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(Mit 1 Abbildung im Text) 

Die Algenflora in dem Gebiet um List auf Sylt steht zwar an Artenzahl 
und Besiedelungsdichte weit hinter der Helgolands zurfick, nimmt aber den- 
noch eine bevorzugte Stellung in der Deutschen Bucht ein. Die Liste der hier 
gefundenen Arten ist grSt~er, als nach den wenigen Angaben in der Literatur 
zu erwarten war. REmBOLD (1892) bezeichnet Sylt im Vergleich zu Amrum und 
FShr als artenarm. In ROSF.NVmGE'S (1935) Zusammenstellung fiber die Ver- 
teilung der Rotalgen in den d/inischen Gew~issern werden ffir alas nSrdlich 
benachbarte Gebiet der Inseln RSm und Fan5 nur 10 Rotalgen angegeben, 
wobei noch hervorgehoben wird, dat~ dieser Bezirk gfinstigere Bedingungen ffir 
die Algenansiedlung bietet als andere Stellen des sfidlichen Teils der jfitl~indi- 
schen Kfiste. Derngegenfiber wurden bei List bisher 65 Arten aufgefunden, dar- 
vnter 20 Rotalgen. 

Als Grundlage ffir die folgende Darstellung dienten mir die durch die 
Verlegung der Bi01ogischen Anstalt Helgoland nach List auf Sylt seit dem 
Jahre 1946 yon dem technischen Assistenten Herrn P. H. SAHLINO gesammelten 
Algen sowie meine eigenen Beobachtungen seit Juni 1950. Das Laboratorium 
der Biologischen Anstalt liegt nahezu am Ostende des Ellenbogens, einer 
schrnalen Halbinsel, in die die Insel Sylt an ihrem nSrdlichen Ende nach Osten 
umbiegt (siehe A.bb.). Diese fast ganz yon Dfinen eingenommene Landzunge 
grenzt im Norden an das Lister Tier, das den Wasseraustausch der Watten 
zwischen dem Sylter und RSmer Festlandsdamm im Wechsel der Gezeiten 
vermittelt. Im Sfiden dehnt sich der KSnigshafen aus, eine Bucht des Watten- 
meeres. Beide Kfisten sind sandig, jedoch ist an einzelnen Stellen verh~iltnis- 
m~il~ig festliegendes GerSll abgelagert und damit die Vorausse~ung fiir die 
Ansiedlung von Algen gegeben. Die unterschiedlichen Standortbedingungen 
auf der See- und Wattenmeerseite .steigern vaturgem~it~ die Mannigfaltigkeit 
der Algenvegetation. 

Gtinstige Bedingungen ffir den Algenanwuchs bieten die in dem Gebiet 
vorhandenen kfinstlichen Bauten: die Buhnen am Nordstrand, die Anlege- 
briicke bei der Station sowie Reste ehemaliger LSschbriicken, eine grot~e Buhne 
;.m Sfiden yon List, die Brfickenpf~ihle im Lister Hafen, eine auf die Reede aus- 
laufende Ablaufbahn sowie Uferbefestigungen nSrdlich des Hafens. Auch die 
Miesmuschelb/inke im KSnigshafen sind dicht yon Algen bewachsen. Im fibrigen 
aber ist der Untergrund im Gebiet um List beweglich und grot~enteils st~irkeren 
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Verlagerungen durch das str6mende Wasser ausgese~t. Daher werden ge- 
schlossene Algenformationen wie auf dem Helgol~inder Felswatt im allge- 
meinen nicht angetroffen. 
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Von den hydrographischen Bedingungen st/inde der Salzgehalt des Meer- 
wassers mit Werten zwischen 30 und 32 %o der Entfaltung einer reichhalti- 
geren Algenflora nicht entgegen. Auch die sommerlichen Temperaturen, die 
ausnahmsweise einmal 21 o C erreidaen k6nnen, stellen keinen begrenzenden 
Faktor dar. Dagegen k6nnten die tiefen Temperaturen im Winter bis zu 

