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Okologie der tierischen Saprobien. 
Beitrage zur  Lehre von der  biologischen Gewasserbeurteilung. 

Von 

R. Kolkwitz und 1vL. Marsson, 
Wissenschaftl. Mitglieder der Kgl. Versuchs- und Priifungsanstalt fur lL7asser~ersorgung 

und Abwkmxbeseitigung zu Berlin. 

In den Berichten der Deutschen Botanischeii Gesellschaft ') haben wir 
irn Vorjahr das okologische System der pflanzlichen Saprobien veroffent- 
licht, welches etwas uber 300 Spezies umfaDt und - ebeneo wie diese 
Arbeit - dazu dienen soll, die Beurteilung des Reinheitsgrades der Ge- 
wgsser zu erleichtern. 

Zur Charakterisierung der verschiedenen Abstufungen der Selbstreini- 
Rung in den Gewassern haben wir drei Hauptzonen untersthieden und 
durch folgende Namen hezeichnet: 

I. Polysaprobe Zone, 
11. a- und /?-mesosaprobe Zone. 

111. Oligosaprobe Zone. 
(Vergl. Kolkwitz  und Marsson 6 und '22.) 
Denken wir uns drei hinter einander geschaltete geniigend poDe Teiche, 

1-011 denen der erste (entsprechend I) fiiulnisfahiges Abwasser aufnimmt, 
so wurde dieses nach Obertritt in den zweiten (11) Teich mesosaproben 
Charakter annehmen, d. h. in der Mineralisation bis zu einem mittleren 
Grade fortgeschritten sein. Dieses Wasser wieder wurde nach EinflieDen 
in den dritten (111) Teich den MineralisationsprozeD weitgehend oder voll- 
kommen beendet haben , d. h. oligosaproben Charakter aufweisen. (Vei-gl. 
Kolkwitz  15.) 

Die mittlere Zone ist asyinmetrisch, da in ihr die Selbstreinigung in 
der einen Halfte ziemlich sturniisch. in der mderen gemaDigt verlauft; 
dadurch erklart sich die Unterscheidung in a- und &mesosaprob. 

i, Vergl. Literaturverxeicliiiis. 
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In gleicher Weise kann man naturgeniiifi auch in E'liissen, denen zer- 
setzungsfiihige Niihrstoffe (Produkte des EiweiDzerfalles und Kohlenhydrate) 
eugeleitet werden, abgestufte Zonen bis zii der Stelle unterscheiden, wo 
das ursprungliche Bild wieder hergestellt ist. 

Die Bezeichnungen stark und schwach mesosaprob, welche sich in 
unserem pflanzlichen System finden, haben wir in dieser Arbeit durch a- 
imd fS-mesosaprob ersetzt, da die erstgenannten Worte, nainentlich wenn 
inan sie aus den1 Zusammenhang herausnimmt, zu MiDverstiindnissen AnlaB 
geben konnen, und zwar dadurch, dalj man stark mesosaprob als ausgepragt 
wid schwach als kaum mesosaprob deuten konnte. 

Wie schon die Namen erkenrien lassen, setzt die vorstehend initge- 
teilte Zoneneinteilung voraus, daB die Wirkung der chemischen Faktoren 
diejenige der physikalischen uberwiegt, soweit die letztgenannten nicht etwa 
die Existenznioglichkeit uberhaupt beherrschen, wie es z. B. bei reiflender 
Stroniung und rollendem Sand am Ufer oiler Grunde des Gewiissers der 
Fall sein k a n a  

Die Einteilung in die genannten Zonen setzt weiter voraus, daD die 
xersetzungsfahigen organischen Niihrstoffe einen groDen EinfluD auf die 
Verteilung der Organismen ausuben. Beweise fur die Richtigkeit dieser 
,lnnahmc habeii wir aus zahlreichen Untersuchungen an vielen Gewsssern 
von den vercchiedensten Gegenden, besonders der norddeutschen Tiefebene, 
gewonnen. Ein groDer Teil dieser Beobachtungen ist noch nicht veroffent- 
licht, doch finden sich zahlreiche chemisch-analytische Belege hierfur und 
fur die weitgrhenderr Parallelen zwischen biologischer und cheniischer 
Wasseranalpse bereits in urisereii Arbeiten in den Mitteilungen sus der 
Kgl. Priifungsanstalt I ) .  Diese Veroffentlichungen betreffen Graben urid 
Teiche der Rieselfelder bei Berlin, ferner Talsperren ini Elheinland, den 
Main im Unterlauf, die Elbe von Schandau bis Hamburg, die Saale yon 
Halle bis zur Miindung und die Mleczna und Gostine in Oberschlesien 
vorn Mittellauf bis zur Mundiing in die Weichsel. AuBerdem finden sich 
eingehende Untersuchungen uber die Elbe bei und unterhalb Hamburg in 
ihrer Beziehung zu den Sielwassern in den ausfuhrlichen hrbeiten von Volk. 

Auch der Rhein ist, wie die Arbeiten von L a u t e r b o r n  und 
Marss on lehren, biologisch untersucht worden, die Teroffentlichung der 
Ergebnisse der bezuglichen chemischen und bakteriologischen Analysen steht 
aber noch aus. 

Der Einflulj der in1 Wasser gelosten Stoffe auf die P f l anzen  ist meist 
vie1 direkter als bei den - fur die Selbstreinigung der Gewasser nicht 
miiider wichtigen - Tieren, besonders den hoher organisierten, weil jene 
sich osmotisch, diese vorwiegend durch Fressen der Futterstoffe ernahren. 

l) Vgl. Liternt II rverzeich 11 is. 



Die Beschaffeiiheit des Schlammes ka,m demeiitsprechend fur die Verteilung 
der Tiere von groDer Eedeutung sein. 

Die Abhangiglieit der Organismen von tler Wasserheschaffe,nheit be- 
st,eht besonders fur die niedriger organisierten; daher erklart sich auch die 
Armut der poly- und a-mesosaprohen Zone an Gattungen hOk0rer Orga- 
nismen, die in der Mehrzahl eine weriiger deutlich zonenweise abgestufte 
Gliederuiig in ihrer Yerbreitung erkennen la#sse.n. Sie sind deshslb vor- 
wiegend und in besoiiders rnannigfaltiger Entwicklung in der /I-meso- und 
.oligosaproben Zone vertreten, konnen sber von hier mit mehr oder weniger 
bestiminteii J'ertretern in benac,hbarte Zonen ubergreifen. 

Ein Organismus reagiert auf die chemisc'he Beschaffenheit eines Wassers 
urn so schiirfer, je niehr er riehen s a p r o b  irn oliologischen Sirine auch aus- 
gesprochen s a,pr oph i l  in erniihruiigs-physiologischer Hinsicht ist , wie es 
z. B. von Aiithophysa vegetans, Carchesiuin lachmaiini , Vorticella microstoma 
uiid arideren gilt. Echt ssprophile Organismen verdienen deshalb am ehesten 
1~1s Leitorg;tnismen fur die chemische Reschaffenhe,it des Wassers bezeichnct 
mi werden. Die Behauptung P t i t t e r s l ) ,  daD erhebliche Mengen im W a s x r  
gelostor organischer Stoffe auch der ErngLhrung cler Tiere dienen , durfte 
iiach Vorstehendein beini Siifiwasser im wesentlichen nur fur gewisse nie- 
driger orgnnisierte Geltung haben. 

