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A N N A L E S  M U S E I  Z O O L O G I C I  P O L O N I C I
T om  XI. W a r sz a w a , 28. IX. 1935. Nr. 8.

J a d w i g a  O C I O S Z Y N S K A - W O L S K A .

Uwagi nad fauną Cladocera Egiptu. Część I. 
Rodzaj Daphnia. 

Uber die Cladocerenfauna von Agypten. I Teil. 
Die Gattung Daphnia.

[Taf. X X I— XXV].

D as P lankton-M aterial zur vorliegenden A rbeit w urde in 
U nter-A gypten , 1930 — 1931, in der G egend von Kair und  
H eluan von H errn Prof. W . R o s z k o w s k i  zur Zeit D irektor des 
Polnischen Zoologischen Staatsm useum  gesammelt. Dieses M a
terial stam m t im allgem einen aus seichten kleinen T iim peln. N u r 
einige Fangproben w urden aus ziemlich tiefen und grossen 
W asserbehaltern  (300 m X  5°  m ) genom m en.

Bis je tz t habe ich von diesem M aterial nur die G attung  
Daphnia bearbeitet. In  U nter-A gypten ist diese G attung  durch 
3 A rten  rep rasen tie rt: D. barbata ( W e l t n e r ) .  D. lumholtzi G. O. 
S a k s  und D. longispina O. F. M u l l e r .  D. longispina und D. lum
holtzi w urden schon friiher aus U nter-A gypten  verzeichnet. Da- 
gegen war D. barbata bis je tz t einzig aus der G ruppe der grossen, 
O st-afrikanischen Seen und w ahrscheinlich aus dem  W eissen 
N il bekannt und w urde in A gypten erst je tz t gefunden. In der 
vorliegenden A rbeit w erden einige neue, oder in der L ite ra tu r 
wenig beriicksichtigte m orphologische Besonderheiten der oben 
erw ahnten A rten  besprochen und nam lich: der Bau der M andibel, 
die Bewaffnung des Ventralrandes der Schale, die S truktur der 
E xtrem itaten  und dergleichen. M einer M einung nach diirfte die-
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sen M erkm alen eine gewisse Rolle in der Systematik der G a ttung  
Daphnia zukom m en.

Ich beriicksichtige ebenfalls die V ariab ility  und  Ókologie 
der einzelnen zu besprechenden Form en.

In dem  reichhaltigen etwa 80 Fangproben  zahlenden M a 
terial, das sich je tz t in den Sam m lungen des Polnischen Zoo- 
logischen Staatsm useum  befindet, fand ich R eprasentanten 
der G attung  Daphnia n u r in einigen Proben, welche aus 
W asserbehaltern von der U m gebung von M aadi am Nil stam - 
m ten. D iese W asserbehalter sind unw eit vom  N il in dessen 
einstigem  Flussbette gelegen. A lljahrlich w ird dieses G ebiet 
w ahrend des Nilausgusses von den Gewassern des Flusses 
iiberschw em m t. N ach dem  Z uriicktreten  des W assers bleiben 
ziem lich grosse W asserbehalter iibrig, welche m it der Zeit aus- 
trocknen und  kleine T iim pel bilden.

In m einem  M aterial verfiigte ich iiber einige Fangproben, 
welche auf diesem  T erra in  am  25 X II 1930 gesam m elt w urden. 
Ein T eil davon stam m te aus kleinen d icht am  N il-U fer gelegenen 
und  m it den Gewassern des Flusses sich verbindenden Tiim peln. 
Diese Proben enthielten keine D aphnien. D ie kleinen T iim pel 
trockneten bald danach aus. Das iibrige D ezem berm aterial stam m te 
aus Litoralfangen in einem  grossen (300 m  X 30 m) von hoheren 
Pflanzen freien W asserbehalter m it schlam m igen Boden und einer 
W assertem peratur von i 7 ° C  (12 U h r 20 M inuten  mittags). D er 
W asserbehalter war vom  Flusse etwa 75 m  entfernt. Dieses M a
terial enthielt nur 1 Exem plar Daphnia longispina und  1 Exem plar 
D. lumholtzi. D a auf der freien Flachę des W asserbehalters keine 
Fangę durchgefiihrt w urden, ist es schwer zu beurteilen, ob die 
Zahl der D aphnien in ihm  wirklich ein so geringftigige war. 
Das nachste M aterial w urde auf diesem  T erra in  am  19 Januar 
1931 gesammelt. Von dem  oben erw ahnten grossen W asser
behalter sind kaum  ein paar kleine T iim pel (30 m X  10 m 
25 m X 10 m ) iibriggeblieben. D ie T em peratu r des W assers in 
ihnen betrug 14°'— I 4 , 5 ° C ( i i  —  12 U h r m ittags). In  den Proben 
traten  beide A rten : D. lumholtzi un d  D. longispina in grosser 
Anzahl auf. A n denselben T age w urden in einem  anderen eben
falls sich auf diesem T erra in  befindenden jedoch im  Dezem ber 
nicht un tersuchten  W asserbehalter (250 m  X 5°  m ) Fangę un ter-
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nom m en. In der P robe erwiesen sich neben D. lumholtzi und  
D. longispina zahlreiche D. barbata.

E ndlich  eine letzte P robe stam m te aus einem  kleinen T(im pel 
(15 m  X 3 m), welcher ebenfalls ein U berbleibsel eines grdsseren 
jedoch  im D ezem ber nicht un tersuchten  W asserbehalters bildete. 
Das M aterial w urde auch am  19 I 11m 3 U h r 25 M inuten  nach- 
m ittags gesamm elt. D ie T em pera tu r des W assers betrug  I4°C . 
In dieser P robe befinden  sich zahlreiche D. longispina.

Daphnia barbata  ( W e l t n e r ) .

Diese A rt ist, wie schon gesagt, in einer ziem lich grossen 
A nzahl von Individuen nur in derjenigen P lanktonprobe vor- 
handen, welche am  19 Januar 1931 aus dem  grdsseren W asserbe- 
halter genom m en w urde. In P roben dagegen, welche aus benach- 
barten  T tim peln  stam m ten, w urde diese A rt n icht angetroffen.

