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Vorwort des Herausgebers 

35 Jahre sind vergangen, seit PAUL KUCKUCK nach einem arbeitsrei&en Leben die Augen 
schlog. Die Algenliteratur verdankt ibm zahlreiche wertvolle Beitr~ige; sein Lebenswerk, eine 
Monographie der Phaeosp0reen, war aber noch nicht vollendet. 

Teile des Manuskriptes, die bereits mehr oder weniger gut durchgearbeitet vorlagen, hat 
NIZNBURG zusammengestellt. Sie sind 1929 unter dem Titel ,,Fragmente einer Monographie 
der Phaeosporeen" erschienen und damit der Wissenschaft zug~inglich gema&t worden. 

Die Aufzeichnungen fiber die Eetocarpaeeen, denen KUCKUCK wohl die meiste Zeit ge- 
widmet hat und als deren bester Kenner er unzweifethaft gelten kann, kamen so wie sie vor- 
lagen, fiir eine Ver6ffentlichung nicht in Betracht. Es fehlte, wie NIEr~BURG in seinem Vorwort 
schreibt, das einigende Band, das die Menge der Einzeluntersuchungen mit ihren prachtvotlen 
Zeichnungen zusammenfaflt. Als ich im Herbst 1936 mit den Vorarbeiten zur Herausgabe des 
Ectocarpaceen-Manuskriptes begann, konnte es nicht meine Absicht sein, dieses einigende 
Band zu schaffen, hatte doch KUCKUCK selbst, wie ich aus seinen Aufzeichnungen ersehen 
konnte, fiir die Systematisehe Anordnung und die verwandtschaftlichen Beziehungen der Arten 
untereinander noch nicht den endgiiltigen Rahmen gefunden. 

Eine so ausffihrliche Bearbeitung der Eetocarpaceen lag offenbar nicht in dem ursprfing- 
lichen Plane KUCKUCKS. In dem Manuskript der Phaeosporeen-Arbeit, die als ,,eigentliche 
Frucht langer Jahre als elgenes Buch" erscheinen sollte, und dem NIENBtrRG die Fragmente 
entnommen hat, lagen auch bereits die Ectoearpaceen fertig bearbeitet in Reinschrift vor. Die 
Bearbeitung faflte in erster Linie die Angaben in der Literatur zusammen, sie sollte ,,eine Art 
Inventaraufnahme sein, bei der alles, was fiber die Fortpflanzung der Phaeosporeen in neuerer 
Zeit bekannt wurde, an der zugehSrigen Stelle im System in knapper Fassung gebucht wird". 
Bei der artenreichen Gattung Ectocarpus wurde der Versuch gemacht, ,,ffir die Besprechung 
der Sporangien die Arten gruppenweise zu ordnen". 

Sehr wahrscheinlich waren die Eetocarpaceen in diesem Manuskript bereits um 1906 
bearbeitet. Es ist daher nicht verwunderlich, dag die Niederschrift nach Verlauf einiger 
Jahre veraltete, denn einmal wurde die Grundlage immer breiter und der ~berblick immer 
umfassender, und andererseits entsprach die Arbeit nich~ mehr dem Maflstab, den KUCKUCK 
inzwischen der Bearbeitung anderer Familien zugrunde gelegt hatte. ,,Je mehr n~imlich die 
Arbeit fortschritt, um so mehr stellte sich heraus, daft unsere bisherigen Kenntnisse fiber 
Bau, Entwicklung und Fortpflanzung selbst ganz gewShnlicher und lange bekannter Arten 
und damit die bisherige systematische Gruppierung sehr ungenfigend waren. Wenn man sich 
nlcht mit dem schlecht gestfitzten Geb/iude begniigen wollte, muflte es yon Grund auf neu 
aufgeffihrt werden. ~ 
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Man kann annehmen, daft eine Neubearbeitung der Ectocarpaceen etwa im Jahre 1912 
begann. Durch sie sollte jeder einzelnen Art eine ganz umfassende Darstellung zuteil wer- 
den. Sie fand ihre Grundlagen in einer fiberragenden Kenntnis dieses Gebietes, hatten do& 
gerade die Ectocarpen w/ihrend 25 Jahren die besondere Liebe und Zuneigung KUCKUCKS 
gefunden. Auf zahlrei&en Reisen und Exkursionen war eine grot~e Menge yon Material 
zusammengekommen, und sein Herbarium vergr6gerte si& durch Tauseh immer mehr. 

Neben den eigenen Sammlungen wurde auch das Material in den wichtigeren'Herbarien 
verwertet. Soweit es notwendig und m6glich war, ging KUCKUCK auf die Originalpflanzen 
der Autoren zurii&. Die Ectocarpaceen des Herbariums K/OTZING standen ihm durch die 
Giite yon Frau WEBER VAN BOSSE zur Verffigung, augerdem wurde Material aus der Saturn- 
lung SURI~GAR sowie aus den Herbarien in Zfirlch und Hamburg benutzt. Wiihrend der 
Kriegsjahre 1914--1918 konnte KUCKUCK auf die ~ammlu'ng des Botanis&en Museums in 
Berlin zurfi&greifen. Viele originale erhielt er durch seine ~ers6nliehen Beziehungen mit 
befreundeten AIgologen. So vereinigte sich die Fiille des Materials einer so s&wierigen und 
hinsi&tli& ihrer Synonymie so verworrenen Familie bei einem Manne, der wie kein anderer 
berufen war, hier Ordnung zu s&affen. 

KucKucx erkannte sehr wohl den Umfang des Werkes, das er begonnen hatte, und sah 
si& zuweilen fast vor eine fiberm~i&tige Aufgabe gestellt. Wie sehr ihn diese Arbeit erf/illte 
und au& seelis& in Anspruch nahm, 1/i£t ein Brief yore 12. Nov. 1913 an einen befreundeten 
Botaniker erkennen, in dem er s&reibt: ,,Meine Phaeosporeen ma&en mir viel Schmerzen. 
Ida werde erst wieder ein innerlich froher Mensch werclen, wenn i& diesen Berg hinter mir 
habe. I& bemiihe reich, jetzt fiberall abzus&liet~en..." Inclessen wandte er sich yon neuem 
den Ectocarpaceen zu, wiihrend des Aufenthaltes in Berlin (1914--1918) diirfte KUCKUCK 
fiberwiegend an dieser Familie gearbeitet haben. Sie nahm daher einen sol&en Umfang an, 
dag er si& ents&log, die Ectocarpaceen gesondert2aerauszugeben. Mit der Dru&legung sollte 
im Laufe des Jahres 1918 begonnen werden. Als PAUL KUCKUCK am 7, Mai 1918 starb, war 
die Arbeit seines Lebens unvollendet. 

Im Herbst 1936 besu&te ein Sohn des Verfassers, Herr can& phil. HANS REIMER 
KUCXUCK, die Biologis&e Anstalt in Helgoland, registrierte die na&gelassenen S&riften sei- 
nes Vaters und regte die Herausgabe der Eetocarpaceen an. In dem Bewugtsein, der Wissen- 
s&aft einen Dienst zu leisten und in Ho&a&tung vor dem Werke PAUL KUCKUCKS, fibernahm 
i& die Vorbereitungsarbeiten. Der Plan wurde yon einigen Fa&kollegen zustimmend auf- 
genommen. 

In den nachgetassenen Aufzei&nungen waren die einzelnen Arten sehr tmters&iedlich 
bearbeitet. Man&e lagen bereits in Reins&rift vor - -  was darauf s&liegen liigt, dab 
KUCKUCK diese Familie bald ver6ffentli&en wollte -- ,  bei vielen aber mut]te der Text aus 
der Kladde entziffert werden. Diese Arbeit wurde no& dadur& ers&wert, dat~ sich KUCKUCK 
stellenweise einer veralteten Stenographie bediente. Wenn s&on das Lesen seiner Hand- 
schrift ni&t immer ganz einfa& war, so gilt dies in no& st~irkerem Mage yon der Steno- 
graphie. Dankbar gedenke ich der Hilfe meines S&wiegervaters, Herrn Un[v.-Amtmanns 
Koch 1" in Frankfurt a.M., der diese Kurzs&rift kannte und mir beim Entziffern des Manu- 
skriptes behilflich war. 

Die Abbildungen lagen im allgemeinen fertig vor. Bei einigen waren nur geringfiigige 
Erg/inzungen notwendig, yon anderen waren nur mehr oder weniger vollstSndige Bleistift- 
zeichnungen vorhanden. Die Fertigstellung der Zeichnungen unter Benutzung der KUCKVCK- 
schen Pr/iparate besorgte mein Mitarbeiter Herr P. H. SAHLtNO, was i& hier dankbar an- 
erkenne. 

Zur Vervollst~indigung der oft nur angedeuteten Literatur- und Herbarhinweise arbei- 
tete i& im Friihjahr 1938 drei Wo&en lang im Botanischen Museum in Berlin-Dahlem, 
Herrn Prof. Dr. DlrLS 1" danke i& verbindli&st fiir den mir zur Verffigung gestellten Arbeits- 
platz. 

Dieser Teil des Vorworts war bereits vor Ausbru& des Krieges niedergeschrieben. Die 
Vorbereitungsarbeiten ffir die Herausgabe der Ectocarpaeeen-Studien waren damals nahezu 
abges&lossen, als i& meine Arbeit unterbre&en mutate. Bei der Zerst6rung Helgolands 
gingen s/imtli&e Originalzei&nungen nnd Pr/iparate KUCKUCKS sowie das yon mir ffir die 
Dru&legung vorbereitete Manuskript verloren. Wie dur& ein Wunder gelangten photo- 
graphische Abzfige (6,5 X 9 cm) der Abbildungen fiir den bereits bearbeiteten Teil und eine 
Dur&schrift des Manuskripts, die in S&lesien ausgelagert waren, wieder in den Besitz der 
Biologis&en Anstalt. 

Der Zuspru& mehrerer Kollegen ermunterte mi& ha& meiner Rfi&kehr zur Biolo- 
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gischen Anstalt im Jahre 1950, die verbliebenen Reste einer Ver6ffentlichung nicht vorzuent- 
halten. Mein Mitarbeiter, der tedanische Assistent Herr P. H. SAHLINO, fertigte nach den 
vorhandenen Photos die Vorlagen zu den Abbildungen, die den Originaten nidat nachstehen. 
Ohne erst die Vorbereitungen ffir eine geschlossene Herausgabe des gesamten noeh vorliegen- 
den Materials beendigt zu haben, beginne ich mit diesem ersten Beitrag eine Reihe yon Ver- 
6ffentlichupgen, die jeweils kleinere Gruppen yon Gattungen oder Arten umfassen sollen. 
Die Unvollst~indigkeit des ursprfinglichen Manuskripts und seine durch den Krieg verursachte 
Minderung rechtfertigen die Herausgabe des Nachlasses in Einzeldarstellungen. 

In seinem grundlegenden Werke ,,Ph6ophyc6es de France" (1931--1939) gliederte 
HAMEL die heterogene Gattung Ectocarpus in mehrere selbst~ndige Gattungen auf. Ida habe 
mlda um so lieber seinem System angeschlossen, als sich die gleiche Tendenz auch bereits in 
Kvcgucgs Aufzeichnungen finder. Die Gattungsnamen des Manuskripts babe ich entspredaend 
ge~indert und die yon Kt~CKtrCK benutzten Namen bei den Synonymen eingereiht. Mitunter 
war es notwendig, neue Gattungsnamen fiir Formenkreise einzufiihren, um der von HAMEL 
begonnenen Entwicklung zu folgen. 

Die nach KucKUCgs Tod erschienene Literatur wurde anhangsweise verarbeitet. Solche 
chronologisch ohne weiteres als Erg~inzungen des Herausgebers erkennbaren Zus~itze bedurf- 
ten keiner n~heren Kennzeichnung. Dagegen wurden alle in den Text KucKuCxs eingeschal- 
teten Bemerkungen in Klammern [ . . .Km.]  gesetzt. Wenn ida die erstrebte Vollst~indigkeit 
des Schrifttums nicht immer erreichte, so lag dies an dem Verlust unserer HelgoI~inder 
Bibliothek und der Schwierigkeit, die neuere Literatur zu beschaffen. Die Hinweise auf das 
Schrifttum wurden bei den einzelnen Arten nur in gekiirzter Form vermerkt, ausfiihrliche 
Angaben wird ein sp~iter erscheinendes Literatur-Verzeichnis enthalten. 

List/Sylt, Januar 1953 PETER KOrtNMANN 

Hecatonema, Chilionema, Compsonema ~) 

Kleine braune Flecken oder flache Polster. Stolonen zu einem mehr oder weniger ge -  
schlossenen Basallager vereinigt. Viele aufrechte Triebe nebeneinander entspringend, niedrig. 

A. Viele kleine Iinsenf6rmige Chromatophoren. Basallager zumindest stellenweise zwei- 
oder mehrschichtig. 

1. Aufrechte F~iden + verzweigt, Haare und Sporangien seitlich oder terminal, nur aus- 
nahmsweise auf dem Basallager entstehend . . . . . . . . . . .  Hecatonema 

2. Aufrechte F/iden unverzweigt. Haare und Sporangien nie seitlich, meist mit ein- bis 
mehrzelligem Stiel auf der Basalscheibe . . . . . . . . . . . .  Chitionema 

a) Aufrechte F/iden in deutlidaen Sori. Haare zuweilen ziemlich h/iufig. F~icherung 
der Sporangien ziemlich grot~ . . . . .  • . . . . . . . .  Ch. ocellatum 

b) Ein Sorus hebt sich bei schwacher Vergr6t~erung nicht ab. Itaare selten. F/icherung 
der Sporanglen bedeutend kleiner als bei der vorigen Art . . . . .  Ch. reptans 

B. Chromatophor eine ausgebuchtete oder zerschlitzte Platte, Stolonen _+ zu einer einschichti- 
gen Scheibe zusammensdaliet~end oder ein unregelm~ifiiges Gefledat bildend Compsonema 

1. Auf RaI[sia verrucosa . . . . . . . . . . . . . . . .  C. microspongium 

2. Auf felsiger Unterlage 
a) Aufrechte F~den unverzweigt oder nur selten verzweigt 

a) Mit plurilok. Sporangien . . . . . . . . . . . . . . .  C. minutum 
fl) Mit unilok. Sporangien . . . . . . . . . . . . . .  ". • C. saxicola 

b) Aufrechte F~den verzweigt . . . . . . . . . . . . . . .  C. maculans 

~) Die Unterscheidungsmerkmale der Gattungen und Arten habe ich in obigem Schliissel 
zusammengestellt. Kin. 
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Hecatonema Sauvageau, 1897 

Bildet kleine braune Flecken oder Scheiben. Stolonen zu einem meist liik- 
kenlosen, 5fters zweischichtigen Basallager mit radialer oder mehr unregelm/i- 
f~iger Zellenanordnung zusammenschliet~end. Aufrechte Triebe zu vielen ne- 
beneinander entspringend, ohne deutlich.e Sorusbildung, niedrig, die meisten 
noch ectocarpusartig verzweigt und zuweilen polystichal, seltener unverzweigt, 
Wachstum interkalar. Augenw/inde im Vergleidl zu den Innenw/inden ziem- 
lich derb, meist deutlich zweischichtig; Echte Phaeosporeenhaare terminal oder 
seitlich. Chromatophoren in zahlreichen Platten. - -  Plurilokul/ire Sporangien 
schotenf6rmig, 1/ingsgef/i&ert, sitzend oder meist gestielt oder terminal an den 
aufrechten F~iden, seltener durch Reduktion derselben zwischen i'hnen mit lan- 
gem Stiel oder auch ausnahmsweise sitzend auf dem Basallager. Unilokul/ire 
Sporangien unbekannt. 