Der Hauptwert ist bei der Benrte'ilung der Cewiisser, wie wir schon 
oft bet,oiit haben , ini allgerrieirieii ilklit auf die einzelnen Organismen 
zu legen, soiidern auf die Bioconosen, dereii Eigentum1ichkt:iten an dieser 
Stelle aber nicht n5her geschildert werderi sollen. A w h  him konnte marl 
das von den Systemstikern fur die Xbgrenzurig der hrteii gepriigte Diktuiii 
auwenden : Ein Charakter ist keiii Chnra,kter. Wur bei Trinkwasserunter- 
sue,hungen kiiiineii v ereiri ze l t e  Orga,nisinen, \vie die einschlggige Literatur 
lehrt,, oft cine weseiitliche Holle spielen. 

Dns lclarste Rild voni Zustand ciiies Gewassers wird 1 1 ~ ~ 1 1  naturgeniaD 
durcli planmltBige Berucksic,htigung der drei tgpischen Regioiien des freien 
TVassers, des Ufers und des Grundes gewinneii , besonders weiin inaii die 
Wechselwirkungen der in ihiieri lebeiiden Pflanzeri und Tiere rnit ihreii im 
wesentlichen entgegeiiffaset,zteii Produkten und Bedurfnisseii genugend be- 
riiclrsicht,igt. Ober die hierbei in Betracht koiiiinenden Methoderi und In- 
strurneiite fiir die Probeentnahmen iwgleiche inan K o l k w  i tJz  li. 

Zuni 'I'erstindnis der Reziehuiigen zwischen den Gewikserregioneii und 
deli Saprobieiizoneii rnochten wir an dieser Stelle hervorheberi , dalr bei- 
spielsweise ein See, der mtch Plaiiliton und Benthos oligosaprohen Cha- 
rakter triigt, sehr wohl mesusiiprobe Schlainmor~ari ism~~i  enthalten kann 

I)  P ii t t e r ,  A II g II s t,, Die Eriiiihrung der Wassertiere. Zeitschrift f .  Allgemeiiie 
I'liysiologie r o i l  Nits V e r w o r i i ,  13d. VII, 190i. 
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und auch oft enthalt. Derselbe See kann ferner sein biologisches Bild 
auch mit der Jahreszeit wesentlich iindern, z. B. dadurch, daO reichlich 
entwickelte Wasserblute abstirbt und dadurch der reinen Planktonzone, 
besonders in der Nahe des Ufers, mesosaprobe Elemente beimischt. 

In der richtigen Wurdigung dieser Kombinationen liegen die Funda- 
mente der biologischen Gewasserbeurteilung. Fast immer handelt es sich 
nicht bloB um die Untersuchung des Wassers, sondern um die Ermittlung 
des gesamten Zustandes eines Vorfluters. 

In der vorliegenden Arbeit haben wir den Hauptwert auf das System 
gelegt und die textlichen Ausfuhrungen nach Moglichkeit eingeschrankt. 
Erst in einer grofieren Publikation, welche in den Mitteilungen der Kgl. 
Prufungsanstalt fur Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung erscheinen 
wird, gedenken wir unter Vereinigung der beiden pflanzlichen und tierischen 
Systeme umfangreichere Textausfuhrungen beizufugen. 

Zur Charakterisierung der eingangs erwahnten Hauptzonen in chemi- 
scher und biologischer Beziehung mogen die nachstehenden kurzen Dar- 
legungen dienen: 

I. Uie Zone der Polysaprobien ist in chemischer Beziehung ge- 
kennzeichnet durch einen gewissen Reichtum an  hochmolekularen, zer- 
setzungsfahigen, organischen Nahrstoffen (EiweiDsubstanzen und Kohlen- 
hydrate), wie sie beispielsweise durch die meist unmittelbaz faulnisfahigen 
Abwgsser aus Stadten uud landwirtschaftlichen, gewerblichen und anderen 
Betrieben in die Vorfluter gelangen. Abnahme im Gehalt des Wassers an  
Sauerstoff verbunden mit Reduktionserscheinungen, Bildung von Schwefel- 
wasserstoff und Schwefeleisen im Schlamm und Zunahme an Kohlensaure 
pflegen oft die chemischen Begleit- bzw. Folgeerscheinungen hierbei zu sein. 

Organismen treten meist in grofier Zahl, aber in relativer Einformig- 
keit auf; besonders Schizomyceten und (meist bakterienfressende) farb- 
lose F lage l la ten  sind haufig. Die Zahl der in gewohnlicher Nahrgelatine 
entwicklungsfahigen Bakterienkeime lrann eine Million pro 1 ccm Wasser 
oft ubersteigen. Stark sauerstoffbedurftige Organismen treten naturgemafi 
meist vollkommen zuruck. Fische pflegen diese Zone fiir langeren Aufent- 
halt zu meiden. 

Pflanzliche Organismen, welche in dieser Zone den Schwefelwasserstoff 
bevorzugen, konnen in H2S-quellen in der oligosaproben Zone wieder- 
kehren. 

x- i(- 
t 

11. Die Zone der Mesosaprobien zerfallt in zwei Absehnitte niit 
a- bzw. /3-mesosaprobem Charakter. Sie pflegt sich an die polysaprobe 
Zone anzuschliefien, In dem a-Teil, welcher dieser zugekehrt ist, verlauft 

Revue d. ges. Eydrobiol. u. Hydrogr. Bd. 11. H . l  u. 2. 9 
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die Selbstreinigung, wie bereits bemerkt, noch verhaltnismaaig sturmisch, 
aber - im Gegensatz zu Zone I - unter gleichzeitigem Auftreten vori 
Oxydationserscheinungen, die zum Teil durch die Sauerstoffproduktion seitens 
ehlorophyllfuhrender Pflanzen bedingt werden. 

Die im Wasser enthaltenen Eiweiljstoffe sind hier wahrscheinlich bis 
zum Asparagin, Leucin, Glykokoll usw. abgebaut, woraus sich ein qua l i  - 
t a t i v e r  Unterschied gegenuber der Zone I ergibt. 

Im ,9-mesosaproben Teil  nahern sich die Abbauprodukte schon der 
Mineralisation. Normale, meist nitrathaltige Drainwasser der Rieselfelder 
werden am besten zu dieser Zone gerechnet. 

Alle 0 rganismen der mesosaproben Region pflegen einen gewissen, 
schwachen Einflulj von Abwassern und ihren Abbauprodukten zu ver- 
tragen. Bemerkenswert ist unter anderem ihr Reichtuin an Diatomaceen,  
Schizophyceen und vielen Chlorophyceen, zum Teil auch an  hoheren 
Pflanzen. Unter den Tieren finden sich gleichfalls niedrig und hoch orga- 
nisierte in groI3er Arten- und Individuenzahl. 

* x 
b 

111. Die Zone der Oligosaprobien ist die Region des (praktisch ge- 
gesprochen) reinen Wassers. Sie schlief3t sich, wenn ein Selbstreinigungs- 
proxeI3 ortlich oder zeitlich voraufging, an die mesosaprobe Zone an und 
bezeichnet danri die Beendigung der Mineralisation. Doch rechnen wir auch 
reinere Seen, deren Wasser keinen eigentlichen hfineralisationsprozefi durch- 
macht, hierher. Der Gehalt des Wassers an Sauerstoff kann oft dauernd 
der Sattigungsgrenze (bezogen auf die im Wasser geloste Lufl,) nahe sein, 
sie gelegentlich sogar uberschreiten. Der Gehalt an organischem Stickstoff 
pflegt 1 mg pro Liter nicht zu iibersteigen. Die Sichttiefe des Wassers 
ist nieistens bedeutend, mit gelegentlicher Ausnahme zu Zeiten erheblicher 
Wasserblute. Die Zahl der auf gewohnlicher Nahrgelatine entwicklungs- 
fiihigen Bakterienkeime ist meist gering. Sie beziffert sich irn Gegensatz 
zur polysaproben Zone auf wenige oder nur hunderte, seltener auf tausende 
von Keirnen pro 1 ccm Wasser. 