1,6 o C - -  t~igliche Temperaturmessungen werden bei Hochwasser an der 
Anlegebriicke seit April 1948 durchgeffihrt - -  das Vorkommen mancher Arten 
ausschliegen. W~ihrend solcher K~ilteperioden fallen weite Gebiete des wat ts  
trocken und sind den niedrigen Lufttemperaturen ausgese~t. Dazu kommt eine 
starke Eisbildung; die dutch die Gezeitenstr6mung bewegten Eismassen k6nnen 
stellenweise rein mechanisch den Algenbewuchs vernichten. 

Durch die 6rtlichen Gegebenheiten bedingt, geh6ren die meisten der bei 
I,ist gefundenen Algen der litoralen Zone an, dem Gezeitengfirtel zwischen der 
mittleren Tiden-Hoch- und Tiden-Niedrigwasserlinie, einige Arten bevor- 
.zugen die Zone dicht unter der Tiden-Niedrigwassergrenze. Zur Ausbildung 
eines supralitoralen Bereichs kornmt es bei dem fiberall flachen Strande nidat, 



Bd. IV. H. i: Kornmann, Die Algenvegetation yon List auf Sylt 57 

wenn man nicht die an einzelnen Stellen anzutreffende Uaucheria- und Cyano- 
phyceen-Formation .dazu rechnen will. Auch in der sublitoralen Zone fehlt im 
allgemeinen der geeignete Untergrund ffir die Ansieddung i~hrer typischen 
Vertreter. Die Vegetation auf den Austernb~inken in 3m4 m Tiefe weist nach 
den bisher untersuchten Dretschproben keine Arten auf, die in tier Gezeiten- 
zone fehlen. 

Die Kiiste l~ings der Westseite der Insel Sylt und der Nordseite des Ellen- 
bogens ist ein flacher Sandstrand. Schon in geringer Entfernung landeinw~irts 
erheben sich die Diinen; bei Sturmfluten sind sie dem Angriff der Brandung 
ausgese~t. Durch Buhnenbauten wirkt man dem fortschreitenden Landverlust 
und einer Riickvertegung der Kfiste entgegen. Eiserne Spundbohlenw~inde im 
Abstand yon 100 m unterteilen auch die Nordkfiste des ElIenbogens in einzelne 
Kammern. In diesen finden sich stellenweise Ger611ablagerungen in einem 
schmalen Streifen um die Tiden-Niedrigwassergrenze, auf denen sich im 
Sommer ein dichter Algenteppich entwickelt. Hier siedeln sich Enteromorpha 
compressa (L.) Grey., E. lingulata J. G. Ag. und E. Iinza (L.) J. G. Ag., Ulva 
lactuca L. und me'hrere Cladophora-Arten an; Ceramium rubrum (Huds.) Ag., 
Polysiphonia nigrescens (Engl. Bot.) Grey. und zeitweilig auch P. atrorubescens 
(Dillw.) Grey. kommen reichlich vor. Dazwischen finder sich Scytosiphon lomen- 
taria (Lyngb.) J. G. Ag., oftmals mit mancherlei Epiphyten bese~t. Chorda 
/ilum (L.) Stackh. w~ichst dicht unter der Niedrigwassergrenze, so dab ihre 
F~den .bei tiefem Wasserstand wie eine Decke an der Wasseroberfl~iche fluten. 
Auf Steinen und als Epiphyten sowie an den Buhnenk6pfen finden sich Ecto- 
carpus-Arten ein: E. siliculosus (Dillw.) Lyngb., E. confervo~des (Roth) Le Jol. 
und E. granulosus (Engl. Bot.) Ag. werden angetroffen, 