Die GattungHecatonema ist durch Reduktion aus der Gattung Ectocarpus 
entstanden. N/i,heres fiber ihre Stellung vgl. bei der einzigen Art. 

Hecatomena maculans (Coll.) Sauv. 

Sauvageau, Myrionfim. (1897) 2. u. 3. Form, 248, Fig. 20--22; Phyco- 
cells maculans Collins; New Engl. mar. algae VII (1896) 459, Taf. 278; Phyc. 
Bor..-Amer. Nr. 274; Ectocarpus reptans Crn, Holmes, Alg. rar. Nr. 35; E. ter- 
rninalis 'Ki_itz., Kuckuck, Bemerk. II (1897) 376, Fig. 3; non E. terminalis K/itz., 
Phyc. germ. (1845) 236, Spee. alg. (1849) 458, Tab. phycol. 5 (1855) 22, 
Taf. 74, Fig. 3. 

Diagnose: Wie die der Gattung. 
Epiphyfisch auf anderen, besonders blattfgrmigen Algen wie Rhodymenia 

palmata, Chondrus crispus, Laminaria digitata, abet auch auf Corallina offi- 
cinalis, Cladophora und auf Steinen; Atlantische Kfiste von Europa und Nord- 
amerika; das ganze Jahr hindurch, aber besonders im Sommer. 

Die Gattung Hecatonema ist im Jahre 1897 von SAUVAOEAU auf eine 
Pflanze begrfindet worden, die COLLXNS (1896) unter dem Namen Phycocelis 
rnaculans beschrieben und unter Nr. 274 der Phycotheca Boreali-Americana 
verteilt hatte. SAUVAOEAU stellte ihr h/iufiges Vorkommen an der franz6sischen 
Kiiste fest, wo sie auf der gleichen Unterlage wie an der atlantischen Kiiste 
von Nordamerika, auf Rhodymenia paImata, oft Seite an Seite mit Myrionema 
strangulansw/ichst. Dag SAUVAOrAU die Pflanze aus der Gattung Phycocelis 
entfernte, ist nur zu billigen. Vielleicht w/ire zu erw/igen gewesen, ob sie sich 
als Untergattung nicht noch in den Rahmen tier Gattung Ectocarpus eingefiigt 
h/itte. Doch weist sie/i~hnlich wie die Gattungen Compsonema und Streblonema 
einige eigene Zfige auf, die die Aufstellung der SAUVAGEhUschen Gattung 
rechtfertigen. 

Die Basalscheibe allein wfirde trotz ihrer besonders typischen Ausbildung 
nicht zu ei~er Abtrennung von der Gattung Ectocarpus geniigen. [Dies bezieht 
sich auf Formen wie E. speciosus und E. faeroeensis, deren Eingliederung in 
die Gattung Ectocarpus sich heute jedoch nicht mehr vertreten 1/igt. l~Iber diese 
Gruppe wird sp/iter ausfiihrlich berichtet werden. Km.] Dagegen ist ihre Zwei- 
schichtigkeit ein Merkmal, das Hecatonema nicht mit Ectocarpus teitt. Obgleich 
keineswegs alle Zellen, nicht einmal die meisten zweischichtig zu werden brau- 
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chen, und obgleich bier und da Pflanzen mit v611iger oder na~ezu v611iger Ein- 
schichtigkeit der Scheibe vorkommen - -  z. B. bei der steinbewohnenden Helgo- 
lfinder Pflanze -- ,  so ist letzteres doch eine Ausna~hme. Auch geh6rt da, wo die 
Basalscheibe zweischichtig ist, die obere Zelle nach ihrer Lage und, Form wirk- 
lich zur Scheibe, w~ihrend sie bei Compsonema schon 'halb unterste Zelle des 
aufrechten Triebes ist. Die Zellen der Scheibe, die sich meist leicht, wenn auch 
in Bruchstiicken vc~m Substrat abl6st, schliet~en fast lfickenlos aneinander, auch 
dann, wenn die Pflanze nicht auf einer ebenen Unterlage wie Rhodymenia 
sondern auf Corallina oder Cladophora w/~chst. Im ersteren Fatle ist auch das 
Wachstum am Rande sehr regelm/it~ig, w/ihrend sich auf den beiden letzteren 
Algen der Rand ein wenig lappt und die Zellreihen unregelm/~i~iger werden. 
Auch schelnt in diesem Falle Einschichtigkeit besonders 'h/iufig zu sein. Wei- 
terhin haben auch die aufrechten Triebe sclbst, obgleich sie, wie in der Gat- 
tungs-Diagnose betont wurde, noch ectocarpusartig sind, eine eigene Pr/igung 
angenommen, nur in anderer Richtung als bei Compsonema. Sie sind nur sp/ir- 
lich verzweigt oder auch ganz einfach, dagegen besitzen sie, eine bei EctocarPus 
serene Erscheinung, reichlich echte Phaeosporeenhaare, die wie bei Comp- 
sonema am Grunde yon einer Membranmanschette umhtillt sind. SAUW, GEAU 
hat diesen Fall als ,,endogene" Haarbildung bezeichnet. Oft kr6nen diese 
Haare, was bei Compsonema niemals der Fall ist, die Spitze der aufrechten 
Triebe, nicht selten stehen sie auch auf kiirzeren Seitentrieben. 

Obgleich die aufrechten Triebe zahlreich sind und oft auf weitere Strek- 
ken nebeneinander entspringen, linden sich an anderen Stellen doch wieder 
Liicken, wo die Basalscheibe frei yon ihnen bleibt. Aber diese Lficken liegen 
nicht nur sehr regellos, sondern werden auch durch die hier viel 1/ingeren auf- 
rechten Triebe verdeckt, so dat~ sich kahle und pelzige Stellen nicht wie bei 
Chilionema voneinander ab'heben. Besondere Beachtung verdient, dag auch 
die aufrechten Triebe stellenweise polystichal werden k/Snn~n, wenn diese Er- 
scheinung bisher auch nur bei Material, das ich am 17. Juni 1910 bei Clare 
Island (Westkiiste yon Irland) auf Corallina officinalis sammelte, festgestellt 
wurde. Meist beschr/inkt sich die Polystichie auf einige L/ingsw/inde, die hier 
und da im Verlauf des Fadens auftreten. Bei dem zurfickgebogenen Sprof~ 
(Abb. 1 D), der sich fast wie ,ein Stoto verh/ilt, haben sich 5 Zellen durch 
L/ingsw/inde geteilt, und noch welter hat die Polystichie um sich gegriffen im 
oberen Teile des Sprosses links in Abb. 1 C, der zur Verdeutlichung bei G noch 
einmat in doppelter Vergr6f~erung abgebildet wurde. 

Die Chromatophoren sind als kleine linsenf6rmige Platten ausgebildet, 
die in jeder Zelle zu vielen der einen Wand anliegen. 

Bisher sind nur plurilokul/ire Sporangien bekannt. Sie sind schotenfiSrmig, 
zuweilen etwas gebogen, ihre gr6t~te Dicke liegt im unteren Drittel. Meist ste- 

Abb. I. Hecatonema maculans (Coll.) Sauv. auf CoraUina officinalis yon Clare Island 
(Irland), leg. P. KUCKUCK, 17. Juni 1910 

A Stadium mit kurzen, unverzweigten aufrechten Trieben und dazwischen entspringenden 
Sporangien (entsprechend SAUVAGEXtTS ,,premiere forme" auf Rhodymenia). B--C Welter 
entwi&elte Stadien. Sporangien meist seitlich an den kr/iftig entwickelten, oft  nut schwach 
verzwelgten Trieben. D Langtrieb horizontal zurfickgebogen und sich in diesem Teil wie ein 
Stolo verhaltend. E Ein gestieltes plurilokul/ires Sporangium, das dicht unter der haargekr6n- 
ten Spitze eines aufrechten Triebes entspringt. F Basallager. G Oberer Teil der Haupt~chse 
eines aufrechten Triebes. Das terminale Haar mit ,Manschette", die Fadenzelten h/iufig mit 

L~ingsw/inden. - -  A--D,  F X 200; E, G X 400 
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hen sie seitlich an den aufrechten Trieben, zuweilen sitzend, 5fters mit ein- bis 
mehrzelligem Stiel oder terminal an den Zweigen. Sind die aufrechten Triebe 
reduziert, so erscheinen die Sporangien auch terminal auf ihnen, vcrkSrzen sie 
sich noch mehr, so stehen sie langgestielt auf der B,asalscheibe. Schlieglich kann 
sich der aufrechte Trieb schon sehr friihzeitig fertilisieren, dann sitzt das Sp0ran- 
glum der Basalscheibe unmittelbar auf. Die L~ingsf/icherung des Sporangiums 
ist ziemlich ausgiebig, so dab 5 F~cher nebeneinander tiegen kSnnen. Ihre HShe 
betr/igt 6--7 ~t. Die Entleerung der Zoosporen erfolgt an der Spitze. Die Bil- 
dung yon Ersatzsporangien ist h~iufig. 

Es ist nStig, mjt einigen Worten auf die Umgrenzung der Art und weiter- 
h i n d e r  Gattung einzugehen. 

SAFVAOEAV hat bei H. maculans 3 Formen unterschieden. Seine erste 
Form wfichst auf Rhodymenia palmata. I.hre aufrechten Triebe sind kurz und 
unverzweigt. Die Sporangien stehen, ihnen gleichwertig, dazwischen auf ein- 
bis zweizelligem Stiel. Seine zweite Form ist nach dem von COLLINS ausgege- 
benen Exsikkat gezeichnet, wfichst also ebenfalls auf Rhodymenia. Die auf- 
rechten Triebe sind verzweigt wie die in unserer Abb. 1 dargest.ellten, yon mir 
auf Corallina gefundenen Pflanze, sie zeigen auch bier und da eine L~ings- 
wand.' COLLINS setbst gibt in seiner Figur nur unverzweigte aufrechte Triebe 
wi,eder. SAUVAGEAUS dritte Form, auf Coratlina officinalis wachsend, zeichnet 
sich durch besonders starke Verzweigung a~s und entspricht unserer Abb. 2, 
also der unter Nr. 35 yon HOLMES in den ,Algae rariores" ausgegebenen, auf 
Cladophora laetevirens wachsenden und von ibm als ,,Ectocarpus reptans Crn" 
bezeichneten Pflanze. 

Wilt man die Gattung Chilionema aufrechterhalten, so kann dazu das 
Auftreten der aufrechten Triebe in Sori nicht genfigen, weil auch bei Hecato- 
nema fertile und sterile Partien der Basalscheibe miteinander wechseln, o,hne 
freilich das makroskopische Bild zu beeinflussen. Der Nachdruck mug vielmehr 
auf die hShere Entwiddung der aufrechten Triebe bei Hecatonema, auf ihre 
Reduktion bei Chilionema gelegt werden. Fagt man SAUVAGEAUS erste Form, 
wie er es rut, als ein Entwicklungsstadium von Hecatonema auf - -  und eine 
solche Auffassung liegt durchaus im Bereiche der MSglichkeit, wie bei ChiIio- 
nema des nfiheren ausgeffihrt w,erd, en so l l - - ,  so werden die Unterschiede yon 
Hecatonema und Chilionema g/inzlich verwischt. Ich habe reich hier, um in der 
Zusammenziehung nicht zu weit zu gehen, daffir entschieden, die von SAU- 
VAOEAU selbst aufgestellten Gattungen getrennt zu haRen und ziehe seine 
erste Form zu Chilionema, wogegen um so weniger einzuwenden sein diirfte, 
als diese Pflanze von ibm ebenfalls ,auf Rhodymenia gefunden wurde. Auf der 
anderen Seite vermag ich nicht einzusehen, weshalb REINKES Ascocyclus rep- 
tans, den SAUVAGEAU ffir verschieden h/ilt von CROUANS Ectocarpus reptans, 
ein Hecatonema und kein Chilionema sein soll. Die Stellung von Hecatonema 
bei den Myrionemaceen mug endlich als gezwungen und unberechtigt aufgege- 
ben werden, angesichts so verzweigter und noch ganz ectocarpusartiger Lang- 
triebe, wie sie unsere Abb. 2 zeigt. 

Ich nehme ferner keinen Anstand, die yon mir (1897) seinerzeit als Ecto- 
carpus terminalis Kfitz. bezeichnete und abgebildete Pflanze als ein Hecato- 
nema macuIans anzusprechen. Als mir COLLINS' Abbildung von Phycocelis 
maculans zu Gesicht kam, ~hatte ich ebenso wie heute keinen Zweifel daran. 
Auch SAUVAGEAU 1. C~ p. 259 betonte die g, hnlichkeit der Pflanze mit einem 
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Abb. 2. Hecatonema maculans (Coll..) S a u v . -  (Ectocarpus reptans Crn 
HO~.MES, Alg. rar. Nr. 35) 

Besonders stark verzweigte Form. X 200 



324 Helgol/inder Wissenschaftliche Meeresuntersuchungen 

Hecatonema. Ich halte es nicht f/Jr/iberfliissig, die damals gegebene Abbildung 
bier zu wiederholen (Abb. 3). 

Unter dem Namen Ectocarpus terminalis fiihrte B6RGESEN (1926) die 
Alge ffir die Kanarischen Inseln auf. KVLIN (1937) reihte sie in die Gattung 
Hecatonema ein und betonte ihre nahe Verwandtschaft oder Identit~it mit 
Hecatonema maculans. Schliet~lich stellte LEVmNG (1937) die letztere Art als 

A 

h 

Abb. 3. Hecatonema maculans (Coll.) Sauv. - -  (Ectocarpus terminalis Kiitz., KUCKUCK 1897) 
Helgoland, auf Kreideger611, September 1896 

A--D Partien mit den kriechenden F/iden bei a a, den pluriloku!~iren Sporangien bei ps und 
den terminalen Haaren bei h h; bei h in D ein dem horizontalen Thallus direkt aufsitzendes 
Haar; E Reifes plurilokulfires Sporangium; F Zellen des aufrechten Thallus mit den Chro- 

matophoren; G Horizontaler Thallus. - -  A--E X300; F X 525; G X 150 

Synonym zu Hecatonema terminale (Kiitz.) Kylin. Wie aber bei Spongonema 
tomentosum noch gezeigt werden wird, ergab Kvcxucxs Untersuchung von 
KOTZlNGS Originalmaterial, dat~ Ect. terminalis eine Jugendform yon Spon- 
gonema ist, also als Synonym zu dieser Art gehSrt. Der Name Hecatonema 
maculans (Coll.) Sauv. mut~ dasher beibehalten werden. 

