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Abstract

The morphology, infraciliature, and ecology of 9 species of the ciliate family Chilodonellidae were investigated.
Two new species, Thigmogaster potamophilus nov. spec. and Pseudochilodonopsis fluviatilis nov. spec., and
some new combinations and synonyms are described. The descriptions and redescriptions base on protargol
silver stained and biometrically analyzed populations.

Einleitung

Viele Chilodonellidae sind ein typischer Bestandteil
des vagilen Periphytons, wenige sind Ektoparasiten
oder Symphorionten, nur die Gattung Phascolodon
lebt planktisch. Einige Species sind sehr verbreitet,
und Chilodonella cucullulus wird von Sladeek
(1973) sogar zur Charakterisierung der alphameso-
saproben Selbstreinigungszone herangezogen: Chi-
lodonelletum cucullulae. Alle Arten ernahren sich
von Bakterien und/oder Algen, besonders von Dia-
tomeen. Rauberische Lebensweise ist bisher unbe-
kannt. Die Okologie einiger Arten ist bereits sehr gut
untersucht (Albrecht, 1984). Auch zur Taxonomie
liegen fundierte Beitrage vor, jedoch fehlen in fast al-
len Fallen sorgfiltige Zeichnungen und die biometri-
sche Charakteristik silberimpragnierter Individuen.
Diese Daten werden in der vorliegenden Arbeit
nachgetragen. Auch sind noch lange nicht alle Taxa
bekannt, wie die beiden hier neu beschriebenen Spe-
cies belegen. Mehrere kleine, wohl sehr seltene Gat-
tungen der Chilodonellidae, deren systematische
Stellung noch unsicher ist (Corliss, 1979), sind in
dieser Studie nicht behandelt, da ich sie bisher nicht

gefunden habe. Die haufige Phascolodon vorticella
ist bei Foissner (1979c) ausfiihrlich dargestellt. Di-
verse nomenklatorische Probleme behandelt Foiss-
ner (1987b).

Die meisten Arten der Chilodonellidae wurden
friiher in die Gattung Chilodonella gestellt. Das
schon bei Kahl (1931) ziemlich umfangreiche Genus
ist spater durch viele Neubeschreibungen bereits un-
iibersichtlich geworden. Jankowski (1967), Deroux
(1976) und Foissner (1979b) haben die Gattung dann
mit Hilfe von Besonderheiten der somatischen und
oralen Infraciliatur, die erst durch den vermehrten
Einsatz der Silberimpragnationstechnik mit genii-
gender Deutlichkeit herausgearbeitet werden konn-
ten, sinnvoll aufgeteilt. Diese nunmehr schon 10- 20
Jahre alten Erkenntnisse haben in der saprobiologi-
schen Literatur bisher leider keinen Niederschlag ge-
funden.

Material und Methoden

Trithigmostoma steini: Ein Protargolpriparat der
Freiland-Population und eine Reinkultur (Fundort
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und Kulturmethode bei Radzikowski & Golem-
biewska, 1977) wurden mir von Herrn Dr. Stefan
Radzikowski (Universitit Warschau, Polen) fiberlas-
sen, wofiir ich mich herzlich bedanke.

Trithigmostoma cucullulus: Am 12.2.1982 haufig
im Uferschlamm des Hellbrunner-Baches in Salz-
burg, beim alten botanischen Institut. Begleit-
Bioz6nose: alpha- bis betamesosaprob.

Trithigmostoma bavariensis und Odontochlamys
gouraudi: Population I am 30.10.1982 vereinzelt in
der Streuschicht eines Buchen-Eichenmischwaldes
(Asperulo-Fagetum s. 1.) bei Baumgarten in Niede-
r6sterreich. Bodentyp: Entkalkte Lockersediment-
Braunerde. Genaue Beschreibung des Standortes bei
Foissner et al. (1985; Profil 7). Rohkultur nach der
Methode von Foissner (1987a). Population II fand
ich am 26.3.1982 vereinzelt in Mauermoosen aus
dem Schlol3park von Rauisch-Holzhausen, Nahe
GieBen, Bundesrepublik Deutschland. Rohkultur
nach der Methode von Foissner (1987a).

Thigmogasterpotamophilus und Pseudochilodo-
nopsis fluviatilis: Am 10.2.1984 mai3ig hufig im
Hydrurusfoetidus - Rasen des Drau-Flusses zwi-
schen Aling und Lienz (Osttirol). Begleit-
Bioz6nose: betamesosaprob.

Chilodonella uncinata: Am 17.2.1982 aus dem Bo-
den eines Auwaldes (Phalaris arundinacea - Phrag-
mites australis - Silberweidenau) im Tullnerfeld
(Nieder6sterreich) isoliert. Genaue Beschreibung
des Standortes bei Foissner et al. (1985; Profil 5). Ei-
nige Individuen der Rohkultur (Foissner, 1987a)
wurden in mit Mineralwasser (Eau de Volvic, Frank-
reich) verdiinntes Salatmedium (2:1) iibertragen,
dem zur Forderung des Bakterienwachstums einige
zerdriickte Weizenkorner zugesetzt wurden.

Pseudochilodonopsis algivora: Am 6.7.1982 mas-
senhaft in Kuhtritten am Rande eines durch Heure-
ste und Exkremente von Weidetieren stark eutro-
phierten und saprobisierten ephemeren
Wiesenttimpels im Stadtgebiet von Salzburg (Wiese
zwischen Peterweiher und Henkerhaus). Begleit-
Bioz6nose: alphamesosaprob mit betamesosapro-
bem Einschlag.

Pseudochilodonopsis mutabilis: Am gleichen
Fundort wie Chilodonella uncinata. Rohkultur nach
der Methode von Foissner (1987a).

Untersuchungs- und Priparationsmethoden wie
bei Foissner (1984).

Ergebnisse und Diskussion

Allgemeine Charakteristik der Chilodonellidae

Der Bauplan der Chilodonellidae ist verhaltnismi-
Big einfach. Die Ventralflache ist bewimpert, die
Dorsalseite bis auf eine einzelne Cilienreihe nackt
(Abb. 6, 7). Die Form, Lage und der Aufbau dieser
Cilienreihe, die sogenannte Dorsalbiirste, ist ffir die
Artbestimmung sehr wichtig (Kahl, 1931; Foissner,
1979b). Als urspriinglichste Gattung wird Trithig-
mostoma angesehen, bei der die Ventralflache voll-
stindig bewimpert ist. Im Verlaufe der Evolution ist
ein Trend zur Entwicklung einer immer breiteren
wimpernfreien postoralen Ventralfliche und/oder
zur Fragmentation der praeoralen Kinete zu konsta-
tieren: Trithigmostoma (Abb. 6, 15) - Thigmoga-
ster (Abb. 23) - Odontochlamys (Abb. 30) - Chi-
lodonella (Abb. 35) - Pseudochilodonopsis
(Abb. 43) (Jankowski, 1967; Deroux, 1976; Foissner,
1979b). Der Mund liegt im vorderen Drittel, annah-
ernd in der Medianen der Ventralflfche. Er wird von
aus Mikrotubuli aufgebauten Reusenstaben (Trichi-
ten) gestiitzt. Dicht oberhalb des Reuseneinganges
befinden sich stets 2 kurze, mehr oder weniger stark
gebogene circumorale Wimpernreihen (Kineten)
und 1 praeorale Kinete, die nach links auf den
Schnabel hinauszieht und an die die Somakineten
der rechten und der linken Hilfte der Ventralfiache
stol3en (Abb. 10). Die somatischen Kineten sind aus
einfachen Basalk6rpern aufgebaut, die oralen Kine-
ten dagegen aus Basalk6rperpaaren, von denen al-
lerdings jeweils nur 1 Basalk6rper bewimpert ist
(Lynn, 1981).

Das Silberliniensystem ist bei allen bisher darauf
untersuchten Genera und Species gitterf6rmig und
daher fur die Artbestimmung nicht brauchbar
(Abb. 4). Gleiches gilt fir den Kernapparat. Die bis-
her bekannten Arten haben je 1 Makro- und Mikro-
nucleus, der Makronucleus besitzt haufig einen gro-
Ben zentralen Chromatin-Krper. Die Anzahl und
im geringeren MaBe auch die Lage der kontraktilen
Vakuolen ist bei den einzelnen Genera und Arten
ziemlich verschieden und wurde wiederholt als
Hilfskriterium bei der Abgrenzung von Arten heran-
gezogen. Viele ziemlich unregelmal3ig angeordnete
kontraktile Vakuolen sind typisch ffir die
Trithigmostoma-Arten (Abb. 1, 6, 8), bei allen ande-
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ren Genera sind normalerweise nur 2 Vakuolen in fi-
xer Position vorhanden, je 1 im rechten und linken
Wimpernfeld (Abb. 26, 30). Die Cytopyge befindet
sich dorsal in der hinteren K6rperhalfte nahe dem
rechten Rand.