D ie bisherigen Beschreibungen von D. barbata [ W e l t n e r  (23), 
D a d a y  ( 7 ) ,  H a a c k  ( i  i  )] beriicksichtigen nur den allgem einen 
K orperhabitus, die Z ellenstruk tur der Schale sowie den Bau der 
C auda und  sind dabei n icht vollig iibereinstim m end. Deswegen 
m ochte ich hier ausser einer kurzen C harakteristik der agypti- 
schen F orm  eine Reihe solcher M erkm ale dieser A rt verzeichnen, 
welche in der bisherigen L itera tu r n icht beriicksichtigt w orden 
sind und  doch fur die B estim m ung der system atischen Stellung 
dieser A rt von einiger B edeutung sein diirften. D ies w aren: die 
Bewaffnung des V entralrandes der Schale sowohl als die S truktur 
der M andibel und der E xtrem itaten.

In  m einem  M aterial befanden sich nu r parthenogenetische 
W eibchen  und  zahlreiche junge Individuen. In  dem  allgemeinen 
K orperhabitus konnte ich keine U nterschiede in Vergleich m it den 
bisherigen B eschreibungen dieser A rt feststellen [Taf. XXII, A bb. 
10]. Ebenso wie die bisherigen A utoren  habe ich bei keinem der 
untersuchten  Individuen ein N ebenauge aussondern  konnen. D er 
V entralrand der Schale [Taf. XXII, A bb 9] besitzt eine ahnliche 
Bewaffnung wie bei D. magna ( R i c h a r d ,  17) und  bei D. psittacea 
( W o l s k i ,  22). A u f diesem R ande konnen wir 2 Lippen, eine 
aussere und  eine innere, unterscheiden. D ie Bewaffnung der 
A ussenlippe bilden ziem lich grosse Stacheln, welche in der N ahe 
der Basis des Schalenstachels bedeutend kleiner dabei aber dichter
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werden. A u f der Innenlippe befinden sich borstenfórm ige Stacheln, 
welche weniger dicht angesetzt sind ais auf der A ussenlippe. 
N ach  dem  V orderende des T ieres zu schw inden sie ungefahr 
gleichzeitig m it den Stacheln der Aussenlippe. W eite r nach vorne 
zu, ebenfalls au f der Innenlippe befindet sich eine G ruppe langer 
feiner Borsten in der A nzahl von tiber 10 Stuck. Diese Borsten 
sind behaart. A u f der Dorsalseite der Schale tr itt  eine doppelte 
Reihe von Stacheln auf, welche fast bis zum  Kopfscheitel verlauft. 
D ieselbe Bewaffnung des D orsalrandes der Schale beschreibt 
W e l t i n e r  ( 2 3 ) ,  H a a c k  ( i i )  dagegen betont, dass es ihr n icht 
gelang auf dem  Kopfteile der Schale Stacheln festzustellen. Bei 
den von ihr un tersuch ten  Individuen schw indet die doppelte 
Stachelreihe an der Stelle der V erbindung des Kopfes m it dem  
R um pfe

D ie M undteile [Taf. XXIV, A bb. 18] weisen den folgenden 
Bau auf. D ie O berlippe ist am D ista lende stark behaart. A u f 
der dorsalen, der M undhóhle zugekehrten Seite ist sie m it kurzeń, 
ziem lich dicken H archen besetzt. A m  Rande der M undóffnung, 
au f der Dorsalseite befindet sich eine kleine an den R andem  mit 
w inzigen Stacheln besahte P latte: dies ist w ahrscheinlich die 
U nterlippe. D ie M andibel [Taf. X XIII, A bb. 15] sind assym etrisch 
gestaltet ahnlich wie bei anderen A rten  dieser G attung  ( O c i o 

s z y ń s k a  - B a n k i e r o w a ,  13). D ie K auflachen weisen in ihrer 
S truktur keine grundsatzliche A bw eichungen von denjenigen bei 
D. magna S t r a u s  auf, nur die Zahl der Leisten ist eine kleinere. 
W esentliche U nterschiede kom m en erst bei einem  Vergleich mit 
der S truktur der K auflachen bei den beiden im nachfolgenden 
beschriebenen A rten : D. lumholtzi und  D. longispina zum  Vor- 
schein. A u f dem  H interende des D orsalrandes der K auflache der 
rechten M andibel treten  bei D. barbata jene charakteristische 
grosse Zahne nicht auf, welche wir bei D. lumholtzi und  D. lon
gispina w ahrnehm en. D ieser R and ist ahnlich gestaltet, wie bei 
D. magna S t r a u s .

In  dem  Bau der H interfiih ler [Taf. XXIV, A bb. 17] habe ich 
keine M erkm ale festgestellt, welche diese A rt von anderen unter- 
scheiden w tirden. Deswegen finde ich eine B eschreibung dieser 
G ebilde nicht fiir notig und  beschriinke m ich auf die Beiftigung 
einer Zeichnung.

Ich gehe je tz t zur Beschreibung des Baues der E xtrem itaten
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liber. Indem  ich zwecks E rhaltung  des G esam tbildes die Struktur 
aller E xtrem itaten beriicksichtige, lenke ich jedoch die grosste 
A ufm erksam keit auf die B ehaarung der Borsten, da diese oftmals 
als system atisches M erkm al der gegebenen A rt zitiert wird. In 
der Term inologie der einzelnen Extrem itaten stiitzte ich mich 
au f der A rbeit von B e h n i n g  ( 3 ) .

I Extrem itat. A u f dem  Exopodit ist eine Borste und ein 
Stachel angesetzt, welcher letzter sich am A nsatze dieser Borste 
befindet. D ie E ndopoditen sind folgenderm assen bew affnet: 
I — 4 +  1; II —  2 +  1; III —  2 +  1; IV —  1. A u f dem  Stiel der 
E xtrem itat befinden sich noch 2 in der R ichtung nach dem  Vor- 
derende des T ieres zugekehrte Borsten, welche auf den D istal- 
gliedern je  2 Reihen borstenartiger H archen besitzen. Eine aus- 
serordentlich  feine kaum  sichtbare Behaarung an ihren Distal- 
gliedern weisen die kurzen Borsten der Endopoditen  auf, sowohl 
als auch die langen Borsten auf dem  IV E ndopodit und dem  
Exopodit. Alle iibrigen B orsten sind beiderseitig mit langen 
H archen  bedeckt.