PRINTZ (1926) fand H. maculans im Trondhjemsfjord auf Laminarien. 
Die yon KNIGHT and PARKE (1931, Fig. 17) ffir die Isle of Man angegebene 
Art entspricht SAUVA~EAUS Premiere forme, finder also ihren Platz bei Chilio- 
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nema ocellatum (vgl. S. 322). Die Ar~gabe bei LEVRIN~ (1937, S. 46), daf~ 
KmGHT and PARKE unilokul~ire Sporangien abbilden (1931, Tar. X, Fig. 14), 
beruht auf einer Identifizierung der dort als Ectocarpus terminalis Kiitz. dar- 
gestellten, unilokul~ire Sporangien tragenden Pflanze mit Hecatonema macu- 
lans. Die Zellen dieser Alge enthalten aber nur einen Chromatophor, sie kann 
also nicht mit unserer Form identisch sein. 

Die von SETCHELL and GARDNER (1922) beschriebenen drei neuen Arten 
ffigen sich nicht mehr in den Ra,hmen der Gattung Hecatonema ein, nachdem 
KucKucK die Formen mit unverzweigten aufrechten F~iden, bei denen die 
Sporangien gesfielt oder ungestielt auf der Basalscheibe stehen, in der Gattung 
Chilionema vereinigt. Da fiber die Chromatophoren nichts angegeben wird, 
ist eine Einordnung dieser Arten schwer m6glich. 

~ber Kulturversuche mit Hecatonema berichtete KYLIN (1937). Die vielen 
Generationen, die er nacheinander erhielt, waren bereits nach 14 Tagen fertil 
(vgl. auch S. 339). Die Zellscheiben trugen gestielt,e oder ufigestielte plurilo- 
kut~ire Sporangien, Haare und Assimilationsf/iden, die meistens einfach wa- 
ren. Doch traten auch verzweigte aufrechte F~iden auf, deren Seitentriebe sich 
oft zu plurilokul/iren Sporangien entwickelten. 

Chilionema Sauvageau, 1897 

Basallager wie bei Hecatonema, aber Scheiben stattlicher und zuweilen 
hier und da dreischichtig. Aufrechte Triebe zu vielen nebeneinander entsprin- 
gend, in der Regel mit deutlicher Sorusbildung, niedrig, unverzweigt, stets 
haplostichal. Echte Phaeosporeenhaare meist mit ein- bis mehrzelligem Stiel 
auf der ~asalscheibe oder ausna'hmsweise i,hr unmittelbar aufsitzend, nicht 
selten auch terminal auf den aufrechten Trieben, nie seitlich. Chromatophoren 
wie bei Hecatonema. Plurilokul~ire Sporangien wie die Haare inseriert, selten 
seitlich an den aufrechten Trieben, sonst wie bei Hecatonema. 

Die Gattung ist durch weitere Reduktion der aufrechten Triebe aus der 
Gattung Hecatonema entstanden. N~iheres fiber ihre Beziehungen vergleiche 
besonders unter Ch. ocellatum und bei Hecat. maculans. 

Chilionema ocellatum (Kiitz.) Kuck. nov. comb. 

Phyllactidium ocellatum Kiitz. partim, Phyc. gen. (1843) 295, Phyc. 
germ. (1845) 242, non Lenormand in herb.; Asterotrichia ocellata Menegh. 
mscr. [nicht dutch n~ihere Angaben belegt. Kin.]; Myrionema Leclancherii 
Harv. partim, Phycol. brit. 1 (1846) Tafel 41 A, Fig. 1, 2, 4, Kfitzing, Tab. 
phye. 7 (1857) 38, Tar. 94, Fig. II a, d, non K/itzing, Hohenack. Meeresalg. 
Nr. 425; Myrionema ocellatumKfitz, partita, Spec. alg. (1849) 540, Tab. l~hyc. 
7 (1857) 38, Tar. 94, Fig. III a, b, c; Ectocarpus reptans Crn, Kjellman, Scand. 
Ectocarp. och Tilopt. (1872) 52, Tar. II, Fig. 8; Ascocyclus ocellatus (Kfitz.) 
Reinke,-Algenflora (1889) 45, Atlas (1889) 19, Tar. 15. Fig. !, 2; Ascocyclus 
reptans (Crn) Reinke, Algenflora (1889) 44, Atlas (1889) 19, Taf. 15, Fig. 3 
his 6; Phycocelis reptans (Crn) Kjellm., Handbok (1890) 81; Ascocyclus rep- 
tans Rke, Holmes and Batters, A revised list (1890) 82; Chilionema 3[athaliae 
Sauv., Myrion~m. (1897) 263, Fig. 231--24, Holmes, Alg. rar. Nr. 230; Chilio- 
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nema ocellatum (Reinke) Sauv., 1. c. 273; Hecatonema maculans (Co11.) Sauv., 
Premiere forme, 1. c. 248, Fig. 18--19; H. fucicola Kylin, Algenflora schwed. 
Westkfiste (1907) 42; H. reptans (Kjellm.) Kylin, 1. c. 41; H. diffusum Kylin, 
1 c. 39; non Rivularia Ledancherii Chauv. mscr., Lenormand in herb. 

Sorus zerfasert, zentral oder ringfSrmig randsffindig; seltener verwischt 
und makroskopisch nicht hervortretend. Haare stellenweise ziemlich h~iufig, 
nicht selten terminal. F/icherung der Sporangien wie bei Hecatonema, also 
ziemlich grot~. 

Epiphytisch auf Rhodymenia palmata, Laminaria digitata, Fucus serratus 
und vesiculosus, Chondrus crispus und Cladophora; das ganze Jahr hindurch, 
aber besonders im Frtihsommer bis Herbst. An der atlantischen Kiiste von 
Frankreich (SAuVAGEAU) und England (HARVEY, BATTERS U. a.) bis nach Skan- 
dinavi.en h,inauf und in die Ostsee hinein (K/3TZING, 'KJELLMAN, REINKE U. a.). 

Stimmt man der yon mir vorgenommenen Zusammenziehtang zu, wie sie 
die obige Synonymie zeigt, so verdanken v)ir K/]ITZING die erste Kenntnis der 
Pflanze. Die 1843 in der Phycologia generalis gegebene Diagnose ist freilich 
schon diirftig. Die dort aufgestellte, heute mit Coleochaete synonyme Gattung 
Phyllactidium umfat~t 5 Arten. Als Nr. 2 wird genannt: ,Ph. oceUatum. Phyl- 
loma parasiticum orbiculare, otivaceum, centro saepe dissolutum, margine ob- 
scuriori cincture; cellulis ,hologonimicis, marginalibus inordinatis. - -  Auf La- 
minaria latifolia in der Ostsee." Die Phycologia germanica und die Species 
algarum ffigen dem nichts hinzu, erst die Tabulae phycologicae bringen eine 
Abbildung, aus der wit uns einigermat~en ein Bild v o n d e r  Pflanze machen 
kbnnen. Es ist nur natiirlich, wenn SAUVAGEAU (1897, S. 173) auf Grund die- 
set Abbildung freilich mit Vorbehalten KtiTZINGS ,Myrionema ocellatum" als 
ein Myrionema stranguIans anspricht, denn K/0TZING bildet nicht nur pluri- 
lokul/ire Sporangien ab - -  und solche sind ja dutch SAUVAGEAU auch bei M. 
strangulans bekannt geworden -- ,  sond, ern auch einen Vertikalschnitt mit uni- 
lokul/iren, der ohne Zweifel M. strangulans ist. Es kommt hinzu, dat~ K/3TZING 
die Scheiben ,,centro saepe dissolutum", ,,centro demum erosum" nennt, auch 
in der Phyc. germanica p. 242 wiederholt yon den ,,in der Mitte ausgefres- 
senen Zellen" spricht, und daf~ dies gerade bei M. stranguIans h~ufig vor- 
kommt.  SAUVAGEAU zie'ht auf Grund dieser Angaben den Schlui~, dal~ KOT- 
ZINGS M. ocellatum und REINKES Ascocyclus ocellatus zwei verschiedene Pflan- 
zen seien. Nun weist aber K/3TZlNG schon 1843 auf den dunklen Rand seiner 
Pflanzen hin (,,margine obscuriori cinctum"), was ffir M. strangulans durch- 
aus nicht stimmt. Der Vergleich eines im Berliner Herbar befindlichen Origi- 
nalexsikl~ats mit der Bezeichnung yon KT3TZlNGS Hand ,Myrionema ocellatum 
Kg. Tab. ph. VII. 94 M. baltic." mit REINKES Originalen ergab aber, wie un- 
sere Abb. 4 zeigt, die unzweifelhafte Identit/it der beiden Pflanzen, zu deren 
Besplechung ich nun/ibergehe. Ein ebenfalls im Berliner Herbar aufbewahrtes 
Exsikkat mit der Bezeichnung von LENORMANDS Hand ,,Phyllactidium ocella- 
turn Kfitz. Granville" und der yon Grunow ,hinzugeffigten Bemerkung ,  = My- 
rionema ocellatum Kg." erwies sich dagegen als ein echtes M. strangulans, das 
auch, wie h/iufig, auf Ulva w/~chst. 

Die KOTzlNGschen Pflanzen, die scharenweise auf den B1/ittern yon La- 
minaria wachsen, stellen kleine runde Scheiben dar, deren Durchmesser 3 bis 
4 mm betragen kann. Bei Lupenvergr6t~erung (Abb. 4 A) zeigt sich der Rand 
etwas ausgebuchtet oder eingekerbt. In der Mitte sind die Zellen nicht selten 
zerstSrt, so daft eine rundliche oder zackige Lfickc ent*teht. Im fibrigen schlie- 
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Abb. 4. Chitionema ocellatum (Kiitz.) Ku&. -- [A--C Myrionema ocellatum Kiitz., 
Original, Herb. Berlin. D--F Ascocyclus ocelIatus (Kiitz.) Reinke, Original] 

A Rundliche Scheiben mit dunklerem Rand auf Laminaria. B Basalscheibe mit radialen Zell- 
reihen yon der Unterseite. C Schnitt durch den Rand einer Scheibe. D Scheiben auf Laminaria. 

E--F Querschnitte durch die Scheiben. -- A, D X 6; BwC, E--F >( 200 

Ben sich die Zellzfige eng aneinander und sind besonders v o n d e r  Unterseite 
betrachtet radial angeordnet (Abb. 4 B), nur am Rande werden sie, was schon 
KOTZING erw~ihnt, oft etwas unregelm~it~ig. Die aufrechten Triebe entstehen 
vorzugsweise am Rande, so dat~ die Scheiben einen schon makroskopisch er- 
kennbaren dunklen Rand tragen. Hier und da treten die aufrechten Triebe 
aber auch in unregelmfit~ig umgrenzten Sori auf der inneren Fl~che auf. Ein 
Schnitt zeigt (Abb. 4 C), dat~ die Scheiben wenigstens am Rande, wo die Zel- 
len nach oben ausgewachsen sind, zweischichtig ist. Die plurilokulfiren Sporan- 

g i e n  stehen auf ein- bis mehrzelligem Stiel. Gehen ihnen eine etwas gr/5t~ere 
Anz~hl steriler Zellen vorauf, so  kann man sie auch terminal nennen. Sie 
zeigen wie bei Hecatonema ziemlich grot~e F~icher; in der Mitte oder im un- 
tersten Drittel, wo einige L~ingswfinde auftreten, sind sie am dicksten. Den 
Sporangien entsprechend sind die Haare i~eriert .  Dazwischen finden sich 
aufrechte Triebe, die an i, hrer Spitze weder Sporangien noch Haare tragen. 

Diesen Beschreibungen entspricht, wie die Abbildungen zeigen (Abb. 4 
D--F) ,  durchaus die REINKEsche Pflanze. Nur sah ich hier keine zentralen 
Lficken, und es treten 'bier und da zwischen den Scheiben mit ringf6rmigem 
Sorus solche auf, die, zum gr6t~ten Teile rnit aufrechten Trieben bedeckt, da- 
zwischen unregelm/it~ig eingesprengte kahle Stellen zeigen. Ab und zu er- 
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scheint auch bei Lupenvergrgflerung der von aufre&ten Trieben freie Rand 
als hellere Zone. Vertikalschnitte stimmen mit denen der K/)TZlNOschen 
Pflanze iiberein. Terminale Haare sind besonders h/iufig. Die Pflanzen wachsen 
wie die yon K/~TZINO auf Laminaria. 

Im Berliner Herbar befindet sich ein Exsikkat aus dem Herbar K/OTZlNO, 
das auf dem/iufleren Umschlag die Bezeichnung tr/igt ,,5. Myrionema LecIan- 
ct, erii Harv. Kg. Tab. ph. VII. 94. Torquay" und auf der Kapsel ,Myrionema 
Leclancherii Harv., - -  Rhodomenia Nfigeli Torquay"'. Es enthfilt ein mit brau- 
nen Flecken bedecktes Fragment yon Rhodymenia palmata und ist ohne Zwei- 
fel KOTZ~NG Yon HARVEY selbst, dem M. Leclancherii ja zuerst yon Torquay 
durch Mrs. GRIFI~ITHS bekannt wurde, zugesandt worden. Diese Pflanze ist nun 
identisch mit SAUVAGEAUS Chilionema Xathaliae, und obgleich sich auch 
Myrion. strangulans - -  sogar mit plurilokul~ren Sporangien ~ auf dem gleichen 
Substrat findet,/iberwiegt M. Leclancherii diese an Masse do& so, daft HAR- 
VEY nur diese und nicht M. stranguIans gemeint haben kann, soweit es sich um 
Pflanzen mit plurilokul/iren Sporangien handelt. Dazu bestimmt mich auch 
seine Abbildung 4 auf Tar. XLI  der Phycologia britannica, die viel besser 
auf M. Leclancherii (Chilionema Xathaliae) als auf M. strangulans zutrifft, 
und ich befinde reich dabei in Ubereinstimmung mit BATTERS, der sich wie 
folgt fiuflert: ,,It appears to me that this (M. Lechlancherii) and not the form 
of M. strangulans (= M. vulgare T~hur.) with plurilocular sporangia, as sup- 
posed by Prof. SAUVAGEAU, is the plant which HARVEY called M. Lechlancherii. 
It is quite probable, however, that HARVEY referred plants belonging to more 
than one species to his M. Lechlancherii. CHAUVlN'S Rivularia Lechlancherii 
is, no doubt, Myrionema strangulans = M. vulgare Thuret." Letzteres ist durch 
SAUVAGEAUS Untersuchung, der 80r ig ina le  von C~AUWNS RivuI. LecIancherii 
zur Verftigung hatte, durchaus sichergestellt~). DaB HARVEY ZU seinem M. Le- 
clancherii verschiedene Pflanzen zog, zeigt seine Abbildung mit unilokul/iren 
Sporangien, die M. strangulans ist. Unsere Abb. 5 gibt nun eine Anzahl Zeich- 
nungen, die HARVEYS M. Leclancherii nach dem an KOTZlNQ gesandten Ori- 
ginalmaterial wiedergeben. Ein Vergleich mit den Abbildungen, die SAUVA- 
GEAU Yon seinem Chilionema Nathaliae gibt, zeigt ohne weiteres, daft es sich 
um eine und dieselbe Art handelt. Die Form der Sori und die anatomischen 

Einzelheiten stimmen durchaus iiberein, doch sind die Haare, die SAUVAGEAU 
.assez rares" nennt, ziemlich h~iufig. Wie dort sind sie kfirzer oder 1/inger ge- 

~) Vier im Berliner Herb'ar befindliche, von den Kfisten des Calvados und des Kanals 
stammende, auf Rhodymenia palmata wachsende und yon LEZ~ORMANO als ,,Rivularia Leclan- 
cherii Chauv. Alg. Norm." bezeichnete Exemplare erwiesen sich als Ascocyclus sphaero- 
phorus Sauv. Ebenso verhielt es sich mit einem yon Cherbourg stammenden Rhodymenia- 
Exemplar mit braunen Flecken aus dem Herbar MERTENS, auf dem K/)TZlNG notiert hat: 
,Myrionema Leclancherii Harv." 

