kugel kugel
förmig förmig förmig förmig

Anordnung der BK eng eng locker sehr eng

Trichocysten stab n icht nicht n icht
im Körper förmig sich tbar s ich tbar s ich tbar

Form des rundlich rundlich deu tlich deu tlich
Hinterendes 

Anzahl der

zugespitzt

2-3

zugespitzt zugespitzt zugespitzt

1
Pori der CV

13 4 3 5
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Tabe lle  5: Verg le ich  von ähnlichen Di leptus-Species. Zusammengestellt nach 
den Angaben von DINGFELDER* (1962), DRAGESCO** (1963 ), DRZWINSKA et al.***
(1987) und eigenen Ergebnissen (e.E .). KL =Körperlänge ( in k l.  Rüssel), Ex 
Extrusomen, Länge in um.

Species Habitat Länge Anzahl Abzahl Länge Rüssel
in vivo der Ma der SK der Ex / KL

Dileptus  Süß- 180-320 40-90 14-16 1 / 3
v isscher i Wasser
DRAGESCO 1963
Dileptus  Meer 800-1000 70-80 40 1 / 3
estuarinus
DRAGESCO 1960

Dileptus  Meer 200-300 60-70 1 / 2
thononensis b is
DRAGESCO 1960 1 / 3

Dileptus  Süß- 200-700** 200-600 44* 1 / 2
m argar it i fe r  wasser 155-220* 24-61*** b is
EHRENBERG 1838 1 / 3

Dileptus  Süß- 350-600 100 1 / 2
jones i wasser b is
DRAGESCO 1963 1 / 3

Dileptus  
jones i 
(e.E.)

SÜß- 300-500 ca. 70- 28-34 4-5 1 / 3
wasser 100
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Tabelle 6: Biometrische Charakteristik von A cine ria  punctata Stamm I (obere
Zeile), Stamm II (untere Zeile). Alle Daten basieren auf protargolimprägnier

ten Individuen. AE Apikalextrusomen.

Merkmal Min Max Sx Sx V n

Länge in um 65 79 69.2 3.37 1.38 4.9 6
104 132 3

B re ite  in um 36 48 43.7 4.13 1.69 9.5 6
21 28 3

Anzahl der Ma 2 2 2 0 0 0 6
2 2 2 3

Anzahl der Mi 1 1 1 0 0 0 6
1 1 1  3

Länge des Ma in um 15 22 20.2 3.30 0.95 16.4 12
1 1 1 8  5

Anzahl der BK-Paare 12 23 18.1 3.53 1.34 19.5 6
der DB 17 22 2

Anzahl der SK der 6 7 6.13 0.35 0.13 5.8 6
linken Seite 6 6 6 2
( in k l.  PK3 & DB)

Anzahl der SK der 24 28 26.6 1.33 0.45 5.0 6
rechten Seite 21 25 3
( in k l.  PK1 & PK2)
Anzahl der CV 1 1 1 0 0 0 6
(ein CV-Komplex 1 1 1  3
a ls  eine CV)
Länge der Ex in um 6 14

8 13
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Tabe lle  7: Biometrische C harak teris tik  von Litonotus angu i l la  (1. Z e ile ), 
Litonotus t r ique te r  (2. Z e ile ) , Litonotus obtusus (3. Z e ile ) und Litonotus  
f a s c io la  (4. Z e ile ) . A l le  Daten von protargolim prägnierten Individuen.

Merkmal Min Max x Sx Sx V n

Länge in lim 110 216 156.6 39.24 11.33 25.2 12
43 60 55.2 5.17 1.49 9.3 12
59 84 68.2 16.92 4.37 24.8 15
70 97 79.7 20.36 5.65 29.2 13

Bre ite  in 21 44 31.8 7.86 2.48 24.7 10
17 23 19.5 2.39 0.69 12.3 12
12 15 13.1 1 . 1 0 0.29 8.4 15
12 18 14.1 1.93 0.48 13.7 13

Länge des Ma in pm 10 17 14.1 1.98 0.57 14.0 12
7 9 7.8 0.98 0.40 12.6 6
8 15 12.9 3.03 0.96 23.5 11
4 7 5.7 1.34 0.42 23.4 10

Anzahl der Ma 2 2 2 0 0 0 12
2 2 2 0 0 0 12
2 2 2 0 0 0 15
2 2 2 0 0 0 13

Anzahl der Mi 1 1 1 0 0 0 12
1 1 1 0 0 0 12
1 1 1 0 0 0 15
1 1 1 0 0 0 13

Anzahl der SK der 5 5 5 0 0 0 12
linken Seite 5 6 5.7 0.50 0.17 8.8 9
( in k l.  DB, PK3) 5 5 5 0 0 0 15

5 5 5 0 0 0 13

Anzahl der SK der 10 12 10.6 0.76 0.20 7.2 14
rechten Seite 7 8 7.4 0.53 0.18 7.1 9
( in k l.  PK1, 2) 6 8 6.9 0.29 0.06 4.3 24

6 8 6.8 1.29 0.31 18.9 17

Anzahl der CV 1 1 1 0 0 0 14
1 1 1 0 0 0 15
1 1 1 0 0 0 24
1 1 1 0 0 0 17
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Tabe lle  8: Biometrische C harak te ris tik  von Litonotus loxophylloides  (1. Zei
le ) , Litonotus uninucleatus (2. Z e ile ) , Litonotus bonnensis (3. Z e ile ) und 
Litonotus minisculus  (4. Z e ile ) . A l le  Daten von protargolim prägnierten In d iv i
duen. PK1-3 pe r io ra le  Kineten.

