
Der  F o r m e n k r e i s  y o n  
Acinetospora crinita (Carm.) n o v .  comb.  

Von P e t e r  K o r n m a n n  

Aus der Biologisdaen Anstalt Helgoland, List auf Sylt 
Forschungsinsfitut der Bundesanstalt fiir Fischerei 

(Mit 14 Abbildungen im Text) 

I. Das  U n t e r s u c h u n g s l n a t e r i a l  

Die erste Angabe fiber das Vorkommen yon Acinetospora in der Deut- 
schen Bucht machte P. ScnMmw (1940 a). Er hat die Alge zwar nicht am Stand- 
ort gesammelt, sondern zuffillig in einem Aquarium gefunden, das beinahe 
ein Jahr fang mit Rotalgen aus Helgoland besetzt war. Es ist erstaunlich, daf~ 
sie sich erst in einer 11 Monate alten Kultur einstellte. 

VSllig unerwartet trat Acinetospora yon Mitre August bis Ende Okto- 
bet 1951 in gro~en Mengen am Nordstrand des Ellenbogens bei List/Sylt auf. 
Die Kfisten in der N~ihe der Hauptstation der Biologischen Anstalt Helgoland 
werden seit 1946 aufmerksam beobachtet, doch ist die Alge bisher nur dieses 
eine Mal im Freien gefunden worden. Sie erschien jedoch im August 1952 auf 
dem Grunde eines leeren gemauerten Be&ens im Aquarienhaus der Station. 
Durch dieses Be&en l~uft das Seewasser aus einigen Versuchsaquarien ab, so 
dal~ der Boden st~indig flach yon Wasser bedeckt ist. Hier siedeln sich zwischen 
Diat0meen und Cyanophyceen .nicht selten Algen an, die man an der freien 
Kfiste vergeblich sucht. 

Zwischen den Buhnen am Nordstrand des Ellenbogens (vgl. KORNMANN 
1952) fielen Ende August 195t braune, seilartige oder wattige Strfinge auf, 
die meist 20--40 cm lang waren, aber bis zu einem Meter lang werden konn- 
ten. Sie hingen an den B~umchen der RShrenenden des sedent~iren Polych~iten 
Lanlce conchilega fest, der dort den grobkiesigen Grund an der Niedrig- 
wasserlinie besiedelte. Mitunter waren die Str~inge a uch um Algen geschlungen 
oder d.urch die Byssusffiden junger Miesmuscheln an Steinen verankert. 

Diese Strfinge enthielten Acinetospora, mit einem mehr oder minder 
groflen Anteil von anderen Algen und Tieren zu einer zuffilligen Wohn- 
gemeinschaft vereinigt. In kleinen Str~ingen von schSn goldbrauner Farbe 
konnte sie die Hauptmenge ausmachen, in grSgeren gesellte sich eine Reihe 
l~ngf~diger Formen ~hinzu, fiberwiegend Enteromorpha torta, daneben Ulo- 
thrix implexa, Percursaria percursa, Rhizoclonium Kochianum und Chaeto- 
morpha linum. Augerdem waren Bfischel von Giffordia granulosa, Ectocarpus 
siliculosus und E. confervoides, Polysiphonia atrorubescens, P. nigrescens und 
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P. elongata sowie Ceramium rubrum in die Strange verveoben. Auch Bl/itter 
yon Zostera nana sowie St6ckchen der Hydroidpolypen Laomedea und Tubu- 
leria waren darin versponnen; es hatten sich also losgerissene und in dem 
Strandstreifen treibende Tier- und Pflanzenteile ganz zuf/illig mit den in 
langen Str/ingen wachsenden, fadenf/irmigen Algen vereinigt. 

Die in List aufgefundene Pflanze etltspricht in ihrer fiut~eren Erscheinung 
dem Ectocarpus crinitus Carm?), wie ihn BORNET (1891) auf Grund zahlreicher 
untersuchten Proben eingehend beschreibt. Er deutet bereits die M6glichkeit 
an, dag diese langflutende Alge vielleicht eine Standortvariation von Ecto- 
carpus pusillus Griffiths 2) sein k/Snnte. Die A'hnlichkeit des Thallusaufbaues 
und die 121bereinstimmung der Fruktifikationsorgane machen dies ebenso wahr- 
sctaeinlich wie die Ergebnisse meiner Kulturversuche. BATTERS (nach NEWTON 
1931) stellt;e die Pflanze als Variet~t zu Acinetospora pusilla (Griff.) Bornet. 
Unter diesem Namen und als Ectocarpus pusillus Griff. wurde die Alge be- 
sonders durch die Arbeiten von SAUVAGEAU (1895, 1899) bekannt, der sie bei 
den Tilopteridaceen einordnete, nachdem er Monosporangien an ihr gefunden 
hatte. Wie noch gezeigt werden wird, ist Acinetospora eine Ectocarpacee, die 
sich durch ihre Monosporangien und die Besonderheiten ihres Aufbaues yon 
den fibrigen Gattungen unterscheidet. Der zuerst als Ectocarpus crinitus 
beschriebenen Art gebfihrt der Vorrang in der Benennung der zu diesem Kreis 
gehgrigen Formen~a). 

Acinetospora crinita kommt in der Tracht der in langen flockigen Str/in- 
gen wachsenden Form an den englischen Kfisten vor, in Frankreich nut am 
Kanal und bei Brest. Ich nehme an, dat~ der seltene Gast unserer Flora mit 
treibenden Algen von England an unseren Strand gelangte, im Sommer 1951 
gfinstige Wachstums- und Standortsbedingungen fand und sich damals stark 
ausbreitete. 

Die Erschein~ungsform des Ausgangsmaterials war nicht ganz einheitlich. 
In den jfingeren, noch nicht fertilen Teilen bildete die Alge Strange aus 
]angen, unverzweigten F/iden, die wie Haare glatt nebeneinander ]agen oder 
leicht seilartig zusammengedreht waren (Abb. 1, A). In/ilteren Teilen wuchsen 
die F~den abet ungeordnet durcheinander und bildeten wattige Rollen. In 
ihnen (anden sich die dieser Art eigenen kurzen, senkrecht abstehenden Ast- 
chen (Abb. 1, B, C) und Rhizoide (Abb. t, D, .E), die zuweilen die F/iden yon 
Enteromorpha torta rankenartig umklammerten (Abb. 1, F). Ein Tell der Sei- 
.enzweige verl/ingerte sich in Haare mit einem basalen Meristem (Abb. 1, G). 

Die Dicke der F/iden betrug 20--30 ~t. Sie wuchsen durch interkalare 
Teilungen, zu denen offenbar alle Fadenzellen bef/ihigt sind. Die Zellen ent- 
hielten zahlreiche rundliche bis biscuitf6rmige Chromatophoren mit je einem 
deutlichen Pyrenoid (Abb. 1, H). 