Beschreibung der Arten

Gattung Trithigmostoma Jankowski, 1967
Trithigmostoma ist durch die vollstandig bewimper-
te Ventralflache und die nicht fragmentierte praeora-
le Kinete gekennzeichnet. Von dieser Gattung sind
ziemlich viele Arten beschrieben worden. Die mei-
sten sind aber schlecht abgrenzbar und wohl mit T.
cucullulus oder T steini identisch. Die wichtigsten
Artmerkmale sind die Anzahl und Anordnung der
Somakineten und die Dorsalbfirste. Die Anzahl der
Somakineten weist jedoch eine betrachtliche Intra-
und Interpopulationsvariabilitat auf. Sie ist auBer-
dem von den Kulturbedingungen abhangig (Kowals-
ka & Kaczanowska, 1970; Tab. 1 dieser Arbeit), wes-
halb kleinere Unterschiede in diesem Merkmal allein
nicht zur Artabgrenzung herangezogen werden diir-
fen.

Wohl alle freilebenden Trithigmostoma-Arten
konnen sich von Diatomeen ernahren, T steini
konnte von Radzikowski & Golembiewska (1977) nur
mit Kieselalgen kultiviert werden. Trithigmostoma
cucullulus ist polyphag, jedoch wird nach meinen
Erfahrungen von den einzelnen Populationen meist
jene Nahrung genommen, die gerade am reichlich-
sten vorhanden ist: Bakterien in stark verunreinigten
Gewaissern, Diatomeen in weniger stark saproben,
eutrophen Vorflutern. Experimente und Freilandun-
tersuchungen zeigten, daB3 auch kleine Griinalgen,
Hefen, Cyanobakterien etc. ingestiert werden.
Trithigmostoma-Arten sind typische Bewohner
beta- bis alphamesosaprober FlieBgewasser, wo sie
oft hohe Abundanzen, aber kaum jemals Masse-
nentwicklung ereichen. Zumindest T cucullulus
scheint weltweit verbreitet zu sein.

Trithigmostoma steini (Blochmann, 1895) nov.
comb. (Chilodonella steini Blochmann, 1895)
(Abb. 1-8, Tab. 1)
Diese Art wurde von Blochmann (1895) nach den

vorziiglichen Zeichnungen von Stein (1859, Taf. I,
Fig. 6-8) errichtet und ist hinsichtlich der Infraci-
liatur eindeutig in das Genus Trithigmostoma zu
stellen. Eine sehr gute Neubeschreibung verdanken
wir Radzikowski & Golembiewska (1977), der ich bis
auf die Zeichnungen und eine erweiterte biometri-
sche Charakteristik nichts hinzuzufiigen habe. Trit-
higmostoma steini unterscheidet sich von T cucullu-
lus durch die gr6Bere Anzahl von Somakineten
(> 25) und die meist sch6n bogenf6rmig geschwun-
gene Dorsalbfirste, die subapikal quer fiber den
Schnabel verlauft und deren Basalk6rper sehr dicht
nebeneinander stehen. Der Dorsalk6rper des Frei-
landmaterials fiberragt hinten meist lappenformig
die Ventralseite, waihrend er bei den kultivierten
Exemplaren gerade den posterioren Rand erreicht.
Dieses Merkmal scheint uiberhaupt ziemlich variabel
zu sein, da bereits Stein (1859) 2 Exemplare mit nicht
uiberragendem und 1 Individuum mit iberragendem
Dorsalk6rper abbildet. Die Pellicula ist von einer et-
wa 1 am dicken Schleimschicht bedeckt, die bei St6-
rung des Ciliaten (z. B. leichter Deckglasdruck) ab-
gestol3en wird.

Okologie: Trithigmostoma steini ist viel seltener
als T. cucullulus. Es sind zur Zeit nur 4 sichere, durch
Zeichnungen belegte Nachweise bekannt (Stein,
1859; Mac Dougall, 1936 unter dem Namen Chilo-
donella chattoni, sh. unten; Sramek-Huek, 1957;
Radzikowski & Golembiewska, 1977). Sie scheint be-
vorzugt Diatomeen zu fressen, nicht nur nach den
Experimenten von Radzikowski & Golembiewska
(1977) sondern auch nach den Zeichnungen von
Stein (1859), wo 2 der 3 abgebildeten Exemplare
dicht mit Diatomeen geffillt sind. Uber die Saprobio-
logie dieser Art ist wenig bekannt. Mac Dougall
(1936) fand sie in einem dicht mit Gruinalgen be-
wachsenen Bach, der durch die Abwasser einer Spei-
seeisfabrik kraftig eutrophiert war. Sramek-Huek
(1957) fand sie zweimal unter betamesosaproben
Verhaltnissen. Svec (1897/98) beobachtete sie zwi-
schen den Fadenalgen eines Teiches. Die Nahrungsa-
nalyse des Freilandmaterials, die Radzikowski & Go-
lembiewska (1977) durchfihrten, zeigt, daB
vorwiegend betamesosaprobe Kieselalgen gefressen
worden waren. Insgesamt deuten diese Befunde dar-
auf hin, daB T steini ein ahnliches saprobiologisches
Spektrum besitzt wie T. cucullulus, vermutlich aber
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Abb 1-5. Trithigmostoma steini (Kulturmaterial) nach Lebendbeobachtunger (Abb. 1, 2, 3, 5) und trockener Silbernitratimprignation
(Abb. 4). 1: Ventralansicht. 2: Seitenansicht. 3, 5: Dorsalansichten. 4: Silberliniensystem und Infraciliatur der Dorsalseite im vorderen
Korperabschnitt. Db = Dorsalbfirste, S = Schleimschicht, SK = auf die Dorsalseite iibergreifende Somakinete der Ventralseite. Mal3-
striche: 45 ttm (Abb. 1-3), 17 m (Abb. 4), 43 am (Abb. 5).

mehr beta- als alphamesosaprob ist. Darauf weist
auch ein betamesosaprober Vorfluter aus der Umge-
bung von Salzburg hin, in dem wir diese sch6ne Chi-
lodonellidae kurz nach AbschluB des Manuskriptes
gefunden haben (Ganner & Foissner, unver6ff.).

Trithigmostoma cucullulus (0. E Miller, 1786)
Jankowski, 1967 (Abb. 9-16, Tab. 1)

Meine Beobachtungen stimmen weitgehend mit je-
nen anderer Autoren iiberein, deren Resultate bei
Foissner (1979a) und Dragesco & Dragesco-Kernis
(1986) zusammengefal3t und diskutiert sind. Der Art-
name wird haufig falsch geschrieben, die richtige
Schreibweise ist die hier verwendete (Foissner,
1987b). Die Anzahl der Somakineten betragt bei vie-
len Populationen zwischen 17 und 21. Die Dorsal-
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Abb. 6-8. Trithigmostoma steini nach Protargolimpragnation. 6, 7: Infraciliatur der Ventral- und Dorsalseite des Freilandmaterials.

8: Infraciliatur der Ventralseite eines kultivierten Individuums. Ex = Exkretionsporus einer kontraktilen Vakuole. MaBstriche: 39 Am.

Tabelle 1. Biometrische Charakteristik von Trithigmostoma cucullulus (1. Zeile), T. steini, Freilandmaterial (2. Zeile), T. steini, Kultur-

material (3. Zeile), T. bavariensis, 6sterreichische Population (4. Zeile) und T. bavariensis, deutsche Population (5. Zeile). Alle Daten

basieren auf protargolimpragnierten Individuen.

Merkmal x M s V Min Max n*

Lange in m 92,6 96,0 15,6 16,9 67
136,4 133,0 24,2 17,8 100
94,1 91,0 10,5 11,2 77
75,3 76,0 8,7 11,5 60
96,3 94,0 12,3 17,8 82

118 15
180 15
115 15
87 15

115 7

58,3 56,0
62,5 63,0
43,4 42,0
39,0 39,0
52,3 53,0

Distanz vom anterioren Krperende bis zur inneren
circumoralen Kinete in m

15,1
30,1
19,2
12,7
16,9

15,0
29,0
19,0
13,0
17,0

8,3 14,2
7,2 11,5
4,1 9,4
4,4 11,3
8,4 16,1

2,0 13,4
5,6 18,7
2,0 10,3
1,9 15,1
0,7 4,1

46 77 15
49 74 15
36 49 15
32 49 15
41 63 7

11 18 15
21 39 15
16 24 15
10 18 15
16 18 7

Breite in zm
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Tabelle 1. Fortsetzung.