Merkmal Min Max X Sx Sx V n

Länge in um 38 59 47.7 7.80 2.95 16.4 9
28 40 34.6 3.80 1.34 10.9 7
34 65 52.0 10.29 3.10 19.8 11
24 37 28.5 10.86 3.14 38.1 14

B re ite  in pm 11
10

17
14

13.2 2.15 0.72 16.3 9

10
7

18
10

12.9 2.17 0.77 16.8 11

Anzahl der Ma 1 1 1 0 0 0 14
1 1 1 0 0 0 8
1 1 1 0 0 0 11
2 2 2 0 0 0 14

Anzahl der Mi 1 2 1 . 2 0.58 0. 15 47.7 14
1 1 1 0 0 0 8
1 1 1 0 0 0 11
1 1 1 0 0 0 14

Anzahl der SK der 5 6 5.1 0.27 0.07 5.3 14
linken Seite 5 5 5 0 0 0 8
( in k l.  DB und PK3) 6 6 6 0 0 0 8

5 5 5 0 0 0 12

Anzahl der SK der 5 6 5.7 0.46 0. 1 2 8.0 15
rechten Seite 5 6 5.6 0.51 0 . 18 9.2 8
( in k l.  PK1, 2) 7 8 7.87 0.35 0.13 4.5 8

4 5 4.73 0.47 0. 14 9.9 11

Anzahl der CV 1 I 1 0 0 0 1 5.
1 I 1 0 0 0 8
1 I 1 0 0 0 11
1 1 1 0 0 0 14
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Tabe lle  9: Biometrische Charak teris tik  von Loxophyllum carinatum (erste Zei
le ) , Loxophyllum semilunare (zweite Z e ile ) , Loxophyllum u t r icu la r ia e  (d r it te  
Ze ile) und Loxophyllum meleagris ( le tz te  Z e ile ). A l le  Daten basieren auf prot
argol imprägnierten Individuen. PK1-3 1., 2., 3. pe r io ra le  Kinete.

Merkmal Min Max X Sx Sx V n

Länge in um 98 169 4
44 82 66.7 11.33 3.14 17.0 13
165 264 199.6 28.92 8.35 14.5 12
270 345 302.5 21.91 6.60 7.2 21

Bre ite  in um 29 45 4
12 19 14.8 2.17 0.72 14.6 9
44 62 53.8 5.43 1.72 10.1 12
47 70 55.25 6.58 1.90 11.91 21

Anzahl der CV 1 1 1 0 0 0 5
1 1 1 0 0 0 13
2 2 2 0 0 0 20
1 1 1 0 0 0 15

Anzahl der Ma 2 2 2 0 0 0 5
2 2 2 0 0 0 13
2 2 2 0 0 0 20
13 20 15,1 1,32 0,37 8,7 13

Anzahl der Mi 1 1 1 0 0 0 4
1 1 1 0 0 0 13
1 2 1.05 0.22 0.05 21.3 20
6 24 8,7 3,04 1 ,01 34,6 9

Anzahl der SK der 5 5 5 0 0 0 4
linken Seite 5 5 5 0 0 0 10
( in k l. DB und PK3) 7 7 7 0 0 0 11

9 11 9,6 0,92 0,33 9,5 18
Anzahl der SK der 9 11 4
rechten Seite 6 7 6.9 0.32 0 . 1 1 4.6 10
( in k l. PK1, 2) 17 21 18.2 1.54 0.46 8.4 11

19 23 21,3 1,60 0,46 4,7 25
Länge des Ma in um 12 16 13.5 0.85 0.28 6.3 8

8 13 9.8 1.56 0.52 15.9 10
13 17 14.8 2.49 0.72 16.9 14
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Tabelle 10: Biometrische Charak teris tik  von Amphileptus a g i l i s  (obere Z e ile ), 
Amphi leptus a f f i n i s  (m itt le re  Z e ile ) und Amphi leptus fa lcatus  (untere Z e ile ). 
A l le  Daten basieren auf protargolim prägnierten Individuen. PK1-3 1., 2., 3.
p e r io ra le  Kinete.

Merkmal Min Max X Sx Sx V n

Länge in pm 31 54 40.3 8.22 2.60 20.2 10
74 124 96.3 16.4 5.47 17.0 9
27 66 41.6 12.48 4.16 30.8 9

B re ite  in um 17 25 20.2 5.03 1.59 24.9 10
14 17 14.6 1 . 1 1 0.42 10.4 7
14 30 27.9 6.03 2.01 21 . 6 9

Länge des Ma in |im 6 8 7.2 1 .02 0.29 14.2 10
7 12 8.6 1.3 0.38 15.1 12
11 19 16.2 3.49 1.16 19.2 9

B re ite  des Ma in um 6 8
5 7 5.5 0.69 0.20 12.6 12
7 14 10.8 3.52 1.17 32.6 9

Anzahl der Ma 2 2 2 0 0 0 10
2 2 2 0 0 0 9
1 1 1 0 0 0 9

Anzahl der Mi 1 1 1 0 0 0 10
1 1 1 0 0 0 9
1 2 (?) 1 . 1 0.33 0. 11 30.3 9

Anzahl der BK-Paare 5 14 9.4 5
der DB

12 17 4

Anzahl der SK der 8 11 8.4 0.70 0.22 8.3 10
rechten Seite 13 18 15.9 2.53 0.89 15.9 7
( in k l.  PK1, 2) 12 17 15.0 1.94 0.65 12.9 9

Anzahl der SK der 5 5 5 0 0 0 10
linken Seite 5 6 5.9 0.30 0.14 6.4 7
( in k l.  DB & PK3) 5 6 5.29 0.49 0.18 9.2 7

Länge der 4 5
Extrusomen in um 10 13

3 4
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Tabelle 11: Biometrische Charakteristik von Amphileptus fusidens Stamm I (obe
re Zeile) und Stamm II (untere Zeile). Alle Daten von protargolimprägnierten

Individuen. PK1-2 1., 2. periorale Kinete.

Merkmal Min Max X Sx SX V n

Länge in tim 36 56 44.9 5.03 1.78 1 1 . 2 8
64 109 79.2 13.02 5.32 16.5 6

Bre ite  in um 9 12 10.2 1.48 0.56 13.2 7
12 18 14.3 2.42 0.99 16.9 6

Anzahl der SK der 8 10 8.2 0.92 0.28 1 1 . 2 11
rechten Seite 10 14 10.7 2.25 0.92 2 1 . 1 6
( in k l.  PK1, 2)

Anzahl der SK der 4 5 4.83 0.41 0.16 8.5 7
linken Seite 4 5 5
( in k l. DB)

Anzahl der Ma 2 2 2 0 0 0 11
2 2 2 0 0 0 6

Anzahl der Mi 1 1 1 0 0 0 11
1 1 1 0 0 0 6

Anzahl der CV 1 1 1 0 0 0 11
1 1 1 0 0 0 6

Anzahl der BK-Paare 5 9
der DB 12 14 2
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Tabelle 12: Biometrische Charakteristik von Amphileptus parafusidens Stamm I
(obere Zeile) und Stamm II (untere Zeile). Alle Daten basieren auf protargol-

imprägnierten Individuen. PK1-2 1., 2. periorale Kinete.