II Extrem itat. [Taf. XXIV, A bb. 16]. A u f dem M axillarprocess 
sind Borsten von verschiedenem  Bau angesetzt. M edial befinden 
sich 3 Borsten, welche an den D istalgliedern auf der nach dem  
H in terende des T ieres zugekehrten Seite 2 R eihen von H archen 
besitzen. M ehr distal sind 9 —  12 Borsten gelegen, welche eine 
B ehaarung ebenfalls nur au f den D istalgliedern aufweisen. Diese 
H archen  sind auch in zwei Reihen angeordnet, auf einigen 
Borsten au f der dem  V orderende des T ieres, au f den anderen 
au f der dem  H interende des T ieres zugekehrten Seite. Zwischen 
der v ierten  und  fiinften Borste von vorne zahlend befindet sich eine 
kurze Borste, welche distal m it kleinen dicht angeordneten 
H archen  bedeckt ist. Diese Borste liegt nicht in einer Reihe mit 
den vorher beschriebenen. E ndlich  die 2 letzten  am  meisten distal 
gelegenen Borsten besitzen eine ganzlich abeweichende Behaarung. 
Das D istalglied der ersten von ihnen ist au f der nach dem  V or
derende des T ieres zugekehrten Seite m it 2 R eihen kurzer, dicker 
B órstchen besetzt. D ie zweite Borste dagegen weist auf derselben 
Seite langs ihrer ganzen Lange eine Reihe langer feiner H archen auf. 
A m  A nsatz besitzt sie einen kurzen scharf zugespitzten Stachel.

D er Endopodit besteht aus 4 G liedern, von denen das erste 
1 Borste aufweist, das zweite borstenfrei ist, das dritte  1 und  das
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vierte 3 Borsten besitzt. A u f dem  Exopodit befinden  sich 2 Borsten. 
Alle diese Borsten mit A usnahm e von einer au f dem  vierten E ndo- 
podit besitzen eine beiderseitige lange Behaarung. Einzig eine 
kurze Borste au f dem  vierten  Endopodit hat n u r auf dem  D istal- 
glied eine kurze aber dichte Behaarung.

III Extrem itat. [Taf. XXV, A bb. 19]. D en Borstenbesatz bilden 
ca 6 0  Borsten. D ie B ehaarung dieser Borsten ist von S t o r c h  ( 1 9 )  

fur die A rt D. longispina genau un tersuch t worden. A usser die- 
sen Borsten befinden sich auf dem  D istalende des E ndopodit 
noch 7 Borsten von abw eichender S truktur und  Behaarung. A m  
meisten proxim al steht eine einzelne kurze Borste, welche nu r 
am D istalglied m it kurzeń H archen besetzt ist. M ehr distal sind 
2 Borsten gelegen dereń Spitze kaum  zum  Ende der Basalglieder 
der zum  Borstenbesatz gehórenden Borsten reicht. D iese Borsten 
weisen eine lange B ehaarung auf. D ie iibrigen 4  Borsten befinden 
sich auf einem  in G estalt eines grossen Processes deutlich  aus- 
gebildeten Teile des Endopodit. Sie sind in zwei G ruppen  je 2 
Borsten angeordnet. D rei von ihnen besitzen eine lange Behaarung, 
die vierte dagegen ist abw eichend behaart, nam lich die H archen 
sind ausschliesslich au f das D istalglied beschrankt und  dabei kurz 
und fein.

Von den 6 auf dem  Exopodit angesetzten B orsten un ter- 
scheidet sich eine d u rch  kurze und  dichte H archen am  D istal
glied. D ie iibrigen fiin f besitzen eine lange Behaarung.

IV E xtrem itat. D er Borstenbesatz auf dem  E ndopodit besteht 
aus ca 4 0  Borsten. A u f dem  D istalende des Endopodit befinden 
sich 2 kurze Borsten m it langer Behaarung. A u f dem  Endopodit 
treten  6 Borsten mit gleichartiger, langer Behaarung auf.

V Extrem itat. [Taf. XXV, A bb. 22]. A u f dem  Exopodit befindet 
sich eine bogenform ig gestaltete und  proximal gerichtete Borste, 
welche beiderseitig m it sehr langen H archen besetzt ist. A m  D i
stalende des Exopodit sind ausserdem  noch 2 andere Borsten 
w ahrnehm bar. Beide sind m it langen H archen bedeckt und eine 
von ihnen ist au f einem  hiigelform igen Process angesetzt. D er 
E ndopodit bildet eine einzige stark behaarte Borste.

D er Bau des A bdom ens und  Postabdom ens bei der un ter- 
suchten A rt weist keine wesentlichen A bw eichungen in Ver- 
gleich m it den bisherigen Beschreibungen auf. W as dagegen die
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Struktur der Endkrallen anbelangt, so sind die R esultate der 
bisherigen U ntersuchungen  nicht Libereinstimmend. W e l t n e r  

( 2 3 )  hat keine N ebenkam m e auf den Endkrallen ausgesondert. 
D er ganze R and der Endkralle ist nach ihm  m it feinen Zahnchen 
besetzt. D a d a y  (7) zitiert einen N ebenkam m  am A nsatz der 
Kralle und H a a c k  ( i i )  endlich hat 2  N ebenkam m e festgestellt. 
Bei den von m ir un tersuchten  R eprasentanten der A rt D. barbata 
tre ten  ausser dem  distalen N ebenkam m  also der sg. D istalbehaarung 
noch 2  N ebenkam m e an dem  A nsatz der Kralle auf. A u f dem 
Innenrande der Kralle befinden sich 2  Nebenkam m e, von denen 
der distale aus dickeren Stacheln besteht. Eine genauere Be- 
schreibung der Endkrallen gebe ich in der A rbeit: ,,U ber den 
Bau der Endkrallen bei der C ladoceren-G attung D aphnia” ( 1 4 ) .

