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The Occurrence and Structure o /S ta lked  Tunieae in  O c h r o m o n a s  

m ~ l h a m e n s i s  Pringsheim and O. sociabfl is  nora. prov. Pringsheim 

Summary. Usually the flagellates of the genus Ochromonas attach to a substrate 
by a short pseudopodium and a little mucilagous knob. Several strains of Ochro. 
monas malhamensis as well as O. 8ociabilis, yet, produce a delicate tunica consisting 
of a 10--20 tzm long hollow stalk and a cup-shaped envelope which encloses a long 
protoplasmatic filament and the basal half of the cell respectively. These tunicae, 
often overlooked, are leaved after the minutest disturbance. The length of the stalk, 
the depth of the cup, and the thickness of their walls is strongly dependent on the 
nutrition medium; the temperature has little, the light no influence. The tunica 
consists in the region of the stalk of helical wound, bandlike, presumably cellulosic 
fibrils which split in the region of the cup in smaller ones and even in elementary 
fibrils with a diameter of 3--3.5 nm. Similar fibrils but in an irregular distribution 
are also observed in the mucilagous knobs produced by O. danica. The taxonomic 
meaning of these findings is briefly discussed. 

Zusammen/assung. GewShnlich setzen sich die Flagellaten der Gattung Ochro- 
monas mit einem kurzen Pseudopodium und einem kleinen Gallertpo]ster lest. Ver- 
schiedene St/~mme yon Ochromonas malhamensis und O. sociabilis bilden jedoch 
eine zarte Tunica. Diese besteht aus einem 10--20 izm langen, hohlen Stiel und einer 
becherfSrmigen Hiille, die einen langen protoplasm~tischen Fortsatz und die basale 
H~lfte der Zelle umschliel3en. Diese Tunicae wurden oft fibersehen; sic werden bei 
der geringsten StSrung verlassen. Die Li~nge des Stielcs, die Tiefe des Bechers und 
die Dicke der W/inde ist stark vom N~hrmedium abh~ngig; die Temperatur hat  
nur wcnig, Licht keinen EinfiulL Der Stiel besteht aus schraubig gewundenen, 
bandfSrmigen Fibrillen, die vermutlich aus Cellulose bestehen. Sic sp]eil]en im 
Bereich des Bechers in feinere Fibrillen (bis zu Elementarfibrillen yon einem Durch- 
messer yon 3--3,5 nm) auf. Ahnliche Fibrillen, aber weniger geordnet, kommen 
auch in den Gallertpolstern yon O. danica vor. Die taxonomische Bedeutung dieser 
Bcfunde wird kurz diskutiert. 

* Herrn Prof. Dr. F. OVEnBECK zum 70. Geburtstag gewidmet. 
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Die Ochromonadaceen haben definitionsgem/~l~ (unter anderem 
HUB]~]~-PESTALOZZI, 1941; HOLLANDE, 1952; BOUI~I~ELLY, 1957) weder 
eine differenzierte Htille noch ein Geh~use. Sic leben meistens frei- 
schwimmend im Plankton, abet auch festsitzend als Epibionten, wobei 
manche A r t e n d e r  Gattung Ochromonas sich mit einem pseudopodial 
verl/~ngerten Zellende am Substrat  anheften, andere an der Basis eines 
solchen Pseudopodiums noch ein kleines Gallertkn6pfchen ~usbilden 
(PAscHE~, 1942), das naeh dem Wegschwimmen des Flagellaten an der 
Unterlage zurfickbleibt. Es gibt mit  Ochrostylon jedoch auch Ochro- 
monadaceen, die mit  einem feinen, elastischen Stiel am Substrat  sitzem 
(PASO~E~, 1942). Bei Ochromonas malhamensis (PRI~<CSKEIM, 1952) 
beobachtete P~I~GSH~I~ (1955) die gelegentliche Ausbildung eines sehr 
zarten Beehers um die Hinterenden der Zelle. 