Merkmal x M s V Min Max n*

Distanz vom anterioren K6rperende bis zum tiefsten
Punkt der Dorsalbuirste in pm

Distanz vom anterioren Korperende bis zum
Zentrum des Makronucleus in pm

Lange des Makronucleus in pm

Breite des Makronucleus in pm

Lange der Reuse in pm

Grol3ter Durchmesser der Reuse in pm

Lange der praeoralen Kinete in pm

Lange der Dorsalbfirste in pm

Gesamtanzahl der ventralen Somakineten

15,1
24,0
17,3
11,1
14,3

44,7
83,9
62,2

45,5
63,4

25,3

39,9
28,5
19,3
26,1

15,1
14,5
12,8
8,4

13,0

60,6

35,3
27,4
18,9
32,9

8,0
12,7
11,5
7,6

9,9

19,5
37,1
25,1
14,5
19,3

16,9
22,7
14,1
6,0
7,1

20,5
29,8
26,7
16,3
17,3

15,0
24,0
17,0
11,0
14,0

45,0
81,0
60,0
46,0
68,0

25,0
39,0
28,0
20,0
25,0

14,0
14,0
13,0
8,4

13,0

60,0
35,0
28,0
20,0
31,0

8,0
13,0
11,0

7,5
10,0

19,0
35,0
25,0
14,0
20,0

1,8 11,6
4,2 17,7
3,8 22,2
1,2 10,5
1,0 6,7

4,6 10,2
14,7 17,7
12,8 20,6
12,0 26,3
16,3 25,7

4,9 19,2

3,9 9,7
2,4 8,3
2,0 10,3
2,7 10,2

1,7 11,0
2,2 15,4
1,4 11,1
0,6 7,4
1,6 12,6

6,9 11,4
4,4 12,6
2,1 7,5
1,9 10,0
5,2 16,0

0,7 8,9
1,4 11,0
0,8 7,3
0,6 8,3
0,6 6,1

2,5 12,7
5,3 14,2
2,4 9,5
1,0 6,8
2,1 11,1

17,0 2,4 14,2
22,0 2,4 10,5
14,0 2,1 14,8
5.6 0,8 13,0
7,0 0,6 8,8

21,0
30,0
27,0
16,0
17,0

11 18 15
18 35 15
11 25 15
10 14 15
13 16 7

38 53 15
63 126 15
49 94 15
28 63 15
41 85 7

18 32 15
32 45 15
25 32 15
16 22 15
24 32 7

13 18 15
10 18 15
11 15 15
7 9 15

10 15 7

50 70 15
28 42 15
24 30 15
15 21 15
28 42 7

7 9 15
10 15 15
11 13 15
7 9 15
9 11 7

16 24 15
28 46 13
21 29 15
13 17 15
17 23 7

12 21 15
20 28 15

9 18 15
4 7 15
6 8 7

1,0 4,8 19 22 15
1,6 5,3 28 33 15
0,8 3,0 25 28 15
0,6 3,6 16 18 15
0,8 4,4 16 18 7
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Tabelle 1. Fortsetzung.

Merkmal x M s V Min Max n*

Anzahl der Somakineten des rechten Wimpernfeldes

Anzahl der Somakineten des linken Wimpernfeldes

Anzahl der postoralen Kineten

7,6 8,0
12,7 13,0
11,8 12,0
7,1 7,0
7,4 7,0

9,9
14,1
12,0

6,1
6,9

10,0
14,0
12,0
6,0
7,0

0,5 6,7 7 8 15

1,0 7,6 11 14 15

0,6 4,8 11 13 15

0,4 4,9 7 8 15

0,5 7,2 7 8 7

0,6 6,5 9 11 15
1,1 7,5 12 16 15

0,5 4,5 11 13 15
0,4 5,7 6 7 15
0,4 5,7 6 7 7

3,0 3,0 0,0 0,0

3,0 3,0 0,5 17,8
3,0 3,0 0,0 0,0
3,0 3,0 0,0 0,0

3,0 3,0 0,0 0,0

3 3 15
2 4 15
3 3 15
3 3 15
3 3 7

Anzahl der circumoralen Kineten

Anzahl der praeoralen Kineten

Anzahl der Basalk6rper in einer ventralen
Somakinete in 10 zm in Tiermitte

2,0 2,0 0,0 0,0 2 2 15

2,2 2,0 - - 2 3 15

2,0 2,0 0,0 0,0 2 2 15
2,0 2,0 0,0 0,0 2 2 15

2,0 2,0 0,0 0,0 2 2 7

1,0 1,0 0,0 0,0 1 1 15

1,0 1,0 0,0 0,0 1 1 15

1,0 1,0 0,0 0,0 1 1 15

1,0 1,0 0,0 0,0 1 1 15

1,0 1,0 0,0 0,0 1 1 7

16,9
18,2
18,1
17,5
19,6

33,3
53,2
37,8

etwa 15 - 20
etwa 15-20

Anzahl der Basalk6rper der Dorsalbiirste

Anzahl der Reusenstabe 13,8
17,1
15,3
17,3
18,7

17,0
17,0
18,0
18,0
19,0

1,7 10,0
3,0 16,5
1,5 8,3
1,6 9,4
2,4 12,1

33,0 3,7 11,1
52,5 8,5 15,9
37,0 4,6 12,3

14,0
17,0
15,0
17,5
18,0

1,4 10,0
2,3 13,4
1,6 10,6
0,8 4,7
1,4 7,4

14 20 15
15 24 11
16 21 15
14 20 15
16 23 7

29 40 15
40 70 12
33 50 15

11 17 15
21 20 15
13 18 15
16 18 6
17 21 7

Anzahl der Exkretionspori nicht imprigniert
24,7 22,5
13,1 12,0

nicht impragniert

7,7 31,3
2,5 18,9

19 40 6
10 20 15

nicht impragniert

* Abkiirzungen: M = Median, Min = Minimum, Max = Maximum, n = Anzahl der untersuchten Individuen, s = Standard-

abweichung, V = Variationskoeffizient, x = arithmetisches Mittel.
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Abb. 9-16. Trithigmostoma cucullulus (Freilandmaterial) nach Lebendbeobachtungen (Abb. 9, 11-14) und Protargolimpragnation

(Abb. 10, 15, 16). 9: Ventralansicht. 10: Infraciliatur des Oralapparates stark vergrol3ert. 11: Cilium der Dorsalbuirste. 12: Reusenstab.

13, 14: Seitenansichten. 15, 16: Infraciliatur der Ventral- und Dorsalseite. cK = circumorale Kineten, Db = Dorsalbiirste, pK = praeora-

le Kinete, SK = auf die Dorsalseite iibergreifende Somakinete der Ventralseite. MaBstriche: 40 jm.
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birste ist gerade bis leicht gebogen und zieht subapi-
kal quer fiber den Schnabel. Ihre Basalk6rper liegen
dicht nebeneinander und die etwa 10 m langen,
wenig beweglichen Cilien sind stachelf6rmig
(Abb. 11). Die Anzahl und die Lage der kontraktilen
Vakuolen ist bei den einzelnen Populationen ziem-
lich variabel und wohl kaum als Artmerkmal
brauchbar.

Okologie: Die aut6kologische Charakteristik von
T. cucullulus hat Albrecht (1984) durchgefiihrt: ,,Ge-
hauftes Auftreten in h6heren Klassen des Chloridge-
haltes, der Str6mung und der Saprobitat. Brackwas-
servorkommen his 2 8 0/oo, meist aber unter 100/oo
Salzgehalt. Daher als oligo- his meso-euryhyaline
Art mit Sii3wasserschwerpunkt zu bezeichnen. Be-
vorzugt fliel3ende Gewisser, maximale Entfaltung in
kuihleren Jahreszeiten. Sonst eury6k. Leitformcha-
rakter fir die Gewassergiite h6chstens bei Massen-
vorkommen". Diese Charakterisierung stimmt mit

meinen Erfahrungen iiberein. Sladecek (1973) griin-
det auf T. cucullulus die alphamesosaprobe Bioz6-
nose, das sogenannte Chilodonelletum cucullulae
(nunmehr Trithigmostometum cucullulae). Das In-
dikationsgewicht von 5 in der Alphamesosaprobie,
das er ihr beimil3t, ist aber nach den oben angefiihr-
ten Befunden zu hoch oder nur bei Massenvorkom-
men angezeigt. Dies wird durch die Untersuchungen
von St6ssel (1979) erhartet, der T. cucullulus bei ei-
nem DOC von 0.3 - 7.2 mg/l fand, allerdings mit ei-
nem alphamesosaproben Praferenzbereich von
5.2-7.2 mg/l DOC.

Trithigmostoma bavariensis (Kahl, 1931) Foissner,
1987 (Abb. 17-19, Tab. 1)
Meine Beobachtungen stimmen weitgehend mit je-
nen von Kahl (1931) und Groliere (1977) iiberein, der
diese Species bereits in Protargolpraparaten studiert
hat. Daher ist eine Neubeschreibung nicht notwen-
dig. Gute Zeichnungen, besonders des Dorsalaspek-

Abb. 17-19. Trithigmostoma bavariensis (Freilandmaterial; 6sterreichische Population) nach Lebendbeobachtungen (Abb. 17) und Pro-
targolimpragnation (Abb. 18, 19). 17: Ventralansicht. 18, 19: Infraciliatur der Ventral- und Dorsalseite. Db = Dorsalbfirste. MaBstriche:
30 Itm.
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tes und die biometrische Charakteristik fehlten aber
bisher.

Die wesentlichen Merkmale von T bavariensis
sind die Anzahl der Somakineten, die in der Media-
nen auffallend weit voneinander entfernt sind, die
kurze, aus wenigen dicht stehenden Basalk6rpern
aufgebaute schrag gestellte subapikale Dorsalbiirste
und der meist stark faltig deformierte Dorsalk6rper.
Die Verbreiterung der Distanz zwischen den postora-
len Somakineten erinnert an Thigmogaster, und
Groliere (1977), dessen Population nur 2 postorale
Kineten besitzt, unterscheidet tatsichlich ein rechtes
und ein linkes Wimpernfeld. Es handelt sich aber of-
fensichtlich um eine Analogie, da anders als bei
Thigmogaster keine postorale Kinete fehlt, wenn
man T cucullulus als MaBstab nimmt. Gegen eine
Einordnung in das Genus Thigmogaster spricht
auch die Dorsalbiirste, deren Form und Lage sehr
ihnlich wie bei anderen Trithigmostoma-Arten ist.