,Myrionema Leclancherii Harv. auf Sphaerococcus palmatus Kg. Cherbourg" yon KOTZlNO 
in ,,HoI~E~ACKERS Meeresalgen" Nr. 425 ausgegeben, ist Myrionema strangulans (Herb. 
Berlin). 

Rhodymenia palmata im Herb. ALEX. BRAUN (Herb. Berlin) mit B.RAUNS Aufschrift ,,Myrio- 
nema Leclancherii Harv. Rivularia Leclancherii Chauv.", yon Cherbourg stammend und 
yon LENORMAZ~O ihm mitgeteilt, tr/igt wiederum Chilionema ocellatum und Myrionema 
strangulans durcheinander. Ein yon BAUER signiertes Exemplar (Herb. Berlin) yon 
Rhodymenia, das yon Biarritz stammt und nach ihm M. LecIandzerii tr/igt, erwies sich 
als mit M. strangulans besetzt. 
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stielt ode r  te rmina l .  N u n  trifft  m a n  hier  u n d  da  Scheiben an  m unsere  
Abb.  5 A gibt  e inige d a v o n  wiede r  m ,  w o  aut~er dem zen t ra l en  Sorus  mi t  sei- 
nen e i nge sp re ng t e n  ster i len Stel len auch der  R a n d  stel lenweise e inen  dunk len  

A 

C 

E 

Abb. 5. Chilionema oceUatum (Kfitz.) Kuck. ~ (Myrionema Leclancherii Harv., 
Herb. KOTZING) 

A Scheiben mit zentralem Sorus und stellenweise randst~ndigem Giirtel aufrechter Triebe. 
B Radiale Zellreihen der Basalscheibe, yon unten gesehen. C Stotonen nicht zu einer Scheibe 
zusammengeschlossen. D Querschnitt durch das Lager mit langgestielten Sporangien. E, G 
Sporangien kurzgestielt oder sitzend. F Basalscheibe nicht vollst~indig zweischichtig. - -  

A X6; B--E X200; F--G X400 
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Gfirtel aufrechter Triebe zeigt, also jenen ringf6rmigen Sorus, der fiir K/~T- 
ZINGS Myrionema ocellatum charakteristisch ist. Nun erwfihnt aber BATTERS 
(1900, S. 171) ausdrii&lich, daft Chilionema Nathaliae ,,is frequently found 
growing in company with Chilionema ocellatum (= Ascocyclus ocellatus 
Reinke), to which it appears to be united by many intermediate forms". Da 
sich solche Zwischenformen auch bei den REINKeschen Exemplaren ab und zu 
finden, so trage ich keine Bedenken, Chilionema Nathaliae Sauv. mit Myrio- 
nema ocellatum Kfitz. zu vereinigen. SAUVAOEAUS Gat tung Chilionema ist mit 
der bei Hecatonema gema&ten Reser,m gut begr/indet (s. S. 322), und es ergibt 
sich fiir unsere Pflanze die Bezeichnung Chilionema ocelIatura (Kiitz.) Ku&, 
Die Form der Sori, zu denen sich die aufrechten Triebe. mit den Sporangien 
und Haarenvereinigen,  wechselt bei  ihr: An der franzSsischen Kfiste wurden 
bisher nur Pflanzen mit  zentralen Sori gefunden, an den britischen Kiisten 
solche mit zentralen und solche mit ringf6rmigen Sori, in der Ostsee endlich 

II A il 

D 

Abb. 6. Chilionema ocellatum (Kfitz.) Kuck. auf Laminaria digitata yon Mandal, 
leg. P. KUCKUCK, 5. Juni 1905 

A--D Querschnitte durch das Lager filterer Pflanzen, Basalscheibe stellenweise 
dreischichtig. X 400 
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C 

Abb. 7. Chilionema ocellatum (Kiitz.) Kuck. -- (Chilionema Nathaliae Sauv., 
HOLMES, AIg. rar. Nr. 230) 

A Scheiben mit zentralem Sorus. Bei a Myrionema strangulans. B--D Querschnitte durch 
das stellenweise einschichtige Lager. -- A X 6; B--D X 200 

iiberwiegen die Pflanzen mit ringfSrmigen Sori so, dat~ die Pflanze von i hrem 
Entdecker den sich mit dern ,heutigen Artbegriff nicht mehr deckenden Namen 
,ocellatum" erhielt. Dergleichen kommt aber bei Durchffihrung der Nomen- 
klatur nicht selten vor und mug hingenommen werden. 

REINKE hat hfiufig Pflanzen gefunden und bildet sie auch ab, wo aul~er 
dem ringfSrmigen Sorus noch ein kleiner zentraler Sorus vorhanden ist. Bei 
den K/~TZlNGschen und den in Berlin vorhandenen REINKESChen Pflanzen finde 
ich dergleichen .hSchstens angedeutet. Bei/ilteren/iberst~indigen Pflanzen kann 
sich die Sorusbildung makroskopisch und auch fiir Lupenbetrac~tung ganz ver- 
wischen, so bei Material, das ich am 5. Juni 1905 an der s/idlichen norwegischen 
Ktiste bei Mandal auf Laminaria digitata sammelte (Abb. 6). Die Sporangien 
waren hier in der Regel entleert, nut ab und zu fanden sich noch gef/illte und 
etwas *h/iufiger j/ingere Ersatzsporangien. Wie es 5fter bei erlahmender Fer- 
tilisierung beobachtet wird, setzt kurz vor dem Absterben der Pflanze noch ein 
erneutes, wenn auch schwaches vegetatives Sprossen ein; die Ersatzsporangien 
stehen oft in den alten Sporangienhiilsen terminal auf einer Reihe yon vege- 
tativen Zellen, und die Basalscheibe wird stellenweise dreischichtig. 

Die yon HOLMES in den ,,Algae Britannicae rariores" unter Nr. 230 aus- 
gegebenen, auf Rhodymenia palmata wachsenden und yon BATTERS bei Swan- 
age im September 1899 gesammelten Pflanzen stimmen, wie ihre Bezeichnung 
richtig sagt, mit SAUVAGEAUS Chilionema Xathaliae durchaus iiberein. Unsere 
Abb. 7 wurde nach diesem Material gezeichnet. 

Im Atlas deutscher Meeresalgen wird auf der gleichen Tafel wie Asco- 
cyclus ocellatus (Kiitz.) Rke auch eine Pflanze abgebildet, die als ,Ascocyclus 
reptans Crn sp." bezeichnet wird. Sie wurde yon REINI~E ira. Kleinen Belt und 
in der Kieler Bucht auf FUCUS serratus, selten auf Fucus vesiculosus gesammelt, 
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A 

Abb. 8. Chilionema oceltatum (Kiitz.)Kuck. - -  (Ectocarpus reptans 
Crn. Bahusia, 22.6. 1871, KJELI~MAN) 

A Stolonen zu einem geschlossenen Basallager vereinigt. B Lager am Rande in einzelne 
Stolonen aufgel6st. C Einschlchtiger Basalfaden mit langgestielten Sporangien. D Zwei~ 

sehichtige Stolonen mit kurzgestielten oder sitzenden Sporangien. - -  A X 200: B--D X 400 

wo sie mehr oder weniger runde Scheiber~ von etwa 3 mm Durchmesser bildet, 
die wie bei Ascocyclus ocellatus (Kfitz.) Reinke 5fters zusammenfliegen. Sie 
unterscheidet sich nach REINKS von jener Art durch ,lfingere, kiirzer gestielte 
Sporangien, welche dem ganzen Innern der Basalscheibe aufsitzen, so dag nur 
der Rand frei bleibt; letzterer ist allein einschichtig, der sporangientragende 
Tell der Scheibe zweischichtig". In der ,,Flora" desselben Verfassers wird her- 
vorgehoben, dat~ diese Pflanze dem Ascocyclus ocellatus sehr nahe steht. 
SAUVAGEAU (1897, S. 254) glaubt dagegen, dat~ die REINKF.sche Pflanze yon 
dem CRovANschen Ectocarpus reptans verschieden sei und stellt sie offenbar 
wegen des geschlossenen Sorus zu seiner Gattung Hecatonema. Die in Aussicht 
gestellte Fortsetzung seiner ersten Abhandlung fiber die Myrionemaceen, die 
die Diagnose der darin behandelten Pftanzen und die Beschreibung weiterer 
Arten enthalten sollte, ist leider ausgeblieben. Ich stimme ihm bei, daft, wenn 
,Ectocarpus reptans" getrennt zu halten ist, die REINKEsche Pflanze nicht mit 
der CROUANschen identifiziert werden sollte, und verweise auf die Bemerkun- 
gen unter Chilionema reptans (Crn) Sauv. (S. 339); ihre Einreihung unter Heca- 
tonema hare  ich aber ~ nicht ffir empfehlens~wert, da sie stets unverzweigte 
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Triebe hat. Ida fasse sie als ein Chilionema ocetlatum mit so kr~iftiger Fertili- 
sierung auf, dat~ die durda sterile Stellen zersprengten Sori zu einem grogen 
zentralen Sorus zusammengeschlossen sind. Wir h/itten also in REINKES Asco- 
cyclus reptans Pflanzen vor uns, bei denen die Verwischung der daarakteristi- 
sdaen Sorusform nicht erst mit der Dekadenz, sondern auf voller Entwicklungs- 
h6he auftritt. 

Um festzustellen, was KJELLMAN unter ,,Ectocarpus reptans Crn" verstan- 
den hat, wandte ida mida an Herrn Dr. SKOTTSBERG in Upsala, worauf mir 
~eider geantwortet wurde, dat~ dort keinerlei Originalmaterial mehr vorhan- 
den sei. Bald darauf bat ida zu Orientierungs~wecken, die mit dieser Frage 
nidats zu tun ,batten, Herrn Prof. W. MAGNUS, mir die Einsicht in das Algen- 
herbar seines verstorbenen Onkels Prof. P. MAGNUS ZU gestatten. Durda Zufall 
stiet~ ida unter ungeordnetem Material auf ein mikroskopisdaes Pr/iparat yon 
KJELLMAN, das die Aufsdarift trug ,,Ectocarpus reptans Cr. Bahusia. 22. 6. 
1871. KJELLMAN". Eine Angabe der Unterlage, auf der die Pflanze wuchs, 
fehlt. Es ist aber zweifellos, dat~ die Probe, der Angabe im ,,Bidrag" gem/it~, 
yon Cladophora sericea gewonnen wurde. Sp/iter hat KJELLMAN dann die 
Phycocelis reptans genannte Pflanze nach den Angaben im ,,Handbok" auda 
auf Fucus-Arten und auf Ulva gesammelt. Die nach KJELLMANS Praparat ge- 
zeidanete Abb. 8 zeigt, dat~ es sich sicherlich um eine Pflanze des bier besprodae- 
nen Verwandtschaftskreises handelt. Wegen der unverzweigten aufrechten 
Triebe und wegen der verh~ltnism/it~ig grot~en F/idaerung der plurilokul/iren 
Sporangien vermag ida sie, auch ~enn ida fiber den Sorus nidats ~[ussagen 
kann, nur unter Chil. ocellatum in der bier vorgenomrnenen Umgrenzung 
einzureihen. REINKES Ascocyclus reptans und KJELLMANS Ectocarpus reptans 
h/itten sich dernnada doda als identisch erwiesen. 

REINKE, der auda HAVCKS und FARLOWS Ectocarpus reptans ffir identisda 
mit KJELLMANS Ect. reptans h/ilt (Algenflora, S. 42), meint die Pflanze nada 
den Ostseepflanzen, die e r damit identifiziert, unter Ectocarpus einreihen zu 
miissen. Zur Vermeidung yon Verwechslungen stellt er den Namen ,Ectocar- 
pus repens" auf. Der Begriff dieser Art ist h6chst problernatisch. REINKE selbst 
spricht von ihrer groflen Variabilitfit besonders in Kulturen, und erinnere ida 
rnida redat, wurden die im ,Atlas" auf Tar. 19, Fig. 5--6 wiedergegebenen 
Figuren nach soldaem Kulturmaterial gezeidanet. 

KYLIN (1907, S. 41) ffihrt in seinen ,,Studien fiber die Algenflora der 
sdawedischen Westkfiste" Hecatonema reptans Kjellm. mit dem Synonym 
Ectocarpus reptans Kjellm. und Phycocelis reptans Kjellm. auf. Er hat die 
Pflanze selbst nicht wiedergefunden, wohl aber haben ibm KJELLMANsche Ori- 
ginalpr~iparate vorgelegen. Auf Grund yon SAUVAGEAUS Ausfi.ihrungen zieht 
er sie zur Gattung Hecatonema. Da SAUVAGEAtr aber auch REINK~S Asco- 
cyclus reptans zu Hecatonema gestellt wissen will, sdal/igt er ffir diese den 
Narnen Hecatonema fucicola vor. Die von ibm genannten Untersdaiede zwi- 
sdaen Hecatonema reptans (Kjellm.) Kylin und H. fucicola Kylin - -  Dicke der 
Sporangien, Vorkommen yon Haaren, L/inge der Assimilationsf~iden - -  rei- 
chen zu einer Trennung nicht aus. [1947 faint KYLIN die in diesem Abschnitt 
genannten Arten unter Hecatonema reptans (Rke) Sauv. zusamrnen. Die yon 
ihm untersuchten Pr/iparate yon Ectocarpus reptans Kjellm. wurden zwar als 
uneinheitlida befunden, enthalten aber Exemplare, die mit Ascocyclus reptans 
Rke fibereinstimmen. Kin.] 