K a v s s  (1968), der bei der Untersuchung yon Exopolysacchariden 
Kul turen yon O. malhamensis mit Tusche f/~rbte, nm die ,,G~llerten" 
siehtbar zu machen, erw/~hnt diese Bechcr nicht. Nur PITEL~A U. 
SCHOOLWY (1955) (vgl. Scgvss~m,  1960) bildeten in einer elektronen- 
mikroskopisehen Studie fiber die Geigeln yon unter anderem Ochromonas 

malhamensis diese Strukturen (,,cables") ab, konnten sie jedoeh nieht 
identifizieren: ,,Our best hypothesis is that  the cables may  represent a 
protein secretion produced by  the metabolic activities of Ochromonas in 

our organic medium."  
Bei Arbeiten mit  0. malhamensis beobachteten wir, dab diese Art 

beim Festsetzen stets gestielte, beeherartige Gebilde, also I-Ifillen, 
ausbildet. Zum Vergleich und zur n/~heren Untersuchung dieser Struk- 
turen wurden nebcn O. malhamensis auch andere Ochromonas-Arten 

verwendet. 
I. Material 

Folgende bakterienfreie St~mme aus der Sammlung yon Algenkulturen des 
Pflanzenphysiologischen Instituts der Universitat G5ttingen (Kocg, 1964) wurden 
untersueht: 
Nr. 933-1a Ochromonas malhamensis Pringsheim 
Nr. 933-1b Ochromonas malhamensis Pringsheim 
Nr. 933-1c Ochromonas malhamensis Pringsheim 
Nr. 933-1d Ochromonas malhamensis Pringsheim 
Nr. 933-8 O. spec. (fas~ identisch mit 0. malhamensis Pringsheim) 
Nr. 933-9 O. sociabilis nora. prov. Pringsheim 
Nr. 933-7 O. danica Pringsheim 
Nr. 933-10 O. minuta nom. prov. Pringsheim 
Die N~hrlSsung hatte folgende Zusammensetzung (naeh P~I~GSHEIM, 1955, modi- 
fiziert): 0,1~ Glucose, 0,1~ Leberextrakt (Difco), 0,1~ Hefeextrakt (Difco), 
0,1~ Trypton (Difco). 

II. Liehtmikroskopie 
IAehtmikroskopiseh lasscn sich die Htillen am leichtesten in Tusche 

sichtbar machen ; bew/~hrt hat  sich Pelikan-Tusche 17 schwarz. Es gelingt 
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aber auch, sie im Phasenkontrast zu erkennen. Normalerweise sind in 
einer Kultur reiehlieh Hfillen vorhanden; die Flagellaten setzen sich an 
Partikeln in der Flfissigkeit, an den Glaswanden und wohl aueh am 
,,Oberfl~chenhgutchen" des Mediums lest. Gfinstiger ist es, die Zellen 
]eieht zu zentrifugieren und in das ZentrifugenrShrchen dann ein Deck- 
glas einzustellen, das aus der Ns herausstehen sol]te. In  wenigen 
Stunden schwimmen die Flagellaten nach oben und wachsen an. Durch 
ein leiehtes Abspritzen werden die Ze]len aus den Hfillen herausgespiilt. 

Abb. 1. Ochromonas malhamensis, Nr. 933-1a; an ein Deckglas angewachsene Hfillen. 
Tusche, Hellfeld 

Abb.2. O. sociabilis; Gruppe zusammensitzender Hiillen, dem KulturrShrehen 
entnommen. Tusche, Phasenkontrast 

Abb.3. O. danica, an ein Dackglas angewaehsene GallertpSlsterehen. Tusche, 
getrocknet, Hellfeld 

Am diehtesten ist die Zone dieht unter der Flfissigkeitsoberfls besetzt. 
Licht hat auf die Wanderung und das Festheften keinen merklichen 
Einflul~. Um genauere Messungen durehfiihren zu kSnnen, ]iefien wir die 
Itfillen in einer Tuschesuspension an den Deekgl~schen antroeknen. 