Trithigmostoma bavariensis ist von einer etwa
1 am dicken Schleimschicht umgeben, die abgesto-
Ben werden kann und weder von Kahl (1931) noch
von Groliere (1977) erwiihnt wird. Das erinnert an T
pituitosum Foissner, 1979, bei der diese Schleim-
schicht sogar 2-3 m hoch ist.

Okologie: Sichere Nachweise sind bisher nur aus
terrestrischen Moosen, einem Sphagnum-Tiimpel
und verschiedenen Biden bekannt (Kahl, 1931; Gro-
litre, 1977; Foissner, 1987a). Im Boden lebt T bava-
riensis bevorzugt in der Streuschicht.

Trithigmostoma srameki nom. nov. (pro
Chilodonella hyalina Srdmek-Huek, 1952 und
pro Trithigmostoma hyalina (Srdmek-Huek,
1952) Foissner, 1987)
Chilodonella hyalina Sramek-Huek, 1952 ist objek-
tives Homonym von Chilodonella hyalina Kidder &
Summers, 1935, die bereits von Jankowski (1967) in
die Gattung Trithigmostoma versetzt wurde. Die bei-
den Arten sind sicher nicht miteinander identisch. In
Unkenntnis der Homonymie habe ich Chilodonella
hyalina Sramek-Huek, 1952 bereits friiher in das
Genus Trithigmostoma versetzt (Foissner, 1987b).

Trithigmostoma chattoni (Mac Dougall, 1936) nov.
comb. (Chilodonella chattoni Mac Dougall, 1936)
Die Abbildung von Mac Dougall (1936) liJ3t eindeu-

tig erkennen, daB es sich um eine Trithigmostoma
handelt. Die angegebenen Artmerkmale (Lange
150-200 Am, 24-25 Somakineterr, bogenf6rmige
Dorsalbfirste, 14-16 Reusenstibe) erlauben keine
Trennung von T steini, mit der diese Art deshalb sy-
nonymisiert werden mu3. Mac Dougall (1936) hat sei-
ne neue Art nicht von T. steini abgegrenzt, dessen
Existenz ihm offensichtlich entgangen ist.

Gattung Thigmogaster Deroux, 1976
Thigmogaster ist durch eine schwache mediane Dis-
kontinuitat der Somakineten gekennzeichnet, so
daB im Gegensatz zu Trithigmostoma bereits ein
rechtes und ein linkes Wimpernfeld ausgebildet ist.
Der Unterschied zu Odontochlamys, Chilodonella
und Pseudochilodonopsis, bei denen die beiden
Wimpernfelder durch einen breiten, sehr auffallen-
den Zwischenraum separiert sind, ist also nur ein
gradueller. Die bis jetzt bekannten Arten bieten den-
noch ein so charakteristisches Bild, daB das Genus
wohl definiert erscheint.

Thigmogaster potamophilus nov. spec.
(Abb. 20-25, Tab. 2)
Diagnose: In vivo etwa 20-30 x 15-20 m groBer
Thigmogaster mit 1 kontraktilen Vakuole rechts un-
terhalb des Reuseneinganges und je 5 Somakineten
im rechten und im linken Wimpernfeld. Dorsalbiir-
ste zweigeteilt, 1 Cilie am rechten K6rperrand dicht
unterhalb der Schnabelspitze, 2 Cilien subapikal in
der Medianen. Dorsalk6rper am Hinterrand meist
mit lappenf6rmigen Vorspriingen.

Locus typicus: Drau-FluB zwischen ABling und
Lienz (Osttirol, Osterreich).

Aufbewahrungsort des Typenmaterials: Ein
Holotypus- und ein Paratypuspraparat sind in der
Sammlung der mikroskopischen Praparate des Obe-
r6sterreichischen Landesmuseums in Linz depo-
niert.

Beschreibung: Gestalt sehr ahnlich wie bei Chilo-
donella uncinata, vorne und hinten breit gerundet,
Schnabel meist deutlich, manchmal aber auch kaum
erkennbar. Ventral flach, dorsal in der Mitte stark
gew6lbt. Dorsalk6rper an den Rindern unregelma-
Big gefurcht, hinten meist mit 3 lappenf6rmigen
Vorspriingen. Makronucleus kugelig, liegt in der
hinteren Krperhilfte, mit vielen m3ig groBen
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Abb. 20-25. Thigmogaster potamophilus (Freilandmaterial) nach Lebendbeobachtungen (Abb. 20-22) und Protargolimprdgnation
(Abb. 23-25). 20: Ventralansicht. 21: Dorsalansicht. 22, 25: Seitenansichten. 23, 24: Infraciliatur der Ventral- und Dorsalseite. Der Pfeil
weist auf die praeorale Kinete. CV = kontraktile Vakuole, Db = Dorsalbfirste, Malstriche: 10 gm.

Chromatin-Korpern. Mikronucleus kugelf6rmig, in
der Nahe des Makronucleus. Nur 1 kontraktile Va-
kuole rechts unterhalb des Reuseneinganges, die ffir
viele Chilodonellidae typische zweite kontraktile Va-
kuole im linken Wimpernfeld fehlt ganz sicher.

Lage des Exkretionsporus unbekannt, da er sich
nicht mit Protargolsilber impragnierte. Reuse in der
Medianen, trichterf6rmig, stark nach dorsal ge-
neigt, proximal ffillhornartig umgebogen. Entoplas-
ma glanzend, oft ziemlich voll mit gefressenen Kie-
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Tabelle 2. Biometrische Charakteristik von Chilodonella uncinata (1. Zeile), Odontochlamysgouraudi (2. Zeile) und Thigmogasterpota-
mophilus (3. Zeile). Alle Daten basieren auf protargolimprignierten Individuen.

Merkmal x M s V Min Max n*

Lange in zm

Breite in pm

Distanz vom anterioren K6rperende bis zur inneren
circumoralen Kinete in zm

Distanz vom anterioren K6rperende bis zum tiefsten
Punkt der Dorsalbirste in pm

Distanz vom anterioren K6rperende bis zum Beginn des
Makronucleus in pm

Distanz vom anterioren K6rperende bis zum vorderen
Exkretionsporus in zm

Distanz vom anterioren K6rperende bis zum hinteren
Exkretionsporus in pm

Lange des Makronucleus in pm

Breite des Makronucleus in rpm

Grol3ter Durchmesser der Reuse in zm

Gr6olte Breite des postoralen wimpernfreien Feldes in pm

Lange der Dorsalbiirste in pm

Anzahl der Somakineten des rechten Wimpernfeldes

Anzahl der Somakineten des linken Wimpernfeldes

Anzahl der circumoralen Kineten

37,0 38,0 6,4 17,3
32,2 33,0 4,3 13,3
23,3 24,0 2,2 9,3

23,7 25,0 4,3 18,3
25,0 24,0 3,8 15,2
15,3 14,5 1,8 12,0

5,7 6,0 0,6 10,4
5,3 5,6 0,5 9,7
4,6 4,0 1,2 25,3

7,5 7,3 0,6 8,4
entlang des vorderen Korperrandes
2,6 2,7 0,6 23,6

17,5 18,0 2,9 16,6
9,2 8,5 1,0 10,9

11,2 11,0 1,3 11,8

13,5 13,0 1,8 3,7
9,0 9,0 1,1 2,0

nicht imprdgniert

22,5 22,0 3,9 17,3
21,2 20,0 2,4 11,6

9,7 10,0 1,9 19,8
12,1 12,0 2.2 18,0
7,4 7,0 0,8 11,3

8,3 8,4 2,0 23,7
6,0 6,0 1,0 16,6
7,3 7,0 0,8 10,6

3,2 3,0 0,4 13,3
2,9 2,9 0,2 7,3
2,8 2,8 0,1 4,3

10,4 11,0 2,1 20,1
10,7 11,0 2.1 19,9
2,6 2,5 0,8 29,9

4,2 4,2 0,5 12,4
10,9 10,6 2,6 23,9
4,2 4,2 0,3 7,3

5,0 5,0 0,0 0,0
5,0 5,0 0,0 0,0
5,0 5,0 0,0 0,0

6,0 6,0 0,0 0,0
6,0 6,0 0,0 0,0
5,0 5,0 0,0 0,0

2,0 2,0 0,0 0,0
2,0 2,0 0,0 0,0
2,0 2,0 0,0 0,0

24 45 15
25 39 13
20 27 10

15 30 15
20 31 13
13 18 10

4 6 15
4 6 13
3 7 10

6 8 15

1 3 10

13 22 15
8 11 13

10 13 10

10 17 15
8 11 13

17 29 15
16 25 13

7 14 15
9 18 13
6 9 10

6 14 15
4 8 13
6 9 10

2 4 15
2 3 13
2 3 10

6 13 15
8 14 13
2 4 10

3 5 15
9 19 13
4 5 10

5 5 15
5 5 13
5 5 10

6 6 15
6 6 13
5 5 10

2 2 15
2 2 13
2 2 10
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Tabelle 2. Fortsetzung.