W en n  m an diejenige M erkm ale von D. barbata in  Betracht 
zieht, welche bei den R eprasentanten der G attung  Daphnia fur die 
Bezeichnung ihrer system atischen Stellung ausschlaggebend sind, 
Liberzeugt. m an sich, dass die system atische Stellung der bespro- 
chenen A rt schwer zu bestim m en ist. Infolge des M angels von Ne- 
benauge ist W e l t n e r  ( 2 3 )  geneigt diese F orm  zu der G ruppe 
Hyalodaphnia zu zahlen. D ie V erbindung der R um pfschale mit 
dem  Kopfe, die A nw esenheit von N ebenkam m en auf den E nd
krallen, die G rosse u n d  A nordnung der A nalstacheln und  noch 
andere Eigenschaften haben H a a c k  dazu veranlasst D. barbata 
der G ruppe der m  — Daphnia einzuordnen. Ebenfalls einige 
R esultate m einer U ntersuchungen  wie z. B. der Bau der M andi- 
bel und  die Bewaffnung des V entralrandes der Schale scheinen 
die M einung von H a a c k  z u  bestatigen. Dagegen diirfte die 
S truktur der fiinften Extrem itat sowohl ais die Bewaffnung des 
Innenrandes der Endkrallen darauf deuten dass hier eine gewisse 
V erw andtschaft zw ischen dieser A rt un d  den die G ruppe p  — 
Daphnia b ildenden A rten  vorliegt.

D. barbata b ildet eine A rt von sehr beschrankter geographi- 
scher Verteilung. Bis je tz t w urde sie nu r in  der G ruppe der grossen 
Seen in O stafrika nam lich in Victoria N yanza (W eltner), Nyassa, 
Rikwa (Daday) festgestellt. W ahrschein lich  lasst sich die von 
G u r n e y  ( 1 0 )  im  W eissen Nil gefundene Form  auch ais D. bar
bata bestim m en. D em nach bilden die T iim pel in der G egend von 
M aadi am  N il eine neue Stellung dieser A rt.
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Daphnia lum holtzi G .  O .  S a r s .

Die A rt w urde in zahlreichen Exem plaren in den oben ge- 
nannten  T iim peln  und  grdsseren W asserbehaltern  in der G egend 
von M aadi (19 I 31) gefunden. Das reichhaltigste M aterial ent- 
h ielt die Fangprobe, welche aus einen kleinen un d  seichten T (impel 
(30 m  X  10 m ) stam m t. Es erw iesen sich in ihr zahlreiche parthe- 
nogenetische und  einige ephippiale W eibchen  sowie Jungę in 
verschiedenen Entw icklungsstadien. M annchen w urden auch an- 
getroffen. D er Inhalt dieser P robe bildete das M aterial, au f wel- 
chen ich meine m orphologischen U ntersuchungen tiber D. lum
holtzi sttitzte.

Diese A rt w urde von S a r s  (18) beschrieben und  seine Be- 
schreibung nachher von R i c h a r d  (17), D a d a y  (7), H a a c k  ( i i ) ,  

un d  B e h n i n g  (2) erganzt. D a jedoch  die bisherigen B eschreibun- 
gen m anchm al bedeutend von einander abw eichen m ochte ich 
die agyptische Form  charakterisieren, um  bei dieser G elegenheit 
V ergleichungen durchzufiihren . In  der Beschreibung betone ich 
n u r diese Eigenschaften, welche nicht ubereinstim m end charakte- 
risiert w orden sind, oder welche bei den von m ir un tersuchten  
Exem plaren wesentliche U nterschiede in Vergleich mit den 
bisherigen B eschreibungen aufweisen.

D ie gesamte K orperlange der erwachsenen W eibchen  [Taf. 
XXI, A bb. 1, 2, 4] schwankt von 2,8 m m  —  3,6 mm. D em nach 
sind sie ein wenig kleiner, ais die von S a r s  beschriebenen For- 
m en aus A ustralien  und  m eistens tviel kleiner, ais die von 
B e h n i n g  beschriebenen Indiv iduen  aus der W ołga-D elte , obwohl 
die vom letztgenannten A utor angegebenen Ausm asse vorwiegend 
unreife W eibchen betreffen. W en n  wir dagegen nu r die Entfernung 
von dem  A ugenzentrum  bis zum  Schalenende in B etracht ziehen 
ohne die Lange des Schalenstachels m itzuzahlen, dann ergibt sich, 
dass bei der aus A gypten stam m enden D. lumholtzi diese E n tfer
nung eine gróssere ist, ais diejenige welche aus den Ausm assen 
von B e h n i n g  resultiert. W ah ren d  nach diesem  A utor die m axi
male E ntfernung vom  A ugenzentrum  bis zum  A nsatz des Sta- 
chels sich au f 1420 [i belauft, be trug  der durchschnittliche Resultat 
m einer M essungen 1598 [i u n d  der m axim ale— 1785 D ie Ver- 
haltnism assig grossen A usm asse der R eprasentanten dieser A rt 
in der W ołga-D elte  sind dem nach durch  die H ohe des Helmes
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und  die Lange des Schalenstachels beeinflusst, also durch  Eigen- 
schaften welche einer grossen V ariab ility  unterliegen.

W as den allgemeinen K orperhabitus betrifft, so besitzt 
D. lumholtzi aus Agypten, wie dies aus oben genannten Ausm assen 
resultiert, eine ziemlich grosse K órperlange, dabei aber einen 
verhaltnism assig kleinen H elm  und einen wenig kiirzeren Stachel 
in V ergleich m it den bis je tz t beschriebenen R eprasentanten die- 
ser A rt. D ie N ackeneinsenkung tr itt deutlich zum  Vorschein 
ahnlich  wie bei der aus O st-afrikanischen Seen stam m enden 
D. lumholtzi ( D a d a y ,  H a a c k ) .