Das am Standort gesammelte Material trug nut plurilokul/ire Sporan- 
gien, jedoch nie,mals in gr6t~erer Menge. Meist sateen sie ohne Stiel einer kur- 
zen Fadenzelle auf, seltener auf einzelligem Stiel (Abb. 1, J, K). Sie waren 
meist 90--140 ~t lang ~und 35--55 ~t breit, l~nglich-eif/3rmig, mitunter leicht 
gekriimmt. Die grot~f~icherigen Sporangien en~hielten nut 9m36 Schwfirmer. 

1) HARVEY in HOOKER, British Flora, II, p. 326, 1833. 
2) In WYATT, Algae Danmonienses, Nr. 212, 1835. 
~a) Nada Abschlutg der Arbeit land ida die bier vorgenommene Kombination bereits in 

dem/iltesten Ectocarpaceen-Manuskript KUCKUCKS. Der stenographierte Text ist nit'fat zu ent- 
ziffern, eine Reinsdarift dieser Seiten leider nicht rnehr vorhanden. 
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Vergleicht man  die Merkmale  dieser Pflanze mit  den Beschreibungen und 
Abbi ldungen,  die BORNET (1891) und  SAUVAGEAU (1895) von Ectocarpus pusil- 
lus gaben, so stimmt mein Mater ia l  gut damit  iiberein. Form und Grft~e der 
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Abb. 1. Acinetospora crinita, List auf Sylt, 24. Aug. 1951 
A Unverzweigte F~iden aus einem Strang. B--C F~iden mit kurzen, senkrecht abstehenden 
Verzweigungen. D--E F/iden mit kurzen Rhizoiden. F Ein Rhizoid umklammert einen Faden 
yon Enteromorpha torta. G Faden mit seitlichem Haar. H Zwei Zellen mit Chromato- 

phoi'en. ]--K F/iden mit sitzenden und einzellig gestielten plurilokul/iren Sporangien 

Sporangien,  die Dicke der F/iden, die Chromatophoren ,  die so iiberaus kenn-  
zeichnenden, 'kurzen, senkrecht abstehenden Verzweigungen und die Rhizoide 
(crampons) entsprechen e inander  in beiden F~illen. 
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II. K u l t u r v e r s u c h e  

l~ber Kulturversuche mit Acinetospora hat P, SCHMIDT (1940 a, b) ausfiihr- 
lich berichtet, ohne damit jedoch zu abschlietgenden Ergebnissen gelangt zu sein. 
Nada meinen Beobachtungen, die in einigen Punkten yon denen P. ScnMma's 
abweichen, hat sich ,herausgestellt, dat~ der Lebenszyklus dieser Alge einen 

Abb. 2. Aclnetospora crinita 
Vier Wochen alte in Kultur ge- 
wachsene Pflanze in natiirlicher 

Gr6t~e 

Abb. 3. Aclnetospora crinita 
Seilartig zusammengedrehter Strang aus 

unverzweigten F~iden 
Aus einer 3 Wochen alten Kultur 

Wechsel morphologisch wohl unterscheidbarer Generationen einschlieflt. In 
Analogie zu anderen P,haeophyceen darf angenommen werden, dab auch hier 
die Reduktionsteilung im unilokul~ren Sporangium stattfindet; eine zytologische 
Untersuchung wurde nicht durchgeffihrt. 

A. Der  D i p l o n t  

1. Entwicklung und Bau des Thallus 
Als Ausgangsmaterial ffir die Kulturen dienten sowohl vegetative Faden- 

stiicke als auch Schw~irmer aus plurilokulfiren Sporangien des am Strande ge- 
sammelten Materials. Die Kulturen wuchsen in flachen Petrischalen am Nord- 
fenster eines Laboratori.ums, in dem auch im Sommer die Temperatur nur 
selten 180 C iiberschritt. Die Alge gedieh in Erdschreiberl6sung sehr iippig; in 
4--5 Wochen entwickelte sich aus dem einzelnen Schw~irmer eine Pflanze, 
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w,elche die Fl~iche einer 6-cm-Petrischale mit ihren zahlreichen in Schleifen 
gewundenen Str~ingen ausffilRe (Abb. 2). Die meisten Schw~irmer des Aus- 
gangsmaterials waren unbeweglich, einige schwammen mit langsamen, tau- 
melnd-drehenden Bewegungen und kaxnen schon bald in der N~ihe ihres Spo- 
rangitrms zur Ruhe. Die abgerundeten Sporen waren im Durchschnitt 22 Ix dick. 
Die Keimung erfolgte sehr rasch; bereits 15 Stunden nach dem Ausschw~irmen 
haben die Sporen einen deutlichen Keimschlauch getrieben, der sich zu einem 
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Abb. 4. Acinetospora crinita 
Keimung und Entwicklung des Diplonten aus Schw/irmern der plurilokul/iren Sporangien. 

A Abgerundete Sporen und Keimlinge his zu 2 Tagen alt. B--C Keimlinge im Alter yon 
4--5 Tagen. D Eine etwa 14 Tage alte Pflanze. Das Ende des 16 cm langen Fadens heftet 

sich fest und treibt eine Tochterpflanze 

Rhizoid entwickelt (Abb. 4, A). Am zweiten Tage kann sich dieses verzweigen; 
inzwischen w/ichst aus der Spore ein gerader, aufrechter Faden aus, der sich 
dem Lichte zuwendet und der nach 5 Tagen bereits 0,5 mm lang sein kann. 
Auch auf den Zellen des Rhizoids entwickeln sich h/iufig aufrechte F/iden 
(Abb. 4, C). ~ach 11 Tagen erreichen die Pfl/inzchen L/ingen von 6--8 ram, 
ffach 3 Wochen sind die F/iden schon viele Zentimeter lang und zu seilartigen 
Strfingen zusammengedreht (Abb. 3). In diesem Stadium sind die F/iden noch 
fast unverzweigt, ganz gelegentlich werden - -vorzugsweise  an stark ge- 
kriim,mten Fadenabschnitten - -  die fiir den Diplonten so bezeichnenden kurzen, 
senkrecht abstehenden Seitenzweige gebildet. Sie traten in den Kulturen nicht 
so stark in Erscheinung wie in dem Material vom Standort. 

Auf die Basalteile der Alge braucht nur kurz eingegangen zu werden. Sie 
sind im Verh/iltnis zu der Gr6ge des f/idigen Thallus v/511ig untergeordnet und 
treten kaum in Erscheinung. Der ,,Kriechthallus" ist lediglich eine kurze Grund- 
achse, die die wenigen aufrechten F~iden tr/igt. An einer etwa zwei Wochen 
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alten Pflanze, die aus einem 16 cm langen und einigen kurzen F/iden bestand, 
war der Basalteil nur etwa 1 mm grog. Das Ende des langen Fadens hatte 
sich stolonenartig auf der Unterlage angeheftet und ein kurzes R~hizoid ge- 
bildet, von dem sich sp/iter mehrere aufredate F/iden erhoben (Abb. 4, D). Im 
Alter yon vier Wochen war die gleiche Pflanze an drei Stellen festge'heftet, die 
Basalteile waren nur unbedeutend gewachsen, tr.ugen aber jetzt eine grSgere 
Anzalal langer, noch unverzweigter, in Schleifen geordneter F/iden. 