Es wird ferner von KYLIN (1907) eine neue Art, Hecatonema diffusum, 
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aufgestellt, die auf Fucus vesiculosus und Laminaria digitata gefunden wurde. 
,,Die Anordnung und Ausbildung yon Assimilationsf/iden, Haaren und Game- 
tangien stimmt in allem Wesentlichen mit Hecatonema maculans, besonders 
mit der yon SAUVAGEAU als ,,premi6re forme" beschriebenen Form dieser Art 
ilberein." Dat~ diese Form zu Chil. ocellatum gezogen werden mug, glaube ich 
oben nachgewiesen zu haben. Die Abtrennung als neue Art vollzog KYLIN 
haupts~ichlich wegen der Einschichtigkeit des Basatlagers. Aber auch bei Chil. 
ocellatum kann die Einschichtigkeit oft recht weit gehen, und ich mgchte glau- 
ben, dag sich bei genilgendem Material auch Scheiben von ,Hecatonema dil~u- 
sum" werden finden lassen, die stellenweise zweischichtig sind. Es ist ja, wie 
aus den Schlugbemerkungen bei der folgenden Art hervorgehoben werden soll, 
durchaus nicht ausgeschlossen, dat~ die bier unterschiedenen beiden Chilionema- 
Arten mit der Hecatonema-Art zu einer einzigen Art vereinigt werden mils- 
sen. Die  U n t e r s c h e i d u n g  von  n e u e n A r t e n ,  w e n n  n i c h t  w i r k l i c h  
se,hr s c h a r f e  M e r k m a l e  v o r l i e g e n ,  e r s c h e i n t  m i r  d a h e r  n i c h t  
a n g e b r a c h t ,  und ich babe Hecatonema diffusum um so mehr als Synonym 
zu Chilionema oc~llatum geglaubt auffilhren zu dilrfen, als sie die gleiche Un- 
terlage mit ihm teilt. [Die von PRINTZ (1926) als Chilionema B6rgeseni unter- 
schiedene Art weist keine eigenen Merkmale auf, die eine Abtrennung yon 
Ch. ocellatum rechffertigen k6nnten. Km.] 

SAUVAGEAU hat zuerst darauf aufmerksam gemacht, dat~ die Spitzen- 
zellen dcr aufrechten Triebe reich an Gerbstoff sind. Auch in den Randzellen 
der Basalscheibe findet er sich, obgleich nicht so massenhaft, so dat~ man yon 
besonderen Sekretzellen sprechen daft. Auch bei dem Material, das mir durch 
die H~inde gegangen ist, fiel bei vielen Exemplaren der gebr/iunte Inhalt der 
Endzellen bei den aufrechten Trieben in die Augen. Doch wechselt die An- 
reicherung mit Gerbstoff wohl nach Jahreszeit und Standort, so dat~ der syste- 
matische Wert dieser ,,Sekretzellen" dadurch sehr herabgesetzt wird. 

Chilionema reptans (Crn) Sauv. 

Myrion6m. (1897) 268, Fig. 25; Ectocarpus reptans Crouan, Florule (1867) 
161, Taf. 24, Fig. 158, 3--4; Ascocyclus reptans Rke, Holmes, Atg. rar. 
Nr. 102; Myrionema reptans, Cotton mscr., Holmes, 1. c., Nr. 297; non Ecto- 
carpus reptans Crn, Kjellman, Scand. Ectocarp. och Tilopt. (1872) 52, Taf. II, 
Fig. 8; non Phycocelis reptans (Crn) ,Kjellm., Handbok (1890) 81; Tilden, 
Americ. Algae Nr. 357; non Ascocyclus reptans (Crn) Reinke, Atlas (1889) 19, 
Taf. 15, Fig. 3--6; non E. reptans Crn, Holmes, Alg. rar. Nr. 35, Heydrich 
in herb. 

Sorus sich makroskopisch nicht abhebend. Haare fast ganz fe~hlend. F~iche- 
rung der Sporangien bedeutend kleiner als bei der vorigen Art, sonst wie 
diese. 

Epiphytisch auf Fucus serratus an der'franzSsischen Kilste (CRouAN), auf 
Fucus vesiculosus (COTTON) und Chondrus crispus (BATTERS) an der englischen 
Kilste. Besonders im Spfitherbst. 

Unter dem Namen Ectocarpus reptans beschrieben die Brilder CROUAN 
im Ja~hre 1867 eine kleine Phaeosporee mit folgender Diagnose: ,,Frondes de 
1 h 4 millim., rampantes, serr6es et so udfes entre elles, d'ofl s'61~vent des 
ramules d'un millim., simples, dress6s, nivelfs, articles aussi longs que larges; 
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sporanges nombreax siliquiformes ~ p6dicelle court ou allong6. - -  Sur la 
fronde du Fucus serratus off il forme de petits gazons de 1 ~t 4 centim. Aut. p. c. 
bancs du Moulin-Blanc et de Saint-Marc, Sainte Anne." Der Beschreibung 
sind einige etwas schematische Abbildungen beigegeben, aber auch dies ver- 
hinder~e nicht, alle darauf fu~enden Bestimmungen kritisch zu machen. Erst 
SAUVAGEAU hat die CROuaNschen Originalpflanzen setbst untersuchen kgnnen 
und eine genauere, durch gute Figuren erl/iuterte Beschreibung gegeben. Ab- 
gesehe n yon dem Mangel an Haaren und der kleinen Sporangienf/icherung 
wiirde man das Pfl/inzchen unbedenklich unter die vorige Art einreihen. Auch 
SAUVAG~At~ bemerkt, daft ,,le Chil. Nathaliae enes t  sflrement tr6s voisin; peut- 
~tre m~me aurais-je conclu ~ l'identit6 s'il croissait sur te m~me substratum, 
et surtout si je n',avais craint de compliqtler encore une s~,nonymie d6jh trop 
embrouill6e". Auch ich habe mich gescheut, trotz der oben vorgenommenen 
Zusammenziehung yon Myrionema ocellatum, M. Leclancherii und Chil. Na- 
thaliae auch die CROt~ANsche Pflanze in die .vorige Art mit hineinzunehmen. 
Ausschlaggebend war f/Jr reich dabei w eniger der Mangel an Haaren - -  sic 
finden sich obgleich sp/irlich an einigen von mir untersuchten Pflanzen - -  als 
vielmehr die kleine F/icherung der Sporangien. Aus diesem Grunde ~halte ich 
nicht nur COTTONS Myrionema reptans, sondern auch die zweite bier beschrie- 
bene Pflanze fiir richtig bestimmt. 

Wegen der Seltenheit des CRouhNschen Materials gebe ich hier SAUVA- 
GEAOS Originalfigur wieder (Abb. 9). Mir selbst stand nur englisches Material 
zur Verffigung, n/imlich zwei im Berliner Herbarium befindliche Nummern 
aus HOLMES' ,,Algae Britannieae rariores exsiccatae". Von diesen tr/igt Nr. 297 

D 

C 

Abb. 9. Chilionema reptans (Crn) Sauv. nadl SAUVAGEAU (1897) 
(Ectocarpus reptans Crouan, Original) 

B--D Querschnitte durch das Lager mit aufrechten F/iden und gestielten Sporangien. 
E Sporangium seitlich an einem aufrechten Faden. - -  B--E X 300 
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Abb. 10. Chilionema reptans (Crn) Sauv. -- (Myrionema reptans Cotton mscr., 
HOLMES, Alg. rar. Nr. 297) 

A Unregelm,iBig umgrenzte Fle&en auf Fucus vesiculosus. B Ausschnitt aus A, st~irker ver- 
gr6Bert. C--E Querschnitte durch das Lager mit aufrechten F~iden und sitzenden oder kurz 
gestielten plurilokul/iren Sporangien. F Wie vorlge, ein Sporangium seitlich an einem Faden. 

mA X6;B X50; C X200;D--F X400 

die Bezeichnung ,Myrionema reptans, A. D. COTTON, MS., Swanage, No- 
vember 1908, A. D. COTTON". Herr COTTON war an eine Bearbeitung der 
Myrionemaceen herangegangen, die sich zum grot~en Tell auf Herbarmaterial 
grfinden sollte. Ich erlaubte mir, auf die Schwierigkeiten und Unzul~inglichkei- 
ten einer sotchen Bearbeitung gerade bei der  Familie der Myrionemaceen und 
auf die Notwendigkeit, mSglichst viel und besonders gut konserviertes Mate- 
rial mit heranzuziehen, hlnzuweisen. So gab ich vielleicht, unabsichtlich, die 
Veranlassung dazu, dag COTTONS Untersuchung bisher nicht verSffentlicht 
wurcle. Das genannte Exsikkat scheint mir ein typisches und se'hr schSn ent- 
wickeltes Chilionema reptans zu sein und durchaus mi t  dem CROUANS'chen 
Ectocarpus reptans fibereinzustimmen. Die Scheiben bilden mit ihren auf- 
rechten Trieben unregelm~ig umgrenzte zusammenfliel~ende Flecken auf 
Fucus vesiculosus (Abb. 10 A). Weder mit blot~em Auge noch bei Lupenver- 
grSt~erung macht sich Sorusbildung bernerkbar. Unter dem Mikroskop zeigt 
sich abet bei schwacher VergrSt~erung, dat~ die aufrechten Triebe keineswegs 
die Scheiben gleichm~it~ig bedecken, vielmehr zahlreiche und scharf umgrenzte 
Lficken zwischen sich lassen (Abb. 10 B). Ihre HShe ist im Vergleich zu Heca- 
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Abb. 11. Chilionema reptans (Crn)Sauv. - -  (Ascocyclus reptans Reinke, 
HOLMes, Alg. rar. Nr. 102) 

A--B Querschnitte durch das fiberwlegend einschichfige Lager mit aufrechten F~iden und 
unterschiedlich fang gestielten oder sitzenden Sporangien. C Wie vorige, au~erdem ein 

Faden mit terminalem Haar. D Basalscheibe zweischichtig. E Faden mit seitlichen 
Sporangien. - -  X 200 

tonema maculans und auch zu Chilionema ocellatum sehr gleichm/it~ig. Die 
Scheibe selbst ist fast durchweg zweischichtig, auch da, wo sie weder aufrechte 
Triebe noch Sporangien tr/igt. Stellenweise bleibt sie aber auch einschichtig. 
Die F~icherung der Sporangien ist wie bei der CaouANschen Pflanze kleiner als 
bei den verwandten Arten. Haare werden vollkommen vermit~t. 

Die andere yon mir untersuchte Pflanze ist Nr. 102 des HoL~sschen Ex- 
sikkatenwerkes. Das Etikett tr~gt die Bezeichnung: ,,Ascocyclus reptans, 
Reinke, on Chondrus crispus. Berwick, October, 1889, E. BATTERS." Die yon 
der Pflanze verursachten Fle&en sind noch unre~elm~it~iger als bei der COTTON- 
schen Pflanze, wozu das weniger giinstige Substrat beitragen mag. Die Vertei- 
lung der aufrechten Triebe entspricht den dortigen Verh/iltnissen. Die Basal- 
scheibe kann stellenweise, auch wo aufrechte Triebe oder Sporangie.n entsprin- 
gen, einschichtig bleiben (Abb. 11 A), an anderen Stellen ist sie auf were 
Strecken hin zweischichtig. Die aufrechten Triebe sind nicht so gleichm~i~ig 
hoch wie bei der von COTTON gesammelten Pflanze. Terminale Sporangien 
sind neben kurzgestielten recht h~iufig. Auffallend ist die Stattlichkeit der Spo- 
rangien. Sie schwellen in der mitfleren Partie kr~iftig an, und da sie die fiir 
die Art charakteristische kleine F~icherung zeigen, kommen bier bis 8 F/icher 
nebeneinander zu liegen. Ganz einwandfrei konnten Haare nur in zwei F/illen 
festgestellt werden, die oberen verl/ingerten Zellen waren abgebrochen 
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(Abb. 11 C). Ab und zu finden sich wie bei den Pflanzen yon COTTON und 
CROUAN seitliche Sporangien. Vergesellschaftet mit der Pflanze finden sich kurze 
Bfischel eines Ectocarpus, der wohl zu E. [asciculatus zu rechnen ist. Da er die 
von SAUVAGEAU beschriebenen basalen plurilokul/iren Sporangien aufweist 
und beide Pflanzen stellenweise durcheinanderwachsen, so liegt eine Verwechs- 
lung nahe. Doch sind die aufrechten Triebe bei BATTERS' Material, Tie es ja 
ffir Chil, reptans charakteristisch ist, nie verzweigt. Dadurch Tie durch den 
meist leicht festzustellenden Zusammenhang mit einer ausgebildeten Basal- 
scheibe und die m wenn auch seltene w Anwesenheit yon Haaren ist die 
Pflanze sicher unterscheidbar und an einen etwaigen Zusammen'hang mit Ect. 
fasciculatus nicht zu denken. 

Ich mSchte weiterhin auch eine Pflanze hierher rechnen, die am 27. Sep- 
tember 1912 auf Fucus vesiculosus wahrscheinlich yon der englischen Ostkfiste 
bei Helgoland antrieb und mehr isolierte rundliche Scheiben bildet (Abb. 12). 

Sie zeigt in anderer Richtung als die eben besprochene BATTERSsche einige 
Abweichungen. Die Haare sind hier ziemlich h~iufig, mit Vorliebe entspringen 
sie unmittelbar aus der Basalscheibe, selten stehen sie terminal. Die aufrechten 
Triebe sind yon mehr ungleicher Lfinge, bin und wieder tragen sie einen kur- 
zen gebogenen Zweig, dessen Spitze wahrscheinlich spgter in ein Sporangium 
urngewandelt wird. Die Sporangien selbst sind zuweilen sitzend, kurz oder 
lfinger gestielt oder fast terminal, in der Mitte oder im unteren Tell nut wenig 
angeschwo!len, zuweilen fast zylindrisch. Hin und wieder unterbleibt im oberen 
Teile der aufrechten Triebe die Querwandbildung, so dag bei gleichzeitiger 
Rfickbildun~ der Chromatophoren ein ascus-artiges Gebilde auf wenigzelligem 
Stiel sitzt. Unterbleibt die Querwandbildung bei jungen Trieben, so kommen 
Asci zustande, die ganz denjenigen der Gattung Ascocyclus g!eichen 
(Abb. 12 B). Doch sind diese Bildungen so selten, dag ich es nicht f/Jr zweck- 
m/igig gehalten babe, darfiber etwas in der Gattungsdiagnose einzuffigen. Die 
schwer abl6sbare Basalscheibe ist nicht selten einschichtig, ihre Zellzfige schei- 
hen weniger regelrn~it~ig zu sein als bei den typischen Pflanzen. Wenn ich die 
vorliegenden Exemplare trotz dieser Abweichungen dennoch zu Ch. reptans 
rechne, so gescbieht es vor allem auf Grund der Sporangien, die eine kleine 
F~icherung aufweisen. 

BATTERS (1900, S. 372) erwfi'hnt, dat~ ,,the Ascocyclus reptans of Mr. 
HOLMES'S and my Revised List is not referable to the present species (-- Ch. 
reptans), but to Hecatonema reptans Sauv.", nach unserer Begrenzung also zur 
vorigen Spezies. Der unter Nr. 35 der HOLMESschen Exsikkaten ausgegebene 
Ectocarpus reptans auf Cladophora laetevirens ist H. maculans (Coll.) Sauv. 
(s. S. 322). Phycocelis reptans (Crouan) Kjellm. in Nr. 357 der von Jos. E. 
TILDEN herausgegebenen ,,American Algae" ist nach Ausweis des Berliner 
Herbars weder ¢in Hecatonema noch ein Chilionema, sondern tatsgchlich ein 
Phycocelis. Bei einer von HEYDRICH als Ectocarpus reptans Crn bestimmten 
Pflanze endlich~ die er auf Desmarestia aculeata bei Jersey sammelte, handelt 
es sich nach dem ebenfalls im Berliner Herbar liegenden Material vielleicht 
urn die Prostadien von Ectocarpus fasciculatus. Trotz des sch6n entwickelten 
Basallagers geh6rt es jedenfalls nicht zu Chil. reptans, da die Z'ellordnung im 
Lager nicht so streng radial ist Tie bei dieser Pflanze und das Lager in seiner 
ganzen Ausdehnung einschichtig ist. 