In  der bisherigen L itera tu r tiber diese A rt w urde m ehrm als 
die aus grossen charakteristischen Stacheln bestehende Bewaffnung 
des V entralrandes der Schale erwahnt worden. Jedoch ausser 
diesen Stacheln, welche auf der Aussenlippe gelegen sind befinden 
sich noch andere kleinere, dichter angesetzte Stachel auf der 
Innenlippe der Schale. In  der N ahe des Schalenstachels, zwischen 
den Stacheln der Innenlippe sind feine lange H archen sichtbar 
[Taf. XXV, A bb. 20].

M it A usnahm e der Endkrallen weist der A bdom en [Taf. XXIII, 
A bb . n ]  und  Postabdom en keine grossere U nterschiede in V er
gleich m it den bisherigen Beschreibungen auf. D ie 4 A bdom inal- 
processe sind stark behaart. Jedoch die Behaarung des langsten 
Process ist nicht so zahlreich dicht und lang, wie bei den 3 iibrigen. 
A u f der V entralseite des Postabdom ens ist eine leichte Einsenkung 
sichtbar, welche auf den Zeichnungen bei D a d a y  und  H a a c k  

verm erkt und von B e h n i n g  vom system atischen Standpunkte 
aus genau besprochen wurde. D ie Zahl der A nalstacheln betragt 
12 —  14 Stuck. In der D istalrichtung nehm en sie an Grosse zu. 
D er Postabdom en ist langs beiden Seiten m it zahlreichen Btindeln 
kleiner Stacheln besetzt. D agegen auf der Fig. 3, Taf. 3 in der 
A rbeit von S a r s ,  welche die Cauda von D. lumholtzi darstellt, 
sehen wir keine Bahaarung weder auf den langeren Abdom inal- 
processen, noch auf den Seiten des Postabdom ens.

D ie Endkrallen [Taf. XXV, A bb. 21] sind bei dem  agyptischen 
D. lumholtzi anders bewaffnet, als bei den bis je tz t beschriebenen 
Form en. Einzig nu r D. lumholtzi aus Palastina ( R i c h a r d ,  1 7 )  

weist eine sehr ahnliche Bewaffnung der Endkrallen auf. Eine 
genauere Beschreibung der Krallen befindet sich bereits in meiner 
vorigen A rbeit (14), hier gebe ich nur Zeichnungen, welche die
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Kralle von aussen u n d  von seitlicher A nsicht darstellen und  cha- 
rakterisiere ihre Bewaffnung in einigen kurzeń W orten . A m  A n- 
satze der Kralle befindet sich ein proxim aler N ebenkam m , wel- 
cher ungefahr 1/7 T eil ih rer Lange einnim m t und  aus 13 langen 
Stacheln besteht. Ebenso deutlich tr itt der m ittlere aus 16 Stacheln 
zusam m engesetzte N ebenkam m  auf. D er distale N ebenkam m , 
welcher aus kleineren Stacheln ais der m ittlere besteht, ist auch 
gut sichtbar. Bei Form en, welche aus A ustralien  ( S a r s ) ,  aus 
Ceylon ( B a r ,  i )  und  aus Victoria N yanza ( H a a c k ,  i i )  stam m ten, 
haben die A utoren keine N ebćnkam m e auf den Endkrallen aus- 
gesondert und  betonen stets das A uftreten  einer gleichartigen 
Behaarung langs des ganzen Innenrandes der Kralle.

Dagegen Ihat D a d a y  (7) bei Individuen, welche in den Seen 
Nyassa und  Rikwa gefunden w urden, einen kleinen, aus 4 —  5 
Stacheln gebildeten N ebenkam m  am A nsatze der Kralle wahrge- 
nom m en. A uch B e h n i n g  (2) verzeichnet fur D. lumholtzi aus 
dem  W ołga-Fluss einen N ebenkam m , welcher jedoch 1 0 — 15 
Stacheln enthalt und  1/4 der Lange der Kralle einnim m t. D em - 
nach stim m t weder die Beschreibung des N ebenkam m es von 
D a d a y  noch diejenige von B e h n i n g  m it der von m ir oben ange- 
fiihrten Charakteristik der Bewaffnung des ausseren K rallenrandes 
bei D. lumholtzi. D agegen weist die von R i c h a r d  (17) notierte 
Bewaffnung der Endkrallen bei D. lumholtzi aus Palastina einige 
A hnlichkeit m it der Bewaffnung der agyptischen F orm  auf.

Von -den bisherigen A utoren gibt nu r B e h n i n g  (2) den Bau 
der Extrem itaten bei dieser G attung  an. Bei D. lumholtzi aus 
A gypten m achen sich ebenfalls einige U nterschiede in dem  Bau 
der Extrem itaten bem erkbar. D er Exopodit des I E xtrem itaten- 
paares besteht nach B e h n i n g  ,,bloss aus einer starken Borste” . 
D ie von m ir un tersuch ten  Individuen D. lumholtzi besitzen aus- 
ser dieser Borste noch einen ziem lich langen, fein behaarten Stachel. 
Gegen die M einung von B e h n i n g  besitzt die eine von den drei 
au f dem  vierten Endopodit des zweiten Extrem itatenpaares sich 
befindenden Borsten am  D istalgliede eine zwar sehr feine aber doch 
deutlich sichtbare Behaarung. Ebenfalls die kurze auf dem  M a- 
xillarprocess, nam lich ungefahr an der M itte  seiner Breite auf- 
tretende Borste ist behaart.

D ie M andibeln  sind asym etrisch gestaltet. A u f der rechten 
M andibel befindet sich am  V entralrande der K auflache [Taf. XXIII,
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A bb. 14] eine Reihe grosser Zahne. G leiche Zahne sehen wir auf 
der K auflache der rechten M andibel bei D. pulex und  D. longi- 
spina. Bei D. magna und  D. barbata dagegen kom m en sie nicht 
zum  Vorschein.