Abb. 1 zeigt zahlreiehe an einem Deckglas angewachsene Hfillen yon 
O. malhamensis (Stamm Nr. 933-1a, der auch ffir die meisten anderen 
Untersuehungen verwendet wurde). Sie bestehen aus einem Stiel und 
einem ,,Keleh". Die Stiele sind bei O. malhamensis etwa 10--20 ~m lang. 
Im Extrem erreiehen sie b~s zu 40 ~m. Sie sind mit einem verdickten 
,,Ful3" am Substrat angeheftet. Die Zellen sitzen im Kelch. Dieser um- 
sehliel3t sie wahrseheinlich in ihrer unteren H~]fte. Da allerdings 
die Flagellaten bei der geringsten StSrung fortschwimmen, gelingt es 
nur selten, lebende Zellen in den Hfi]len zu beobachten. Wenn jedoeh 

2 Arch. Mikrobiol., Bd. 63 
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die DeckglAschen mit dem Anwuchs schnell yon der Kulturflfissigkeit in 
eine gepufferte (pit  7,2) 6o/o GlutaraldehydlSsung gebracht und die 
Monaden fixicrt werden, sind noch viele Hfillcn besetzt. 

In  Abb. 4 erkennt man neben Zellen, die sich schon etwas (artifiziell?) 
aus dem Kelch gel6st haben, auch noch eine, die lest in ihm si~zt. Der 
basale Tell der Zelle ist durch eine groBe Vacuole immer leicht kenntlich. 
Der Stiel hebt  sich nur schwach ab, wenn sich die Zelle freigemacht hat, 
ist abet wesentlich deutlicher, wenn sie sich noch fief in der Hiille befindet 
(vgl. auch Abb.5). Das l i~ t  darauf schlieBen, dab der Stiel hohl und 
- -  wenigstens anf~nglich --  yon einem feinen protoplasmatischen Fort- 
satz durchzogen ist (vgl. auch PXrNGSHEIM, 1963, S. 144). 

Wie der S tamm Nr. 933-1a yon O. malhamensis setzen sich auch die 
anderen untersuchten Stiimme dieser Art sowie die ghnliche Nr. 933-8 
mit ttilfe yon gestielten Hfillen lest. Der S tamm Nr. 933-9 (0. soeiabilis) 
nnterscheidet sich in dieser Hinsieht nicht yon O. malhamensis. Bei 
O. sociabili8 (Abb. 2) sind die Stiele im Durchschnitt  etwas lgnger - -  sie 
werden bis 45 ~m lang - -  und die Kelche etwas kleincr. 

Dagegen werdcn bei O. danica (Abb. 3), unseren Beobachtungen nach, 
niemals gestielte Hfillen gebildet. Die Zellen setzen sich zwar auch lest, 
scheiden jedoch nur ein kleincs Gallertp61sterchen aus, an dem sie haften. 
Auch O. minuta erzeugt zur Anheftung nur Gallerte. 

Die Entstehung der gestielten Hiillen bei O. malhamensis ist nicht 
dutch irgendwelche besonderen KulturmaBnahmen bedingt. Sie finder 
auch dann statt,  wenn die Zellen in eine anorganische NghrlSsung oder 
sogar vorfibergehend in destiUiertes Wasser iibertragen werden. Sie 
erfolgt sowohl im Dauerlicht, als auch im Licht-Dunkel-Wechsel, als 
auch bei Dunkelhei~ und ist zwischen 15~ und 30~ nicht an eine 
bestimmte Temperatnr  gebunden. Nur bei Temperaturen unter + 10~ 
sind die Zellen zu unbeweglich oder heften sich nicht an; dana werden 
auch keine tIfillen gebildet. 

Allerdings wird die L~nge der Stiele und die Gr6Be der Kelche yon 
verschiedenen Umweltfaktoren beeinfluBt. Die Abb. 6, 7 and 8 zeigen 
den EinfiuB der Nghrl6sung. 