Merkmal i M s V Min Max n*

Anzahl der praeoralen Kineten 1,0 1,0 0,0 0,0 1 1 15
1,0 1,0 0,0 0,0 I 1 13
1,0 1,0 0,0 0,0 1 1 10

Anzahl der Basalk6rper in der innersten Kinete des 20,1 20,0 11,1 55,4 6 50 15
linken Wimpernfeldes 15,3 14,0 5,4 35,3 8 24 13

Anzahl der Basalk6rper in der tuBersten Kinete des 10,9 11,0 3,9 35,8 5 17 15
linken Wimpernfeldes 19,6 20,0 6,8 34,5 10 35 13

15,9 15,5 2,6 16,1 12 20 10

Anzahl der Basalkbrper der Dorsalbiirste 9,7 10,0 1,6 16,2 7 12 15
13,6 14,0 1,1 8,2 11 15 13
3,0 3,0 0,0 0,0 3 3 10

Anzahl der Reusenstabe 10,0 10,0 0,6 6,5 9 11 15
etwa 12- 15
6,2 6,0 - - 6 7 5

* Abkiirzungen: M = Median, Min = Minimum, Max = Maximum, n = Anzahl der untersuchten Individuen, s = Standard-
abweichung, V = Variationskoeffizient, x = arithmetisches Mittel.

selalgen. Dies unterscheidet T. potamophilus in vivo
gut von Chilodonella uncinata, die nie Kieselalgen
friBt. Bewegung am Objekttriger sehr auffallend
unbeholfen, was in vivo vielleicht das beste Unter-
scheidungsmerkmal zu C. uncinata ist, die stets sehr
elegant und rasch gleitet. Auf Detritus und fdigen
Aufwuchssubstraten kriecht T potamophilus dage-
gen sehr gewandt und rasch umher, wobei der K6r-
per eine betrachtliche Flexibilitat zeigt. Dieses Bewe-
gungsverhalten deutet darauf hin, dab3 T
potamophilus ein stark angepal3ter Weideganger ist.

Rechtes und linkes Wimpernfeld in der Medianen
des Ciliaten etwa um den Zwischenraum 1 Kinete
voneinander getrennt. Innere Kinete des rechten Fel-
des vorne und hinten verkiirzt, die fibrigen 4 Kineten
sind unverkirzt und treffen vorne im Bereich des
Schnabels zusammen, weshalb sie nicht so wie bei
Chilodonella durch die praeorale Kinete vom linken
Wimpernfeld getrennt werden. Kineten des linken
Wimpernfeldes annahernd gleich lang, aber gege-
neinander verschoben, so daB das Feld rhombisch
wird. Praeorale Kinete leicht gebogen, kurz, erreicht
nie die Schnabelspitze. Circumorale Kineten verhalt-
nismfi3ig lang, die uBere ist rechts leicht um die
Reuse gebogen. Das einzelne Cilium der Dorsalbiir-

ste am rechten K6rperrand ist leicht zu iibersehen!
Okologie: Wie bei Pseudochilodonopsisfluviati-

lis (sh. dort!).
Artvergleich: Thigmogasterpotamophilus ahnelt

sehr einer kleinen Variante von T. pardus, die De-
roux (1976, Fig. 3) im Estuar eines kleinen Flusses
in der Nahe von Roscoff (Frankreich) gefunden hat.
Thigmogasterpardus besitzt aber 2 kontraktile Va-
kuolen in typischer Lage, 6 oder 7 Kineten im linken
Wimpernfeld und nur 2 Dorsalcilien in der Media-
nen (oder sollte Deroux das einzelne Cilium am rech-
ten Rand iibersehen haben?).

Thigmogaster schedoeublepharis (Dragesco &
Dragesco-Kerneis, 1986) nov. comb. (Chilodonella
schedoeublepharis Dragesco & Dragesco-Kerneis,
1986)
Diese Art ist nach der Darstellung von Dragesco &
Dragesco-Kern6is (1986) sicher in die Gattung Thig-
mogaster zu stellen. Sie ahnelt mit ihren 14-16 So-
makineten eher einer Trithigmostoma, postoral ist
jedoch ein wimpernfreies Feld ausgebildet, das die
Breite von 3 -4 Kineten einnimmt. Auch die media-
ne und horizontale Lage der Dorsalbiirste sprechen
fir die Einordnung in die Gattung Thigmogaster.
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Gattung Odontochlamys Certes, 1891
Dieses Genus wurde von Kahl (1931) mit Chilodonel-
la synonymisiert. Die meisten spateren Untersucher
schlossen sich dieser Entscheidung an (z. B. Wenzel,
1953; Buitkamp, 1977). Foissner (1981) reaktivierte
das Genus mit folgender Diagnose: ,,Chilodonelli-
dae mit eingesenktem ventralem Wimpernfeld, hoch
gew6lbtem, kompliziert gestaltetem Dorsalk6rper,
kleinem, wimpernfreiem postoralem Feld, praeoral
deutlich nach hinten umbiegenden Somakineten
und auffallend starker Neigung zur Encystierung".
Keines dieser Kriterien ist sehr prizis und erm6glicht
fiur sich alleine eine klare Abgrenzung von Chilodo-
nella. Als weiteres und vielleicht wichtigstes Kriteri-
um wird einmal die apikale Lage der Dorsalbiirste
festgelegt werden k6nnen, da diese bei allen bisher
genauer untersuchten Chilodonella-Arten weit su-
bapikal in der Hbhe der praeoralen Kinete inseriert.

Von Odontochlamys sind bisher 2 nominelle Ar-
ten bekannt, die beide terrestrische Habitate bevor-
zugen. Der locus classicus von 0. gouraudi ist aber
ein limnischer Biotop, naimlich ein Waldgraben in
Frankreich. Beide Arten ernahren sich von Bakte-
rien und wohl auch von Zooflagellaten. Sie werden
nie zahlreich, sind aber vermutlich weltweit verbrei-
tet.

Odontochlamys gouraudi Certes, 1891
(Abb. 26-31, Tab. 2)
Neubeschreibung und Diskussion: Odontochlamys
gouraudi ist wiederholt neu beschrieben worden
(Kahl, 1931; Wenzel, 1953; Buitkamp, 1977). Kahl
(1931) und Wenzel (1953) synonymisieren damit Chi-
lodon geographicus Penard, 1922. Ein kritischer
Vergleich aller Beschreibungen deckt aber so grol3e
Unterschiede auf, daB es fraglich erscheint, ob die
Identifikationen zu Recht bestehen (vgl. Jankowski,
1967). Die Form von Penard (1922) besitzt 7-8
Wimpernreihen im rechten Cilienfeld, ein linkes
Wimpernfeld wird weder beschrieben noch gezeich-
net. Kahl (1931), Wenzel (1953) und Buitkamp (1977)
geben ffir ihre Populationen 2 kontraktile Vakuolen
in typischer Lage, wahrend Certes (1891) sehr be-
stimmt zeichnet und schreibt: ,,Les vesicules con-
tractiles sont au nombre de trois, disposes assez re-
gulierement, l'une au milieu, les deux autres a la
peripherie". Ein derartiger Unterschied wird viel-

fach als Artmerkmal gewertet. Allerdings zeichnet
Certes (1891) die Lage dieser 3 Vakuolen doch recht
verschieden, so dab nicht auszuschliel3en ist, dab ei-
ne davon eine Nahrungsvakuole ist, da diese bei 0.
gouraudi oft auffallend leer erscheinen (Abb. 26).
Die Population von Buitkamp (1977) weicht durch
ihre geringere Gr6B3e und den auch apikal zahnrad-
artig gefurchten Dorsalk6rper von der Originalbe-
schreibung ab und besitzt im linken Wimpernfeld 1
Kinete weniger als meine Population. Certes (1891)
beschreibt iibrigens rechts nur 4 und links nur 3
Wimpernreihen. Alle diese Unterschiede k6nnen
freilich zum Groi3teil Beobachtungsfehler sein; je-
denfalls sind sie Grund genug, die vorliegende Popu-
lation ausfiihrlicher darzustellen.