Merkmal Min Max X SX Sx V n

Länge in pm 35 51 44.2 6.22 2.35 14.1 7
61 84 71.8 12.23 4.08 17.3 9

Bre ite  in um 7 9 7.8 0.67 0.27 8.6 7
13 16 14.1 2.09 0.85 14.8 6

Länge der Extrusomen 1 2
in  um 2 3

Länge der Ma in pm 4 5
4 6

Anzahl der Ma 2 2 2 0 0 0 7
2 2 2 0 0 0 9

Anzahl der Mi 1 1 1 0 0 0 7
1 1 1 0 0 0 9

Anzahl der SK der 4 5 4.1 0.19 0.08 4.6 7
linken Seite 4 5 4.2 0.41 0.17 9.9 6
( in k l.  DB)

Anzahl der SK der 8 11 9.3 1.38 0.52 14.9 6
rechten Seite 11 15 13.3 1.75 0.71 13.2 9
( in k l.  PK1.2)

Anzahl der BK-Paare 14 18 16.5 4
der DB 20 23 3

Anzahl der CV 1 1 1 0 0 0 7
1 1 1 0 0 0 9
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Tabelle 13: Biometrische Charak teris tik  von Amphileptus pleurosigma Stamm I 
(1. Z e ile ) , Stamm II (2. Z e ile ) , Amphi leptus procerus (3. Ze ile ) und Amphi
leptus proceroformis (4. Z e ile ). A lle  Daten basieren auf protargolim prägnier
ten Individuen. PK1,2 1. und 2. pe r io ra le  Kinete.

Merkmal Min Max X Sx Sx V n

Länge in um 90 191 173.1 43.6 10.9 25.5 9
204 367 298.6 38.27 10.61 12.8 14
362 689 542.7 98.82 31.25 18.2 10
103 328 169.6 39.83 10.28 23.5 15

Bre ite  in m̂ 45 59 50.0 5.58 1.86 1 1 . 1 9
32 65 47.6 23.70 6.34 49.8 14
68 112 84.8 17.29 5.47 20.4 10
28 53 35.1 10.95 3.16 31.2 15

Länge der Extrusomen 6 12
in um 11 16

12 18
7 9

Anzahl der Ma 2 2 2 0 0 0 14
2 2 2 0 0 0 19
1 2 1.89 0.33 0. 1 1 176 9
1 2 1.94 0.25 0.06 12.9 16

Anzahl der Mi 2 2 2 0 0 0 14
1 2 1.84 0.38 0.09 20.3 19
1 3 1.3 0.67 0.21 51.9 9
1 1 1 0 0 0 16

Anzahl der SK der 28 34 29.3 2.26 0.72 7.7 10
rechten Seite 28 37 32.0 3.13 0.91 9.79 12
( in k l.  PK1,2) 36 47 40.8 3.22 0.97 7.9 11

14 26 17.0 2.05 0.46 1 2 . 2 20

Anzahl der SK der 6 7 6.3 2.55 0.64 34.9 16
linken Seite 6 8 7.4 0.90 0.26 1 2 . 2 12
( in k l.  DB) 11 15 13.9 0.99 0.27 7.2 15

5 6 5.1 0.33 0.08 6.5 17

Länge des Ma in um 12 18 16.2 2.44 0.77 15.1 10
(nur fü r 2-Kern- 15 23 16.8 4.27 1.51 25.4 8
Individuen) 19 30 23.9 3.76 1.04 15.8 13

11 18 15.2 2.56 0.64 16.9 16

Abstand zwischen 5 27 13.5 8.81 2.79 56.8 10
Ma-Teilen in um •11 34 23.5 5.68 1.47 24.2 15

0 0
0 9 2.4 2.92 0.76 12 1 . 8 15
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Tabelle 14: Biometrische Charak teris tik  von Amphileptus fus iform is  (obere Zei
le ) , Amphi leptus meiianus (m itt le re  Z e ile ) und Amphi leptus ensiformis  (untere 
Z e ile ) . A l le  Daten basieren auf protargolim prägnierten Individuen. PK1,2 1.,
2. pe r io ra le  Kineten.

Merkmal Min Max X Sx Sx V n

Länge in um 33 48 40.0 4
161 185 174.3 7.63 3.12 4.4 6
90 132 116.2 15.16 6.19 13.1 6

Bre ite  in um 11 15 13.3 4
24 29 25.9 2.04 0.77 7.9 6
24 37 30.7 4.97 2.03 16.2 6

Länge des Ma in jim 6 7 6.8 0.46 0.16 6.9 8
12 16 13.8 1 .20 0.38 8.7 10
11 16 13.4 1.73 0.50 12.9 12

Anzahl der Ma 2 2 2 4
2 2 2 0 0 0 6
2 2 2 0 0 0 6

Anzahl der Mi 1 1 1 4
1 1 1 0 0 0 6
1 1 1 0 0 0 6

Länge der Extrusomen 6 8
in  um 2 3

6 8

Anzahl der CV 4 7 4
1 1 1 0 0 0 6
4 8 6

Anzahl der SK der 6 6 6 0 0 0 4
linken Seite 5 6 5.2 0.41 0.17 7.9 6
( in k l. DB) 5 6 3

Anzahl der SK der 10 14 4
rechten Seite 17 23 19.8 2.23 0.91 1 1 . 2 6
( in k l.  PK1,3) 18 22 19.3 1.51 0.62 7.8 6
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Tabelle 15: Biometrische Charakteristik von Chilodontopsis p lanicaudata (obere
Zeile) und Chilodontopsis depressa (untere Zeile). Alle Daten basieren auf

protargolimprägnierten Individuen. Cio = Ci 1ienorganellen.