Bei diesen Versuchen haben wir die Flagellaten abzentrffugiert, mit  
der alten odcr mit  frischer Ni~hrl6sung oder mit  bides~illiertem Wasser 
versetzt, erneut zentrffugiert (gelegentlich mehrmals) und dann an ein 
Deckglas anwachsen lassen. Nach 2--20 Std wurden die anhaftenden 
Hfillen analysiert. Durch die Lgnge der Versuchsdauer wird nur die 
Menge, nicht aber die GrSBe der Hfillen beeinfluBt, sie werden danach 
in sehr kurzer Zeit gebildet. Ffir einen Vergleich haben wir stets Flagella- 
ten aus demselben Kulturr6hrchen verschiedenen Bedingungen unter- 
worfen. Die Versuche wurden mehrmals wiederholt. Die Erneuerung 
der N~hrl6sung bedingt, dab kr~ftigere Hiillen mit  groBen Kelchen und 
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Abb. 4. O. malhamensis, Nr. 933-1a, an ein Deckglas angewachsene, nach Glutaral- 
dehyd-Fixierung. Ein  Flagellat  ( x ) sitzt noch fest in der Hfille und  fiillt auch den 
Stiel noch mit  Plasma bus, die anderen drei befinden sich (artifiziell?) an  der 0ffnung 
des Kelehes, der Stiel ist leer. Die Stiele sind durch ihre Lage am Hinterende der 
Zellen (mit grol3er, hier dunkel erscheinender Vacuole) Ieicht von Geigeln zu unter- 

seheiden. Phasenkont ras t  
Abb. 5. Wie Abb. 4. Der linke F]agellat sitzt noch lest  in der Hfille und  fiillt den 

Stiel aus, der reehte ist leicht aus der Hiille gel6st, der Stiel ist leer 

Abb .6 - -8 .  O. malhamensis, Nr. 933-1a, an Deckgliser  angewgchsene Hiillen in 
al ter  Kutturfiiissigkeit (Abb. 6), in neuer  Kulturfliissigkeit (Abb. 7) und in destillier- 
tern Wasser (Abb. 8). Das Medium beeinttugt die Ausbildung der Kelehe und  Stiele. 

Tusche, getroeknet, Phasenkont ras t  

2* 
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kurzen Stielen gebildet werden, ws in bidestilliertem Wasser 
zartere Hfillen mit sehr kleinen Kelchen, aber l~ngeren Stielen entstehen. 

Um diese Befunde quantitativ zu untermauern, maBen wir die 
Ls yon 100 Stielen (ohne Kelch) aus und berechneten, ob die Unter- 
schiede der Mittelwerte signifikant (mit P = 0,001) sind (angegeben ist 
der Mittelwert und sein Standardfehler). Einige der Ergebnisse seien 
hier angeffihrt. Die Versuche fiber den Einflu~ des N~hrmediums wurden 
bei 22~ am Fenster mit zus~tzlicher Beleuchtung dureh eine 60 W- 
Glfihbirne im Abstund yon 40 cm durchgeffihrt. Die Messungen erguben : 

4 Wochen alte N~hrlSsung: 14,3 ~= 0,4 ~m 
frische N~hrlSsung: 11,1 ~= 0,4 ~m 
Aq. bidest: 21,6 ~= 0,6 ~m 

Die Zusammensetzung des Mediums hat demnach einen signifikanten 
Einflul~ auf die L~tnge der gebildeten Stiele (Aq. b ides t~  a]te N~hr- 
15sung ~ frisehe N~hrl5sung). Ws der Versuehszeit bleiben die 
Flugelluten uuch in desti]liertem Wasser am Leben; sie huben ffir die 
Ausseheidung des Hfillenmuterials anscheinend noeh genfigend Reserve- 
substanzen. 