Bei R eprasentanten dieser A rt, welche aus anderen T um peln  
von diesem  G ebiete stam m ten, habe ich keine U nterschiede im 
Bau bem erken konnen. D agegen fand ich  in der Fangprobe aus 
dem  oben erw ahnten grósseren W asserbehalter (19 I 1931) D. lum- 
holtzi von einem  etwas abw eichenden H abitus. [Taf. XXI, Abb. 3]. 
Vor allem  weisen die Individuen aus diesem  W asserbehalter viel 
kleinere Ausm asse auf. D ie gesamte K orperlange schwankt von 2 
bis 2,6 mm. D ie E ntfernung vom  A ugenzentrum  bis zum  Scha- 
lenende betragt 1,2 — 1,5 mm. D er Schalenstachel ist diinner 
und  kurzer. D er H elm  ist bedeutend  reduziert. Bei m anchen 
Individuen ist er bloss in G estalt einer kleinen beulenartigen 
E rhebung au f dem  Kopfscheitel vorhanden. D ie Stacheln treten  
an den Schalenrandern weniger dicht auf, sind aber dagegen 
dicker und langer. D ie parthenogenetischen W eibchen  besitzen 
in der B ruthohle nur wenige Eier. D er V erdauungskanal ist dunkel, 
fast schwarz gefarbt. D ie Fangprobe en thalt zahbreiche ephippiale 
W eibchen. Ebenfalls M annchen sind starker reprasentiert. In 
H insich t darauf, dass das M aterial an dem selben T age (19 I 1931) 
im  W asserbehalter sowohl als in den T u m p eln  gesam m elt wurde, 
kann hier von einer Saison-Variabilitat keine R ede sein. Die 
T em peratu r kom m t auch nicht in B etracht da sie im W asser
behalter sowohl als in den T um peln  gleich war und  nam lich I4°C 
betrug.

D er M angel an hoheren Pflanzen und w ahrscheinlich 
auch an N ahrung im  W asserbehalter bildet allem  A nschein 
nach den ausschlaggebenden Faktor, w elcher die veranderten 
Bauverhaltnisse dieser T iere, nam lich die kleineren Korperaus- 
masse, die V erkiirzung der K orperprocesse und  andere struktu- 
relle A bw eichungen verursacht.

In  der bisherigen L itera tu r tiber D. lumholtzi, nam lich bei 
S a r s  ( 1 8 )  ist die B eschreibung und Zeichnung einer Form  an- 
zutreffen, welche sich durch  gleiche U m gestaltungen im Kor- 
perhabitus auszeichnet, wie die von m ir un tersuch ten  Individuen 
aus dem  W asserbehalter. D er A utor beschreibt, dass die von ihm  
festgestellten U m gestaltungen anfang H erbst nach einer langeren
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Zuchtperiode im A quarium  zum  V orschein kamen. A uch G u r n e y  

( 1 2 5 )  erwahnt, dass er in seinem M aterial, welches aus M orasten 
aus der G egend von A m ara stam m te und  in N ovem ber und  
D ezem ber gesamm elt w urde, Form en von D. lumholtzi m it stark 
verktirztem  Helm e gefunden hat. S a r s  spricht die M einung aus, 
dass die V eranderungen, welche er im  Bau der herbstlichen F o r
m en D, lumholtzi w ahrnehm en konnte, sicher durch  unzureichende 
N ahrung  verursacht sind. In der L itera tu r sind jedoch M einungen 
anzutreffen, die zwar experim entell nicht bestatigt w urden, dass 
D. lumholtzi eine grosse Fahigkeit zu einer Saison-Variabilitat 
aufweist ( H a a c k ,  W a g l e r ,  2 0 ) .  W ahrscheinlich  w erden erst 
langere Beobachtungen iiber den Jahres-Entw icklungszyklus die- 
ser A rt eine Losung dieser Frage beifiihren.

Indem  ich D. lumholtzi aus A gypten m it den bis je tz t be- 
schriebenen R eprasentanten dieser A rt aus anderen O rtschaften  
verglich, habe ich eine Reihe von struktureller U nterschieden 
zwischen der agyptischen und  den anderen Form en hervorge- 
hoben. W esentlichere A bw eichungen sind in den K drperaus- 
massen, besonders in der Lange des Helm es, sowohl im Bau 
der E xtrem itaten, in der Behaarung der abdom inalen u n d  postabdo- 
m inalen Processe, vor allem  aber in der Bewaffnung der End- 
krallen zu verzeichnen. In H insicht au f das letztgenannte M erkmal 
n ahert sich die agyptische Form  am m eisten derjenigen aus Pa- 
lastina und unterscheidet sich ziem lich stark von den anderen. 
O hne genaue vergleichende Studien kann ich jedoch nicht be- 
stim m en, ob die agyptischen und die palastinischen R eprasen
tan ten  D. lumholtzi als eine Sonder-Form  zu isolieren sind. Solche 
S tudien anzustellen ware m ir einstweilen sehr schwer, da ich iiber 
das notige V ergleichungsm aterial nicht verfiige. A u f G rund  der 
bisherigen Beschreibungen ist es unm oglich irgendw elche genauere 
m orphologische Parallellen durchzufiihren, da die verschiedenen 
R eprasentanten dieser A rt hinsichtlich des Baues ihrer Extrem itaten 
und M andibeln sowie der Bewaffnung des V entralrandes der Schale 
und  dergleichen meistens ungeniigend charakterisiert wurden.

M ehrm als w urde in der bisherigen L itera tu r der isolierten 
system atischen Stellung dieser A rt spezielle A ufm erksam keit ge- 
w idm et. H a a c k  schreibt: ,, ziem lich isoliert steht D. lumholtzi da, 
sie ist weder in die erste {magna-psittacea-G ruppe) noch in die 
zweite G ruppe (pulex-longispina-G ruppe) einzuordnen” . Die
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A rt D. lumholtzi weist einige Eigenschaften auf, welche fur die 
erste G ruppe charakteristisch sind, und  andere wieder, die sie 
der zweiten G ruppe annahern, ausserdem  aber noch eine ganze 
Reihe ganz abw eichender M erkmale. D em nach zieht H a a c k  den 
Schluss: „D ies alles spricht dafiir, D. lumholtzi in eine getrennte 
G ruppe einzuordnen” . A uch B e h n i n g  (2) spricht au f G rund  
seiner m orphologischen U ntersuchungen iiber diese A rt die fol- 
gende M einung aus: „D ie oben angefiihrten Bauverhaltnisse bei 
Daphnia lumholtzi zeigen uns, meines Erachtens, dass w ir es hier 
mit einer ziem lich friih von der pulex-longispina-G ruppe abge- 
zweigten A rt zu tu n  haben. Sie nahert sich derselben in einer 
Reihe von M erkm alen..., weist aber auch anderseits einige solche 
auf, welche gewissermassen an D. magna e rnnern” .