Die Spundw~inde selbst sind nur auf ihrer Ostseite bis an die Strandlinie 
dicht mit Algen bewachsen. Auf der Westseite beginnt der Bewuchs erst weiter 
draugen, weil die Brandungswogen vielfach Sand und kleine Steine mitffihren 
und dadurch den jungen Anwuchs abscheuern. Lediglich kleine Fadenalgen 
wie Bangia [uscopurpurea (Dillw.) Lyngb. und Urospora penicilliformis (Roth) 
Aresch~ hatten sich im Dezember 1950 nach einer l~ingeren, ffir eine ungest6rte 
Entwicklung gfinstigen Wetterperiode entwickelt. Die Ostsei.te der Spundw~inde 
tr{igt eine geschlossene Besiedlung yon Balanus balanoides, der yon der NW- 
Linie his etwa 1 m unter die Tiden-HW-Linie reicht. Die Balanus-Zone ist 
nahezu in ihrer ganzen H6he mit Fucus platycarpus Thur. bedeckt. Fucus 
vesiculosus L., den man in i hrer unteren H{ilfte erwarten sollte, fehlt. Uber 
dem Fucus zieht sich ein Band yon Enteromorpha minima Kfi~. hin, dar/iber 
siedeln sich f~idige Algen wie Bangia [uscopurpurea (Dillw.) Lyngb., Ulothrix 
impLexa Kfi~. und U. [lacca (Dillw.) Thur. sowie Urospora penicilli[ormis 
(Roth) Aresch. an. Porphyra umbilicalis (L.) Kfi~. fehlt nicht, sie streut sich in 
den Fucus- und den Enteromorpha minima-Bestand ein. Auf einer alten Stein- 
buhne in der N~ihe des Lister Westfeuers fanden sich an einer Stelle, die st,ir- 
kerem Wellenschlag ausgese~t ist, Nemalion multi[idum. (Web. et Mohr) J. Ag. 
und Polysiphoniaurceolata (Dillw.) Grey. gerade an der Niedrigwassergrenze. 
Beide Algen wurden auch an Buhnen und Findlingsbl6cken vor dem Roten 
Kliff bei Kampen festgestellt. 

Diese ergiebigen Algenpl~i~e am Nordstrand sind leider gelegentlichen 
Veriinderungen unterworfen. Bei anhaltend ablandigem Wind kann der in 
unmittelbarer N~ihe am Vorstrand liegende Sand in solchen Mengen verweht 
werden, dag er die nur schmalen Ger611~tellen und Teile der Buhnen fiber- 
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schiittet. Wenn dann nach einiger Zeit Brandung und Str6mung den Sand 
wieder weggefiihrt haben, so wird zwar das Ger/511 schnell wieder yon rasch 
wachsenden Algen besiedelt, die Fucus-Vegetation an den Spundw/inden aber 
kann sich erst nach I/ingerer Zeit ungest6rter Entwicklung wieder einstellen. 

Ganz andere und recht eigenartige Vegetationsverh~iltnisse bieten sich auf 
dem Watt zwischen der Ellenbogen-Halbinsel und dem K6nigshafen-Priel. 
Auf den groflen, bei Niedrigwasser trocken fallenden, schwach geneigten Sand- 
fl/ichen ~-adet man in ganz lockerer Verteilung einzelne Algenb/ischel. Sie sind 
an Steinen, lebenden Herz- oder Miesmuscheln oder auch an Muschelschalen 
angeheftet. Vielfach besteht der Anker aus Schalenresten und Steinen, die 
durch Byssusf~iden miteinander verklumpt sind. Auf diesem ,Substrat" k~innen 
mehrere Algenarten zugleich Furl gefagt haben. Oftmals steckt der Anker 
mehrere Zentimeter tief im Sand. Nach stSxkerem Wellengang finder man die 
Algenbiischel saint ihrer Unterlage zahlreich im Spiilsaum ausgeworfen, die 
Algen werden also saint i'hrem Substrat leicht verfrachtet. Es kommen im all- 
gemeinen 1--3 Algenbiischel auf 1 m S, stellenweise mehr oder weniger. Fol- 
gende Arten trifft man in der geschilderten Weise auf dem Watt wachsend an: 
Gracilaria confervoides (L.) Grey., Dumontia incrassata (Miill.) Lamour., 
t'olysiphonia nigrescens (Engl. Bot.) Grey., P. elongata (Huds.) Harv. und 
P. atrorubescens (Dillw.) Grey., Ceramium rubrum (Huds.) Ag., Scytosiphon 
16mentaria (Lyngb.) J. G. Ag., Chaetomorpha aerea (Dillw.) Kii~. und Entero- 
morpha compressa (L.) Grey. Im Juli bis September ist GraciIaria reichlich mit 
dem zierlichen Callithamnion corymbosum (Eng. Bot.) Lyngb. besegt. 