Merkmal Min Max x Sx Sx V n

Länge in um 28
54

36
68

31.5
60.6

2.67
4.36

0.95
1.45

8.4
7.2

B re ite  in um 12

28
17
35

14.6
31.9

1.51
1.97

0.53
0.66

10.3
6.2

Anzahl der Cio des 
Synhymeniums

17
27

20
32 29.8 1.72 0.57 5.8

Anzahl der SK der 
Ven tra lse ite

16
22

21
30

17.7
24.8

1.78
2.95

0.67
0.98

9.9
11.9

Anzahl der SK der 
Dorsa lse ite

11
12

9.2
8.84

1.48
1.86

0.56
0.62

16.1
21.2

Länge des Ma in um 6
12

8
15

7.4 0.75 0.26 10.1

Bre ite  des Ma in um 5
11

6

13
5.3 0.46 0.16 8.8

Anzahl der CV

Anzahl der Ma

Anzahl der Mi

Anzahl der Reusen
stäbe

11
14

13
15

1.5
4.7

Anzahl der verkürzten 
SK der Ven tra lse ite

5.4 0.54 0.20 9.9
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Tabelle 16: Biometrische Charakteristik von Thigmogaster nanus (obere Zeile)
und Pseudochi lodonopsis a lg ivo ra (untere Zeile). Alle Daten von protargolim

prägnierten Individuen.

Merkmal Min Max X Sx Sx V n

Länge in um 17 25 20,4 2,31 0,62 11,3 14
38 51 3

B re ite  in um 13 18 15,5 1,45 0,39 9,4 14
33 42 3

Länge des Ma in um 8 10 9,1 0,93 0,31 10,2 9
12 14 3

B re ite  des Ma in um 7 8 7,2 0,44 0,15 6,1 9
8 9 3

Anzahl der linken SK 5 5 5 0 0 0 14
der Ven tra lse ite 6 6 6 3

Anzahl der rechten SK 5 5 5 0 0 0 14
der V en tra lse ite 5 5 5 3

Anzahl der Stäbe des 8 10 8,8 0,71 0,25 8,1 8
Reusenapparates 14 16 3

Anzahl der CV 2 2 2 0 0 0 14
2 2 2 3

Anzahl der BK der 2 2 2 0 0 0 9
Dorsalbürste 14 15 3

Anzahl der peripheren 0 1 0,8 0,43 0 , 1 1 54,2 14
Kineten 1 1 1 3
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Tabe lle  17: Verg le ich  der Pseudochi lodonopsis-Arten. Zusammengestellt nach 
FOISSNER* (1981 ), PACKROFF** (1988) und eigenen Ergebnissen (e .E .). LSK 
lin ke  Somakineten der V en tra lse ite , PrK Praeoralkinete, RS Reusenstäbe, 
RSK rechte Somakineten der Ven tra lse ite . ( Nr. 1 P. s im i l is ;  Nr. 2 P. 
p iscato r is ;  N r.3 P. k lo ibe r i;  N r.4 P.alg ivora;  N r.5 Nr. 6 P. m utab i l is ; 
N r.7 P. polyvacuolata; N r . 8 P. labiata)

Merkmal Nr1
(e.E.)

Nr2* Nr3* Nr4* Nr5* Nr6
(e.E.)

Nr7* Nr8
**

Länge 
1n um

50-80 60-70 65-80 50-70 35-70 55-75 50-80 ca.
100

Anzahl 
der RS

16-18 ca. 20 ca. 24 ca. 14 ca. 15 14-17 ca. 20 12-
13

Anzahl 
der LSK

7-8 6 6 6 6 6 6-8 6

Anzahl 
der RSK

5 5 5 5 5 5 6-8 5

Anzahl 
der BK 
der DB-

8-10 13-16 16-20 8-10 4-6 2-6 ca . 22 8-9

Anzahl 
der PrK

5-6 4 4 4 4 4 5-6 4

Anzahl 
der CV

2 2 2 2 2 2 3-6 2

Zooch- 
lo re lle n

ohne ohne ohne vor
handen

ohne ohne ohne ohne

Form des ge ver ver ge ge ge ge schwanz
H in ter
endes

rundet schmä
le r t

schmä
le r t

rundet rundet rundet rundet förmig
zuge
sp itz t

Form des unre regel regel regel unre unre unre regel
Dorsal
körpers
n

ge l
mäßig
18

mäßig mäßig mäßig gel
mäßig

g e l
mäßig
10

ge l
mäßig

mäßig
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Tabe lle  18: Verg le ich  von einigen Ophryoglena-Arten. Zusammengestellt nach 
Angaben von PACKROFF* (1988) und eigenen Ergebnissen (e .E .). A lle  Daten basie
ren auf p rotargo l- oder nach CHATTON-LWOFF-imprägnierten Individuen. PF P ig 
mentfleck; P I ,I I  Population 1,11; PK postorale Kineten.

Merkmal
0.
minima
(e.E.)

0. utr icu -  
lariae  
P I(e .E .)

0. u tn cu -  
la r iae  
P I I ( e .E .)

0.
inquieta
(*)

O.
flava
(e.E.)

Länge in pn 46-56 112-153 64-91 105-185 278-334
B re ite  in pm 12-17 20-36 38-58 35-66 c a .150
Länge des 
Ma in um

13-18 49-86 56-70 71-97

B re ite  des 
Ma in um

6-12 16-30 20-28 48-72

Lage der h interes in der h interes hinteres vorn und
CV 1/3—1/4 M itte 1/3 1/3 hinten
Anzahl 
der Mi

1 1 1 -2 1

Anzahl der 
Cauda lc i1ien

mehrere 1 1 1 0

Anzahl 
der SK

41-66 86-122 80-113 84-104 ca .230- 
260

Anzahl 
der PK

3-4 7-13 6-8 4-5 11-15

Anzahl 
der CV

1 1 1 1 2

Anzahl der 
Pori der CV

1-3 3-5 3-6 ca. 3

Anzahl der 
BK/10 um in 
Körpermitte

7-9 16-20 16-18 19-22

Bewegung mäßig sehr sehr mäßig mäßig
schnei 1 schnei 1 schnei 1 schnei 1 schnei 1

besondere Tr n ich t Tr sehr Tr n icht mit präo Tr sehr
Merkmale
Körperfarbe

deu tlich  
fa rb los

d eu tlich  
g e lb lich

zu sehen ralem PF d eu tlich  
g e lb lich
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Tabelle 19: Biometrische Charakteristik von Frontonia ambigua (obere Zeile)
und Frontonia obtusa (untere Zeile). Alle Daten basieren auf nach CHATTON-

LWOFF- und protargolimprägnierten Individuen. P1-3 =1., 2., 3. Peniculus.