Gr613e in vivo etwa 30-50 x 25-35 zm. Gestalt
ellipsoid, nach hinten breiter werdend, vorne und
hinten ausladend gerundet. 2-3:1 abgeflacht, be-
wimperter Teil der Ventralseite deutlich eingesenkt,
dorsal je nach Ernahrungszustand wenig bis stark
gew6lbt. Dorsalk6rper am hinteren und linken Rand
mit stachel - bis girlandenartigen Fortsatzen, die nie
die Vertralfliche fiberragen. Zahl (2-10) und Gr6o3e
der Forsatze sehr variabel, empfindlich, verschwin-
den schon bei nur leichtem Druck mit dem Deckglas.
Makronucleus stets ellipsoid, liegt meist dicht un-
terhalb des Reuseneinganges, mit vielen kleinen
peripheren Chromatin-K6rpern und einer gr6l3eren
zentralen Chromatin-Masse. Unterhalb des Makro-
nucleus haufig eine schwicher impragnierte Makro-
nucleus-Anlage, Anzeichen einer vorausgegangenen
Konjugation (Pyne et al., 1974). Mikronucleus
3 - 4 Izm im Durchmesser, stark lichtbrechend, gelb-
lich, liegt in der Nahe des Makronucleus, impragniert
sich mit Protargolsilber nicht. 2 diagonal angeord-
nete kontraktile Vakuolen, linke stets zwischen den
Kineten 1 und 2 und etwas kleiner als die rechte, die
meist (70%) zwischen den Kineten 4 und 5, seltener
zwischen den Kineten 3 und 4 (30%) ausmiindet. Re-
use in der Medianen im vorderen K6rperdrittel, vorne
leicht birnenf6rmig erweitert, stark nach dorsal
geneigt und hinten fiillhornartig eingerollt. En-
toplasma farblos, sehr durchsichtig, besonders am
vertralen nicht vom Dorsalk6rper okkupierten
Rand. Viele etwa 0.5 Itm groBe Granula und meist
wenige 2-10 /tm grol3e Nahrungsvakuolen, von de-
nen die meisten optisch leer erscheinen. Bewegung
langsam gleitend.
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Abb. 26-31. Odontochlamys gouraudi (Freilandmaterial) nach Lebendbeobachtungen (Abb. 26-28), trockener Silberimpragnation
(Abb. 29) und Protargolimprignation (Abb. 30, 31). 26: Ventralansicht. 27: Seitenansicht. 28: Dorsalansicht. 29: Teil des Silberliniensy-
stems der Ventralseite. 30, 31: Infraciliatur der Ventral- und Dorsalseite. Db = Dorsalbiirste, MaA = Makronucleus-Anlage. Malstriche:
15 Lm.
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Somatische und orale Infraciliatur sehr hnlich
wie bei Chilodonella. Die Kineten des rechten Wim-
pernfeldes und die circumoralen Kineten biegen
praeoral halbkreisf6rmig um, so dab3 ihre anterioren
Enden nach hinten weisen und auf die auffallend ho-
rizontal verlaufende praeorale Kinete stoBen. Kine-
te 3 des linken Wimpernfeldes in der H6he des Mun-
deinganges mit einem deutlichen, nach innen
gerichteten Knick. Die inneren Kineten der beiden
Wimpernfelder iiberkreuzen sich hinten leicht. Dor-
salbirste entlang des linken vorderen K6rperrandes
in der Mitte der Dicke des Ciliaten leicht schrig von
dorsal nach ventral verlaufend, Cilien steif, so wie
die somatischen Cilien etwa 8 m lang, auffallend
weit gestellt. Rund um das ventrale Wimpernfeld
und dorsal viele zart imprignierte subpelliculare Fi-
brillenbiindel, die wohl bei der Encystierung eine
wichtige Rolle spielen, indem sie den K6rper schniir-
beutelartig zusammenziehen. Silberliniensystem git-
terformig, Maschen sehr eng (etwa 0.5 Mm), in den
Stogpunkten vereinzelt argyrophile Granula
(Abb. 29).

Gattung Chilodonella Strand, 1928
Chilodonella ist durch die wimpernfreie postorale
Ventralfliche und die nicht unterbrochene praeorale
Kinete gekennzeichnet. Die Ventralciliatur besteht
so wie bei den Genera Pseudochilodonopsis und
Odontochlamys aus einem rechten und einem linken
Wimpernfeld. Die Somakineten des rechten Feldes
sind bei allen 3 Genera hinten sukzessive verkfirzt
und stol3en mit Ausnahme der innersten Kinete, die
bei der Reuse endet, vorne auf die praeorale Kinete.
Die beiden circumoralen Kineten werden von einem
bogenf6rmigen Auslaufer der praeoralen Kinete
iiberdacht. Fur die Unterscheidung der Arten sind
die Anzahl der Wimpernreihen und die Dorsalbiirste
wichtig. Diese Merkmale weisen nur eine sehr gerin-
ge Variabilitit auf (Tab. 2, 3). Zur Zeit sind nur 3 Ar-
ten durch Silberimprignation und Biometrie festge-
legt: die freilebende C. uncinata und die auf
SuBwasserfischen parasitierenden Species C. cyprini
und C. hexasticha, die bei Rydlo & Foissner (1987)
beschrieben sind.

Die drei oben angefihrten Arten sind bakterivor,
freilebend oder parasitisch und vermutlich weltweit

verbreitet. Mehrere Arten leben ectocommensal auf
diversen Siil3wassertieren, es ist jedoch zu prifen, ob
sie wirklich in dieses Genus geh6ren. Massenver-
mehrungen wurden bisher nur in maBig bis stark or-
ganisch verunreinigten Gewissern beobachtet. Die
auf Fischen parasitierenden Arten sind typische
Schwicheparasiten (Rydlo & Foissner, 1987).

Chilodonella uncinata (Ehrenberg, 1838) Strand,
1928 (Abb. 32-38, Tab. 2)
Meine Beobachtungen an dieser in vivo etwa
25-55 x 20-35 txm grol3en Population stimmen
weitgehend mit den Darstellungen friiherer Autoren
iberein, deren Resultate bei Foissner (1979b) und
Dragesco & Dragesco-Kerneis (1986) zusammenge-
fal3t und diskutiert sind. Eine erneute Beschreibung
ist daher nicht n6tig. Es fehlten jedoch auch hier
noch gute Zeichnungen und die biometrische Cha-
rakteristik nach Protargolpriparaten. FaB3t in allen
Populationen beobachtet man neben normal groBen
auch wenige sehr kleine Individuen, deren Infracilia-
tur sich aber nicht von jener der Normalform unter-
scheidet (vgl. Abb. 35, 36 mit Abb. 37, 38). Eine die-
ser kleinen Formen hat Dragesco (1966) wohl als C.
minuta beschrieben. Ahnlich variabel ist die W61-
bung des Dorsalkorpers: neben blattartig abgeflach-
ten Individuen findet man solche, die nur am Rand
stark abgeflacht sind und deren Dorsalk6rper hoch
gew6lbt ist (Abb. 34). Ein weiteres Synonym ist si-
cher C dentata (Dujardin, 1841), die sich von C. un-
cinata nur durch die proximal fiillhornartig einge-
rollte Reuse unterscheidet - ein Merkmal, das
Ehrenberg (1838) bei C. uncinata offensichtlich le-
diglich iibersehen hat. Das ventrale Kinetom dieser
,,Art" stimmt mit jenem von C. uncinata berein
(Pitsch, 1974).

Okologie: Chilodonella uncinata ist die am weite-
sten verbreitete Art der Gattung. Ihre Autikologie
charakterisiert Albrecht (1984) wie folgt: ,,Extrem
eury6ke Sii3wasserart. Obwohl sehr salztolerant,
fehlt sie in vielen Brackwasser- und Meeresuntersu-
chungen: oligo- bis meso-euryhyalin mit limnischen
Schwerpunkt. Gute Entwicklung zwischen 10 und
30°C, Temperaturmaximum bei 50°C. Popula-
tionsmaxima bevorzugt in den
Ujbergangsjahreszeiten. Gef6rdert durch hhere
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Abb. 32-38. Chilodonella uncinata (Kulturmaterial) nach Lebendbeobachtungen (Abb. 32, 33) und Protargolimpragnation

(Abb. 34-38). 32: Ventralansicht. 33: Dorsalansicht. 34: Seitenansicht. 35-38: Infraciliatur der Ventral- und Dorsalseite zweier ver-

schieden groBer Exemplare, dargestellt bei gleicher Vergr6l3erung. Db = Dorsalbiirste, MaA = Makronucleus-Anlage. Mal3striche:

12 jIm.
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Str6mungsgeschwindigkeiten bis 60 cm/sec". Chi-
lodonella uncinata ist nach meinen Erfahrungen ei-
ne der gemeinsten Ciliaten-Arten iberhaupt. Man
findet sie weltweit in allen limnischen und terrestri-
schen Biotopen. In letzteren ist allerdings Pseudo-
chilodonopsis weitaus hufiger (Foissner, 1987a).
Der Schwerpunkt des Vorkommens von C. uncinata
liegt in miBig bis stark organisch belasteten fliel3en-
den und stagnierenden Gewissern. Sladecek (1973)
stuft sie mit einem Indikationsgewicht von 5 in die
Alphamesosaprobie ein. Ich wiirde sie bei reichliche-
rem Vorkommen als beta- bis alphamesosaprob
klassifizieren, was die Untersuchungen von Albrecht
(1984) ebenfalls nahe legen. Einzelfunde haben ich
und wohl auch St6ssel (1979) in allen Saprobitatsstu-
fen verzeichnet.

Gattung Pseudochilodonopsis Foissner, 1979
Die Gattung Pseudochilodonopsis unterscheidet
sich von den anderen Genera der Chilodonellidae
durch die fragmentierte praeorale Kinete (Foissner,
1979b). Diese Kinetenfragmente schlieBen die Wim-
pernreihen des linken Feldes vorne T-f6rmig ab
(Abb. 43, 47). Es ist zu erwarten, da13 sich viele
Chilodonella-Arten bei Neuuntersuchung als Pseu-
dochilodonopsis herausstellen werden.

Innerhalb der Gattung ist die Organisation der
ventralen somatischen Infraciliatur und des Silberli-
niensystems wenig divers und stimmt mit jener der
Gattung Chilodonella iiberein. Wichtigstes Art-
merkmal ist auch bei dieser Gattung die Dorsalbuir-
ste. Daneben sind auch noch die Anzahl der Wim-
pernreihen und der kontraktilen Vakuolen von
Bedeutung. Mit diesen Kriterien konnten bis jetzt 5
Arten unterschieden werden (Foissner & Didier,
1981). Eine sechste, neue Art wird im folgenden be-
schrieben.