An zwei Stellen ist der Untergrund in st/irkerem Mage steinig, und die 
dort gerade aufwachsenden Muschelb~inke zeigen an, dat~ stS.rkere Umlage- 
rungen nicht st~ttfinden. Hier breitet sich Chondrus crispus (L.) Stackh. neben 
den bereits genannten Algen aus, yon denen Dumontia, Scytosiphon und Chae- 
tomorpha diesen Standort deutlich bevorzugen. Die Steine sind vielfach be- 
wachsen mit Ralfsia verrucosa Aresch., die oft yon lsactis plana (Harv.) Thur. 
und Chantransia-Arten iiberzogen ist. 

Uber den in Lebensgemeinschaft mit der Miesmuschel in einzelnen Bii- 
scheln auf dem Watt und in dichten Best/inden auf den Muschelb/inken im 
Kfnigshafen iiberall anzutreffenden Fucus mytili Nienbg. hat NIENBURC, (1927, 
1932) berichtet. Er bildet nur selten Luftblasen aus und fruktifiziert unregel- 
rn~igig; die Konzeptakel enthalten nur Oogonien, die keine reifen Eier ent- 
lassen. Auf diesem Fucus trifft man vom Friihjahr bis zum Herbst stets 
Elachista fucicola (Vell.) Aresch. an, die ihrerseits h/iufig Ectochaete U.)ittrockii 
(Witle) Kylin tr/ig-t. Chaetomorpha linum (Miill.) Kii~. ist eine typische Wat- 
tenmeeralge, die zu dichten, verworrenen Fadenkn~iueln zusammengedreht im 
Watt treibt und dort auf den Muschelb/inken h/ingen bleibt. Nach Stiirmen 
finder man sie oft in meterlangen Str/ingen im Spiilsaum am Strande. 

Der Bewuchs auf den Pf/ihlen der Landungsbriicke weist keine Besonder- 
heiten auf. Sie sind der Standort fiir PylaieUa litoralis (L.) Kjellm., Entero- 
morpha-Arten und griine Fadenalgen. Porphyra umbilicalis (L.) Kiig. tritt 
hier zuweilen in dichten Best/inden auf. 

Fucus vesiculosus L. findet sich an den W/inden des Lister Hafens und 
an gemauerten Uferbefestigungen, aut~erdem auf\einer Ablaufbahn, die auf 
die Reede fiihrt. Auf dieser schwach geneigten Betonfl/iche wurden neben 
vielen der bereits genannten Arten auch Monostroma GreviUei (Thur.) Wittr., 
PhyUitis fascia (Miill.) K/lB., Punctaria latifolia Grey. und Myriotrichia cla- 
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vaeformis Harv., le~tere als Epiphyt auf Scytosiphon, festgestellt. Im obersten 
Litoral trifft man Capsosiphon fulvescens (C. Ag.) Setch. und Gard. zwischen 
Enteromorpha minima an. 