Merkmal Min Max X Sx Sx V n

Länge in tim 92 107 86,3 11,23 9,24 13,1 12
80 89 3

Bre ite  in um 39 68 53,5 10,62 3,36 19,9 10
68 77 3

Länge des Ma in Mm 25 38 29,1 4,02 1,16 13,9 12
58 66 3

B re ite  des Ma in Mm 13 20 16,3 2,61 0,75 15,9 12
31 36 3

Länge des Mi in Mm 4 6 4,8 0,97 0,28 20,3 12

Länge der P1 in pm 18 24 20,4 1,78 0,51 8,7 12
ca. 62 3

Länge der P2 in um 17 22 18,9 1,62 0,47 8,6 12
ca. 59 3

Länge der P3 in um 14 18 15,2 1,23 0,39 7,6 10
ca. 50 3

Anzahl der 3 3 3 0 0 0 12
Vestibu lärk ineten 9 9 9 3

Anzahl der Pori 2 4 5
der CV

Anzahl der BK-Reihen 4 5 4,2 0,39 0, 11 9,3 12
des P1 7 8 3

Anzahl der BK-Reihen 4 4 4 0 0 0 12
des P2 6 7 3

Anzahl der BK-Reihen 4 4 4 12
des P3 3 4 3

Anzahl der SK ( in k l . 69 85 77,1 4,86 1,62 6,3 9
postora ler Kineten) 85 92 3
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Tabe lle  20: Biometrische C harak te ris tik  von Lembadion lucens und Lembadion 
magnum. Länge und B re ite  in v ivo, d ie übrigen Daten sind von protargolimpräg
n ierten Individuen (e .E .). Zusammengestellt nach DRAGESCO* (1970), PÄTSCH**
(1974) und eigenen Ergebnissen (e.E .)

Merkmal
L. lucens 
*

L. lucens 
(e.E.)

L .magnum 
**

L .magnum 
*

Länge in vivo in um 60-75 55-70 90-110 100-200
B re ite  in vivo in um 40-50 130
Länge in um 43-54
B re ite  in um 23-33
Länge der Polykineten in um 35-40
Länge der Mundöffnung in um 30-40 31-37 ca .72-88
Länge des Ma in um 20 21-33 26-32
B re ite  des Ma in um 7-9
Länge des Mi in um 3 3-4 3-5
Anzahl der SK der 10-14 12-14 18-24
V en tra lse ite
Anzahl der SK der 15-16 17-20 ca. 30 29-34
Dorsa lse ite
Anzahl der Cauda lc ilien 7-11 26-32

Tabe lle  21: Morphologische und biometrischei Charak teris tik  von Paranophrys
thompsoni, Phi Tastendes armata, Cyclidium muscicola und Cyclidium bonneti. 
Zusammengestellt nach Angaben von DIDIER & WILBERT*(1976), GROLIERE ** (1980), 
NIESSEN*** (1984) und eigenen Ergebnissen (e.E .). M1-3 1., 2., 3. Membran,
SK-n le tz te  Somakinete.

Merkmal
Parano
phrys 
thomp- 
son i*

Parano
phrys 
thomp- 
soni e.E,

Phi las
tendes  
armata 

e.E.

C y c l i 
dium
muscico- 
la e.E.

C yc l i 
dium
bonne-
t 7***

Cyc1id i-  
um
bonneti 
**

Länge in um 40-45 24-29 42-53 18-24 28-31 18-28
Bre ite  in um 15-17 10-14 11-15 10-13 16-20 11-18
Länge des 
Peristoms in um 
Länge des Ma 
in um
Bre ite  des Ma 
in um

20-24 11-13

5-6

5-6

15-18

12-17

6-8

12-16

6-7

6-7

13-17

Anzahl der Ma 1 1 1 1 2 2
Anzahl der SK 
Anzahl der BK 
der SK-n 
(paarige BK a ls 
E inhe it gezählt)

13 14-16
14-17

26-32
46-55

1 1 - 1 2
1 0- 1 1

11 14-16
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Anzahl der BK- 
Reihen (Quer
reihen) in M1 9-10 10-14 4-5

in M2 5 6-8 7-10
in M3 2 2-3 2

Tabe lle  22: Biometrische Charak teristik  der Vort ice l  7a-Arten. Zusammengestellt 
nach Angaben von FOISSNER & SCHIFFMANN* (1974), FOISSNER ** (1981b), SONG***
(1985) und eigenen Ergebnissen. EST Engstreifensystem, Ext Extremwert, 0 = 
Oralapparat, Sc Scopula, SL S ilb e r lin ie n , W aboraler Wimperkranz, WST 
Weitstreifensystem.