Das pflanzliche sowohl wie das tierische Plankton unserer reinereii 
Landseen gehort in diese Region. Der Schlamm solcher Gewasser kanri 
dabei, wie bereits erwahnt, ,%-mesosaproben Charakter tragen. 

B >: 
it 

Weitere Kennzeichen der drei Hauptzonen mogen aus der ,, Ukologie 
der pflanzlichen Saprobien" ersehen werden. 

Katharobien ,  d. h. Bewohner des reinsten Wassers, halien wir ab- 
sichtlich nicht aufgefuhrt, weil sie rr i i t  der Selbstreinigung der Gewksser 
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nichts oder sehr wenig zu tun haben. Man konnte Bewohner reiner Ge- 
birgsbache hierzu rechnen (z. B. Planaria alpina Dana), aber fur solche 
spielt nach unseren bisherigen Erfahrungen auch mehr die Beluftung und 
Kuhle des Wassers, als dessen besonders reine Besdmffenheit eine Rolle. 

Wir glauben schon jetzt darauf hinweisen zu konnen, da8 die uber- 
wiegende Mehrzahl der in den Gewassern lebenden Tiere weiter in ver- 
schmutzte Zonen vorzurucken vermag, als man bisher anzunehmen geneigt 
war; Bedingung ist oft nur, da,D der notige Gehalt an Sauerstoff vor- 
handen ist. 

Okologisches System der tierischen Saprobien. 

Vorbemerkungen. 

Innerhalb der drei groBen okologischen Gruppen sind die hier nanihaft 
gemachten Organismen, deren Zahl sich auf uber 500 belauft, mit Aus- 
nahme der Fische nach dem naturlichen System angeordnet. Wie bei den 
pflanzlichen Saprobien haben wir uns auch hier bei der Einreihung der 
verschiedenen Tiere nach Moglichkeit auf eigene Beobachtungen in der 
freien N a t u r  gestutzt. Hier suchten wir besonders an Stellen mit abge- 
stufter Selbstreinigung die optimalen Wachstums- und Entwicklungszentren 
der Organismen auf und bestimmten nach den dabei gemachten Beobach- 
tungen die Stellung im okologischen System. 

Wir mochten nicht verfehlen, an dieser Stelle darauf hinzuweisen, 
da8 vide einschlagige Literaturangaben nur unvollstandig sind. Es hangt 
das damit zusammen, daD bisher oft zu wenige verschiedenartige Lokali- 
ttiten untersucht waren und von den betreffenden Gewassern meist keine 
chemischen Analysen vorlagen, deren Kenntnis fur die vorliegenden Zwecke 
sehr erwunscht ist. Bisweilen kann auBerdem ein Beobachter ohne genaue 
Kenntnis der ortlichen Verhaltnisse uberhaupt nur schwer xu einem richtigen 
Urteil iiber die Beschaff enheit eines Gewassers gelangen. 

Da es naturgema8 unmoglich war, alle im Wasser vorkominenden, fur 
vorliegende Zwecke verwendbaren Organismen aufzuzahlen, haben wir, 
ebenso wie bei den Pflanzen - unter Vermeidung jeder unnotigen Be- 
lastung des Systems mit Namen - diejenigen ausgewahlt, welche fiir die 
Beurteilung des Zustandes und der Selbstreinigung der Gewasser nach den 
bisherigen Untersuchungen ein weitgehendes Interesse bieten. Es wird 
ksines besonderen Hinweises bediirfen, da8 zuliiinftige Forschungen noch 
weitere Erganzungen bringen konnen. 

Trotzdem bildet das vorliegende System aber schon jetzt ein ziemlich 
abgeschlossenes Ganzes, da wir fur jede Zone so viele Organismen genannt 
hsben, daD danach bereits eine grriindliche Charakteristik moglich ist. 
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Bei Durohsicht des Systems wird man erkennen, da5 uiiter den Autoren- 
nnnien L i n n 6  iind E h r e n b e r g  besonders oft wiederliehren, ein Zeichen 
dafur, daD wir zur Reurteilung inijplic,hst die h i iuf igeren ,  .nllgemeiner 
bekannten Organismen heranqezogeii haben. 

Am weitgnehe,iidsten haben wir T'ollst.andigkei t bei AufzShlung der 
Poly- und a-Mesosaprobien angestrebt, weil diese als Bewohner der Stellen 
intensiver Selbstreinigung fur die Beurteilung der Gewgsser am widi- 
t,igsten sind. 

Um zu scharferi Beurteilungen betreffend den Reinheitsgrad dor Ge- 
w8sser vorzubeugen , haben wir uiiter moglic'hster TVahrung der Toll- 
standigkeit die Gruppen der eben genannten Organismen nach h[oglie'hkeit 
eingeschrankt uiid dafur bei den reineren Zonen auf ev. Gbergreifen in 
die yorhergehenden hingewken.  

Die farblosen F lage , l l a t a  habeii wir entsprechend ihrer Hiufigkeit 
und weitgehenden Verbreitung einpeheiid be~ruc,l;sichtigt. Sie sind beson- 
de,rs fur die poly- und a-mesosaprobe Zone chara,kteristisch. 

Die zii den Flagellaten gehorigen C h r y  s om o n a d a l e  s , Cry 1) t om o 11 a- 
d a l e s ,  E u g l e n a l e s ,  P e r i d i n i a l e s  und Pro tococca le s  (z. T.) rsind bereits 
im pflanzlichen System behandelt worden, nicht weil tvir dainit ihre Zu- 
gehorigkeit zum Pflanzenreich besonders zum Ausdriwk bringen wollten, 
sondern weil alle sauerstoffproduzierenden (durchluftenden) Organismen 
nioglichst in einem System rereiiiigt, sein sollten. 

Den Ciliat a kommt bei der Beurteilung des Verschmutzun~sgmdes 
vieler TVasserl5nfe uiid besonders ihrer Terunreiiiigenden Zuflusse die groDte 
Bedeutung zu, was uns seit Jahren tiigliche Beobachtungen best%t,igt haben. 
Sie sind deshdb voii uns besonders eingehend beriicksichtigt w-orden, zu- 
ma1 sie leichter bestimmbar sind nls die kleinen Flamgellaten. 

Die Spong iae  sind fur die Wasserheurteilung nach den hisher Tor- 
liegenden Untersuchungen im allgemeiiieii wenig geeignet , obgleich sie 
durch ernahrende Zuflusse in ilirer Entwickelung oft sehr gefortlert werden 
konnen. 

tinter den Vermes sind die 1imic.olen Tub i f i c iden  yon groher Be- 
deutung fur die Beurteilung der poly- uiid a-mesosaproben Zone, mahrend 
andere mehr der Reinwasserzone aiigehiiren. Die im T'ergleich zu diese'ii 
in der Mitte stehenden Neniatoden sind fur die mik roskop i sche  hnalyse 
wicht,ig. Die iiberwiegende Mehrzahl der Gattungeii ist nach den bis- 
lierigen Untersuchungen fur die Wasserbeurteilung Ton inehr untergeord- 
neter Bedeutung, wohl aber konnen sie bei der Se,hla,rnm~-erzehruiig und 
Schlarnmauflockerung eine wichtige Rolle spielen. 