Bei einer Temperatur yon 30~ wuren die Stiele 15,6 • 0,6 ~m lung, 
bei 22~ dagegen 18,6 ~= 0,6 ~m (Versuche in Dunkelheit und in Aq. 
bidest.). Diese TemperaturerhShung bewirkt u]so, dul~ die entstandenen 
Stie]e wenig, uber doeh signifikunt, kfirzer sind. Die Erniedrigung der 
Temperatur yon 22~ auf l l~  scheint ebenfalls, wenn aueh nicht 
signifikunt, verkfirzend zu wirken, jedoch ist der Ansatz bei l l~  nur 
sehr gering. Die Beleuchtungsintensit~tt iibt keinen wesent]ichen EinfluB 
uus. Uber Versuehe zur Abh~ngigkeit der Hfillenbfldung vom Stoffwech- 
s61 der Zelle wird in einer gesonderten Mitteilung berichtet werden. 

~" III. Elektronenmikroskopie 
Fiir die elektronenmikroskopische Untersuchung haben wir hfillen- 

hultige Kulturflfissigkeit auf formvurbefilmte Objekttr~gernetze aufge- 
tropft oder die Flage]laten daran anwachsen lussen und mit Phosphor- 
wolfrumsiiure (4~ init 0,4~ Sacchurose, pH mit 1 n KOH auf 7,0 ein- 
geste]lt) negativ kontrastiert. Aui~erdem wurden Dfinnschnitte nach 
Fixierungen mit Os04, Gluturuldehyd und nachfolgend Os04, oder KMn04 
und Kontrastierung mit Bleicitrat mikroskopiert. Zur Anfertigung der 
Aufnuhmen stand ein Siemens Elmiskop I zur Verffigung. 

Es gelang bisher noch nicht, die ttfillen in den Dfinnschnitten ein- 
deutig zu identifizieren; sie sind sehr zart und lassen sich offenbar nur 
schlecht kontrastieren. Das mug einer der Grfinde duffir sein, weshalb 
sie auch bei den elektronenmikroskopischen Untersuchungen (ANDERSON 
u. RO]~LS, 1967) nicht gefunden wurden. Die Versuche, sie auch uuf diesem 
Wege abzubilden, werden fortgesetzt. 
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In  den negativ kontrastierten Pr/~paraten sind sie dagegen nicht zu 
iibersehen. Abb.9 zeigt als •bersicht eine Hfil]e yon O. malhamensis 
Nr. 933-1d. Struktureinzelheiten sind auf den Detailbfldern besser zu 
erkennen. In  Abb. 12 ist ein FuB dargestellt, in Abb. 13 der Ubergang 
zwischen Stiel und Kelch (jeweils O. malhamensis Nr. 933-1a). 

Abb.9. 0. malhamensis, Nr. 933-1d, Hiille, Ubersicht. Elektronenmikroskopisch, 
Negativkontras~ierung 

Abb. 10. O. malhamensis, Nr. 933-1a, linker oberer Rand eines Kelches, beim 
Antrocknen gekniekte Fibrillen. Elektronenmikroskopiseh, Negativkontrastierung 
Abb. ll. O. malhamensis, Nr. 933-1a, Stiel aus Fibrillen in sehraubiger Textur. 

Elektronenmikroskopiseh, lNTegativkontrastierung 

Der Stiel besteht aus bandfSrmigen Fibrfllen verschiedener Breite 
(bis etwa 25 nm breit) die, sich fiberkreuzend, eine l~Shre mi~ schraubiger 
Textur bilden (Abb. 11). Der bandfSrmige Charakter ist an Stellen zu 
erkennen, wo sich die Fibrille dreht und dann in Kantenansicht er- 
scheint. Vermutlich sind diesc Fibrillen in einc mehr oder weniger dichte 
,,Matrix" eingebette~. Es ist anzunehmen, dab KAVSS (1968) dieses 
Matrixmaterial auf seine chemische Zusammensetzung hin untersucht 
hat. 
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Abb. 12. O. malhamensis, Nr. 933-1a, FuB einer an die Folie angewachsenen Hiille. 
Elektronenmikroskopisch, Negativkontrastierung 