Die F/iden waren/ihnlich wie bei dem Ausgangsmaterial 15--30 ~ dick. 
Sie zeigten ,keine Zonen auffallend verst/irkter Teilungst/itigkeit, die man als 
interkalare Meristeme h/itte ansprechen k6nnen. Bis zu einem bestimmten Alter 
dfirften alle Zellen teilungsf/ihig sein. Ihre L/inge betr/igt in den ~asch wach- 
senden F/iden meist das 1,5fache i,hrer Breite, sie enthalten eine groge Zahl 
rundlich-1/inglicher Chromatop,horen. In/ilteren F/iden strecken sich die Zellen 
auf etwa das Sechsfache ihrer Breite, die Chromatophoren werden dann lang- 
gestreckt (Abb. 6, Q). I n  Haarzellen k6nnen sie sogar schmal bandf6rmig wer- 
den und sich etwas verzweigen, wie es auch SAUVA6EAU (1895) bei den Chro- 
matophoren yon Ectocarpus pusillus var. typica beschrieb. 

2. Allgemeines fiber die Fruktifikation 
Im Alter von etwa 5 Wochen werden die Pflanzen fertil, und damit/indert 

die Alge in wenigen Tagen ihren Habitus. Zugleich mit den Sporangienanla- 
gen sprossen aus den Ffiden zahlreiche Haare mit basalem Meristem und kurze 
Rhizoide (Abb. 5, A); alle diese Seitenorgane sind in einer ruhigstehenden 
Kultur ausgepr/igt positiv phototropisch. Pluri- und unilo,kulfire Sporangien 
erscheinen zuerst auf den Fadenzellen; sie sind gestielt oder ungestielt, stehen 
allein, mit einem Rhizoid oder einem Haar zusammen, gelegentlich auch zu 
zweien auf einer Fadenzelle. Sp/iter trifft man sie auch an der Basis der Haare 
an (vgl. dazu die Figuren in Abb. 5). Die Haare wachsen durch die T/itigkeit 
interkalarer Meristeme schnell in die L/inge. Unterhalb der Teilungszone wer- 
den Sporangien angelegt (Abb. 6, G, H). Schon bald werden die ~vo,hlgeord- 
neten Schleifen von den F~iden fiberwuchert, in denen sekund/ire Meristeme 
entstehen; es bildet sich eine braune Watte, in der die ursprfinglichen Str/inge 
nur noch undeutlida zu erkennen sind. In solchen/ilteren Kulturen findet man 
die Sporangien vielfach kn~uelig am Grunde von Rhizoiden oder Haaren 
(Abb. 6, A--C), das mehrfache Durchwachsen leerer Spor,angier~hfillen durch 
jfingere Sporangien ist h/iufig. Mit zunehmendem Alter der Kultur werden im 
allgemeinen kleinere Sporangien gebildet. 

W/ihrend an der im Freien gesammelten Alge nur plurilokui~ire Sporan- 
gien gefunden wurden, traten in den Kulturen auch stets reichlich unilokul~re 
Sporangien auf. Einen ,,Generationenwechsel" im Sinne von P. SCHMIDT, in dem 
sich Generationen mit verschiedenartigen Sporangien abl6sen, ~abe ida nicht 
beobachtet. In jeder Sporophytengeneration kgnnen beide Arten von Sporan- 
glen auftreten, ~ie dies ja auch nicht anders zu erwarten ist. Im allgemeinen 
treten in einer Kultur zuerst die plurilokul/iren, sp/iter erst die unilokul/iren 
Sporangien auf, die dann zeitweise fast ausschlieglich vorhanden sein kSnnen. 
Dag in P. SCHMIDTS Kulturen keine unilokul~iren Sp0rangien w/ihrend der 
Sommermonate auftraten, mag vielleicht an ungfinstigen Kulturbedinguneen 
bei zu hohen Temperaturen gelegen ,haben. 

Die Entleerung der Sporangien erfolgt w/ihrend der Nacht und l/igt sich 
am Tage - -  etwa durch Wechseln der Kulturflfissigkeit - -  nur in geringem 
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Mafle erzwingen. Bereits vor Mitternacht treten einzelne Schw/irmer aus; zu 
dieser Zeit 16st schon eine schwache Beleuchtung lebhaftes Schw/irmen aus, das 
aber auch spontan bei dunkel gehaltenen Kulturen im Laufe der Nacht eintritt. 
Die Schw/irmer haben keinen Augenfleck und verhalten sich gegen Licht neutral. 
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Abb. 5. Acinetospora crlnita 
Sechs Wochen alte Kultur zu Beginn der Fruktifikation 

A Tell elnes Stranges aus seilartig verschlungenen F/iden mit pluri- und unilokul/iren Spo- 
rangien. B Sitzendes plurilokulfires Sporangium. C--D Plurilokul~ire Sporangien auf lang- 
zetligen Stielen. E Besonders langgestrecktes plurilokul/ires Sporangium. F Ein uni- und ein 
plurilokul/ires Sporangium auf der gleichen Fadenzelle. G Ein plurilokul/ires Sporanglum und 
ein Rhizoid auf der g!eichen Fadenzelle. H Langgestrecktes plurilokuUires Sporangium an der 

Basis eines Haares. ] Fadenzelle mit Chromatophoren 

W/ihrend die Schw/irmer aus den unilokul/iren Sporangien stets lebhaft 
um~herschwammen, ist die Beweglichkeit der Schw/irmer aus den plurilokul/iren 
Sporangien des Diplontenoffenbar stark yon/iugeren Bedingurigen abh/ingig. 
Im alt~emeinen findet man morgens die Sporen und Keimlinge bei einer ru~hig- 
stehenden Kultur in unmittelbarer N/ihe des entleerten Sporangiums gruppen- 
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A-P Q 
Abb. 6. Acinetospora crinita 
Altere fruktifizierende Kultur 

A--G Gruppen yon Sporangien an der Bas'is yon Haaren bzw. Rhizoiden. D Fadenstfick mit 
einem Rhizoid, einem zweizellig gestielten unilokul/iren Sporangium und einem Haai'. E Unl. 
lokul/ires Sporangium an der Basis eines Haares. F Plurilokul~res Sporangium an der Basis 
eines Haares. G--] Pluri~ bzw. unilokul~ire Sporangien auf den Haaren unterhalb der Tei- 
lungszone. K Mehrfach durchwachsenes plurilokul/ires Sporangium. L Kleine unilokul/ire Spo- 
rangien an der Basis yon Rhizoiden. M--X Grotge unilokul~ire Sporangien an den Faden- 
zellen. O--P Kurze Zweige mit je einem uni- und plurilokul/iren Sporangium. Q Gestreckte 

Zelle rnit langen schmalen Chromatophoren 

weise beie inander l iegend,  Ich w a r  daher  sehr iiberrascht, bei meinen wieder -  
holten Beobachtungen zur Nachtzeit  sowohl i m  Juni  als auch im September  
stets viele gut  bewegl iche Schw/irmer ,tus plurilo~kul~iren Sporangien  anzut ref -  
fen. Es ist nicht unwahrscheinlich~ daf~ die r~ormalerweise irn Dun  keln ent leer-  
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ten Schw/irmer unbeweglich oder nur schwach beweglich bleiben, unter dem 
Einflut~ des Lichtes aber durch photochemische Vorg/inge beweglich werden. 