Es ist nStig, nochmals auf die Fficherung zurfickzukommen. Bekanntlich 
hat SAUVAGEAU zuerst bei Ectocarpus virescens Thuret plurilokul~ire Sporan- 
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Abb. 12. Chilionema reptans (Crn) Sauv. auf treibendem Fucus vesiculosus, 
Helgoland, 27. Sept. 1912, leg. P. KvcKuc~z 

A Basalscheibe ein- bis zweischichtig, mit aufrechten F/iden, gestielten Sporangien und einem 
Haar. B Mit Ascus-arfigen Gebilden und sitzenden Sporangien ~auf der Basalscheibe. C Auf- 

rechte F~iden mit kurzen gebogenen Zweigen. -- A X 200; B--C X 400 

gien zweierlei Art gefunden, solche mit kleinen F~chern und einer FachhShe 
von 6m7 ~t, die er Meiosporangien nennt, und solche mit grot~er Fficherung, 
die er Megasporangien nennt. In beiden F~llen produziert jedes Fach nur eine 
Zoospore. Sonst sind die Meiosporen und erst recht die Megasporen grSt~er 
als die gewShnlichen Zoosporen der Phaeosporeen, erstere haben me~hrere, 
letztere eine ganze Menge von Chromatophoren. 

Vorausgesetzt, dab jedes Fach auch hier in der Regel nur eine Zoospore 
enthfilt, so w~re es mSglich, dab Hecatonema maculans und Chilionema ocel- 
latum Meiosporangien im Sinne SAUVACEAUs besitzen, w~hrend Chilionema 
reptans normale Phaeosporeensporangien aufwiese. Leider ist fiber den Aus- 
tritt und die Natur der Zoosporen bei diesen Gattungen nichts bekannt. Ziehen 
wir ferner in Betracht, dab viele Phaeosporeen fertilisiert werden kSnnen, ehe 
sie ihre charakteristis&e vegetative Entwicklung erreicht haben, so l~ige es 
ebenso im Bereiche der MSglichkeit, dab Chilionema ocellatum eine vegetativ 
weniger welt entwickelte Form von Hecatonema maculans wfire. [Dieser An- 
nahme ffigt sigh das von KYLIN (1937) bei Kulturversuchen mit Hecatonema 
erzielte Ergebnis gut .ein (vgl. S. 325). Seine Abbildung 2 J, die wahrscheinlich 
eine ganz junge Pflanze darstellt,  kgnnte man eher ffir Chilionema als ffir 
Hecatonema halten. Km.] In der Tat  sahen wir ja, dab SAVVAGEAU bei Hec. 
"maculans eine ,premiere forme" unterscheidet, die wir aus gewissen Grfinden 
bier zu Chil. ocellatum zogen. Diese l~berlegungen tegen die Vermutung nahe. 
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dat~ bei weiterer Kenntnis dieser Formen und ihres Entwicklungskreises in 
der freien Natur die Zusammenziehung zu einer Art notwendig werden 
kSnnte. Dem Stande unserer jetzigen Kenntnisse entspricht aber die bier vor- 
genommene Umgrenzung besser. 

Compsonema Kuckuck, 1899 

Bildet kleine braune Flecken oder flache Polster. Stolonen mehr oder we- 
niger zu einer Scheibe zusammenschlieflend oder ein unregelmiit~iges Geflecht 
darstellend. Aufrechte F/iden kurztriebartig, von ungeffihr gleicher HShe, ganz 
unverzweigt oder verzweigt, zu einer lockeren oder dichten Schicht zusammen- 
schliet~end, interkalar wachsend, zuweilen mit abstehenden Rhizinen am 
unteren Tell. Echte Phaeosporeenhaare aus dem Basallager oder h/iufig,er seit- 
lich an den Kurztrieben entspringend. Chromatophor eine ausgebuchtete oder 
zerschlitzte Platte. Plurilokulfire Sporangien schotenfSrmig, seitlich an den 
aufrechten F~iden, sitzend oder ein- bis mehrzellig gestielt. Unilokul~re Spo- 
rangien, wo vorhanden, kugel-, el- oder birnfSrmig, in der Regel dem Basal- 
lager unmittelbar entspringend. 

Die Gattung Compsonema schliegt sich den um E . . . .  gruppierten Arten 
der Gattung Ectocarpus an. [Lficke im Manuskript. Es kann aber wohl nur 
Ect. speciosus ~emeint sein. Vgl. dazu auch meine Bemerkung auf S. 319. Kin.] 
Wenn ich sie bei ihrer VerSffentlichung (1899) mit einigem Vorbehalt zu den 
Myrionemaceen stellte, so betonte ich doch schon damals ihre Beziehungen 
gerade zu den Ectocarpaceen, denen ich sie jetzt zuweise, nachdem ihre Be- 
reidierung um drei Arten mSglich geworden und die genannte Art yon Ecto- 
carpus mit i'hren Verwandten niiher bekannt geworden ist. Die plurilokuliiren 
Sporangien, wie dort schotenfSrmig, sitzen an aufrechten Trieben, die hier 
kurztriebartig geworden sind und, wenn unverzweigt, bereits an die ,,pili" 
bei den Myrionemaceen erinnern. Bei Compsonema mit seiner Verkiirzung 
der Langtriebe und dem Zusammendrfingen der Sporangien in einer Zone 
sind mithin Merkmale, die schon bei gewissen Ectocarpen angedeutet waren, 
sch~irfer entwickelt. [Vgl. hierzu Ectocarpus .paradoxus, in OLTMANNS, Bd. 2, 
Fig. 296. KUCKUCKS Aufzeichnungen und Tafeln zu dieser Art sind leider 

nicht mehr vorhanden. Kin.] Da hierbei die Verkfirzung und Vereinfachung 
der aufrechten Triebe die Hauptrolle spielt, die Beziehungen zu jenen Ecto- 
carpen aber durch die Form der plurilokulfiren Sporangien gegeben werden, 
so muff Compsonema minutum als der Typus der Gattung bezeichnet werden. 
Von ihm leiten sich C. saxicola durch weitere Vereinfachung ab, wiihrend 
C. microspongium und C. maculans mit i~hren verz,weigten aufrechten Trieben 
als Bindeglied zur Sectlo . . . ' de r  Ectocarpen sich darbieten. [Fehlt im Manu- 
skript. Km.] Die eigentfimliche Ausgest,alttmg des ,Ghromatophors sorgt ffir eine 
gute Umgrenzun,g der Gattung. Uber die Beziehungen der vier Arten zueinan- 
der und ihre mggliche Zusammengehgrigkeit vergleiche die Ausffihrungen am 
Schlug von C. maculans. 

[Die Gattung Compsonema trat seit ihrer VerSffentlichung nur wenig in 
Erscheinung. SETCHELL and ~GARDNER (1922, 1925), vereinigten eine Anzahl 
kleiner Braunalgen mit einschichtiger Basalschelbe in der zu den Myrionemata- 
ceae gestellten Gattung Compsonema, die sich yon Myrionema durch ihre 
mehrreihigen, gestielten plurilokul/iren Sporangien unterscheidet. Die Gattung 
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erscheint bei SETCHELL and GARDNER wenig einheitlich; das in KUCKUCKS 
(1899) Diagnose herausffestellte Merkmal der seitlich an den Assimilations- 
f~iden angehefteten plurilokul~iren Sporangien wird nicht genfigend beachtet, 
so dat~ hier Formen vereinigt werden, die nicht in den Rahmen der von 
KUCKUCK aufgestellten Gattung passen. B6RC, ESEN (1926) weist bereits darauf 
hin, dat~ die Eingliederung von Formen wie Ect. speciosus in die Gattung 
Compsonema zweifel,haff erscheint. Darauf wird bei der Behandlung der in 
KUCKUCKS Manuskript um Ectocarpus speciosus gruppierten Arten noch zu- 
rfickzukommen sein. 

Eine von FELDMANN (1937) als Compsonema (?) Liagorae beschriebene 
neue Art ffigt sich wegen ihrer vielen scheibenfgrmigen Chromatophoren nicht 
in die Gattung ein. FELDMANN weist auf die .~hnlichkeit seiner Pflanze mit 
,Ectocarpus terminalis K/itz." hin und bemerkt, dal~ sie sich durch bestimm~e 
Merkmale auch der Gattung Hecatonema n/ihert. Von dieser aber unterscheidet 
sie die gallertige Beschaffenheit ihrer Polster. Kin.] 

Compsonema minutum (Ag.) Kuck. nov. comb. 

[Ectocarpus minutus Ag., Flora (1827) 639; Ectocarpus monocarpus Ag., 
Spec. alg. II (1828) 48; Compsonema gracile Kuck., Beitrfige 8 (1899) 56, 
Taf. VI, Fig. 6--9; Schiffner, Algen des Adriat. Meeres (1916) 154, Fig. 
70--74; B/Srgesen, Canary Islands II. Phaeoph. (1926) 59, Fig. 31. 

Der Name Compsonema minutum findet sich erst in den j/ingeren Auf- 
ze]chnungen KucI~UCKS. Er schreibt bei E. monocarpus Ktitz. non Ag. folgen- 
des: ,,Der Name Ectocarpus monocarpus wurde zuerst 1828 yon C. A. AC, ARDI-I 
ffir eine Art angewandt, die er im Jahre vorher unter dem Namen Ectocarpus 
minutus ver6ffentlicht bathe. Die Untersuchung der Originale ergab die Iden- 
tit~t der AGARDHschen Pflanze mit rneinem ver/iffentlichten Compsonema gra- 
cile (vgl. weiter unten bei Compsonema minutum (Ag.) Kuck.)." Km.] 

Bildet auf Steinen kleine braune Flecken oder flache Polster. Stolonen zu 
einer einschichtigen, ziemlich dicht und rnehr oder weniger pseudoparenchyma- 
tischen Scheibe zusammenschliet~end. Aufrechte F~iden 8--11 ~t dick, von fast 
gleicher H6he, zu einer dichten Schicht vereinigt, aus der die seitlich sitzenden 
eder ein- bis mehrzellig gestielten Haare hervorragen. Zellen der aufrechten 
Ffiden oben ebenso bis doppelt, unten bis dreirnat so lang wie breit. Pluri- 
lokulfire Sporangien schotenffrmig, 18--22 ~t breit, 125--170 ~t lang, seitlich 
sitzend oder ein- bis mehrzellig gestielt, in einer Zone vereinigt. Unilokul/ire 
Sporangien unbekannt. 

Auf Steinen in einer Tiefe yon 1 bis 2 m, Mai und Dezember, mit pluri- 
lokul/iren Sporangien. Ngrdliche Adria [Rovigno (KucKUCK, SCHIFFNER) trod 
Kanarische Inseln (BoRGESEN). Kin.] 

Figur 6 in meinen ,,Beitrfigen Abh. 8" (1899) gibt ein Pflfinzchen wieder, 
bei dem der untere, weniger stark assimilierende Teil der aufrechten Triebe 
verhfiltnism~it~ig kurz ist. Das Pfl~inzchen wurde am 22. Mai 1895 bei Rovigno 
gesammelt. Bei einem am 1. Dezember t896 erbeuteten, das in unserer Abb. 13 
bei A dargestellt wurde, hat sich der untere Tell gestreckt, die Sporangien er- 
scheinen nach oben geschoben und ihre zonenfSrmige Anordnung wird so 
besonders deutlich. Vermutlich handelt es sich hier um Individuen, die bereits 
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Abb. 13. Compsonema minutum (Ag.) Kuck. Rovignu, 1. Dezember 1896, leg. P. KUCKUCK 
A Vertikalschnitt durch.ein Polster; aus den papillenf6rmig vorgezogenen Basalzellen erheben 
sich die Assimilationsf/iden mit zonenf6rmig angeordneten seitlichen Sporangien und Haaren. 
B Spitze eines Assimilationsfadens mit der scheidenf6rmigen Differenzierung der ~iut~eren 
Membran, im optischen L/ingsschnitt. C Assimitationsfaden mit je einer scheidenf6rmigen 
Kappe um jede Zelle. D Zellen aus dem oberen Teile der Assimilationsf/iden mit zerschlitz- 
ten Chromatophoren. E Drei Zetlen des Basallagers mit daraus entspringenden aufrechten 
F~iden, yon denen einer ein sitzendes Haar tr/igt. F Oberer Tell eines Fadens mit zwei 
sitzenden und einem gestielten Sporangium. - -  A X etwa 200; B--C, E--F X etwa 400; 

D X etwa 770 

im Frfihling das erste Mal  fruchteten und nun eine zweite entsprechend h6her  
gelegene Genera t ion  von Sporang ien  angelegt  haben.  Wenigs tens  lassen sich 
aufler den in der Sporangienschicht entspringendefa H a a r e n  auch in der Tiefe ,  
oft  dicht fiber der  Basis en tspr ingende  feststellen, yon denen meist  nur  noch 
ein br / iunl icher  St u m p f  vo rhanden  ist. Auf  die mans&et t ena r t ige  Kappe ,  
aus der sie 'hervorbrechen, babe  ich schon fr/ iher hingewiesen.  Ffir die eigen- 
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tfimliche Membranstruktur, die besonders an der Spitze der Assimilationsf/iden 
deutlich ist, wiederhole ich, was ich dort sagte. ,,Die Aut~enmembran der 
Assimilationsf/iden erscheint n/imlich in Schichten differenziert, die nach dem 
Scheitel zu divergieren und wie ineinander steckende trichterf6rmige Hfilsen 
den Fzrden umgeben. Zuweilen liegen diese Schichten der inneren Membran 
so dicht an, dat~ sie nur bei st/irkerer VergrSt~erung erkennbar sind (Taf. VI 
[12] Fig. 8), nicht selten stehen sie manschettenartig ab, und die R/inder des 
Fadens erscheinen dann im optischen Schnitt wie mit Fransen besetzt." An 
den Spitzen kommen eine gr5i~ere Anzahl Kappen auf jede Zelle, so bei 
Fig. 9 der zitierten Abhandlung deren 4 J 8 ,  in unserer Abb. 13 B etwa 3. 
Bei t~efer gelegenen Partien des Fadens pflegt jeder Zelle nur eine Schicht zu 
entsprechen. Dai~ die Schichtung nicht immer deutlich ist, wurde schon gesagt. 
Zuweilen kann sie ganz verschwinden. Auf/ihnliche Erscheinungen bei Ophio- 
cytium und bei gewissen Cyanophyceen, denen aber nicht ein gleicher Vor- 
gang zugrunde zu liegen braucht, wurde schon frfiher von mir hingewiesen. 
Ftir den Bau der Chromatophoren vgl. Abb. 13 D, eine Kopie der Figur aus 
den ,,Beitr~gen". Die Sporangien besitzen normale F~cherung und entleeren 
sich an der Spitze. Die Assimilationsf/iden sind in der Regel unverzweigt, nur 
selten findet sich ein unten oder auch wei~r oben abgabelnder Zweig. Sie 
enden in un~ef/ihr gleicher H6he. Uber der Basis sind sie oft stark gebr/iunt, 
aber ihr Ursprung aus einem Basallager ist an giinstigen Stellen zu erkennen. 