Alle genauer studierten Pseudochilodonopsis-
Arten ernahren sich von Bakterien, Kiesel- oder
Griinalgen. Bevorzugt werden nahrstoffreiche, ma-
Big bis stark saprobe Gewasser, eine Art ( mutabi-
lis) scheint auf terrestrische Habitate beschriinkt zu
sein. Bisher kein sicherer Nachweis unter polysapro-
ben Verhaltnissen. Die meisten Arten sind selten,
Massenentwicklungen wurden bisher nur bei P algi-
vora beschrieben (Sramek-Husek, 1952; Golemans-
ky & Avramova, 1976; Foissner et al., 1982).

Pseudochilodonopsis fluviatilis nov. spec.
(Abb. 39-44, Tab. 3)
Diagnose: In vivo etwa 50-70 x 25-35 Itm gro3e
Pseudochilodonopsis mit 5 und 6 Somakineten im
rechten und im linken Wimpernfeld. 4 praeorale Ki-
neten. Dorsalbfirste subapikal in der Medianen, aus
durchschnittlich 8 sehr eng nebeneinander liegenden
Cilien aufgebaut.

Locus typicus: Drau-FluB zwischen ABling und
Lienz (Osttirol, Osterreich).

Aufbewahrungsort des Typenmaterials: Ein
Holotypus- und ein Paratypuspraparat sind in der
Sammlung der mikroskopischen praparate des Ober
6sterreichischen Landesmuseums in Linz deponiert.

Beschreibung: Gestalt chilodonellid, vorne links
schwach schnabelformig vorspringend, hinten breit
gerundet, seltener fast quer abgestutzt. Etwa 2:1 ab-
geflacht, ventral eben, dorsal in der Mitte deutlich
gew6olbt. Sehr flexibel, um etwa 20o der K6rperlan-
ge kontraktil. Makronucleus leicht ellipsoid, liegt in
der hinteren K6rperhalfte, meist mit vielen kleinen
peripher angeordneten Chromatin-Korpern und mit
1 grol3en zentralen Chromatin-K6rper, seltener ist
das Chromatin netzartig angeordnet. Mikronucleus
kugelig, oft weit vom Makronucleus entfernt. Reuse
kurz trichterf6rmig, hinten nicht ffillhornartig um-
gebogen. 2 diagonal liegende kontraktile Vakuolen,
hintere Vakuole seltener in Tatigkeit als die vordere,
rechter Exkretionsporus zwischen den Kineten 1
und 2, linker zwischen den Kineten 3 und 4. Ento-
plasma farblos, fein granuliert, meist dicht geffillt
mit Nahrungsvakuolen, in denen kleine bis fast k6r-
perlange Diatomeen (Nitzschia palea, Diatoma vul-
gare, Navicula sp.) verdaut werden. Bewegung lang-
sam gleitend und auf Detritus und Algen umher
kriechend.

Somatische und orale Infraciliatur genustypisch.
Die Somakineten des rechten und des linken Wim-
pernfeldes stolen hinten hiufig fast zusammen. In-
neres praeorales Kinetenfragment wenig verlangert,
circumorale Kineten nur schwach gebogen. Lage,
Form und Aufbau der Dorsalbiirste (sh. Diagnose)
sehr konstant.

Okologie: Ich kenne diese Art seit vielen Jahren
aus verschiedenen beta- bis alphamesosaproben
Vorflutern in Osterreich und hatte sie zuerst in Ver-
dacht, mit der terricolen P mutabilis identisch zu
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Abb. 39-44. Pseudochilodonopsis fluviatilis (Freilandmaterial) nach Lebendbeobachtungen (Abb. 39-41) und Protargolimpragna-
tion (Abb. 42-44). 39: Ventralansicht. 40: Seitenansicht. 41: Dorsalansicht. 42: Seitenansicht beim Verschlingen einer Kieselalge. 43,
44: Infraciliatur der Ventral- und Dorsalseite. MaBstriche: 20 tim.
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Tabelle 3. Biometrische Charakteristik von Pseudochilodonopsis algivora (1. Zeile), P. fluviatilis (2. Zeile) und P. mutabilis (3. Zeile).
Alle Daten basieren auf protargolimpragnierten Individuen.

Merkmal x M s V Min Max n*

Lange in pm 47,2 46,0 4,4 9,2 42 56 13
53,2 53,5 3,6 6,9 46 58 10
36,1 39,0 6,9 19,2 21 43 11

Breite in pm 26,4 25,0 3,2 12,2 22 34 13
26,7 27,0 2,2 8,1 22 29 10
18,7 20,0 3,1 16,7 14 24 11

Distanz vom anterioren Korperende bis zur inneren 6,9 7,0 0,8 11,0 6 8 13
circumoralen Kinete in pm 8,7 8,0 2,0 23,0 7 13 10

5,4 5,0 0,9 17,1 4 7 11

Distanz vom anterioren K6rperende bis zum h6chsten Punkt 4,4 4,0 0,8 17,5 4 6 13
der Dorsalbirste in pm 4,3 4,0 0,5 11,2 4 5 10

1,4 1,4 0,1 8,4 1 2 11

Distanz vom anterioren K6rperende bis zum Beginn des 17,2 16,0 4,1 23,6 12 25 13
Makronucleus in pm 25,9 26,0 4,3 16,7 18 31 10

17,6 16,0 4,3 24,5 13 24 11

Distanz vom anterioren Korperende bis zum vorderen 14,4 14,0 2,0 13,8 10 18 13
Exkretionsporus in pm 22,3 21,0 3,5 15,7 18 28 10

13,4 14,0 2,6 19,3 7 16 11

Distanz vom anterioren K6rperende bis zum hinteren 32,7 35,0 3,4 10,5 28 39 13
Exkretionsporus in /pm 37,7 38,0 2,9 7,8 34 42 10

19,9 20,0 3,2 16,1 13 24 11

Lange des Makronucleus in pm 14,0 14,0 1,4 9,7 10 15 13
14,2 14,0 1,3 8,0 13 17 10
9,2 8,0 1,7 18,8 7 11 11

Breite des Makronucleus in pm 9,7 10,0 1,7 17,6 8 14 13
10,2 10,0 1,3 12,9 8 13 10
6,0 5,0 1,4 23,6 4 8 11

Lange der Reuse in pm 17,8 17,0 1,9 10,7 15 20 13
18,8 18,0 1,6 8,6 16 21 10
12,4 12,0 1,6 12,7 10 14 11

Gr6B3ter Durchmesser der Reuse in pm 5,3 5,6 0,4 8,2 4 6 13
5,6 5,6 0,0 0,0 5,6 5,6 10
4,5 4,6 0,8 17,7 3,5 5,5 11

GroBlte Breite des postoralen wimpernfreien Feldes in pm 9,0 8,0 1,8 20,3 7 11 13
13,6 14,0 0,8 6,2 12 15 10
10,5 12,0 2,7 25,2 7 15 11

Lange der Dorsalbirste in pm 7,7 8,0 0,6 8,2 7 9 13
4,4 4,2 0,7 16,6 3 6 10
2,2 2,5 0,9 41,0 1 4 11

Lange der innersten Kinete des linken Wimpernfeldes in pm 16,7 15,0 6,0 36,2 8 28 13
22,9 23,0 8,2 35,7 8 35 18
8,3 9,0 2,4 28,6 4 11 11

Lange der iaubersten Kinete des linken Wimpernfeldes in pm 14,1 14,0 3,6 25,7 4 19 13
15,3 16,0 3,5 22,7 7 21 18
3,1 3,0 0,5 14,6 2 4 11
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Tabelle 3. Fortsetzung.

Merkmal x M s V Min Max n*

Anzahl der Somakineten des rechten Wimpernfeldes 5,0 5,0 0,0 0,0 5 5 13
5,0 5,0 0,0 0,0 5 5 10
5,0 5,0 0,0 0,0 5 5 11

Anzahl der Somakineten des linken Wimpernfeldes 6,0 6,0 0,4 6,8 5 7 13
6,0 6,0 0,0 0,0 6 6 10
6,0 6,0 0,0 0,0 6 6 11

Anzahl der circumoralen Kineten 2,0 2,0 0,0 0,0 2 2 13
2,0 2,0 0,0 0,0 2 2 10
2,0 2,0 0,0 0,0 2 2 11

Anzahl der praeoralen Kineten 4,0 4,0 0,0 0,0 4 4 13
4,0 4,0 0,0 0,0 4 4 10

4,0 4,0 0,0 0,0 4 4 11

Anzahl der Basalk6rper in der aul3ersten Kinete des linken 24,8 25,0 4,6 18,7 18 35 13
Wimpernfeldes nicht zahlbar; zu eng hintereinander

9,1 8,0 4,7 51,6 5 22 11

Anzahl der Basalk6rper der Dorsalbfirste 7,8 8,0 0,8 10,7 6 9 13
7,9 8,0 1,4 17,3 6 10 10
4,8 5,0 1,7 34,5 3 7 11

Anzahl der Reusenstabe 15,8 16,0 1,0 6,2 15 18 13
16,0 15,0 1,4 8,8 15 18 10
15,7 16,0 0,9 5,7 15 18 11

* Abkirzungen: M = Median, Min = Minimum, Max = Maximum, n = Anzahl der untersuchten
abweichung, V = Variationskoeffizient, = arithmetisches Mittel.

sein, was nun nach genauem Vergleich der beiden
Arten auszuschlieBen ist (sh. unten). Sie tritt stets
nur mit geringer Abundanz auf und findet sich hau-
fig in Gesellschaft von Thigmogasterpotamophilus.
So wie diese trifft man sie beinahe regelmaBig in
stark eutrophen Hydrurus foetidus-Rasen, von de-
nen sie die Diatomeen abweidet. Die bisherigen Fun-
dorte weisen auf einen Verbreitungsschwerpunkt in
der beta- bis alphamesosaproben Selbstreinigungs-
stufe hin. Einzelfunde im oligo- bis betamesosapro-
ben Bereich und bei ausgeprigter Alphamesosapro-
bie.