Monosporangien, die yon SAUVAGEAU (1899) nur einmal an der var. 
typica gefunden wurden und die auch in den Kulturen yon P. SCHMIDT (1940 b) 
auftraten, wurden in meinen zahlreichen Kulturen niemals beobachtet. 

0 50 ~OOp 

Abb. 7. Acinetospora crlnita 
Schw/irmer, 6. Juni 1952 

A Diploide Sdaw~irmer aus plurilokul~ren Sporangien. B Schw/irmer aus unilokul/iren Sporan- 
glen. C Spermatozoiden und zwei ungeschlechtliche Schw/irmer aus den in Abb. 14 darge- 

stellten m/innlichen Pflanzen 

3. Plurilokul/ire Sporangien 
Die plurilokul/iren Sporangien sind in den Kulturen viel schlanker als bei 

den am Standort gesammelten Pflhnzen. W/ihrend die gr6t~ten plurilokul/iren 
Sporangien dieses .Materials bis zu 150 ~ L/inge und 65 ~t Breite aufweisen, 
kommen in den Kulturen solche bis zu 300~t L~inge vor, die dabei aber nur 
30--50 ~t breit sind (Abb. 5). 

Die Gestalt ~und das Verhalten der Schw/irmer ist recht unterschiedlich und 
hfingt von mehreren Faktoren ab, Alter und Zustand der Kultur haben einen 
grogen Einflufl auf ihre Durchschnittsgrgge. In jungen, gut entwickelten Kul- 
turen sind die Schw/irmer grfger als in fiberst~indigen, wie  ja auch die Gr6fle 
der Spovangien im gleichen Sinne schwankt. Besonders groi~e Schw~irmer wur- 
den Anfang Juni beobachtet, i*hre L/inge schwankte zwischen 30 und 38 it, die 
Breite zwischen 15 und 20 g (Abb. 7, A). Bei einer Beobachtung Ende Septem- 
ber waren sie durchweg kfirzer, meist zwischen 20 und 30 ~t und nur ausnahms- 
weise bis 33 [x lang. 

A, uch die Form der Schw/irmer war ver/inderlich. Schon wa~larend einer 
1/ingeren Beobachtung konnte festgestellt werden, dab sie gedrungener wur- 
den. Die Schw/irmer reagierten leicht mit einer Verkiirzung, wenn sie mittels 
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einer Kapillare aus der Kulturschale auf einen Objekttr~iger fibertragen wur- 
den. Es gelang jedoch, die Schw~irmer so zu fixieren, dag die Darstell,ung in 
Abb. 7 ein der Beobachtung gut entsprechendes Bild wiedergibt. 

Die langgestreckten oder birnfSrmigen Schw~irmer ,mit keilfSrmig zuge- 
spitztem farblosem VorderkSrper glitten auf ziemlich gerader Bahn ruhig da- 
hin. Bei den sehr gedrungenen Schwfirmern waren die Bewegungen unregel- 
mfit~ig, die fast runden Schwfirmer fiihrten nur noch t.aumelnde oder drehende 
Bewegungen aus. 

Im DunkeIfeld sieht man an den lebenden Schw~irmern nur die vordere 
Geit~el sehr deutlich. Sie erscheint auffallend kurz und oftmals nicht aktiv. Bei 
geradlinig schwimmenden Schw~irmern ffihrt sie schraubig-drehende Bewegun- 
gen aus, die Rotationsfigur ist aber nur ein schmales Band. Die kurze hintere 
Geit~el war nur gelegentlich sichtbar, sie wird meist durch den dicken KSrper 
des Schw/irmers verdeckt. An den fixierten Schw/irmern si~qd die Geit~eln 1/in- 
ger, als man es nach der Beobachtung am lebenden Objekt erwartet. 

P. SCHMIDT (1940 b) beschreibt die Morphologie der Schw/irmer sehr ein- 
gehend an Hand einer Reihe yon ,Figuren. Es war mir nicht ~Sglich, an le- 
bendem oder fixiertem Material eine so genaue Vorstellung fiber die beschrie- 
benen Einzelheiten zu gewinnen. Auch SAUVAGEAU (1899) beschr~in,kt sich bei 
der Beschreibung der Schw/irmer aus unilokul/iren Sporangien auf die Angabe, 
daf~ die beiden ziemlich kurzen Geit~eln in einer <<petite d~pression pros du bec~ 
inseriert sind, ohne diese Einzelheiten durch Abbildungen zu erl/iutern. 

Die zur Ruhe gekommenen Schw/irmer beginnen nach wenigen Stunden 
zu keimen. 

4. Unilokul/ire Sporangien 
Die nur in den Kulturen aufgefundenen unilokul~ren Sporangien sind 

eif6rmig bis kugelig, 45 bis 75 ~t lang und 30 bis 55 ~t dick (Abb. 5, 6). Sie ent- 
lassen im~mer gut bewegliche Schw/irmer, deren Volumen wesentlich geringer 
ist als das tier Schw~irmer aus pl,urilokul/iren Sporangien. Zwar kSnnen auch 
sie L/ingen bis zu 33 ~t erreichen, sind dann aber auffallend schlank und spin- 
delf6rmig (Abb. 7, B). Gr/5t~enangaben sind auch hier nur yon bedingtem 
Wert, denn man .kann beobachten, wie die im Pr~iparat umherschwimmenden 
Schw/irmer ihre Gestalt verfindern und dabei kfirzer und gedrungener werden. 
Von 100 gemessenen fixierten Schw~irmern lag der ~afi,ufigste Wert bei 20. bt 
L~nge und l l~ t  Breite. Die in P. SCHMIDTS (1940 b) Kulturen aufgetretenen 
3 Gr6t~engruppen und die sehr kleinen Schw~rmer aus unilokul/iren Sporan- 
glen konnten nicht beobachtet werden. 

Die Schw/irmer aus den 'unilokul~ren Sporangien schwimmen sehr lebhaft 
und bleiben l~nger beweglich als die aus plurilokul/iren Sporangien. Die Dun- 
kelfeldbeieuchtung gibt  ein sehr eindrucksvoltes Bild. Beim Schwimmen geht 
die 1/ingere Geif~el voran; sie fiihrt sehr rasche, schraubig-drehende Bewegun- 
gen aus und 1/it~t eine breite, bandfSrmige Rotationsfigur erkennen. Die recht 
lange hintere Geif~el wird nachgeschleppt, sie ffi~art nur selten eine schlagende 
Bewegung aus. 