Im sublitoralen Bereich tritt Bryopsis hypnoides Lamour. regelm~i~ig in 
den Frfihjahrsmonaten an den Pf~ihlen der Anlegebr/icken im-Hafen auf. 
Nicht h/iufig finder sich Laminaria saccharina (L.) Lamour. zu beiden Seiten 
der Ablaufbahn. 

Die folgende Aufstellung bringt eine Erg/inzung zu den bisher im Text 
aufgeffihrten Arten. Die Liste ist damit nicht votlst~ndig, einzelne Funde 
bedfirfen noch einer eingehenderen Untersuchung auf ihre Artzugeh6rigkeit. 

G r f i n a l g e n :  
Enteromorpha intestinalis (L.) Link 

An verschiedenen Stellen der Insel, besonders in Gr/iben im Marsch- 
land bei List. 

Enteromorpha torta (Mert.) Reinb. 
Besiedelt gern die Abbruchkanten an exponierten Stellen der Wat- 
tenmeerkfiste. H/iufig in einer schlickigen Lagune. 

P, ercursaria percursa (Ag.) Rosenv. 
Mit anderen f/~digen Gr/inalgen zusammengesponnen auf etwas 
schlickhaltigen Wattfl/ichen. Teilt den Standort mit Enteromorpha 
torta. 

Cladophora Hutchinsiae (Dillw.) Kfi~. 
Cladophora flexuosa (Griff.) Harv. 
Cladophora sericea (Huds.) K/i~. ? 

Alle nicht h~iufig am Nordstrand. 
Cladophora lanosa (Roth) K/i~. 

An alten Buhnenpf~i'hlen der Westk/iste. 
Cladophora fracta (F1. Dan.) Kfi~., f. marina Hauck. 

Regelm~it~ig in den Aquarienbecken. 
Prasinocladus lubricus Kuck. 

In grot~en Mengen in den Aquarien. 

B r a u n a . l g e n :  
Mikrosyphar porphyrae Kuck. 

Selten auf Porphyra umbilicalis. 
Myrionema strangulans Grey. 

H~iufig auf Enteromorpha-Arten. 
Chordaria llagelliformis (M/ill.) Ag. 

Nur einmal im Gebiet festgewadisen gefunden. 

I ~ 6 t a l g e n :  
Erythrotrichia carnea (Dillw.) J. Ag. 

Epiphytisch auf Rhodophy'cee n. 
Goniotrichum elegans (Chauv.) Le Jol. 

Wie vorige, aber viel seltener. 
Polysiphonia violacea (Roth) Grey. 

Nur zweimal auf ihrern Substrat festgewachsen und einmal treibend 
gefunden. 

Lithothamnion spec. 
Auf Steinen und lebenden Miesmuscheln sublitoral bei der Anlege- 
br/icke am Ellenbogen. 
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Ein Vergleich mit friiheren Beobachtungen ltit~t erkennen, dat~ sich die 
Algenflora yon List in den lenten Jahrzehnten ziemlich stark vertindert hat. 
Bis 1934 besiedelte das grot~e Seegras (Zostera marina L.) den K6nigshafen 
in ausgedehnten Best~inden (vgl. NIENBURO, 1927 und WOHLENBERO 1935). 
Bltitter und Rhizome gaben manchen Algen Ansa~m6glichkeit. Die heute 
nahezu verschwundene Polysiphonia violacea war nach KucKucx's Exkur- 
sions-Tagebiichern aus den Jahren 1896 und 1898 h~ufig im KSnigs'hafen an 
Seegras zu finden, NI~.NBURG (1927) gibt sie ebenf~lls ftir die Seegraswiesen 
an, und WOHLENB~.RG (1937) erwtihnt ihr Vorkommen atff Chorda ~lum. Von 
KUCKUCK wurden im K6nigshafen noch gefunden: Leathesia difformis (L.) 
Aresda., Castagnea virescens (Carm.) Thur., Dict.yosiphon foeniculaceus 
(Huds.) Grey., Sphacelaria cirrhosa (Roth)Ag. vat. aegagropila Griff. (auch 
yon RF.INBOLD, 1892, angegeben) und Rhodomela subfusca (Woodw.) Ag. 
Melobesia wurde yon MAGNUS (1872), KUCKUCK und NIF.NBURO (1927) auf 
Zosterablttttern gefunden. 