D ie Resultate m einer U ntersuchungen bestatigen die bis- 
herigen Schliisse hinsichtlich der system atischen Stellung von 
D. lumholtzi. D ie Bewaffnung des V entralrandes der Schale, die 
S truktur der K auflachen der M andibeln sowohl als die Bewaffnung 
des Innenrandes der Endkrallen weisen ahnliche V erhaltnisse wie 
bei der pulex-longispina G ruppe auf, und  die Bewaffnung des 
A ussenrandes der Endkrallen erinnert an die m -D aphnia-G ruppe.

D ie geographische Verteilung der besprochenen A rt au f dem  
Erdballe illustriert D e c k s b a c h  (8). D er A utor hat, wie schon 
mit R echt von B e h n i n g  betont wurde, die Stellung von D. lum
holtzi au f Ceylon (G. B a r ,  i )  nicht beriicksichtigt.

D a p h n ia  lo n g is p in a  O .  F. M u l l e r .

Diese A rt ist zahlreich in dem oben erw ahnten W asser- 
behalter und  in den T iim peln aus der G egend von M aadi 
(19 I 1931) reprasentiert. In  den Fangproben habe ich partheno- 
genetische und ephippiale W eibchen  sowohl als zahlreiche junge 
Individuen angetroffen. M annchen waren auch haufig vorhanden.

Diese Form  nahert sich am m eisten der europaischen Form  
D. longispina f. rosea. Als w esentlicher U nterschied ware hervor- 
zuheben, dass die Schalenretikulation bei der agyptischen Form  
sehr schwach zum  Vorschein tritt. Bei der B estim m ung der 
agyptischen Form  D. longispina ist die system atische A nordnung 
von B e r g e r  ( 5 )  nicht anwendbar, da, wie schon oben erw ahnt, 
das M aterial in Januar, also in der kiihlen Saison gesam m elt wurde, 
und  ich deswegen iiber keine „M axim allform en” verfiigte. D em -
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nach beschranke ich m ich auf die Beifiigung einiger Zeichnungen 
u n d  au f die A ngabe einer Reihe von Ausm assen.

A u f den drei A bbildungen  von D. longispina sind Exem plare 
aus dem  in Januar gesamm elten M aterial dargestellt. A bb. 5 Taf. 
XXII, illustriert die Form  aus dem  grosseren W asserbehalter 
(250 m  X  5° m )- D ie Schalenlange dieser Individuen schwankte 
von 816 ^ —  1054 Das V erhaltnis der K opflange zur Schalen
lange driickt sich in 27,5%  —  34%  aus. In  der Bruthóhle der 
W eibchen  befinden sich meistenteils nu r wenige Eier. A u f A bb. 6, 
Taf. XXII ist die Form  dargestellt worden, welche in einem  Tiim pel 
von 30 m X i o  m auftritt. D ie Schalenlange schwankt von 935 {J. 
bis 1275 [i. Das V erhaltnis der Kopflange zur Schalenlange betragt 
29%  —  40% . D ie B ruthóhlen der parthenogenetischen W eibchen 
sind m it zahlreichen Eiern angefiillt. A bb. 7, Taf. XXII endlich 
zeigt uns die Form  aus dem  T iim pel, dessen Ausm asse 15 01X3 m 
betragen. D ie Lange der Schale belauft sich auf 1054 (J-— 1360 (J-, 
das V erhaltnis der K opflange zur Schalenlange auf 23%  —  33% . 
D ie W eibchen  besitzen m eistenteils keine Eier, obwohl sie m it 
einer geraum igen B ruthóhle ausgestattet sind und  eine stark 
konvexe D orsallinie aufweisen.

W enn  die agyptische Form  D. longispina au f G rund  der oben 
angefiihrten Ausm assen nach der system atischen A nordnung 
von K.. B e r g e r  klassifiziert w erden sollte, so ware sie ais die 
typica brachycephala-Form  zu bezeichnen. N u r einige aus dem 
ersten ’der beiden oben genannten T iim peln  stam m ende In d i
viduen besitzen grossere bis 40%  der Schalenlange steigende 
Kopfausmasse.

In  der Charakteristik von D. longispina m ochte ich noch 
spezielle A ufm erksam keit au f diese m orphologischen Eigen- 
schaften lenken, welche bereits in der Beschreibung der beiden 
vorherigen G attungen  hervorgehoben w urden und  in der bishe- 
rigen L itera tu r eine ungeniigende Beriicksichtigung fanden. Ich 
m eine den Bau der M andibeln und  die Bewaffnung des V entral- 
randes der Schale. D ie M andibeln sind auch hier assym etrisch 
gestaltet. D ie K auflache der rechten M andibel [Taf. XXIII, A bb. 
12] besitzt am  ;Dorsalrande eine Reihe charakteristischer Zahne. 
A u f der linken M andibel ist eine leichte E rhebung der Kauflache 
an ihrem  V orderrand in G estalt eines niedrigen und  am  A nsatze 
b reiten  Zahnes sichtbar [Taf. X X III, A bb. 13].
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D ie A ussenlippe des Ventralrandes der Schale ist m it k u 
rzeń S tachelnausgestattet. [Taf. XXII, A bb. 8]. A u f der Innenlippe 
befinden sich feine Borsten. D iese sind derartig angeordnet, dass 
zwischen zwei Stacheln der Aussenlippe ihrer 3 — 4 Stuck auftreten. 
Zwischen den Borsten befinden sich feine H archen, welche jedoch 
nach hinten zu im m er grosser w erden und endlich die Lange der 
ersteren erreichen. D em nach haben wir hier eine gewissermassen 
gleichartige Reihe von Borsten.