Die Schw/irmer setzten sich unter dem Deckglas in ganz unterschiedlicher 
Weise lest; oftmals schwammen sie lange in kreisf6rmiger Bahn, bevor sie mit 
dem Ende der langen ,Geit~el festhafteten, nach l~ngerem Zappeln kam schliet% 
lich der Schw/irmer zur Ruhe. Andererseits wurde aber auch beobachtet, wie 
sich ein Schw~irmer aus voller Bewegung heraus festsetzte und sofort abkugelte. 



Bd. IV H. 3: Kornmann, Der Formenkreis von Acinetospora crinita 215 

Fast unmittelbar nach dem Festsetzen begannen die abgekugelten Sch, w/ir- 
mer sich in eigenartiger Weise am6boid fortzubewegen. Ein Pr/iparat bot Ge- 
legenheit, diesen Vorgang zuf/illig gleichzeitig an zwei Beispielen in Zeitab- 
st/inden yon 5 Minuten mit dem Zeichenapparat darzustellen (Abb. 8). Das 

L ioot, 

Abb. 8. Acinetospora crinita 
Ambboide Bewegung der Schw/irmer aus unilokul/iren Sporangien nach dem Festsetzen 

Mit dem Zeichenapparat in Abst~inden yon 5 Minuten gezeichnet 
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Abb. 9. Acinetospora crinita 
Keimung der Sdlw~irmer aus uniloku!/iren Sporangien 

A Beginnende Keimung in einem etwa 3.Stunden atten Pr~iparat. B Keimlinge etwa 15 Stun- 
den alt. C, Keimlinge etwa 34 Stunden alt 

Fliet~en des Protopl,asmas ist an den mitgefiihrten Chromatophoren sehr 
deutlich sichtbar; in das hyaline Plasma des Vorderendes dringt dichteres 
Plasma eruptionsartig vor. Die Geschwindigkeit der sich bewegenden ~ Spor e 
kann 6 ~t/Min. erreichen. Zugleich wird 'vonder wandernden Spore ein/iui~erst 
zartes, rfhrenf6rmiges Stielchen ausgeschieden, das ihren Weg kennzeii:hnet 
(Abb. 9). Der Fug des Stielchens klebt an der Unterlage fest; auf dem oft frei 
in die Flfissigkeit ragenden V0rderende sitzt die Spore und pendelt bei leichter 
Erschfitterung der Kulturschale in der Flfissigkeit hin und her. Die kaum wahr- 
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nehmbaren Stielchen erreichen L/ingen bis fiber 300 ~t. Sie waren selten ganz 
gerade, meistens etwas gekrfimmt oder auch stark gewunden und fattig einge- 
schnfirt. Die Bewegung der Sporen dauerte im allgemeinen 1--2 Stunden, es 
wurden aber auch Sporen beobachtet, die 3 Stunden lang a,m6boide Ver/inde- 
rungen ohne wesentlichen Ortswechsel zeigten. 

Abb. I0. Acinetospora crinita 
Etwa 5 Tage alte Haplonten aus Schw~irmern der unilokul~iren Sporangien 

Es wird an anderer Stelle (S. 222) noch darauf zurfickzukommen sein, dai~ 
SAUVAGEAU (1896/97) solche am6boiden Bewegungen auch bei den zur Ruhe 
gekommenen Schw/irmern von Ectocarpus Lebelii beobachtet 'ha.t. PASCHER 
(1930) stellte die wenigen Ffille zusammen, in denen ambboide Entwicklungs- 
stadien bei Algen bekannt sind. Vergleichbar ist aber eigentlich nur eine Apha- 
nochaete-arti~e, f/idige 'Gr/inalge (PAsCHER, 1909), deren viergeii~elige vege- 
tative Schw/irmer sich nach dem Festsetzen bis zu 2~  Stunden lang am6boid 
bewegen. 

B. Der  H a p l o n t  

1. Thall.usaufbau 
Die auf dem Ende des Stielchens sitzende Spore beginnt rasch zu keimen, 

jedoch in einer v/~llig anderen Weise als die Spore aus einem plurilokul/iren 
Sporangium des Diplonten (Abb. 9). SAUVAGEAU (1899) hat diese Unterschiede 
bereits beobachtet und abgebildet, seine Keimlinge entwickelten sich jedoch 
nur wfi,hrend der ersten 4 Tage.Die zur Ruhe gekommene Spore'wfichst sofort 
zu einem dfinnen, oft etwas gekrfim,mten Faden aus, an dessen Spitze sich die 
Hauptmasse des Protoplasten ansammelt (Abb. 9, C). Nach einigen Zellteilun- 
gen k6nnen die hinteren Zellen ganz inhaltsarm oder leer sein, sie gehen bei 
der weiteren Entwicklung hfiufig zugrunde. Da~ vordere Ende des F/idchens 
verdickt sich,i die Zellen schwellen oft knotig oder tonnenfbrmig an. Schon nach 
wenigen Tagen beginnen sich einzelne Zellen vorzuw61ben und zu einem Haar 
auszuwachsen (Abb. 10). Nach 3 Wochen sind die Pfl~nzchen bereits 3--5 mm 
hoch. Auf einem Kriechthallus erhebt sich eine gr6t~ere Anzaht aufrechter F/i- 
den mit einem scharf ausgepr/igten interkalaren Meristem, das mit fortschrei- 
tender Differenzierung der basal en Zellen h6her auf den Faden ~hinaufrfickt 
(Abb. 11, A, B). Sporangien k6nnen auf den Zellen des Kriecht, hallus u n d  an 
den aufrechten F~iden unterhalb der Teilungszone entstehen, erstere sind kurz 
gestielt (Abb, 11, A), letztere meist sitzend (Abb. 11, B). 
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Dieser anf/inglich so klare Aufbau der jungen Pflanzen ver/indert sich 
bald. Ein Teil der F/iden wird zu Stolonen, deren Endzellen si& atff der Un- 
terlage festheften, einen Kriechthallus und eine Tochterpflanze bilden (vgi. 
Abb. 11, C). Die aufrechten F/iden verl/ingern sich stark; an ihnen entstehen 
Sporangien und Haare, die vciederum zu einem Faden auswachsen (Abb. 12, A). 

v ~ v g  

Abb. I1. Acinetospora crinita 
Haplonten aus einer 3 Wodaen alten Kultur 

A Langf~dig wachsende Pflanze mit gestielten Sporangien auf dem Kriechthallus. B Auf- 
rechter Faden mit sitzenden Sporangien. C Zwergpflanz¢ mit einem Ausl~iufer. D Zwergpflanze 

mit wenigen kurzen Haaren 

Bei der starken Wiichsigkeit der Alge war nach 5 Wochen der Boden einer 
8-cm-Petrischale yon einer sch6n goldbraunen Watte bedeckt. 