Uber die R. o t a t o ri a haben wir ausreichende Erfahrungen gesammelt, 
so daB wir sie besoiiders bei der Beurteilung r o ~ i ,  Flul318ufen neben a.ndereii 
Tier- wid Pflanzengruppen genugeiid eingehend verwerten konnten. 
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Die Bryozoa haben zwar eine weite Verbreitung, sind aber beziig- 
lich ihrer Brauchbarkeit fur die Gewasserbeurteilung bisher noch ver- 
haltnismafiig wenig studiert worden. 

Die AIehrzahl der Mollusca haben wir in die Gruppe der oligo- 
saproben Organismen eingeordnet. Damit ist zum Ausdruck gebracht, daD 
- ahnlich wie die hoheren Wassergewiichse - die meisten von ihnen 
zur Differenzierung der verschiedenen, fiir die Charakterisierung der 
Selbstreinigung wichtigen Zonen meist wenig Verwendung zu finden pflegen. 
Trotzdem sind sie zur Beurteilung des Zustandes der Gewiisser von der 
groaten Wichtigkeit, schon durch ihre Rofle als Indikatoren. So konnen 
sie durch ihr plotzlidies Absterben Gifte, durch ihr Faulen oft Ersticltung 
durch Sauerstoffmangel und durch ihr fast viilliges Fehlen Kdkmangel 
11. a. m. anzeigen. 

Ferner konnen die Musrheln als Detritusfresser und die Schnecken als 
Omnivoren und Pflanzenfresser fur die Reinhaltung der Gewasser eine 
wichtige Rolle spielen. 

Die Crust  ace a sind von uiis bei Gew~sseruntersuchungen nach 
Yoglichkeit berucksichtigt und im Gkologischen System verwertet worden. 
Gleichwohl durften sie, besonders die C'yclopid en ,  noch weitere Studien 
bezuglich der Beziehungeri zwischen Verbeitung und Wasserheschaffenheit 
verdienen. 

Die Arachnoid e a koriirnen nach den bisherigen Untersuchungen fur 
die generelle biologische Analyse nur wenig in Betracht. 

Die Insekten larven  und z. T. die ausgebildeten Insekten spielen 
mit Ausnahme der roten Chironomuslaruen u. a. m. - fur die Be- 

urteilung der cheniischen Beschaffenheit der Gewasser insofern eine Rolle, 
als sie nicht in verschmutzte Zonen vordringen. Bei ihreni oft  massen- 
haften Vorkoinmeii haben sie durch ihre FreDtiitiglieit, und viele ausge- 
bildete Insekten durch ihr Entschweben aus den Gewassern, groDe Bedeu- 
tung fur die Reinhaltung derselben, konnen zudem wegen ihrer relativen 
GroRe erheblichen Wert als Fischfutter besitzen. 

Die verschiedeneii Spezies der Insektenlarven konnten bei dem jetzigen 
Stande der Wissenschaft nur wenig herucksichtigt werden, da eine Art- 
bestimmung nach den Larven meist nicht moglich ist. Es ist notig, die 
Imagines zu zuchten , was aber fur die vorliegenden Zwecke bisher 
planmaflig weder von unserer noch, nach der Literatur zit urteilen, von 
anderer Seite geschehen ist. 

Die meisten Pisces  konnen bei summarischer Betrachtung in zwei 
von Natur verschiedene Gruppen gegliedert werden : in die Schlammfische, 
die oft  in absichtlich gedungten Teichen leben, und in die Raubfische. 
Hiervon ausgehenci haben wir unter Beriicksichtigung sonstiger Lebens- 
eigentiimlichkeiten einen Teil der Fische in der p- mesosaproben, den 
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anderen in der oligosaproben Zone untergebraeht. Viele Fische, besonders 
die lebenszaheren, gehen auch zwecks Aufsucheris von Nahrung in die 
a-mesosaprobe Region, nahern sich sogar der polysaproben, scheinen aber. 
wo es angeht, die reineren Zonen zu bevorzugen. Ahnliches diirfte be- 
ziiglich der Fischbrut gelten. 

Unter den Aves sind die Mowen (besonders L a r u s  r idibundus L.), 
Kriihen (besonders Corvus cornix L.) und Enten (meist Anas boschas Ti.) 
als Vertilger von Abwasserbroeken und wuchernden Abwasserpilzen der 
Beachtung wert. 

I. Polysaprobien. 
Elhiz op o da. 

Hyalodiscus limax (Duj.) beide oft zuearnmen mit Polytoma u. Spirillen. 
guttula (Duj.) 1 Bei vereincoIternVorkoinnien nuch mesosaprol,. ,, 

F 1 ag el l  a t  a. 
Cercobodo longicauda (Duj.) Senii. 

= Cercomonas longicauda Duj. 
r= Dimorpha longicauda (Duj.) Klebs. 
= Uimastigamoeba longicauda Klebs, 

neigt auch zu a-mesosaprober Lebensweise, 
Oicomonas mutabilis Kent. 
Bod0 putrinus (Stokes) Lemm. 

Hexamitus inflatus Duj. uber. 
Trepomonas rotans Klebs gehen auch in die a-mesosaprobe Zone 

,, crassus Klebs. 

neigen auch zu a-mesosaprober Lebens- 
weise. 

,, pusillus Klebs 
,, fissus Klebs 
,, fusiformis Klebs 

Cili a t  a. 
Paramaecium putrinum C1. u. L. 
Vorticella microstoma Ehrbg. 

putrina 0. F. Muller. 
Ver m es. 

Tubifex tubifex (0. F. Muller), wenn vorherrschend vertreten und 
massenhaft angehiiuft. 

Dip t e r a. 
Eristalis tenax L., Larven, oft in stark versehmutzten Rieselfeldgrabeii 

und stark schwefelwasserstoffhaltigen Staufltichen; auch 
in der mesosaproben Zone. 

E 



11. Mesosaprobien. 

1. a-mesosaprob. 
R hiz o p o da. 

Trinema enchelys (Ehrbg.) Leid)-. 
DipIophrys archeri Barker. 
Pamphagus hydlinus Leidy. 

Cryptodifflugia oviformis Penard. 

Ciliophrys infusionuni Cienk; hiiufiger Bewohner verunreinigter Aquarien. 
Cercobodo radiatus (Klebs) Lemm. 

Cercomonas clavata Perty. 

Oicomonas termo (Ehrbg.) Kent. 
Monas vivipara Ehrbg. 

,, armatus Lauterb. 

F 1 a g ell  a t a. 

= Dimorpha radiata Klebs. 

,, crassicauda Duj. 

,, 
,, arhabdomonas (Fisch) H. Meyer. 

vulgaris (Cienk.) Senn. = Monas guttula Ehrbg. 

Anthophysa vegetans (0. F. Mull.) Butschli., sehr typisch fur die a-meso- 
Beim Absterben der Kolonien in den rei- saprobe Zone. 

neren Zonen bleiben die Stiele zuruck. 
Amphimonas globosa Kent. 

Bod0 globosus Stein. 
,, mutabilis Klebs. 
,, minimus Klebs. 
,, caudatus (Duj.) Stein. 
,, 
,, ovatus (Duj.) Stein. 

,, fusiformis Mez. 

saltans Ehrbg., auch in der polysaproben Zone. 

Spongomonas intestinuni (Cienk.) Kent, auch in der &mesosaproben Zone. 
Dallingeria drysdali Kent, auch in der p-mesosaproben Zone. 
Pleuromonas jaculans Perty. 
Phyllomitus amylophagus Klebs. 
Ithynchomonas nasuta (Stokes) Klebs. 
Tetramitus descissus Perty. 

,, sulcatus Klebs. 
,, pyriformis Klebs. 
,, rostratus Perty. 