D. longispina w urde schon m ehrm als aus A gypten verzeichnet 
[ E k m a n  ( 9 ) ,  G u r n e y  ( 1 0 )  und andere].

E k m a n  hat einige abw eichende m orphologische M erkm ale 
bei der agyptischen in Kair gefundenen Form  hervorgehoben. 
D ie U nterschiede kom m en besonders deutlich bei den M annchen 
zum  Vorschein und  bestehen in einer abweichenden Bewaffnung 
des V entralrandes der Schale, einem  anderen Bau der A ntennen  
des ersten Paares u. s. w. Bei der von m ir untersuchten F orm  
habe ich keine solche B esonderheiten festgestellt.

Z u s a m m e n f a s s u n g .

D ie U ntersuchung des reichhaltigen Planktonmaterials, w el
ches von A ugust 1 9 3 0  bis A pril 1 9 3 1  in der G egend von H eluan 
und  Kair gesamm elt w urde, gab folgende Resultate beziiglich der 
V erteilung der G a ttung  Daphnia au f diesem Gebiete. Von den 
vielen W asserbehaltern  au f diesem  T erra in  sind nur diejenige m it 
D aphnien bevolkert, welche sich unweit vom  N il befinden und  
dem nach alljahrlich von dem  W asser des Flusses uberschw em m t 
werden. In  diesen W asserbehaltern treten  dieselben A rten der 
G a ttung  Daphnia auf, welche den See Victoria N yanza und noch 
einige andere Seen der grossen ostafrikanischen G ruppe (Nyassa, 
Rikwa) bewohnen. D ie E phippia der besprochenen A rten  w erden 
also allem A nschein nach im  W asser aus dem  oberen in den un te- 
ren L au f des Flusses iibertragen und  gelangen w ahrend des 
N ilausgusses nach den m it dem  Flussbette benachbarten Gebie- 
ten . U m som ehr Aufm erksam keit verdienen die gewissen struk- 
turellen  A bw eichungen, welche zwischen den die Seen bewohnen- 
den Form en D. lumholtzi un d  D. barbata und  den Form en aus 
den  T tim peln  in der G egend von M aadi in U nter-A gypten be
stehen.
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N ebenbei m óchte ich betonen, dass in der bisherigen L ite 
ra tu r iiber die C ladoceren-Fauna A gyptens aus der U m gebung von 
Kair D. magna ( W e l t n e r , 24), und  D. similis ( K l u n z i n g e r , 12) — - 

vom A utor ais D. longispina beschrieben —  verzeichnet w urden . 
A uch D. carinata tr i t t  in A gypten au f ( B r e h m , 6). In  dem  m ir zu 
V erfugung stehenden M aterial habe ich diese A rten  n ich t gefun- 
den.

e r k l Ar u n g  d e r  a b b i l d u n g e n .

Taf. XXI, Abb. 1. D. lumholtzi 9 . X 34.
,, 2. D. lumholtzi 9 . X  34.
,, » 3. D. lumholtzi 9 . X  34.
,, 4. D. lumholtzi 9 > X  34.

Taf. XXII, Abb. 5. D. longispina Q , X 34.
,, 6. D. longispina 9 . X  34.
,, 7. D. longispina 9 . X  34.
,, 8. D. longispina 9 , V entralrand der Schale, von innen gesehen,

X 680.
,, 9. D. barbata 9 > Ventralrand der Schale, von innen gesehen

X  67.
,, 10. D. barbata 9 « X  34.

Taf. XXIII, Abb. 11. D. lumholtzi 9 » Gauda, X 90.
,, 12. D. longispina 9 . Kauflache der rechten M andibel von der Ven-

tralseite gesehen, X  540.
,, 13. D. longispina 9  . Kauflache der linken M andibel von der Dorsal-

seite gesehen, X  540.
, ,  j ą . D. lumholtzi 9 > Kauflache der rechten M andibel von der Ven-

tralseite gesehen, X 540.
,, 15. D. barbata 9 . M andibel von der Ventralseite gesehen, X  540.

Taf. XXIV, Abb. 16. D. barbata Q , rechte II Extrem itat von innen gesehen, X  150.
,, 17. D. barbata Q , linker H interfiihler.
,, 18. D. barbata Q , M undteile von der Seite gesehen, X  150.

Taf. XXV, Abb. 19. D. barbata Q , rechte III Extrem itat, X  150.
,, 20. D. lumholtzi 9  . Ventralrand der Schale von innen gesehen, X  455.
,, 21. D. lumholtzi 9 . Endrallen von der Seite gesehen, X  455.
,, 22. D. barbata 9 . rechte V Extrem itat von innen gesehen, X  150.
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STRESZCZENIE

A utorka rozpoczęła przegląd m aterjałów planktonow ych, ze
branych przez prof. W . R o s z k o w s k i e g o  w  Dolnym  Egipcie 
w okolicach Kairu i H eluanu, od opracowania rodzaju Daphnia. 
Z  pośród 3 gatunków tego rodzaju, znalezionych w wym ienionych 
m aterjałach: D. lumholtzi, D. longispina i D. barbata, ta ostatnia 
jest nowym dla Dolnego Egiptu gatunkiem , dotychczas na tym  
obszarze nie spotykanym .

A utorka podaje budowę, zm ienność i ekologję wyżej w ym ie
nionych gatunków; wyraża wreszcie przypuszczenie na podstawie 
zanalizowania całkowitego zbioru planktonowego jak i terenu, na 
którym  om awiane zbiorniki występowały, iż badane formy 
Daphnia pochodzą najpewniej z siodełek (ephippia), przyniesionych 
przez wody N ilu z wielkich jezior wschodnio-afrykańskich.

D rukarnia Techniczna, Sp. Akc., W arszawa, Czackiego 3/ 5, te l.: 614-67 i 277-98.
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