So rasch entwickelte sich abet n.ur ein Tell der aus einem Schw~irmer- 
gemisch heranwachsenden haptoiden Generation, selbst wenn die Pflanzen 
unter v611ig gleichen Bedingungen nebeneinander in derselben Kulturschale 
aufwuchsen. Abb. 11 zeigt gleichalte Pflanzen yon ganz verschiedenem Aus- 
sehen: A ist langf~idig und fruktifiziert bereits, C hat rich zu einem Lager 
kurzer, etwas tonnenf6rmiger Zellen entwickelt, yon demlsich ein Ausl~iufer 
erhebt, bei D tr~/gt das schwach entwickelte Basallager nut ein paar kurze, 
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diinne Haare. Die Wachstumsunterschiede, die man schon a n  ganz jungen 
pflanzen be0bachtet, werden beibehalten. Auger  den bfischellgen, langf~idigen 
Pflanzen entwickelt sich stets ein Teil der Nachkommenschaft zu k/immerlich 
wachsenden Zwergpflanzen. Diese bilden mehr oder weniger stark mit Haaren 
besetzte F16ckchen yon 1 bis wenigen mm Durchmesser, yon denen oft viele 
durch Auslfiufer miteinander verbunden sind. Die auch yon P. SCrlMIDT (1940 b) 
in seinen Kulturen gefundenen Zwergkeimlinge sind also durchaus nicht als 
abnorm anzusehen. 

D B 

C 

o , , , so  o/, o so ~oo ~5o/, 
, , i , k , * , . . . .  , . . . . . .  • , • i 

A B - D  

Abb. 12. Aclnetospora crinita 
Fadenstiicke eines ~ilteren Haplonten 

-4 Mit Haarzweigen und Sporanglen besetzter Faden. B Sitzendes plurilokul~ires Sporangium. 
C Gestielt~s plurilokul~ires Sporangium an einer Fadenzelle und junges Sporangium unterhalb 

der Meristemzone eines Haarzweiges. D Antheridium 

2. Fruktifikati0nsorgane 
Im Laufe der  Untersuchung wurden 28 Haplonten verschiedener Wuchs- 

form einzeln aufgezogen. Im Oktober 1951 angelegte Kulturen entwickelten 
sich in den Winterrnvnaten nu r  langsam land fruktifizierten nur sehr sp~irlich. 
Einig e der Zwergpflanzen wurden erst im Juni fertil. Man ~hatte den Eindruck, 
d af~ w~hrend der Wintermonate zwar Sporangien angelegt wurden, die sich 
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aber nicht normal entwickelten, sondern zu stark verzweigten, hexenbesen- 
art~igen Gebilden auswuchsen. Die wenigen plurilokul/iren Sporangien, die 
gelegentlich zur Entwicklung gelangten, entliegen keine beweglichen Schw/ir- 
mer, oftmals keimten die Aplanosporen bereits im Sporangi~m. 

Anfang  April 1952 wurden nochmals Einzelpflanzenkulturen angelegt, die 
Ende April fruktifizierten. Aus den plurilokul/iren Sporangien wurden zun/ichst 
noch Aplanosporen entleert, Anfang Mai jedoch bewegliche Schw/irmer, die 
~anz den Schw/irmern aus den ~unilokul/iren Sporangien glichen und sich auch 
vor und bei ihrer  Keimung wie diese vevhielten (vgl. S. 215). Nur  eine einzige 
Pflanze machte eine Ausnahme; bei ihr sind in den vielen Folgegenerationen, 
die ich im Laufe von 11 Monaten aufzog, niemals bewegliche Schw/irmer auf- 
getreten. Ab September wurden ganz allgemein wieder Aplanosporen ge- 
bildet3). 

0 50 4qOp 0 . . . . .  ~00  . 2qo . 3qop 

A,B C.D 

Abb. 13. Acinetospora crinita 
Entwickiung einer haploiden Tochtergeneration aus Aplanosporen 

A Aplanosporen-Keimlinge etwa 1 Tag alt. B~D Pflanzen nach 6, 9 bzw. 17 Tagen 

Die Sporangien sind 90--140 ~t, ausnahmsweise bis 210 ~t lang und 35 bis 
45 ~t breit, ungestielt oder  einzellig gestielt. Die H6he der F/icher betr/igt im 
allgemeinen 8 ~t (Abb. i2, B, C). Aus i.hren ungeschlechtlichen Schw/irmern bzw. 
Aplan0sporen geht eine Generation ~hervor, die sich ebenso entwickelt wie die 
Elterngeneration aus den Schw/irmern der unilokul/iren Sporangien (Abb. 13). 
Sie wurde wiederum nach etwa vier Wochen fertil. Eine Aufspaltung der 
Nachkommenschaft eines Stammes in Pflanzen mit langf/idigem bz~v. Zwerg- 
wuchs trat nicht mehr ein, die Nachkommenschaft entsprada jeweils der Aus- 
gangsform. 

• ÷ 

z) Dies trifft jedoda~nicht fiir die Schw/irmer aus den unilokul/iren Sporangien zu, sic 
waren immer -- auch im Dezember -- beweglida. 
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W/ihrend der Friihjahrsmonate traten nur die bisher beschriebenen grog- 
f/icherigen Sporangien auf. Im ]uni 1952 fruktifizierte die erste Nachkommen- 
schaft einer Zwergpflanze, die im allgemeinen nur alas mikroskopisch kleinen 
Pfl/inzchen bestand (Abb. 14). Diese trugen auf einem kriechenden Faden 
auger wenigen Haaren verschiedenartige plurilokul/ire Beh/ilter jeweils allein 
oder gemischt: grot~gef/icherte mit dunkelbraun gef/irbtem Inhalt, die denen 
a uf den langf/idigen Pflanzen/ihnlich, aber kleiner waren und ldeingefficherte, 
he!lgra,u gef/irbte. Vielfach sa6en diese Organe an einer nur aus wenigen 
Zellen bestehenden Achse (Abb. 14, B). 

! / 

9 . . . .  s o . . .  ! qo f ,  

B 

Abb. 14. Acinetospora crinita 
Zwerggenerati0n mit Antheridien und grot~f~icherigen Sporangien. 