Länge SL- Zahl Zahl Zahl Zahl
in Typ SL v. SL v. SL v. SL v.
vivo O b is O b is W b is W b is

Species n in um W(Ext) W (0) S(Ext) S (0)

V. abbreviata* 20 28-35 WST 18-26 21,0 6-11 7,7
V. aequilata 5 52-88 EST 45-52 47,0 20-27 24,5
V. a Iba

Stamm I 16 54-75 EST 45-53 50,4 23-28 25,9
Stamm II 7 45-53 EST 49-53 51,4 24-27 25,1

V. b 7 vacuo- 18 25-35 EST 34-39 36,7 13-17 14,9
lata

V. conochi 1 i 4 30-40 EST 41-46 42,3 13-15 14,7
V. lemnae 15 25-30 WST 18-22 20,7 8-10 8,8
V. limnetis 7 35-45 EST 36-39 37,4 12-16 14,2
V. limnetis** 20 50-60 WST 28-33 30,5 9-13 10,2
V. microstoma 4 35-48 EST 45-50 47,8 10-11 10,3
V. octava

Stamm I 6 25-35 WST? 24-31 27,5 9-11 10,3
Stamm II 5 30-40 WST? 26-33 28,4 10,13 11,7

V. striata*** 10 22-40 WST? 29-32 7-9
V. p ic ta

Stamm I 18 40-55 EST 37-46 41,6 24,27 25,1
Stamm II 13 35-45 EST 35-42 39,5 22-27 24,5

V. platysoma 9 15-22 WST 13-16 13,6 6-7 6,6
V. s im i l i s 7 50-75 EST 78-84 80,3 28-32 29,8
V. s im il is*

Stamm I 20 60-80 EST 70-76 73,4 28-34 30,8
Stamm II 20 55-75 EST 70-78 73,5 28-31 29,8

V. sim ilis** 14 52-80 EST 75-80 77,6 28-34 30,7
V. spur ip ic ta 6 40-50 EST 35-39 36,3 11-15 13,7
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Tabe lle  23: Biometrische Charak teris tik  p e r it r ic h e r  C ilia te n . Zusammengestellt 
nach von FOISSNER & SCHIFFMANN* (1974), FOISSNER** (1979e) und eigenen Ergeb
nissen. EST =Engstreifensystem, Ext =Extremwert, G Gittersystem, 0 
Oralapparat, Sc Scopula, SL S i lb e r l in ie n , E aboraler Wimperkranz, WST 
W eitstreifensystem .

Species n

Länge SS- 
in v ivo Typ 
in um

Zahl 
SL v.
O b is 
W(Ext)

Zahl 
SL v. 
0 b is 
W(0)

Zahl 
SL v.
W b is 
S(Ext)

Zahl 
SL v. 
W b is 
S(0)

Pseudovort i -  
ce l la  ch la
mydophora

6 50-80 G 17-20 18,2 14-17 15,8

Pseudovorti- 
ce l la  nana

24 17-25 G 15-19 17,4 7-10 9,1

Pseudovorti- 
c e l la  quadrata

5 30-45 G 25-28 26,3 13-15 14,1

Pseudovorti- 
c e l la  quad
rata **

10 65-80 G 28-33 31,0 16-21 17,3

Pseudovorti- 
c e l la  sphagni

3 40-50 G 23-26 25,0 8-9 8,3

Pseudovorti- 
c e l la  sphag
n i  **

2 40-50 G 26-27 26,5 8-10 9,0

Pseudovorti- 
c e l la  vest ita

12 45-75 G 15-19 17,6 8-10 9,3

Paravort ice l-  
la sp.
Opercularia
protecta

3

3

70-160

65-100

EST

EST

49-62

78-90?

56,0 29-37

27-35?

34,6

Opercularia
nutans

8 50-75 EST 111-122 115,3 28-34 31,0

Opercularia 
nutans * 
Ophrydium 
f l e x i  le

4 90-100 EST 105-120 112,0 25-35 29,5

Stamm I 2 75-120 EST 93-113 103,1 26-30 28,8
Stamm II 3 90-160 EST 98-120 109,3 29-34 31,7

Carchesium
polypinum

7 70-110 EST 65-79 71,7 39-52 47,3

Carchesium 
polypinum * 
Zoothamnium 
simplex

20

4

115-130

70-110

EST

EST

85-100 89,9 56-65

35-44?

59,8
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Tabe lle  24: Biometrische Charak teris tik  der Pseudovortice l la monilata. Ver
g le ich  von verschiedenen Stämmen (Populationen ?). 0 = Oralapparat, S = Scopu
la , SL S ilb e r lin ie n , W aboraler Wimperkranz. Ext = Extremwert.

Merkmal Stamm I Stamm II Stamm I II  nach
FOISSNER 
1979e

Länge in vivo in um 45-65 35-50 45-60 60-70
Anzahl der SL vom 0-
b is  zum W (Ext) 18-20 18-22 15-18 19-23

0 18,8 20,2 16,4 20,4
Sx 0,89 1,33 1,14
V 4,7 6,6 7,0

Anzahl der SL vom W
b is  zur S (Ext) 9-13 13-18 12-15 12-15

x 10,7 14,9 13,6 13,3
Sx 1,79 2,11 1,14

Bläschen (Alveolen) k le in groß k le in groß ?
n 7 16 5 14

Tabe lle  25: Biometrische Charak teris tik  von Stentor igneus 
Stentor roese l i  (untere Z e ile ). Länge in v ivo, d ie übrigen I 
protargolim prägnierten Individuen.

(obere Z e ile ) i 
Daten basieren

Merkmal Min Max X Sx Sx V n

Länge in vivo in um 120 250
300 800

Länge des Ma in um 31 38 34,3 3,62 1,15 10,6 10

B re ite  des Ma in um 26 35 28,8 2,20 0,70 7,6 10

Anzahl der AM 79 96 88,6 7,07 2,67 7,9 7
162 212 179,6 27,78 9,37 13,8 7

Anzahl der Somakineten 23 29 26,3 1 ,97 0,80 7,5 6
58 71 62,8 4,99 1,67 8,0 9

Anzahl der Ma 1 1 1 0 0 0 10

Anzahl der Mi 5 11 8,2 1,92 0,86 23,5 5
ca. 8

Anzahl der Peristom- 6 10 7,9 1,1 0,35 13,9 10
kineten 11 17 14,2 1,10 0,49 7,7 7
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Tabe lle  26: Verg le ich  von b isher beschriebenen Halte r ia  g rand ine l7a-Populati- 
onen. Zusammengeste1l t  nach von KAHL, 1932 (N r.1); SZABO, 1935 (N r.2); TAMAR, 
1968 (N r.3); GRAIN, 1972 (N r.4); BUITKAMP, 1977 (N r.5); DRAGESCO et. a l .,
1986 (N r.6) und eigenen Ergebnissen (e .E .).