Urophagus rostratus (St.) Klebs. 
Trigonomonas compressa Klebs. 



Trepomonas agilis Du.~., vielleicht auch &mesosaprob. 

Xenoidium pellucidum Perty. 
As tasiopsis distorta (Duj .). 
Astasia margaritifera Schmarda 

= Astasiodes. 
Euglenopsis vorax Klebs. 
Peranema trichophorum (Ehrbg.) St. 
Heteronema tremulum Zach. 

Scytomonas pusilla Stein. 
Chilomonas paramaecium Ehrbg., auch /%mesosaprob. 
Spirochaete plicatilis Ehrbg. 

Urotricha farcta (Ehrbg.) C1. u. L. 
Aiiiphileptus claparedi Stein, vielleicht auch polysaprob. 

Lionotus varsaviensis Wrz. 
Loxophyllum meleagris (0. F. Mull.) Uuj., neigt auch zu /?-mesosnprober 

IAebensweise. 
Cyclogramma rubens Perty (= Nassula Clap. u. L. u. A). 
Chilodon uncinatus Ehrbg., neigt wahrscheinlich auch zu ~-niesosaprober 

Trochilia palustris Stein, neigt auch zu 6-mesosaprober Lebensweise. 
Leucophrydium putrinuni Koux. 
Glaucoma scintillans Ehrbg., neigt auch zu 15-mesosaprober Lebensweisc. 
('olpidiuni colpoda Stein. 
Colpoda cucullus Ehrbg. 

9, steini Klebs. 

., (= Zygoselmis) acus (Ehrbg.) St. 

C'ili a t a. 

,, carchesii Stein. 

Lebensweise. 

,, parvifrons C1. u L. vielleicht auch p-mesosaprub. 
,) steini Maupas 1 

Loxocephalus granulosus Kent. 
Paramaecium caudatum Ehrbg. 
Cyclidium glaucoma Ehrbg. 
Spirostomum anibiguurri Ehrbg., scheint auch zu ,9-mesosaprober Le- 

Stentor coeruleus Ehrbg. 

Cryrocoris oxgura Stein. 

bensweise zu neigen. 

,, roeseli Ehrbg., neigt auch zu @-mesosaprober Lebensweise. 

= Caenomorpha niedusula Perty, wurde von iins auch in 
schwefelivasserstoffhaltigem stagnierendern FluDwasser, 
in dem nach der Winklerschen Methode kein Sauer- 
stoff nachgewiesen werden konnte, in Menge gefunden. 
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Vrostyla weissei St. = U. multipes (Cl. u. La), vereinzelt auch polysaprob. 
Gastrostyla mystacea (St.) 
Oxytricha fallax Stein. 

Stylonychia niytilus Ehrbg., auch p-mesosaprob. 
Gerda glans Lachm. 
Vorticella convallaria Ehrbg. 
Carchesium lachmanni Kent. 
Epistylis coarctata C1. u. L. 

., pellionella Ehrbg. 

., plicatilis Ehrbg., neigt auch zu &mesosaprober Lebensweise. 
S uc t oria. 

Podophrya carchesii C1. u. Lachm. 
,, fixa Ehrbg., auch p-mesosaprob. 

V er me s. 
Enchytraeus hurnicultor Vejd. 
Pachydrilus pagenstecheri (Ratz.) Vejd. 
Lumbricuhis variegatus (Mull.) auch in /I-inesosaprobem Schlamm. 
Limnodrilus udekemianus Clap. 

Tubifex tubifex (Mull,), greift in die polysaprobe (s. dort) und p-meso- 

Lunibricillus lineatus (Mull.). Geht voni Neer in verschniutztes Brack- 

Psammoryctes barbatus Vejd. 
Dero limosa Leidy. 
Aeolosoma quaternarium Ehrbg. 
Lumbricus rubellus Hoffm. 
Blonohystera macrura De Man, neigt auch zu p-mesosaprober Lebensweise. 
Tripyla setifera Biitschli. 
Trilobus gracilis Bast. 
Plectus tenuis Bast. 
Diplogaster rivalis (Leyd.). 

Rotifer vulgaris Schrank, zuweilen auch $mesosaprob. 

., hoffmeisteri Clap. 

saprobe Zone uber. 

und SuBwasser. 

Ro tat  oria. 

., actinurus Ehrbg., zuweilen polysaprob; kommt in Wasser vor, 
welches mit Schwefelwasserstoff angereichert ist und, 
bei Bestimmung nach der Winklerschen Methode, Mange1 
an Sauerstoff aufweist. 

C'allidina elegans Ehrbg. (und andere Arten). 
Triarthra longiseta Ehrbg. Oft massenhaft in verschmutzten Dorf- 

teichen und Vorflutern, welche Sielwasser aufnehmen. 
cf. var limnetica. 
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Hydatina senta Ehrbg., geht in mehr vereinzelten Exemplaren auch 

in die schwach mesosaprobe Zone uber. 

zuweilen 8-mesosaprob. 1 Diglena biraphis Gosse 
,, caudata Ehrbg. 

Diplax compressa Gosse. 
,, trigona Gosse. 

Diplois daviesae Gosse. 
Colurus bicuspidatus Ehrbg. ; tritt meist vereinzelt auf ; auch 8-mesosaprob. 
Brachionus angularis Gosse, auch @-mesosaprob. 

,, militaris Ehrbg., m~ch P-mesosaproh. 

Mollusca. 
Sphaerium (=Cgclas) corneum L., in der Spree in groDer Menge unter- 

halb der Berliner Notauslasse; sehr resistent gegen orga- 
nische Abwasser. Auch in p-mesosaprobem Schlamm. 

Crustaces .  
Asellus aquaticus (L.) Ol., wenn in groBen Mengen und guter Ausbildung. 

Oft zwisehen faulendem Sphserotilus, sich von diesem Pilz 
z. T. ernahrend. 

Ne iir op t era. 
Sialis lutaria L., Larven. Sehr resistent; oft iin starksten Schmutz. Auch 

im Schlamm des Vierwaldstatter Sees und an anderen Orten. 
Hemiptera. 

Velia currens Fabr. Sehr resistent gegen Verunreinigungen. 

Dip t er a. 
Chironomus plumosus L., Larven, durch massenhaftes Auftreten he- 

sonders typisch fur diese Region; auch in der poly- und 
8-mesosaproben Zone. Diese Spezies mit ihren roten Larven 
ist eine Sammelart. 

I1 motitator (L.), Larven, auch in der p-mesosaproben Zone. 
Tanypus monilis (L.), auch in der &mesosaproben Zone. 
Caenia fumosa Stenh., Larven. Imago an den Rindern ron Jaiichegraben. 
Ptychoptera contaminata L., Larven, oft in Gemeinschaft mit Beggiatoa 

Psychoda phalaenoides (L.), Larven. 
und Euglena viridis. 

,, sexpiinctata Curtis. 
= Ps. phalaenoides hleigen, Larven. 

Stratiomys chamaeleou L., Larven. 
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2. p-mesosaprob. 
Rhi  z op  o d a. 

Amoeba brachiata Duj. 
verrucosa Ehrbg. 

,, radiosa Ehrbg. = Dactylosphaerium. 
Pelomyxa palustris Greeff, neigt zu a-mesosaprober Lebensweise. 
Cochliopodium bilimbosum Leidy. 

Arcella vulgaris Ehrbg., kann auch in der a-mesosaproben Zone vor- 
kommen. 

Centropyxis aculeata (Ehrbg.) St. 
Euglypha alveolata Duj. 
Platoum stercoreuni (Cienk.). 
Pamphagus mutabilis Bailey. 