[Uber den yon SCHIrFNER (1916) gemeldeten Fund des Pfl/inzchens bei 
Rovigno enth/ilt das Manuskript keine Angaben. Dies ist besonders schade, 
well die yon SCHIVVNER gefundene Pflanze einige Unterschiede gegentiber 
dem yon KUCKUCK gesammelten Material aufweist. Sie wuchs stets epiphy= 
tisch, meist auf Lithoderma adriaticum, nie direkt auf Steinen. Nur einmaI 
wurde ein junges Haar gefunden. Das Vorkommen endst/indiger und aus dem 
Basalfaden entspringender, einzellig gestielter Sporangien sind wesentliche 
Unterschied,e gegenfiber dem Originalmaterial. Sie mSgen wohl SCItlFFNER ZU 
tier Bemerkung veranlaf~t haben, dat~ seine Pflanze Ectocarpus (Herponema) 
terminalis Kfitz. verwandtschaftlich naheste,hen diirfte (-- Hecatonema macu- 
lans). SCHIFFNERS Pflanzen wiesen h/iufig verzweigte aufrechte F/iden auf. 
Doch wiederholt KUCKUCK hier seine fr/iher gemachte Angabe nicht, dat~ die 
Assimilationsf/iden unverzweigt seien; sie stimmt auch nicht mit seiner friihe- 
ten Abb. (Taf. VI, 6) fiberein, worauf bereits SCHIi~VNER hinweist. Die eigen- 
tfimliche Membranstruktur zeichnet auch ,ScHIFFNERS Pflanzen aus. 

B6RGESEN (1926) sammelte die Art auf den Kanarischen Inseln. Seine 
Pflanzen wuchsen auf felsiger Unterlage und stimmen mit KUCKUCKS Material 
gut iiberein. Krn.] 

Compsonema saxicola Kuck. nov. comb. 

Myrionema (?) saxicola Kuck., Bemerkungen II (1897) 381, Fig. 8; 
Batters, New or critical British Marine Algae (1900) 371; [Myrionema saxi- 
colum Kuck., Cotton, Clare Island (1912) 121 (von KUCKUCK wohl nur ver- 
sehentlich nicht angeffihrt); non Myrionema saxicola Kuck., Knight and Parke, 
Manx Algae (1931) 68, Fig, 29. 'Kin.] 

Bildet auf Fetsen unscheinbare und undeutliche ktein.e Polster und An- 
flfige. Stolonen streckenwcise zu einer einschichtigen, oft zweischichtig er- 
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scheinenden Scheibe zusammenschtiegend. Aufrechte F/iden 10--121~ dick, 
unverzweigt, ungleich hoch, zu einer mehr lockeren Schicht vereinigt. Zellen 
ebenso bis anderthalb Mal 1/inger als breit. Haare an Stelle der Assimilations- 
f/iden aus der Scheibe entspringend. Unilokulfire Sporangien kug.elig, el- oder 
birnfSrmig, in der Regel an Stelle der Assimilationsffiden entspringend, selten 
auf die F/iden beraufrii&end, 18--28 ~t breit, 40--45 ~t hoch. Plurilokul/ire 
Sporangien unbekannt. 

Auf Felsen in tier Gezeitenzone, meist mit F~iden oder ganzen Lagern 
yon Isactis plana zusammenwachsend, mit unilokul/iren Sporangien im Sep- 
tember bis Dezember; Helgoland (KucKUCK), englis&e Kiiste bei Swanage 
(BATTERS), [irische Westkfiste bei Clare Island (COTTON). Krn.]. 

Dieses yon mir bei Helgoland entdeckte Pfl/inzchen w/ichst in der oberen 
Gezeitrenzone auf Felsen der Westkiiste, wo es, 1/ing~erem Trockenliegen aus- 
gesetzt, den Standort mit den schw~irzlichen Krusten yon Isactis plana teilt, 
mit der es auch oft vermischt w/ichst. Ich habe das Pflfinzchen mehrfach, nfim- 
lich 1894, 1895 und 1900 gesammelt, aber stets im Dezember. DaB es auch zu 
anderen Jahreszeiten nicht fehlt, zeigt eine kurze Mitteilung yon BATTERS 
(1900), der es an der englischen Kiiste bei Swanage im September 1898 fand. 
Im Britischen Museum konnte ich sein Originalpr/iparat prSfen. Es stimmt mit 
der Helgolfinder Pflanze durchaus iiberein, doch ist die englische Pflanze 
fippiger und kr/iftiger entwickelt als die I4elgol~inder. Wie diese w/ichst sie 
auf Felsen n,ahe d.er Hochwasserzone, aber auch ,,on limpet shells" und eben- 
falls in Gesellschaft yon Isactis plana. 

Nur mit Zweifel stellte ich 1897 in meiner ersten VerSffentlichung die 
Pflanze zur Gattung Myrionema. Sie findet viel besser ihren Platz bei tier 
1~;99 von mir aufgestellten Gattung Compsonema, Dazu passen die verh/iltnis- 
rn/igig starren aufrechten F/iden, die wi.e bei C. minutum unverzweigt zu sein 
pflegen, und vor allem die Ausgestaltung des Chromatophors. Der Typus tier 
in der Einzahl vorhandenen Platten ist ja  nicht ,h~iufig und deshalb yon beson- 
derem systematischem Wert. Dazu kommt, dab d~ie Platte Fena'u wie bei 
C. minutum nicht nur stark ausgebuchtet, sondern auch oft geschlitzt ist und 
nur eine Seite der Innenwand bedeckt (Abb. 14 K). Die basal,en Zellen krie- 
chen 'zwischen unebenen Gesteinsflfiehen lain und schlief~en sich streckenweise 
zusammen. Indem die untersten Zellen der aufrechten F/iden und die Trag- 
zell.en der Sporangien oder Haare, die aus den kriechenden Zellen entspringen, 
mit einem Teil i.hrer Membran verwachsen, bekommt die Scheibe im Vertikal- 
schnitt oft auf weite Strecken .ein Aussehen, als ob sie zweischichtig w/ire 
(Abb. 14 A, D, E). Eine wirkli&e Zweis&ichtigkeit wie beim Basatlager yon 

Abb. 14. Compsonema saxicola Kuck. 
A Vertikalschnitt durch ein Polster mit unterschiedlich langen, unverzweigten aufrechten 
F/iden; unilokul/iren Sporangien und einem Haar. B Aufsicht auf ein Polster, vermischt mit 
FaXden yon Isactis plana. C--D Sporangienentwicklung: a ganz junges, b filteres, c reifes, 
d entleertes Sporangium. Einzelne Zelten des BasalIagers papillenartig vorgewSIbt. E Ver- 
tikalschnitt durch ein Polster mit kurzen, die Sporangien nut wenig iiberragenden F~iden. 
B, asalscheibe scheinbar zweischichtig dutch teilweise Verwachsung der Tragzel]en der Spo- 
rangien und der untersten Zellen der aufrechten F~iden. F Unilokul~ires Sporangium mit ver- 
dickter Membrankuppe. G Sporanglum auf zwei Stielzellen. H Sporangium seitlich an der 
Basis eines aufrechten Fadens; einige Fadenzellen mit Membrankappen. ] Verzweigter Faden 
mit einer Ifingsgeteilten Zelle. K Fadenzellen mit je einem ausgebuchteten oder zerschlitzten 

Chromatophor. -- A, E, G--] X etwa 270; B 3< etwa 240; C--D, F >( etwa 550; K X 800 
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Hecatonema und Chilionema liegt aber nicht vor, da sich die obere Zelle noch 
als l~bergangsglied zwischen Basallagerzelle und aufrechtem Trieb darstellt. 
Der Fall ist durchaus dem bei den Seitentrieben von Pylaiella analog. 

Die aufrechten Triebe pflegen yon ungleicher L'/inge zu sein; bei reich- 
ticher Entwicklung bilden sie eine dichte Schicht, die mit zunehmender Ent- 
wicklung der unilokul~iren Sporangien sich lockert. Bei sp/irlicher Entwicklung 
stehen sie auch ohnedies lockerer. Fast ausnahmslos sind sie unverzweigt, ihre 
Zellen ebenso lang bis zur Hfilfte l~inger als breit. Bei den t~ngsten Ffiden 
wurden 23 Zellen gezfihlt (Abb. 14 A). Zuweilen bleiben sie sehr kurz und 
ragen dann mit i'hren 3--7 Zellen nut wenig fiber die Sporangien hinaus. Die 
Wfinde sind ziemlich kr~ftig, abet die Kappenbildung von C. minutum tritt 
h6chstens andeutungsweise auf (Abb. 14 H). Nur einmal sah ich einen ver- 
zweigten aufrechten Trieb, und hier fand sich als grot~e Sel~enheit in der fiber 
der Verzweigung liegenden Zelle eine echte Lfingswand (Abb. 14 ]). 

l~ber das Wachstum der aufrechten Triebe konnte ich keine vSllige Klar- 
heit gewinnen. Der Eindruck, dat~ Querteilun~en nut in der obersten als 
Scheitelzelle zu bezeichnenden Zelle vorkommen, hat sich befestigt. Sicher ist, 
dat~ bei den drei Arten mit verl~ingerten aufrechten Trieben die unteren 
Zellen nur noch durch Streckung wachsen. Die oberen Tei]e mit i'hren kurzen 
Zell.en sind dort sicherlich die jfingeren. Wohl trifft man 5frets kurze Zellen 
zwischen 1/ingeren, auch Zellpaare, abet man vermil~t Querwfinde, die sich 
dutch grSl~ere Zartheit als interkalar deuten lassen, und Zellpaare, die sich 
dutch besonders gerinffe HS'he als interkalar entstanden abheben. Wenn wirk- 
lich auch in den tieferliegenden Zellen Querteilungen vorkommen, so waren 
sie doch bei C. minutum, microspongium und maculans nie mit genfigender 
Sicherheit festzustellen. Bei den kurzen aufrechten F/iden yon C. saxicola 
kommen dagegen neben den Teilungen der Spitzenzelle auch interkalare Tei- 
hmgen mit Sicherheit vor. 

Der Chromatophor zeigt Einbuchtungen und Schlitze, doch nicht in dem 
Ma{~e wie bei C. minutum. In der Scheitelzelle ist er mehr plattenfSrmig. In 
den nach unten zwischen die Gesteinstrfimmer vorgeschobenen Papillen kommt 
es auch zur Abtrennung eines zwei~en Chromatophors (Abb. 14 D). 

Zwischen den' aufrechten Trieben und ihnen gleichwertig entspringen 
echte Phaeosporeen,haare und unilokulfire Sporangien. Die Anheftung am 
Basallager wird durch eine Trag- oder Stielzelle vermittelt. Seitlich an den 
aufrechten F~den entspringende Haare beobachtete ich nicht, da~egen riickt 
das Sporangium zuweilen auf die Basis des Fadens hinauf (Abb. 14 H). Auch 
ist ab und zu an der Basis eine zweite Tragzelle eingesdmltet, wie dies auch 
bel den aufrechten Ffiden vorkommt. Die unilokul~iren Sporangien sind kugelig 
oder mehr eifSrmig, bei kr~iftlgerer Ausbildung birnfSrmig. Die Entwicklung 
ihres I~halts erinnert sehr an die Vorgfinge bei Pylaiella. Der wandst~indige, 
in die Ausstfilpung mitgenommene Chromatophor teilt sich sehr bald in meh- 
rere wandstfindige Platten (Abb. 14 C bei a). Bei weiterem Heranwachsen 
t1itt dann ein Stadium ein, wo ein Tell der Chromatophoren sich von der 
Wand losgelSst hat und mit der Kante senkrecht zu ihr s~eht (14 C bei b). 
Der optische L~iugsschnitt zeigt eine periphere chromatophorenhaltige Zone 
und eine zentrale chromatophorenfreie. Jene ist ffir die sich lebhaft teilenden 
Chromatophoren, diese ffir die sich stark vermehrenden tropfenf6rmigen 
Reservestoffe vorbehalten. Mangels F~irbung kann nut wermutungsweise aus- 
gesprochen werden, dat~ hier auch die Kerne in lebhafter Teilung begriffen 
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sind. Haben sie i'hre endgiiltige Zahl erreicht, so wandert ein Teil der Kerne 
nach der Peripheriel w/ihrend sich zugleich der zentrale Teil mit Chromato- 
phoren ffillt, die nun i hre Augenpunkte anlegen. Sind alte Inhaltsstoffe gleich- 
m/igig verteilt, so beginnen sich die Schw/irmsporen zu individualisieren. Bei 
reifen Sporangien erscheinen sie scharf polyedrisch gegeneinander abgegrenzt 
(Abb. 14 D bei c). Der Austritt erfolgt durch Verquellen der Membrankuppe, 
die schon vorher verdickt erscheint. Die Schw/irmer sind yon normaler Gr6ge 
und normalem Bau. Oft w/ichst in die leere Sporangienhfilse ein Ersatz- 
sporangium hinein. 

Es wurde schon darauf 'hingewiesen, dat~ C. saxicola ihren Platz regel- 
m/it~ig mit Isactis plana teilt. Bald finden sich F/iden dieser Cyanophycee nur 
als ,Beimischung, bald fiberwiegt Isactis plana, und die F/iden yon C. saxicola 
erscheinen als Eindringlinge. Auch andere Al~en treten auf, so eine kleine 
Ectocarpus-artige Form, die vielleicht als Prostadium yon Ectocarpus confer- 
voides zu deuten ist und deren kriechende, mit noch unansehnlichen plurilo- 
kul/iren Sporangien besetzte F/id, en sich so zwischen die F/iden der Comp- 
sonema einzw/ingen, dat~ ich eine Zeitlang im Zweifel war, ob nicht die 
plurilokul/iren Sporangien dieser Art vorl/igen. 

['KNIGHT and PARKE (1931) geben Myrionema saxicola ffir die Insel Man 
an. Die durch zwei Abbildungen erl/iuterte Art zeigt i n  Fig. 29 mehrere, in 
einem Fall sogar wiederholt verzweigte Assimilatoren, so daft zum mindesten 
die in dieser Zeichnung dargestellte Form nicht zu Compsonema saxicola ge- 
h6rt. Km.] 

Compsonema microspongium (Batters) Kuck. nov. comb. 

Ectocarpus microspongium Batters, New or critical British Algae (1897) 
436, Holmes, Alg. rar. Nr. 286. 