Merkmal Nr1 Nr2 Nr3 Nr4 Nr5 Nr6 e.E.

Größe in vivo 20-40 23-23 30 25-30 20-40 30-40
in pm /33-36
Anzahl der AM 15 15 15 16-17 15 15-17
(im Peristom)
Anzahl der AM 7 7 10 8-9 7 7-9
(im Cytostom)
Anzahl der C ir  7 7-8 7 7 7-8 9-10
rengruppen (=SK
od.Borstengruppen)
Anzahl der C ir  3 3 3? 3 3 3 3
ren (Borsten)
jeder C irren
gruppe in vivo
Anzahl der 2-4? 2 2
C il ie n  jedes
Ci rrus
G esta lt des Ma oval wurst b la tt - oval b la t t 

förmig förmig förmig
/ oval lang

oval

Tabe lle  27: Zusammenstellung der Anzahl der Basalkörper pro Somakinete bei
Tintinnidium emarginatum (paarig angeordnete Basalkörper wurden a ls ein ge-
zäh lt) . A l le  Daten von protargolim prägnierten Individuen. Die Werte in Klammer
sind nur gezählt, wenn d ie Kinete vorhandeni is t .

Nr der Anzahl der Anzahl der Anzahl der n
Kinete BK (Min) BK (Max) BK (0)

1 30 36 32,3 7
2 33 38 35,4 7
3 43 47 44,3 7
4 37 45 41,2 7
5 34 41 37,0 7
6 26 29 28,2 7
7 18 29 24,5 7
8 17 29 23,3 7
9 16 28 21 ,7 7

10 13 24 17,7 7
11 13 24 17,7 7
12 15 20 18,1 7
13 16 20 17,6 7

(14) (9) (12) (10,5) 2
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Tabe lle  28: B1ometr1sche C harak te ris tik  von Tintinnidium emarginatum. A l le  Da
ten von protargolim prägnierten Individuen.

Merkmal Min Max X Sx Sx V n

Länge des Gehäuses in um 60 250
Bre ite  des Gehäuses in um 25 35
Länge des Körpers in um 28 57 37,1 8,74 2,34 23,6 14
Bre ite  des Körpers in um 18 39 28,3 5,90 1,58 20,9 14
Länge des Ma in um 10 15 13,1 1,7 0,51 13,0 11
Bre ite  des Ma in um 6 8 7,2 0,89 0,24 12,4 14
Anzahl der AM 14 15 14,8 0,43 0,11 28,8 14
Anzahl der SK 13 14 13,1 0,36 0,10 27,6 14
Anzahl der Ma 1 1 1 0 0 0 14
Anzahl der Mi 1 1 1 0 0 0 14
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Tabelle 29: Biometrische Charakteristik von Chaetospira m uelleri (obere Zeile)
und S tich o tricha  m ultinucleata (untere Zelle). Länge in vivo, die übrigen Da
ten basieren auf protargolimprägnierten Individuen.

Merkmal Min Max x Sx Sx V n

Länge in v ivo 1n um 200 300
100 140

Länge in um 52 65 55,6 3,69 1,40 6,7 7
79 113 96,5 13,34 4,72 13,8 8

B re ite  in um 19 26 23,0 4
20 27 23,3 2 , 1 2 0,75 9,1 8

Länge der AZM in pm 40 47 4
25 33 29,0 3,21 1,13 1 1 , 1 8

Anzahl der AM 46 61 52,4 6,15 2,75 11,7 5
22 28 25,6 1,87 0,59 7,3 10

Anzahl der C irren der 44 60 3
linken VR 44 51 3

Anzahl der C irren der 47 71 53,6 9,99 4,47 18,6 5
rechten VR 42 45 2

Anzahl der C irren 35 62 48,3 3
der RMR 42 45 2

Anzahl der C irren 42 57 51,7 3
der LMR 23 31 2

Anzahl der DK 3 3 3 0 0 0 7
2 2 2 0 0 0 7

Anzahl der Ma 4 4 4 0 0 0 7
9 15 1 1 , 8 1,69 0,53 14,3 10

Anzahl der Mi 1 1 1 0 0 0 7
2 5 3
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Tabelle 30: Biometrische Charak teris tik  von Holosticha m u lt icaud ic ir rus  (obe
re Z e ile ), Holosticha s im i l i s  (m itt le re  Z e ile ) und Urostyla grandis (untere 
Z e ile ) . A lle  Daten von protargolim prägnierten Individuen.

Merkmal Min Max X Sx Sx V n

Länge in (im 61 95 73,6 10,79 3,12 14,7 12
72 135 103,9 31,22 9,41 30,6 11
162 238 209,0 23,91 8,45 11,4 8

Bre ite  in (im 27 45 31,6 5,42 1,71 17,2 10
29 46 33,9 4,25 1,28 12,6 11
72 108 97,6 11,33 4,00 1 1 , 6 8

Länge der AZM in pm 27 33 28,9 1,92 0,58 6,6 12
33 54 39,5 5,18 1,56 13,1 11
80 93 85,2 5,42 2, 21 6,4 6

Anzahl der Ma 29 32 30,6 0,93 0,25 3,0 14
4 15 9,1 3,64 0,88 39,9 17
72 142 109,3 26,79 9,47 24,5 8

Anzahl der Mi 2 3 2 , 1 0,30 0,09 14,4 12
2 6 4,6 1,42 0,48 31,3 9

Anzahl der AM 21 26 24,0 1,66 0,45 6,9 12
33 41 36,5 2,88 1,02 7,9 8
53 60 56,8 2,79 1,14 4,9 6

Anzahl der FC 4 5 4,3 0,63 0,18 1 1 , 1 14
4 4 4 0 0 0 14
5 10 6,1 2,67 0,95 44,6 8

Anzahl der BC 1 1 1 0 0 0 14
1 1 1 0 0 0 14
4 10 7,2 2,17 0,77 30,5 8

Anzahl der
Ci rren-Paare 5 8 7,2 0,70 0,19 9,7 14
der MVR 18 23 19,6 1,60 0,43 8,1 14