Actinophrys sol Ehrbg., auch a-mesosaprob. 
Actinosphaerium eichhorni (Ehrbg.), auch a-mesosaprob. 
Sphaerastrum fockei (Arch.). 
Clathrulina elegans Cienk., neigt zu a-mesosaprober Lebensweise. 

Mastigamoeba aspera F. E. Sch. 

17 pellucidurn (Arch.) Hertw. u. Less., auch a-mesosaprob. 

Helio z o a. 

F1 a g  ell  a t a. 

7, invertens Klebs. 
7 limax Moroff. 

n polyvacuolata Moroff. 
Eucomonas socialis Moroff. 
Sphaeroeca volvox Lauterborn. 
Bodo celer Klebs. 

,, rostratus (Kent) Klebs. 
,, uncinatus (Kent) Klebs. 
,, repens Klebs. 

Pleuromoiias jaculans Perty. 
Menoidium falcatuni Zach. 
Phialonema cyclostomum St. = Urceolus cyclostomus (St.) Mereschk. 
Anisonema acinus Duj. 
Entosiphon sulcatum (Duj.) St. 
Chilomonas paramaecium Ehrbg.; vergleiche a-mesosaprobe Zone, 

Urotricha lagenula (Ehrbg.). 
Enchelys pupa Ehrbg. 

,, silesiaca Mez. 
Prorodon farctus (Cl, und L.). 

Ci l ia t  a. 

,, platyodon Blochm. 



- 140 - 

Lagyniis elegans (Engelm.) neigt zii oligosaprober IAebensweise. 
Coleps hirtus Ehrbg., gelegentlich auch a-inesosaprob. 
Diclinium nasutum Stein. 
Disematostoma buetschlii Lauterb. 
Losophyllurn armaturn C1. u. L. 

3 (= Lionotus) fasciola c'1. u. L ; auch a-mesosaprob. 
1 lamella C1. 11. L. 

,I pusillum Chp .  
Trachelophyllum lamella (0. F. 14.). 

Trachelius ovum Ehrbg. 
Losodes rostrum Ehrbg. 
Nassula eleyans Ehrbg. 

., ornata Ehrbg. 
C'hilodon cucullulus Ehrbg. neigt auch zu a-niesosaprober Lebensweise. 
Opisthodon niemeccensis Stein. 
Dysteropsis minuta Roux. 
Frontonia acuminata (Ehrbg.) C'l. 11. L. 
Chasmatostoma reniforrne Engelni. 
Uronema griseolum (&Ips,). 

Cinetochilum margaritaceurn Perty. 
Pararnaecium bursaria (Ehrhg.) Focke. 

Urocentrurn turbo Ehrbg. 
Leiribadion bullinurn (0. F. Mull.) Perty. 
Pleuronema chrysalis (Ehrbg.) Stein. 
Balantiophorus ininutus Schew., auch in der oligosaproben Zone. 
Hlepharisma lateritium (Ehrbg.) Stein. 
Metopus sigmoides (0. F. 11.) C1. u. L., rieigt zu a-inesosaprober Lebens- 

., marinum Duj. 

1 aurelia (0. F. Miill.), rieigt zu-a-mesosaprober Tlebensweise. 

tveise. 
., contortus Levander. 
., pyriformis Levander. 

Plagiopyla nasuta Stein. 
Spirostomum teres C1. u. L. 
Condylostoma vorticella Ehrbg., neigt auch zu oligosapber Lebens- 

Hiirsaria truncatella 0. F. hliill. 
Tylacidium truncatum Schew. 
Climacostomum virens Stein. 
Stentor polymorphus Ehrbg., auch in der oligosaproben Zone. 

weise. 

., igneus Ehrbg. 

., niger Ehrbg. 
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Uroleptus inusculus Ehrbg. 
,, piscis (Ehrbg.) 

Stylonychia mytilus Ehrbg. 
Euplotes patella Ehrbg. 

,, charon Ehrbg. 

neigen auch zu a-mesosaprober Lebens- 
weise. 

auch oligosaprob. Clepsine bioculata (Rergm.) 
sexoc,ulata (Bergm.) 

Nays elinguis Mull,, bisweilen a-mesosaprob. 
Stglaria lacustris (L.). 
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Haemopis sanguisuga (Bergm.) = hulostomum gulo Mocl.-'l'a~id. 
Polycelis nigra (Mull.) Ehrbg. 
Dendrocoelurn lacteum Oerst. 
Cercarien rnit gegabelteni Ruderschwanz (im Plankton). 

R o t a t o r i a  und Gastrotr icha.  

Floscularia atrochoides Wierz. 
Atrochus tentaculatus Wierz. 
Melicerta ringens Schrank. 
Conochilus unicornis Rousselet. 
Philodina roseola Ehrbg., zuweilen a-mesosaprob. 

,) erythrophthalma Ehrbg. 
11 megalokocha Ehrbg. 

Rotifer tardus Ehrbg. 
l, 

,, macrurus Ehrbg. 
vulgaris Schrank, vgl. auch die a-mesosaprobe Zone. 

Asplanchna priodonta GOSSB, auch oligosaprob. 
Synchaeta tremula Ehrbg. 9l 

,, pectinata Ehrbg. 1, 

Polyarthra platyptera Ehrbg. 11 

Triarthra longiseta var limnetica (Zach.) = Tr. thranites Skor. 

Taphrocampa selenura Gosse. 
Proales tigridia Gosse. 
Furcularia gracilis Ehrbg., zuweilen a-rnesosaprob. 

,) mystacina Ehrbg. 

,, forficula Ehrbg. 

,, reinhardti Ehrbg., bisweilen in Gemeinschaft von Stentor 
11 gibba Ehrbg. 

coeruleus. 
Diglena catellina Ehrbg., bisweilen a-mesosaprob. 

forcipata Ehrbg., ,, n 

Dinocharis pocillum Ehrbg., bisweilen oligosaprob. 

Scaridiuni longicaudum Ehrbg. 
Siephanops unisetatus Collin:. 
Diaschiza semiaperta Gosse, bisweilen a-mesosaprob. 

,, tenuior Gosse. 
Salpina macracantha Gosse. 

Euchlanis triquetra Ehrbg. 
Cathypna luna Ehrbg. 
Monostyla lunaris Ehrbg. 

71 tetractis Ehrbg., 11 11 

,, inucronatn Ehrbg., zuweilen a-mesosaprob. 
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Monostyla cornuta Ehrbg. 
Colurus deflexus Ehrbg. 
Metopidia oxysternum Gosse. 

,, lepadella Ehrbg. 
Lepadella ovalis Ehrbg. 
Pterodina patina Ehrbg., zuweilen a-mesosaprob. 
Pompholyx sulcata Hudson. 
Noteus quadricornis Ehrbg. 
Brachionus militaris Ehrbg., auch a-mesosaprob. 

n 

n urceolaris Ehrbg. 

n bakeri Ehrbg. 
n angularis Gosse, auch a-mesosaprob. 

pala Ehrbg. = B. palp-amphiceros Plate. 

1, rubens Ehrbg. 

auch oligosaprob. I Anuraea aculeata Ehrbg. 
,, cochlearis Gosse 

Notholca striata Ehrbg. 
,, acuminata Ehrbg. 
,, labis Gosse. 

Lepidoderma rhomboides Stokes. 
Dasydytes longisetosum Metschnikoff. 

n zelinkai Lauterborn. 
,, saltitans Stokes. 

Bryo z o a. 
Plumatella repens (L.). 

n (Aleyonella) fungosa (Pall.). 
M ollu s c a. 