A Pfl/inzchen mit beiderlei Organen. Bei a Keimlinge aus den Schw/irmern der Sporangien. 
B Stark reduzierte Ptl/inzchen mit Antheridien. C Pfl/inzdaen mit einem grot~f~icherigen 

Sporangium 

Es lag nahe, in den kleingef~icherten Sporangien Antheridien zu vermuten. 
Die Hbhe der F/icher betrug 4 ft. Der Austritt der sehr schlanken, lebhaft be- 
weglichen Schw/irmer wurde filter beobachtet. Die frisch entleerten Sperma- 
tozoiden waren meist 10 ~t lang und 2--3 ~t breit (Abb. 7, C). Sie wurden aber 
schon bald gedrungener und setzten sich nach kurzer Zeit lest. Ein Augenfleck 
fehlt. In den abgekugelten Schw/irmern, die einen Durchmesser von 6 ~t 'hatten, 
waren manchmal zwei etwas dichtere K6rperchen schwach zu erkennen. Bei 
Durrkelfetdbeobadatung zeigte die vordere Geigel eine breit-bandf/irmige Ro- 
tationsfigur, ~,~hrend die ~intere ruhig nachgeschleppt w.urde. 

Solche ausgepr/igt m/innlichen Pflanzen, wie sie in Abb. 14 dargestellt sind, 
wurden nur  in den Nachkommenschaften von drei Zwergpflanzen gefunden. 
Vereinzelt traten aber Antheridien auch in den Nachkommenschaften fast aller 
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fibrigen Haplonten auf. Sie hatten dort die Gr/5t~e und  Form der grot~gef/icher- 
ten Sporangien (Abb. 12, D). 

Die Spermatozoiden verhielten sich in Kombinationsversuchen den Schw/ir- 
mern der grot~gef/icherten Sporangien gegenfiber stets neutral, so dat~ diese als 
ungeschlechtlich anzusehen und das Vorkommen besonderer weiblicher Organe 
noch zu erwarten war. Trotz vielen Suchens konnten jedoch keine Organe ge- 
funden werden, die man etwa der Gr6t~e ihrer F/icher wegen als weiblidie Ga- 
metangien h~tte ansprechen k6nnen. Auch die Keimlinge, die sich massenhaft 
in allen Kulturen fanden, waren stets einheitlich. Aus ihnen entwickelten sich 
immer wieder Generationen, die den Elternpflanzen glichen. 

Wenn es dennoch gelang, im Ktflturversuch wieder eine Diplonten-Genera- 
tion zu erhalten, so ist dies ein Zufall, und es bleibt eine Beobachtungslficke in 
der Entwicklungsgeschichte der Alge often. Am 19. August wurden fruktifizie- 
rende langf~dige Pflanzen yon ffinf verschiedenen Haplontenst/immen mit 
einem Stature ausgepr/igt m/innlicher Pflanzen kombiniert. Sie blieben bis zum 
1. September zusammen in der Kutturschale, dann wurden die Ausgangspflan- 
zen entfernt, um den sich entwickelnden Aufwuchs besser beobachten zu k6n- 
nen. Am 10. September waren schon makroskopisch in zwei Schalen lange, am- 
verzweigte, dunkel gef/irbte F/iden zu erkennen, die sich auff~illig yon den 
fibrigen Pflanzen unterschieden. Mehrere bis zu 6 cm lange F~iden wurden iso- 
liert und getrennt weiter kultiviert. Ihre Diplonten-Natur best,itigte sich schon 
bald durch ihre eigenartige Wuchsform und schliet~lich an den fertilen Pflanzen 
durch ihre plurilokul~iren und unilokul/iren Sporangien. 

Es erscheint mir fiberflfissig, Vermutungen fiber die Vorg/inge anzustellen, 
die zur Entstehung der Diplonten f6hrten. Vielleicht gelingt es mir im Laufe 
des n/ichsten Sommers, die L/icke in der Beobachtung zu schliet~en. 

III. B e s p r e c h u n g  d e r  E r g e b n i s s e  

W~hrend man Acinetospora im aUgemeinen in die Ordnung der Tilopte- 
ridales eingliederte, stellte HAMEL (1931m39) die Familie der Acinetospora- 
ceen auf, die - -  mehr aus/iut~eren Grfinden als ihrer n/iheren Verwandtschaft 
wegen - -  auch Tilopteris und Haplospora enth/ilt. Nach den vorliegenden Er- 
gebnissen kann kein Z~eifel daran bestehen, dat~ Acinetospora eine echte 
Ectocarpacee ist und yon den Tilopterideen-Gattungen getrennt werden mug. 
Das gelegentliche Vorkommen von Monosporangien rechtfertigt nlcht die Auf- 
stellung einer eigenen Familie. Es hat auch seit langem nicht an Stimmen ge- 
fehlt, die diesen Organen keine systematische Bedeutung zuerkannten (KYLIN, 
SCHUSSNIG). Sie sind fiberdies nur selten gefunden worden (SAuvAGEAU 1899, 
P. SCHMmT 1940). In den Entwicklungsgang der Alge sind die Monosporan- 
gien nicht zwangsl/iufig eingeschaltet; sie kommen als zus~itzliche Organe der 
vegetativen Vermehrung immer nur auf der Sporophytengeneration allein oder 
zusamm,en mit pluri- oder unilokul/iren Sporangien vor. 

Wenn schon i,hre/iut~ere Erscheinung und das Vorkommen uni- und pluri- 
I¢,kul/irer Sporangien Acinetospora genfigend als Ectocarpacee kennzeichnen, 
so schllet~t die Erscheinungsform der t-I'aplonten, generation jeden Zweifel aus. 
Die jungen, noch unverzweigten Pflanzen stimmen in ihrem Aufbau ganz mit 
Ectocarpus padinae oder Ect. Lebelii fiberein (vgl. Abb. 11). 
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Auf die MSglichkeit, dat~ seine Gil~ordia padinae vielleicht die geschlecht- 
liche Form von Ectocarpus pusillus sein k6nnte, hat schon BUVrHAM (1893) hin- 
gewiesen. Er grfindete seine Vermutung auf die ~hnlichkeit der grot~Eicherigen 
Sporangien beider Arten. SAUVAGEAU (1920),konnte diesen Zusammenhang 
durch Kulturversuche sehr ~¢a~hrscheinlich machen. In Kulturen aus (vermutlich 
unbefruchteten) Megasporen von Ect. padinae, die j~doch nur 3 Wochen alt 
wurden, erhielt er Keimungsstadien und Pfl/inzchen mit den Merkmalen yon 
Acinetospora pusiUa. 

Die morphologische )~hnlichkeit lieg Ectocarpus crinitus als eine Wuchs- 
torm yon Acinetospora pusiUa erscheinen. Kulturversuche ergaben die Zusam- 
mengehSrigkeit mit Formen der Ectocarpi caespituli. Es kann dasher als erwie- 
sen gelten, dat~ die genannten Arten Gtieder eines Formenkreises sind. Durch 
ihre ausgepr/igte Ffihigkeit zur vegetativen Vermehrung verhalten sich diese 
wie selbstiindige Arten. 

Zahtrelche Angaben aus der Literatur fiber die betreffenden Formen ste- 
hen mit meinen Beobachtungen in Einklang. Freilich sollen auch die Tatsachen 
nicht unerw/~hnt bleiben, die zunfichst noch nicht damit vereinbar sind. 