12 18 14,5 2,35 0,96 16,3 8

Anzahl der TC 7 10 8,6 0,93 0,25 10,7 14
7 11 9,4 1 ,43 0,43 15,3 11
8 13 10,5 1,77 0,63 16,9 8

Anzahl der C irren 22 27 23,9 1,56 0,45 6,5 12
der RMR 41 50 45,3 3,77 1,43 8,3 7

48 67 58,3 8,36 3,41 14,3 6
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Anzahl der C irren 20 26 22,2 6,28 1,81 29,6 12
der LMR 39 46 41,7 2,81 1,06 6,7 7

24 35 31,7 6,68 2,73 2 1 , 1 6

Anzahl der CC 5 7 6,0 0,68 0,18 11,3 14
0 3 0,5 1 ,06 0,27 227,2 15
0 0 0

Anzahl der DK 6 7 6,1 0,27 0,07 4,4 14
5 6 5,9 0,30 0,09 5,1 11
3 4 3,2 0,40 0,10 12,7 16

Anzahl der RVR*
( in k l.  RMR)

6 8 6,3 0,68 0,21 10,7 10

Anzahl der LVR**
( in k l. LMR)

6 8 7,0 0,67 0,21 9,5 10

( RVR* rechte ventra le Reihen; LVR** lin ke  ventra le Reihen )
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Tabelle 31: Biometrische Charakteristik von Oxytricha tenne lla (obere Zeile)
und Oxytricha feruginea (untere Zeile). Alle Daten von protargolimprägnierten

Individuen.

Merkmal Min Max X Sx Sx V n

Länge in um 46 60 50,9 4,65 1,55 9,1 9
122 162 143,4 12,96 4,90 9,0 10

B reite in um 21 31 26,3 3,93 1,61 14,9 9
39 51 47,2 3,91 1,48 8,3 10

Länge der AZM in um 16 21 18,8 1,58 0,56 8,4 8
40 49 45,1 3,81 1,44 8,5 7

Anzahl der Mi 2 3 2, 2 0,44 0, 1 2 19,7 13
2 3 2, 1 0,34 0,09 16,0 16

Anzahl der Ma 2 2 2 0 0 0 13
2 2 2 0 0 0 16

Länge des Ma in um 9 15 10,9 2,09 0,56 19,2 14

Bre ite  des Ma in um 7 11 8,2 1,23 0,39 15,0 10

Anzahl der AM 23 28 26,0 1,83 0,69 7,0 7
35 41 38,3 1,60 0,61 4,2 8

Anzahl der DK 4 4 4 0 0 0 8
5 5 5 0 0 0 11

Anzahl der C irren 23 27 25,6 1,51 0,57 5,9 7
der RMR 28 38 32,7 3,33 0,96 10,2 12

Anzahl der C irren 19 25 22,3 1,89 0,71 8,5 7
der LMR 31 36 33,0 1 ,6 0,57 4,9 12

Anzahl der FC + BC 8 8 8 0 0 0 9
8 8 8 0 0 0 10

Anzahl der VC 5 5 5 0 0 0 9
5 5 5 0 0 0 10

Anzahl der TV 5 5 5 0 0 0 9
5 5 5 0 0 0 10

Anzahl der CC 3 3 3 0 0 0 9
1 2 1,67 0,62 0,16 92, 1 15

©Erik Mauch Verlag, Dinkelscherben, Deutschland, Download unter www.biologiezentrum.at



220

Tabelle 32: Biometrische Charakteristik von Oxytricha balladyna (obere Zeile)
und Oxytricha longa (untere Zeile). Alle Daten von protargolimprägnierten

Individuen.

Merkmal Min Max Sx Sx V n

Länge in um 35 44 40,4 2,88 0,91 7,2 14
50 61 56,0 2,83 0,82 5,1 12

Bre ite  in um 17 24 19,8 2,32 0,77 11,7 14
12 16 13,7 1,15 0,33 8,5 12

Länge der AZM in pm 13 17 14,6 0,92 0,32 6,3 8
15 19 16,7 1 ,23 0,36 7,4 12

Anzahl der AM 15 19 16,2 0,62 0,26 3,8 7
20 24 21,7 1 ,42 0,45 6,5 10

Anzahl der DK 4 4 4 0 0 0 20
4 4 4 0 0 0 9

Anzahl der FC + BC 8 8 8 0 0 0 14
8 8 8 0 0 0 12

Anzahl der VC 5 5 5 0 0 0 14
5 5 5 0 0 0 12

Anzahl der TC 5 5 5 0 0 0 14
3 4 3,9 0,29 0,08 7,4 12

Anzahl der CC 3 3 3 0 0 0 14
2 3 2,86 0,38 0,14 13,2 7

Anzahl der C irren 6 8 6,3 0,94 0,27 14,9 12
der RMR 19 24 20,8 1,81 0,57 8,7 10

Anzahl der C irren 7 9 8,3 0,82 0,26 9,9 12
der LMR 19 23 2 1 , 1 1 ,73 0,55 8,2 10

Anzahl der Ma 2 2 2 0 0 0 24
2 2 2 0 0 0 12

Anzahl der Mi 1 1 1 0 0 0 24
2 2 2 0 0 0 7
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Tabelle 33: Biometrische C harakteristik  von Euplotes a f f in i s .  A l le  Daten von 
protargolim prägnierten Individuen.

Merkmal Min Max X Sx Sx V n

Länge in um 24 49 34,1 8,54 2,58 25,1 11
Bre ite  in um 17 32 23,9 8,53 2,57 35,7 11
Länge der AZM in um 21 35 27,4 4,01 1 , 2 1 14,6 11
Anzahl der AM 23 28 25,0 1,85 0,66 7,4 8
Anzahl der FC + VC 9 9 9 0 0 0 11
Anzahl der TC 5 5 5 0 0 0 11
Anzahl der CC 
( in k l.  Marg.cirren)

4 4 4 0 0 0 11

Anzahl der DK(inkl. 
la te ra le r  Kineten)

8 8 8 0 0 0 11

Anzahl der BK der 
m ittle ren  DK

7 11 8,6 1,29 0,39 14,9 11
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