Abb. 13. 0. malhamensis, I~r. 933-1a, Obergang Stiel--Kelch; Hiille dem Kultur- 
rShrchen entnommen. Die feinen Flocken entstammen dem lq~hrmedium. Es 
handelt sich vermutlich um eine ~ltere Hiille, bei der die breiteren Fibrillen auch 
schon im Bereiche des Stieles in feinere zerfallen. Elektronenmikroskopisch, 

Negativkontrastierung 

A m  l~bergang zwischen Stiel  und  Kelch  (Abb. 13) spleil~en die brei-  
ten,  bandf6rmigen  Fibr i l l en  zu feineren auf, die im Ex t r em,  in den 
, ,Elementar f ibr i l len" ,  nur  e twa 3 - -3 ,5  n m  dick sind. E lementar f ib r i l l en  
und  kleinere Aggrega te  aus ihnen finden sich aber,  wenn auch n ich t  so 
h~ufig, ebenfal ls  im Bereich des Stie]es (Abb. l l ) .  Wahrsche in l ich  zer- 
fa]len die in diesem Bereich p r imgr  gebfldeten Bs  mi t  der  Zeit,  und  
die W ~ n d s t r u k t u r  ver l ie r t  ihre Organisat ion.  ])as  mag  durch  eine Auto~ 
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lyse der Matrix und der die Elementarfibrfllen vereinigenden Substanzen 
oder durch ausgeschiedene zelleigene Enzyme verursacht werden; auch 
bei Glaueocystis (ScH~PF, 1965) wurde eine Aufl6sung der Zellw~nde 
trotz der Abwesenheit yon Fremdorganismen wie Bakterien festgestellt. 

Im Bereich des Kelches iiberwiegen die feineren Fibrfllen. Diese 
verlaufen hier unregelm/tBiger als im Stiel; das kann dutch die Prepara- 
tion mit bedingt sein. Dennoch sind sie bevorzugt in einer flachen 
Schranbe angeordnet. Am seitlichen Rand des Kelches sind die Fibrillen 
infolge des Antrocknens meistens scharf geknickt (Abb. 10). 

Der FuB (Abb. 12) besteht aus unregelm/~Bigen, wahrscheinlich 
ebenfalls hohlen Forts/~tzen. Hier liegen wenige feine Fibrfllen meistens 
in einer relativ sehr dichten ,,Matrix". Vermutlich ist diese anderer 
N~atur als im/ibrigen Tell der Hfille. 

Die Anheftungsgallerte von O. daniea enthi~lt /~hnliche Fibrillen. 
Allerdings werden die B/~nder hier nicht so breit wie in den Stielen yon 
O. malhamensis. Sie sind ziemlich regellos aufgekn~tult. 

IV. Diskussion 
Fibrfllen, wie sie in den hier beschriebenen Hfillen yon Ochromonas 

malhamensis, aber auch in den Gallertpolstern yon O. danica vorkommen, 
sind auch yon anderen Objekten beschrieben (unter anderem M/)~LE, 
THALEt~, 1960; SCHNErF, 1965; FREu165 et al., 1966; SCHNnPF 
et al., 1966; F~Azc~zE u. FALK, 1968). 

In der l~egel war in diesen Beispielen sichergestellt, dab es sich um 
Cellulose handelt. Versuche, in den Ochromonas-Hiillen Cellulose cyto- 
logisch nachzuweisen, scheiterten an der zu geringen Menge je Stiel. 
Alle F~rbungen schlugen fehl, nicht einmal eine Doppelbrechung war 
nachzuweisen. Dennoch d~rfte kaum daran zu zweifeln sein, dal~ es sich 
bei den fraglichen Strukturen ebenfalls um Cellulose handelt. Ihr Bau 
entspricht in den wesentlichen Einzelheiten, den AusmaBen, der Neigung 
zu Verb/~nderungen, der Art dieser Verbitnderungen und der Anordnung, 
den Angaben in der Literatur (siehe besonders FRA~KE U. FAL~Z, 1968). 
Eine Merkwfirdigkeit muB jedoch hervorgehoben werden. Hier treten 
Fibrfllen, die im Kelch einzeln oder in kleineren Aggregaten vorkommen, 
im Stiel regelm/~Big zu breiteren B/~ndern zusammen. Beim Bau der 
Hfille werden also Fibrillen verwendet, die an einem Ende frei oder nur 
wenig, am anderen dagegen stark mit anderen Fibrillen verb/~ndert sind. 