Ectocarpus Lebelii und E. padinae unterscheiden sich von allen anderen 
Arten der Ectocarpi caespituli durch das Fehlen unilokul/irer Sporangien. Sie 
tragen aber Antheridien oder auch Megasporangien. Diese beiden Tatsachen 
rechffertig,en es, sie als Haplonten anzusehen. 

In ihrer reichen Verzweigung stimmen die iilteren Pflanzen yon Ect. 
Lebelii mit den in meinen Kulturen erhaltenen Haplonten gut fiberein (vgl. 
Abb. 12). Das Vorkommen yon 2 Soften plurilokul/irer Sporangien, die ge- 
tvennt oder zusammen auf einer Pflanze vorkommen kSnnen, hat die Art 
ebenso mit meinen Pflanzen gemeinsam wie die Gr6f~e ihrer verschiedenartigen 
Schw/irmer. Sie unterscheiden sich jedoch durch die Form der Sporangien (zy- 
lindrisch-eifSrmig und abgestumpft bei Ect. Lebelii) und durch den Augenfleck, 
der bei den Schwfirmern von Ect. Lebelii vorhanden ist, bei denen meiner Kul- 
turpflanzen wie auch bei denen yon Ect. padinae fehlt. Gemeinsame Merkmale 
mit Ect. padinae sind die Sporangienformen, die gestielten Sporangien auf 
dem Basalfaden und die oftmals sitzenden Sporangien auf den F/iden. Ecto- 
carpus padinae ist ~ingegen unverzweigt und bildet reichlich Megasporangien, 
die ida nicht beobachten konnte. Uber die Gr5t~e der Spermatozoiden macht 
SAUVAOEAU (1896/97) keine ausreichenden Angaben, die der Zoosporen von 
Ect. Lebelii und der Meiosporen von Ect. padinae stimmen mit den Schw~ir- 
mern meiner haploiden Generation gut fiberein. 

Ein gleichartiges Ver,halten, das mir ffir den Zusammenhang der ver- 
schiedenen Vertreter dieses Formenkreises wichtig erscheint, betrifft die eigen- 
artigen amSboiden Bewegungen der zur Ruhe gekommenen Schw/irmer. Sie 
sind den  S~w/irmern aus den unilokut/iren Sporangien von Acinetospora 
crinata sowie den ungeschlechtlichen Schwfirmern der erhaltenen Haploidgene- 
ration eigen und sind aut~erdem yon SAUVAGEAU (1896/97) auch bei den 
Schw/irmern von Ect. Lebelii beobachtet worden. 

In Abb. 9 der gerade zitierten Arbeit bildet SAUVAGEAU Ver/inderungen 
an den Sporangien von Ect. padinae ab, nachdem er die Pflanzen vier Tage 
lang in einer feuchten Kammer kultiviert hatte. Nur die reifsten Sporangien 
entleerten sich; in den fast reifen keimten die Sporen im Inneren, jfingere Spo- 
rangien gingen in den vegetativen Zustand fiber und wuchsen zu F/iden aus. 
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Ganz entsprechende Beobachtungen konnte auch ich an meinen unter gleichen 
Bedingungen gehaltenen Pflanzen der Haploidgeneration madaen. 

Aut;er der Vermutung BUFt.'HAMS (1893) und dem yon SAUVAGEAU (1920) 
erzielten Ergebnis deuten also mannigfache Ubereinstimmungen darauf hin, 
daft die besprochenen Formen in engen Beziehungen z~ueinander stehen. Un- 
terschieden im Thallusaufbau mbchte ida nur eine geringe Bedeutung zubilligen, 
da mehrere Wudasformen von Acinetospora bekannt sind und der Habit,us 
meiner Haploidgeneration durch die Kulturbedingungen beeintr/ichtigt sein 
kann. Dagegen fallen die Form der Sporangien von Ect. Lebelii und das Vor- 
handensein eines Augenflecks bei dessen Zoosporen und Spermatozoiden ganz 
aus dem Rahmen. 

Es mut~ in diesem Zusammenhang noda kurz auf Acinetospora Uidovichii 
(Menegh.) Sauvageau eingegangen werden. Ihre dickeren F~iden und die fast 
regelm~iffig auf ihr anzutreffenden Monosporangien sind im Laufe der Zeit 
noch als einzige Merkmale fibriggeblieben, in denen sic sich von Acinetospora 
crinita unterscheidet. Eine bemerkenswerte Parallele finder sich in der Wudas- 
form: An exponierten Standorten wird die Alge nur etwa 2 om ,hoch, w/ihrend 
sic an ruhigen P1/itzen Str/inge von 20--30 cm L/inge bildet. Ob auch Acine- 
tospora Uidovichii dem Formenkreis von A. crinita angeh6rt, mSchte ida nicht 
entscheiden. Es w~re vielleicht nicht ausgeschlossen, dat~ Ect. Lebelii als 
Haplont zu Acinetospora Uidovichii geh6ren k6nnte. Kutturversuche und zyto- 
logische Untersuchungen liet~en wohl eine Kl~irung dieser noch offenen Fragen 
erwarten. Wenn die yon SCHUSSNIG (1928) abgebildeten Keimpfl/inzchen wirk- 
lich zu Acinetospora Uidovichii gehSren - -  der nur in Einzahl in den Zel!en 
vorhandene Chromatop'hor lfiflt mir dies zweifelhaft erscheinen -- ,  so weichen 
sie in ihrem Bau sehr von denen der hier untersudaten Art ab. 

Was schliet~lida eine Alge anlangt, die SAUVAGEAU (1931) als Ectocarpus 
crinitus Carm.? beschrieb und abbildete, so unterscheidet sich diese durch die 
geringe GrSge ihrer unil~kul/iren Sporangien, die kleinen darin gebildeten 
Schw~rmer und eini~ge Eigenheiten ihres morphologischen Aufbaues so wesent- 
lich von meinem Untersudaungsmaterial, daf~ ida sic nicht zu den Formen des 
hier behandelten Kreises stellen mSchte. 

Die Abbildungen dieser Arbeit fertigte der technische Assistent Herr PAUL HEINZ 
SAHLING, woffir ida ihm bestens danke. 

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

Auf Grund von Kulturversuchen wurde festgestellt, dat~ der Entwick- 
lungszyklus yon Acinetospora crinita (Carm.) nov. comb. (= Ectocarpus 
crinitus Carm. = Ect. pusillus Griff.) eine 'Generation mit den Merkmalen 
der Ectocarpi caespituli einschliet~t. Die in Kultur erhaltene Haploidgeneration 
stimmt in vielen morphologischen und physiologischen Merkmalen mit Ecto- 
carpus Lebelii und Ect. padinae iiberein. Das Fehlen unilokul/irer Sporangien 
bei diesen Arten ist eine wichtige Stfitze ffir die Folgerung, dat~ die genannten 
Arten Gli,eder eines Formenkreises sind. Sic k6nnen sich auf vegetative Weise 
selbst/indig vermehren. 
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