Limnaea (= Gulnaria) auricularia L., ausgezeichnet durch Resistenz, 
besonders gegen manehe chemisehe Abwasser. 

,, auricularia f .  ampla Hartm. 
,, ovata Drap. 

Valvata piscinalis Mull. 
Vivipara contecta Millet = V. Vera v. Frauenfeld, kommt in Menge 

auch auf stinkendem Schlanlm vor. 
,, fasciata Mull. 

Bythinia tentaculata (L.) Gray, auch unterhalb von Sielwassermk- 

Iithoglyphus naticoides FGrussac im Rhein hcufig mit L. auricularia. 
Neritina fluviatilis (L.). Die Eikapseln fanden wir hiiufig nuf Schalen 

Ciiio tumidus Phil. 

dung en. 

lebender Pdudinen unterhalb von Sielen. 
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Sphaerium (= Cyclas) rivicoluni Leach 

Calyculina lacustris hliill. 

Asellus aquaticus (L.) Ol., vergl. auch a-mesosaprob. 
Gammarus fluviatilis Ros., auch unterhalb von Sielmundungen. SBhrt 

sieh auch roii Sphaerotilus. 
Cyclops strenuus S. Fischer; auch a-mesosaprob 

auch in der oligosaproben 
11 moenanum Kobelt 1 Zone. . 

C r u s t  a c  e a. 

iiiit ihren Ent- i wicklungsst adien. 

~, leuckarti Cla,us. 
,, brevicornis Claus, nuch' a-mesosaprob 
,~ fimbriatus Fischer. I 

., phaleratus Koch. i 
Diaptomus castor Jurine. 
Canthocamptus staphyliiius (.Jnr.), auch in Trinkwassersandfiltern. 
Cypridopsis vidua (0. F. Mtill.). 
Cypria ophthalmica Jurine. 
Candona candida (Mull.) u. a. Species. 
Daphnia pulex Degeer, auch a-mesosaprob. 

rnagna Strauss, ,, n 

,, schaefferi Baird ,, ,7 

,, longispina 0. F. Miill. 
Moina rectirostris (F. Leydig). 
Chydorus sphaericus (0. F. MU11 1. 
Pleurosus exeisus Yehodler. 

Hy d r  ac h i i ida  e. 
Limnesia maculata (Muller) Rruzelius. 
Arrhenurus bicuspidator Rerl., auch mit Peranerri ;t uiid Euglena 

viridis. 
T a r  d i g r a d  a. 

Macrobiotus macronys Duj. 
Neurop te ra .  

Anabolia laevis Zett., LarFTen. 
Molanna angustata Curtis, Lari en. 
Hydropsyche angustipennis Cnrtis und Larven einiger anderer noch 

Oxyethira costalis Curtis, Larven. 

Cules annulatus Fabr. und andere Spezies, Larven anspruchslos. 
Chironomus-Larven von heller, gelblicher, nicht roter Farhe. 
Ceratopogon-Larven von nicht niiher bestimmten Arten. 

nicht genau bestimmter Arten. 

D ip  t e r a. 



auch a-mesosaprob. I Simulium ornatum Meig. 
,, reptans L. 

Pisces. (Die widerstandsfiihigsten Vertreter stehen voran). 
Cobitis fossilis (L.), 
Caassius carassius (L.). 

Tinca tinca (L.). 
Cyprinus carpio L. 
Anguilla vnlgaris Flem. ; mit Ausnahme der Jugendstadien. 
Rhodeus amarus B1. 
Gasterosteus aculeatus L. 
Leucaspius delineatus v. Sieb. 
Alburnus lucidus Heck. 

Amphibia. 
Rana esculenta L. Laich und Kaulquappen zum Teil nicht sehr 

%, fusca Rose1 empfindlich. 

111. Oligosaprobien. 
R hi  z 01) o d a. 

Amoeba proteus Leidy = 4, princeps Ehrbg. 
Difflugia globulosa Duj., bisweilen $-mesosaprob. 

,, pyriformis Perty ,, ,l 

,, urceolata Cart. 
,, acuminat3 Ehrbg. 
,, corona Wallich, bisweilen p-mesosaprob. 
,, hydrostatica Zach. 
,, limnetica Levander. 

Lecquereusia spiralis (Ehrbg.) 
Euglypha globosa (Cart.) = Sphenoderia lenta Schlumbg. 
Cyphoderia ampulla (Ehrbg.) Leidy. 
Cyphidium aureolum Ehrbg. 
Microgrornia socialis Hertw. u. Less., auch /I-mesosaprob. 

und andere Species. 

Heliozoa. 
Rhaphidiophrys pallida F. E. Sch., auch /?-mesosaprob. 
Acanthocystis turfacea Cart., gelegentlich auch &mesosaprob. 

10 Revue d. ges.  Hydrobiol. u. Hydrogr. Bd. 11. €I. 1 11. 2. 



F1 age11 a t  a. 

neigeri zu /?-niesosaprober Lebens- 
weise. 

I 
I 

Dimorpha alternans Klebs 
Bicoectl lacustris J.41. 

,, oculata Zach. 
Diplosiga frequentissima Zach. 

Holophrya ovum Ehrbg., neigt auch zu ,hiesoprober Lebensweise. 
C' i 1 i it t a. 

Rhabdostyla ovum Kent. 
Lacrymaria olor Ehrbg. 
Trachelius elephantinus Sveq 
Dileptus trachelioides Zach. 
Ophryoglena atra Lieberk. 
Frontonia acuminata (Ehrbg.) 

= 0. acuminata u. atra Ehrbg. 
Stromhidium adhaerens Schew. 

= Str. sulcatum C1. u. L. 
1 turbo C1. u. L., zuweilen P-mesosaprob. 

Codonella lacustris Eiitz, auch /?-mesosaprob. 
Osytricha ferruginea Stein. 
Stylonychia pustulata Ehrbg., oft ,d-mesosaprob. 

Vorticella nebulifera Ehrbg. 
Carchesiiim polypinum Ehrbg., auch #I-mesosaprob. 
Ophrydium versatile Ehrbg. 

Die meisten Vertreter dieser Gruppe durften mesosaprob sthi, vielleich t 

,, histrio (0. F. Mull.). 

S uc  t o i  ia. 

miC Ausnahme von Staurophrya elegans Zach. 
H y d r oi de a. 

Vergl. auch @-mesosaprobe Zone. 
Cordylophora lacustris Allm. ; lebt hauptsiichlich im Brackwasser. 
Hydra vulgaris Pall. = 11. griseit L 

,, 
,, viridis L. 

oligactis Pall. = fusca L. 
., polypus I,. 

Ve r in e s. 
Haplotaxis gordioides (G. L. Hartm.) = Phreoryctes menkeanus Hoffn;, 
Chaetogaster diaphanus (Gruith.), bisweilen @-mesosaprob, 
Gordius aquaticus Duj. 
l'olycelis cornuta 0. Schm. 
Planaria goiiocephala Dug. 
Tortes pictus 0. Schm., auch /?-mesosaprob. 



R o t a t o r i a  und G a s t r o t r i c h a .  
Floscularia cornuta Dobie. 
Tubicolaria najas Ehrbg. 
Asplanchna brightwelli Gosse. 
Sacculus viridis Gosse, auch P-mesosaprob. 
Triarthra breviseta Gosse. 
Rattulus capucinus Wierz. e t  Zach. = Mastigocerca hudsoni Lauterb., 

Diurella stylata Eyf. 

Salpina brevispina Ehrbg. 
Euchlanis dilatata Ehrbg., bis weilen p-mesosaprob. 
Pompholyx complanata Gosse. 
Anuraea hypelasma Gosse. 
Notholca foliacea Ehrbg., auch &mesosaprob. 

auch p-mesosaprob. 