Die hier beschriebenen H/illen sind zweffellos rdcht mit den hohlen, 
sich mit Methylenblau fitrbenden Strukturen identisch, die K~ERS (1883) 
bei O. crenata beobachtete (vgl. auch KALI~A, 1964). 

Unsere Ergebnisse stimmen gut mit den Beobachtungen P~INos~Env~s 
(1963) fiberein, wonach ein cytoplasmatischer Fortsatz am Hinterende 
der Zelle durch allseitige Gallertausscheidung einen Stiel bflden kann. 
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Aus den licht- und elektronenmikroskopischen Aufnahmen geht der 
rShrenfSrmige Charakter des Stie]es klar hervor, und das Cellulosegerfist 
der ,,Gallertausscheidung" konnte analysiert werden. Unsere Beobaeh- 
tungen (Abb. 2) erklgren ferner, warum ,,die Flagellaten yon O. sociabilis 
in Gruppen auf unsichtbare Weise zusammenhgngen und sich gemeinsam 
hin- und herbewegen, wobei die Vorderenden nach auBen gekehrt sind" 
(PnI~GSnEIM, 1955). 

Auf die Konsequenzen, die sieh aus diesen Befunden fiber die syste- 
matische Stellung yon O. malhamensis und O. sociabilis ergeben, soll 
hier nur kurz hingewiesen werden. Zweife]los handelt es sich bei den 
Gebilden aus Stiel und Kelch, die wir rage als Hfillen bezeichnet haben, 
um zwar zarte, jedoeh rigide und geformte Gebilde. 

~hnlich scheinen die Hfillen einiger Lagyniaceen, z .B.  die von 
Hyalocylix stipitata (PETEI~SE~I U. HA)TSEI~!, 1958) gebaut zu sein; genauere 
Vergleiche lassen die publizierten elektronenmikroskopisehen Aufnahmen 
aber nicht zu. Von den typischen Geh~usen (Thek'en) der Dinobryaeeen 
unterseheiden sich die Hfillen yon O. malhamensis dadurch, dab die 
Zellen in ihnen nicht lose sitzen, nur an einer Stelle angeheftet, sondern 
dal~ ihre hintere I-I~lfte eng yon ihnen umschlossen wird. Vielleieht 
kSnnen wir in ihnen Ubergangsformen erblicken, die --  abzuleiten yon 
freilebenden Flagellaten und solchen, die sieh wie O. danica mit einem 
wenig differenzierten Gallertpolster festsetzen -- fiber Ochrostylon oder 
direkt zu den Dinobryaceen hinffihren. Das yon PnINGSgEIM (1955) 
aufgezeigte fibereinstimmende Verhalten der O. malhamensis-St~mme 
in Morphologie und Physiologie (mit einigen kleinen Unterschieden) 
zeigt sich auch in der allen diesen St~mmen gemeinsamen Bildung 
gestielter ttfi]len. O. sociabilis schlieBt sieh eng an, sie ist auch in anderen 
Eigenschaften 0. malhamensis ~thnlieh (PRI~GSHSIM, 1955). Die keine 
Hfi]len bildenden Arten O. danica und 0. minuta haben (PRINGSttEIM, 
1955; PRr~SHEIM U. P~I~GS~]~,  1959) im Gegensatz zu O. malhamensis 
und 0. sociabilis Augenflecke, unterscheiden sich yon diesen also aueh 
in weiteren Merkmalen. 

Wir danken der Deutsehen Forschungsgemeinschaft ffir ihre Untsrstiitzung. 
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