Artvergleich: Pseudochilodonopsisfluviatilis ah-
nelt hinsichtlich des allgemeinen Erscheinungsbil-
des am meisten der terricolen R mutabilis. Diese bei-
den und andere ihnliche Arten k6nnen an Hand der
Lage und des Aufbaues der Dorsalbirste zufrieden-
stellend getrennt werden (vgl. Abb. 43, 44 mit
Abb. 49, 50; Foissner & Didier, 1981). Die Somakine-

Individuen, s = Standard-

ten der Wimpernfelder sind bei R fluviatilis hinten
weniger verkiirzt als bei P mutabilis, die auch merk-
lich kleiner ist und bei der der linke Exkretionsporus
fast in der K6rpermitte liegt, wihrend er bei P flu-
viatilis im hinteren Drittel ausmiindet (Tab. 3).

Pseudochilodonopsis algivora (Kahl, 1931)
Foissner, 1979 (Abb. 45-48, Tab. 3)
Meine Beobachtungen stimmen weitgehend mit den
Darstellungen von Kahl (1931), Sramek-Huek
(1952) und Foissner (1979b) iiberein. Eine erneute
Beschreibung ist daher nicht n6tig. Es fehlten jedoch
bisher gute Zeichnungen und die biometrische Cha-
rakteristik nach Protargolpraparaten. Bei der hier
untersuchten Population hatte der Dorsalk6rper
hinten haufig zackenartige Vorspriinge, die die Ven-
tralflache iiberragten. Die wichtigsten Merkmale
dieser Species sind die Dorsalbiirste, deren Basalk6r-
per auffallend weit auseinander geriickt sind, und
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Abb. 45-48. Pseudochilodonopsis algivora (Freilandmaterial) nach Lebendbeobachtungen (Abb. 45, 46) und Protargolimprdgnation
(Abb. 47, 48). 45: Ventralansicht. 46: Seitenansicht. 47, 48: Infraciliatur der Ventral- und Dorsalseite. Db = Dorsalbiirste, SK = auf
die Dorsalseite iibergreifende Somakinete der Ventralseite. Mallstriche: 25 pAm.

Abb. 49-50. Pseudochilodonopsis mutabilis (Freilandmaterial) nach Protargolimpragnation. 49, 50: Infraciliatur der Ventral- und
Dorsalseite. Db = Dorsalbiirste. Malstriche: 10 pAm.
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die griine Farbe, die durch kugelformige Griinalgen
(vermutlich Chlorella sp.) hervorgerufen wird. Diese
beiden Merkmale unterscheiden R algivora leicht
von R fluviatilis. Hinsichtlich der Farbung ist aller-
dings Vorsicht geboten, da kurze Zeit isoliert gehal-
tene Individuen die Algen verdauen und farblos wer-
den. Es diirften daher keine Zoochlorellen sein. Dies
wird durch Beobachtungen von Golemansky & Av-
ramova (1976) bestitigt, die Massenvermehrung von
R algivora in Chlorella-Kulturen und die Ingestion
von aktiven Chlorella-Zellen und Autosporen beob-
achteten.

Okologie: Pseudochilodonopsis algivora ist nach
meinen Erfahrungen und Literaturdaten typisch fuir
hypereutrophe stagnierende Gewasser mit m/i3iger
bis starker Saprobitat, z. B. durch Exkremente von
Weidetieren. Massenentwicklungen wurden bisher
nur unter solchen Verhaltnissen beobachtet. Man
findet sie dann im Benthos, Plankton und Neuston.
Ein durch Zeichnungen und Versilberung belegter
Nachweis aus Fliel3gewassern ist mir nicht bekannt.
Sramek-Huek (1952) stuft R algivora bei Masse-
nentwicklung als alphamesosaprob ein, was gut mit
den Verhaltnissen am Fundort der hier beschriebe-
nen Population fibereinstimmt. Foissner et al. (1982)
ordnen sie nach 15 Fundorten in alpinen Kleingewis-
sern in die beta- bis alphamesosaprobe Selbstreini-
gungszone ein. Kahl (1931) erwaihnt Einzelfunde un-
ter katharoben Verhaltnissen. Das
Indikationsgewicht von 5, das Sl1decek (1973) vor-
schlagt, erscheint daher zu hoch.

Pseudochilodonopsis mutabilis Foissner, 1981
(Abb. 49, 50, Tab. 3)
Bei dieser Art sind hier Zeichnungen und die biome-
trische Analyse nach Protargolpraparaten nachge-
tragen, die in der Originalbeschreibung fehlen. Die
Beobachtungen an der Population aus dem Tullner-
feld stimmen weitgehend mit jenen an alpinen Popu-
lationen iberein. Die Art ist durch den meist stark
gefiltelten Dorsalk6rper und die sehr kurze, am obe-
ren K6rperrand in der Medianen liegende Dorsal-
bfirste eindeutig charakterisiert.

Okologie: Bisher nur in verschiedenen B6den aus
der ganzen Welt gefunden. Wird nie zahlreich.

Zusammenfassung

Es wurden die Morphologie, die Infraciliatur und
die Okologie von 9 chilodonelliden Ciliaten unter-
sucht: Trithigmostoma steini (Blochmann, 1895)
nov. comb., T cucullulus (OF. Miiller, 1786), T. ba-
variensis (Kahl, 1931), Thigmogaster potamophilus
nov. spec., Odontochlamys gouraudi Certes, 1891,
Chilodonella uncinata (Ehrenberg, 1838), Pseudo-
chilodonopsis fluviatilis nov. spec., algivora
(Kahl, 1931), P mutabilis Foissner, 1981. Die Neu-
und Wiederbeschreibungen basieren auf Protargol-
silberpriparaten und biometrischen Analysen. Fir
Trithigmostoma hyalina (Sramek-Huek, 1952)
Foissner, 1987 wird wegen objektiver Homonymie
mit T hyalina (Kidder & Summers, 1935) Jankowski,
1967 ein neuer Name, T. srameki nom. nov., vorge-
schlagen. Chilodonella chattoni Mac Dougall, 1936
und C. schedoeublepharis Dragesco & Dragesco-
Kern6is, 1986 werden neu kombiniert: Trithigmosto-
ma chattoni (Mac Dougall, 1936) nov. comb. und
Thigmogaster schedoeublepharis (Dragesco &
Dragesco-Kerneis, 1986) nov. comb. Trithigmosto-

ma chattoni ist synonym mit T. steini.
Die Chilodonellidae sind ein typischer Bestandteil

des vagilen Periphytons. Einige Arten sind vermut-
lich auf terrestrische Habitate beschrankt, ziemlich
viele leben parasitisch oder symphoriont. Alle Arten
ernahren sich von Bakterien und/oder Algen, beson-
ders von Diatomeen. Die hufigeren Arten sind
ziemlich eury6k und bevorzugen nahrstoffreiche
beta- bis alphamesosaprobe Gewasser. Massenent-
wicklungen treten bevorzugt unter alphamesosapro-
ben Bedingungen auf.

Summary

The morphology, the infraciliature, and the ecology
of 9 chilodonellid ciliates were investigated: Trithig-
mostoma steini (Blochmann, 1895) nov. comb., T
cucullulus (OF. Miller, 1786), T bavariensis (Kahl,
1931), Thigmogaster potamophilus nov. spec.,
Odontochlamys gouraudi Certes, 1891, Chilodonel-
la uncinata (Ehrenberg, 1838), Pseudochilodonopsis
fluviatilis nov. spec., algivora (Kahl, 1931), R
mutabilis Foissner, 1981. The descriptions and
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redescriptions are based on protargol silver stained
and biometrically analyzed populations. A new
name, Trithigmostoma srameki nom. nov., is sug-
gested for T hyalina (Sramek-Husek, 1952) Foissner,
1987 which is an objective homonym of T hyalina
(Kidder & Summers, 1935) Jankowski, 1967.
Chilodonella chattoni Mac Dougall, 1936 and C.
schedoeublepharis Dragesco & Dragesco-Kern6is,
1986 are combined to Trithigmostoma chattoni
(Mac Dougall, 1936) nov. comb. and Thigmogaster
shedoeublepharis (Drabesco & Drabesco-Kerneis,
1986) nov. comb., respectively. Trithigmostoma
chattoni is a synonym of T steini.

The Chilodonellidae are a characteristic compo-
nent of the vagile periphyton. Some species are prob-
ably restricted to terrestrial habitats, rather many are
parasites or symphorionts. All species feed on bac-
teria and/or algae, perferably on diatoms. The more
frequent species are rather euryoecious and prefer
nutrient-rich beta-mesosaprobic to alpha-
mesosaprobic waters. High abundances, however,
are gained mainly under alpha-mesosaprobic condi-
tions.
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