Bildet kleine, gelbbraune, kompakte, halbkugelige oder polsterf6rmige, 
ca. 1 mm groge, scharenweise auf Ralfsia verrucosa wachsende Kissen. Basale 
Teile des Polsters mit Z~ipfchen und kurzen Stolonen in die Wirtspflanze ein- 
dringend. Aufrechte F/iden meist in halber H6he reich verzweigt, im unteren 
Teil oft sympodial, 9--15 ~t dick, meist yon gleicher oder na'hezu gleicher 
H6he, zu einer dichten Schicht vereinigt und im unteren etwas lockeren Teil 
oft mit abstehenden Rhizinen. Zellen ebenso bis 2a/2mal so lang wie breit. 
Haare seitlich an den aufrechten F/iden, meist sitzen& Plurilokul/ire Sporan- 
glen wie bei C. minutum. Unitokul~ire Sporangien unbekannt. 

Auf Ralfsia verrucosa in der litoralen Zone; mit plurilokulfiren Sporan- 
gien im Juni bis September, an der ex~glischen Kiiste bei Redding Point und 
Drake's Island (Plymouth) 1896 (G. BREBNER) und bei Hele 1903 (BATTERS), 
an der iris&en Westkfiste bei Clare Island 1910 (COTTON, KUCgUCK). 

Von dieser durch BREBNER bekannt gewordenen Phaeosporee lagen mir 
das im Britischen Museum aufbewahrte Originalmaterial yon Drake's Island 
(Plymouth, 8. August 1898) sowie die Nr. 286 der HoLMesschen Exsikkaten vor, 
die .die Bezeichnung tr/igt ,Plymouth, G. BR~BNER, September 1896, and Hele, 
1903". Ida selbst sammelte die Pflanze dann gemeinsam mit t terrn COTTON an 
der Westkfiste yon Irland bei Clare Island im Juni 1910. Das im August und 
September erbeutete Material tr/igt reichlida plurilokul/ire Sporangien, das 
yon mir erbeutete ist meist steril, nur ab und zu finden sich Sporangien, die 
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Abb. 15. Compsonema microspongium (Bart.) Kuck. 
A Vertikalschnitt durch ein Polster (Zeichnung war unvollst~indig). B Basalteil mit Z~pfchen 

und kurzen Stolonen. ~ A X 200; B X 400 
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in der Regel entleert sind. Die Pflanzen heben sich als sehr distinkte, flach 
gewSlbte Polster yon den Krusten der Ral[sia verrucosa ab. Stellenweise sitzen 
sie ziemlich dicht, so dab sie sich gegenseitig pressen. Von C. minutum unter- 
scheidet sich die vortiegende Art dutch ihr Vorkommen auf Ralfsia und die 
reichliche Verzweigung der aufrechten Triebe. Diese setzt oft erst in der obe- 
ten H/ilfte oder irn oberen Drittel des Polsters ein, wo die vornehmlich der 
Assimilation dienenden, mehr kurzzeltigen Endabsehnitte dann besonders 
dicht stehen, im Gegensatz zu den ein wenig lockerer stehenden mehr lang- 
zelligen und chromatophoren~irmeren tiefer gelegenen Abschnitten. Hier 
kommt es stellenweise auch zu einer ziemlich reichlichen Entwicklung schrfig 
oder fast horizontal abstehender Rhizinen, und es ist nicht zu leugnen, dab 
so ein stark an Petrospongium Berkeleyi erinnerndes Bild zustande kommt. 
Auch /iug erlich gleicht die Pflanze schon kleinen Individuen dieser Phaeo- 
sporee, worauf schon BATTERS unter gIeidazeitigem Hinvceis auf die ~hnlich- 
keit mit Microspongium hingewiesen hat. Offenbar liegt aber hier nur ein 
Parallelismus in der Organisation vor, der auf keine engere Zusammen- 
gehSrigkeit deutet, bei dem verwandtschaftlichen Ursprung dieser Arten aber 
nichts Auffallendes hat. Schon ihre gallertige Konsistenz unterscheidet Petro- 
spongium und Microspongium von unserer Art. Na'he der Basis stellt sich 
ein Teil der aufrechten Triebe als Seitensprosse einer Hauptachse dar, die ihr 
Wachstum, oft unter tonnenfbrmiger Verdickung ihrer Gllederzellen, friih- 
zeitig eingestellt hat. Bei noch sterilem Thallus, bei dem die Verzweigung der 
aufrechten Sprosse in der oberen H~lfte noch nicht um sich gegriffen hat, hebt 
sich der untere Tell mit seinen kurzen und in gleicher Hbhe endigenden 
Hauptachsen als dichte Schicht ab. In der weiteren Entwicklung geht diese 
Schichtung verloren und wird yon der oben besprochenen Anordnung abge- 
lbst (Abb. 15). Die Verzweigung der aufrechten Triebe wird auf diese Weise 
zum Tell zum Sympodium. Schwierigkeiten macht die Aufkl/irung des Ver- 
hfiltnisses zwischen C. microspongium und der sie tragenden Wirtspflanze. Bel 
konserviertem oder getrocknetem Material ist in der Regel nicht festzustellen, 
welche Zellen zu Compsonema, welche zu Ralfsia gehSren. Bei schwacher Ver- 
grgBerung heben sich die helleren Zellkomplexe des Compsonema wohl ab 
yon den dunkelbraun gef/irbten der Ralfsia und erscheinen als zapfenfSrmige 
Senker oder mehr'ausgebreitete eingesenkte Lager. Bei st/irkerer VergrSge- 
rung lieB sich nur an gfinstigen Stellen das Bild einigermaBen entziffern3). 
Offenbar. benutzt C. microspongium bei der Keimung solche Stell.en, wo ein 
5berst~indiges Nemathezium der Wirtspflanze sitzt oder auch vor kurzem ab- 
geworfen wurde und wo die Oberfl~che nicht glatt ist wie bei den sterilen 
Partien. Von dort dringen die Stolonen, die sich zusammenschliegen, z/ipfchen- 
artig ein, pressen die Ralfsia-Zellen zusammen und zerstgren sie hier und da 
in weiterer Ausdehnung, w~ihrend gleichzeitig nach auBen die aufrechten 
Triebe sich zum Kissen entwickeln. Stre&enweise ist jedenfalls ein horizon- 
tales Basallager vorhanden wie bei den vorhergehenden Arten. Es liegt bier 
also ein Fall von sekund/irem Endophytismus vor. 

Vom Chromatophor 1/it~t sich nach dem konservierten Material nur soviel 
mit einiger Sicherheit sagen, dab ,er nicht in Form von zahlreichen Platten 
ausgebildet ist. Wahrscheinlich ist nur eine Platte vorhanden, die aber beson- 
ders in den langgestreckten Zellen stark zers&litzt, oft fast bandf6rmig ist 

8) Es lag hier nur eine Skizze vor, die nicht zu erg~inzen war. Km. 
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und abgesprengte Stficke aufweist. Dag auch in den BasMzellen yon C. saxi- 
cola yon der Einzahl abgegangen wird, wurde dort bereits erw/ihnt. 

Die Pflanze yon Clare Island zeichnet s i r  durch eine sehr gleichm/iflige 
HShe der aufrechten Triebe aus. Bei der englischen Pflanze ist das Niveau, in 
dem die F/iden endi~en, viel weniger streng festgehalten. Sie gleicben darin 
mehr dem noch zu besprechenden C. maculans (Lebel) Kuck. Dagegen sind 
diese Pflanzen im Gegensatz zu den irischen kr/iftig fertilisiert; auch BATTERS 
erw/ihnt, dat; die plurilokul~iren Sporangien h~iufig sehr za'hlreich sind. Sie 
sind bei dieser Art besonders kr/iftig entwickelt, so daft oft 6--8 F/icher quer 
nebeneinander liegen. Im iibrigen entspre~en sie dem Typus. 

Die Haare sind, wie dies fiir die Gattung, yon dem mehr primltiven 
C. saxiola abgesehen, charakteristisch ist, seitlich und meistens ohne Stiel den 
aufrech~en F/iden an geheftet. Ihre Basis ist yon einer Manschette umgeben. 
Eine kapper~artige Struktur der Membran bei den aufrechten Fgden wurde 
nicht beobachtet. 

Compsonema maculans (Leb,el) Kuck. nov. comb. 

Ectocarpus maculans Lebel in herb.; [non Ect. (?) maculans Kuck., Be- 
merkungen II (1897) 376; non Ect. maculans Dangeard, Un Ect. nouv. du 
Croisic (I 934). Km.] 

Bildet wa'hrscheinlich auf felsigen Unterlagen kteine Polsterchen oder 
fl/ichenfSrmige Krusten. Stolonen wirr durcheinanderwachsend. Aufrechte 
F/iden verzweigt, 7--10 ~t dick, in ungleicher H6he endigend, zu einer dichten 
Schicht vereinigt. Rhizinen fehlend oder nur sehr sp/irlich entwickelt. Auger 
den plurilokulgren Sporangien auch spfirlich unilokul/ire Sporangien vor- 
handen, nahe der Basis ~der seitlich oder zuweilen terminal, sitzend oder 
gestielt angeheftet, eif6rmig. Sonst wie die vorige Art. 

Wahrscheinlich auf felsigen Unterlagen mit F~iden von Isactis plana 
zusammenwachsend. FranzSsische Kfiste (LEBEn). 

Im Herbarium ,K/;'TZIN6 liegen zwei kleine Aufsammlungen, die eine auf 
Papier, die andere auf 'Glimmer, die wohl yon LEBELS Hand die Bezeichnung 
,710. Ectocarpus maculans Lebel. Gall. LEBEL" tragen. Die Aufsammlung 
stellt kreisfSrmige Flecken yon oliv-gr/_inbrauner F~irbung dar, in der die 
Polsterchen unserer Pflanze als dunklere Massen sich abheben. Unsere Abb. 16 
zeigt, dat~ es sich um ein unzweifelhaftes Compsonema handelt, das ich unbe- 
denklich zu C. microspongium stellen wiirde, wenn es wie dieses auf Ralfsia 
wachsen wiirde. Doch fand ich bei mehrfacher Priifung des Materials keine 
Andeutung dieser Pflanzen, auch deutet die Ausbildung der Stolonen nicht auf 
einen solchen Wohnort. Auf eine felsige Unterlage l/lilt hingegen auch das 
Auftreten yon Isactisf~den zwischen den Pflanzen schliet~en. Sie wfirde sich 
in dieser Beziehung ganz an C. saxicola anschliegen, an die auch das Vorkom- 
men unilokulgrer Sporangien erinnert. Doch unterscheidet sie sich yon ihr 
scharf durch die h/iufiger,e Entw.ickIung der kr~iftigen Verzweigungen der auf- 
rechten Triebe. Da ffir alle vier Arten der Gattung ein weiteres Studium 
mSglichst an lebendem Material erwfinscht ist, ha re  ich es ffir praktischer, die 
LEBELsche Pflanze vorl/iufig als Art zu unterscheiden. 

Das Gewirr der Stolonen (Abb. 16 H) erinnert an die basale Ausbildung 
der F/iden yon Ectocarpus lucifugus (KucKucK, 1897, S 359). Hier und da 
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Abb. 16. Compsonema maculans (Lebel) Kuck. 
A Verzweigte aufreehte F~den mit plurilokul~ren Sporangien und Haaren, dazwischen Isactis- 
F~den. B Reifes plurilokul~res Sporangium. C Mehrfache Durchwachsung entleerter Spo- 
rangien. D Entleertes Sporangium yon einem vegetativen Faden durchwachsen. E Seitlich 
inserierte unilokul~re Sporangien; das Ende des aufrechten Fadens mit Membrankappen. 
F Unilokul~re Sporangien geh~uft nahe der Basis und terminal an einem aufrechten Faden. 
G Fadensttick mit Membrankappen. H Basalteil mit dichtem Stolonengewirr. --  A X 200; 

B--H X 4OO 

zeigt die Membran  auch Andeutungen  von tr ichterf6rmiger Schichtung, wie 
sie ffir C. minu tum beschrieben wurde (Abb. 16 E). Die Chromatovhoren,  
wenn auch bei dem getrockneten Mater ia l  nicht immer erkennbar ,  dfirften 
vom al lgemeinen Typus  nicht abw.eichen. Haave  fanden sich in typischer 
Ausbildung. Bei den plurilokul~iren Sporangien f~illt die h/iufige Durchwach- 
sung auf. Bald werden wiederhott ,  so in Abb. 16 C zum vierten Male, Ersatz- 
sporangien gebildet, bald tri t t  schli, et~lich ein vegetat iver  Faden an die Stelle 
des Ersatzsporangiums (Abb. 16 D). Von Wichtigkeit  ist d'as freilich nur  seltene 
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Vorkommen von unilokutfiren Sporangien, die sich an den gleichen Pflanzen 
mit den plurilokulfiren fanden, aber immer entleert waren. Sie finden sich 
tells nahe der Basis (Abb. 16 F), tells rficken sie am Faden hinauf o der er- 
scheinen sogar terminal (Abb. 16 E, F). Bald sind sie sessil, bald ein- oder 
mehrzellig gestielt. Ersatzsporangien oder Durchwachsung eines wegetativen 
Sprosses kommen wie bei den'plurilokul/iren Sporangien vor, 

Es empfiehlt sich, nochmals mit einigen Worten auf die Beziehungen der 
vier Arten zueinander zuriickzukommen. Ich h a r e  es, wie mehrfach angedeutet 
wurde, fiir nicht ausgeschlossen, dag eine bessere Kenntnis dazu ffihren wird, 
ihre Zahl zu beschr/inken, ja alle vier Arten zu einer zusammenzuziehen. Dag 
C. microspongium hierbei immer nur auf Ralfsia verrucosa, C. minutum und 
saxicola immer nur auf Felsen gefunden wurden und C. maculans wahrschein- 
lich ein Eelsbewohner ist, braucht kein Grund zur Trennung zu sein, da wir 
auch bei anderen Algen Beispi,ele eines solchen Wechsels yon Wohnorten 
haben, das allerbeste wohl bei Cylindrocarpus microscopicus, das auf Steinen 
gefunden wurde, bei Vorkommen auf Gracilaria compressa aber sein ganz.es 
vegetatives Gewebe in endop'hytische Stolonen aufl6st. Auch dem Merkmal, 
ob die aufrechten Triebe verzweigt oder unverzweigt sind, kommt keine allzu 
groge Wichtigkeit zu, da es sich hier um einen graduellen Untei:schied mehr 
oder weniger kr/iftiger vegetativer Entwicklung ~andeln kann. Wii" brauchen 
nur an die Erscheinung der Prosporie zu denken mit ihrer Fertilisierung 
unvollst~ndig entwickelter Stadien, um die Mgglichkeit often zu halten, dai~ 
C. minutum eine vegetativ reduzierte Form yon C. microspongium oder C. 
maculans ist. Auch klimatisch.e Einflfisse des geographischen Standorts kSnnen 
die Abweichungen zwischen den beiden Arten als sekund/ir erscheinen lassen. 
Die Verschiedenheit yon C. saxicola und den anderen Arten k~innte endlich 
darauf zurfi&geffihrt werden, dag die Pflanze ihre verschiedenen Sporangien- 
arten auf verschiedenen Individuen zu tragen pflegt und daft mit dieser 
Verschieden'heit auch gewisse Abwei?hungen im vegetativen Bau Hand in 
Hand gehen. 