= Rattulus bicornis Western. 

,, longispina Kellicott. 
,, scapha Gosse. 

Gastroschiza flexilis Jaegersk, auch &mesosaprob. 
Ploesoma truncatum Levander, auch 8-mesosaprob. 
Gastropus stylifer Imhof, neigt zu &mesosaprober Lebensweise. 

Anapus ovalis Bergendal 
,, testudo Lauterb. 

Schizocerca diversicornis nod., zuweilen /?-mesosaprob. 
Pedalion mirum Hudson. 
Ichthydium podura 0. F. Muller. 
Chaetonotus maximus Ehrbg., gelegentlich auch p-mesosaprob. Ver- 

breitet in Kesselbrunnen. Scheint gegen etwas H2S wenig 
empfindlich zu sein. 

= Hudsonella pygmaea (Calm.). 

} auch in dcr /?-mesosaproben Zone. 

7 1 arus 0. F. Muller, gelegentlich auch p-mesosaprob. 
Bry o z o a. 

Cristatella mucedo Cuv* 
Fredericella sultana (Blumenb.) Gerv. 
Paludicella ehrenbergi van Ben. 

Limnaea stagnalis (L.) Lam. 
M o 11 us c a. 

,, palustris Miill. 
,, peregra Mull. } auch in der P-mesosaproben Zone. 

Amphipplea glutinosa Mull. 
Physa fontinah (L*) 

,, ac,uta Drap. 
} auch in cler P-mesosaproben Zone. 
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Aplexa hypnorum LJ. 
Planorbis corneus (L.) Pfeiff. 

} auch in de.r /?-mesosaproben Zone. 

,, marginatus Drap. 
1, carinatus Mull. 

u. a'. Arten. 

hnodonta mutabilis Cless. 
f8hig. 

blargaritana margaritifera L. 
Unio pictorum L., oft widerstandsfahig. 

Pisidium amnicum Mull. 

Dreissensia polymorpha Pallas, besonders typisch fur diese Zone. Lnrveri 

Manclie Varietgten sind schr widerstands- 

,, batavus Lam. 

), f ossarinum Cless. 

planktonisch. 

Astacus fluviatilis Fabr. 
Gammarus pulex (L.) De Geer. 
Niphargus puteanus C. 1,. Iioch. 

Crus t acea .  

Cyclops 
71 

77 

5 

1, 

1 

viridis Jur. 
albidus Jur. 
serrulatus Fischer, aucih P-mesosaprob. 
bicuspidatus Claus. 
fuscus Jur. 
oithonoides Sars. 

Diaptomus gracilis Sars. 
,, graciloides Lilljeborg. 
,, laciniatus Lillj. 

Eurytemora velox (Lillj.). 
Canthocamptus ininut us Clau5. 
Cy-pris virens (Jurine). 

Sida cristallina (0. F. hfull.). 
Diaphanosoma brachyurum (Li6vin). 

Holopedium gibberum Zaddach. 
Daphnia hyalina Leydig mit Subsp. galeata Sars. 
Daphnia (Hyalodaphnia) cucullata G. 0. Sars = kahlbergiensis Schoedler. 
Scalopholeberis mucronats (0. F. Mull.). 
Simocephalus vetulus (0. F. hlull.) Schoedler. 
Ceriodaphnia reticulato (Jur.), neigt zu P-mesosaprober Lebensweise. 

} auch ,8-mesosaprob. ,, incongruens (Ramdohr) 

n leuchtenbergianum S. Fischer. 
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Bosmiria longirostris (0. F. Mull.); P. E. Mull. u. var. cornuta Jur., auch 
@-mesosaprob. 

,, coregoni Baird. 

Acroperus harpae Baird. 
Leidigia quadrangularis (Leydig); auch @-mesosaprob. 
Lynceus (Alona) guttatus (Sars.), auch /l-mesosaprob. 

Bythotrephes longimanus Leydig. 
Leptodora kindti (Focke). 

Argyroneta aquatica CI. 

Die meisten Vertreter gehoren in diese Zone. 
Atax crassipes 0. F. Mull. (Bruzelius). 
Neumania spinipes Mull. 
Curvipes nodatus Mull. 

Hygrobates nigro-maculatus Lebert. 
Limnochares holosericea Latreille. 

1 ,, var. gibbera Schoedler. 

,, costatus (Sars). u. a. Species. 

Ar  g y r  o n e t i d a  e. 

Hy d rachn idae .  

,, rufus C. L. Koch. 

0 r t h  o p t e r  a. Larven. 
Libellula depressa L. und andere Species. 
Aeschna grandis L. 
Calopteryx virgo L., auch @-mesosaprob. 
Agrion puella L. 
Ephemera vulgata L. 
Polymytarcis (Palingenia) virgo 01. 
Prosopistoma foliaceuni Fourcroy. 
Baetis species. 
Heptagenia (Ecdyurus) fluminum Pict. 
Cloe diptera L., neigt zu @-mesosaprober Lebensweise 
Perla bicaudata L. 

,, nubecula Newm. 
Taeniopteryx trifasciata Pict. 
Nemura variegata Oliv. 

Neuroptera .  
Phryganea striata L., Larven. 

,, grandis L., ,, 
Sericostoma , Larven verschiedener Species; auch &mesosaprob. 
Brachycentrus subnubilus Curt.; auch in der p-mesosaproben Zone. 



Leptocerus annulicornis Steph. 
Rhyacophila vulgaris Pict. u. a. Spezies. 
Hydroptila sparsa Curt. 

11. a. m. 
Hemip te ra .  

kommen fur die Eleurteilung der Ge- 
17 wasser wenig in Betracht. 

Hydrometra lacustris L. 

Limnobates stagnorum GUY. 
rufoscutellata Cuv. 

Nepa cinerea L., ziemlich empfindlich gegen Sarierstoffmangel. 
Ranatra linearis J,., auch p-mesosaprob. 
Aphelocheirus aestivalis Fabr. 
Corixa styiata L., erscheint bei Sauerstoffartrrnut in zugefrorenen Ge- 

Notonecta glaucs I,., etwas weniger empfindlich als Corisa gegen 
wiissem zuerst an den Wuhnen. 

Sauerstoff armut. 
Dip t e r a. 

Corethra plurnicornis Fabr., Larven sehr widerstandsfiihig 

Cole o p t e r a. 
Dytiscus rnarginnlis L., Larven iind Klifer. Kann, \vie mtlere Rauber, 

Acilius sulcatus L., Larveri und Kafer. 
Colymbetes fuscus L., Larveii und Kiifer. 
Agabus bipustulatus L.. ,, 77 77 

seine Beute auch in die mesosaprobe Zone verfolgen. 

Gyrinus natator I, . 17 71 ,, konirnt fur die Beurteilung 
der Gewasser wenig in Betracht. 

ti. a. in. 
Hydrophilus piceus L., Larven \:id Kiifer. 

Pisces. (Die empfiiidlichstei~ Vertreter sind zuletzt yenannt). 
Gasterosteus pungitius 1,. 
Esox lucius L. 
Lot& vulgaris. Cuv. 
Gobio fluviatilis Cuv. 
Scardinius erythropthalmus L. 
Blicca bjorkna L. 

Lricioperca sandra L. 
hcerina cernua L. 
Idus melanotus Heck. u. Kri. 
Abramis brama L. 
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Leuciscus rutilus I;. 
Perca fluviatilis L. 

.Trutta fario L. 
A mi) h i  b ia. 

Triton cristatus Laur. 
,, taeniatus Schneid. 
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