Uber das Auftreten yon Dictyota dichotoma berichtet HAOM~.IER (1941). 
Die Alge kam auf der Ellenbogenbank seit der Einfuhr der ersten holltin- 
dischen Saataustern im Jahre 1925 vor. 1932 trat sie in grSt~erer Menge auf, 
so daI~ sie als Charakterart fiir die Austernbank bezv.ichnet wurde. Ein noch 
seltenerer un,d eigenartiger Gast des Wattenmeeres ist Codium tomentosum 
(Huds.) Stackh., yon dem 1932 zwei kleine Pfltinzchen auf lebenden Austern 
gefunden wurden. 

Dieser Gruppe yon Algen, die verschwunden sind oder die nur vorfiber- 
gehend auftraten, steht die viel grSt~ere der Arten gegeniiber, die friiher nicht 
ffir Sylt angegeben wurden. Sollten sie damals gefehlt haben? Es ist - -  zu- 
mindest fiir einen Teil der Arten - -  l"echt unwahrscheinlich. Wenn auch durch 
Kunstbauten f/ir einen Tell des jest  vorhandenen Bestandes erst die Anwuchs- 
m6glichkeit geschaffen wurde, so liegt doch die Annahme nahe, dat~ die san- 
digen Wattfl~ichen im Siiden der Ellenbogen-Halbinsel seit langer Zeit die 
aufgelockerte Algenvegetation tragen, wie wir sie auch heute antreff~n. 
KUCKUCK ist auf seinen Exkursionen yon List nut bis an den Priel gelangt, 
und auch REINBOLD hat die Wattfltichen nSrdlich des Priels offenbar nicht 
untersucht. Die heutige Algenvegetation dieses Gebiets enthtitt im wesentlichen 
die gleichen Arten, die yon REINBOLD (1892) und nach KUCKUCK'S Exkursions- 
Tagebiichern bei Amrum und F6hr vorgefunden wurden. 

Eine reichhaltige Ergtinzung der lokalen Flora bietet der Algenbewuchs 
an treibenden Gegensttinden und die nach anhaltenden St/irmen aus nSrdlicher 
Richtung oftmals in grSt~eren Mengen am Strande angetriebenen Algen. Sie 
stammen --  wenigstens zum Teil - -  wahrscheinlich yon den Kfisten Englahds 
und Schottlands. ROSEYVINGE" (1906) gab eine Zusammenstellung yon 48 an 
der dtinischen Westkiiste angetriebenen Algenarten, meist Epiphyten an 
Ascophyllum nodosum oder an den Bechern yon Himanthalia lorea. 30 der 
yon ihm ltings der Kiiste yon Fan5 bis Skagen gefundenen Arten wurden auch 
in Sylt angetrieben, wtihrend 18 Arten bei uns noch nicht festgestellt wurden. 
Dartiber hinaus aber enth~ilt unsere Sammlung weitere 28 einwandfrei be- 
stimmbare Arten, darunter die im Herbst htiufigen Ectocarpus velutinus und 
Elachista scutulata und als seltenere Vertreter Leathesia difformis un&Coral- 
lina squamata. In sehr vielen F~illen erlaubt das wenige Material keine genaue 
Artbestimmung, besonders, wenn die Fortpflanzungsorgane fehlen. 
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Zuweilen finder man grft~ere Mengen yon Laminaria hyperborea und 
L. saccharina zusammen mit Desmarestia aculeata und Delesseria sanguinea 
am Weststrand und an der Nordspi~e der Insel, ohne dat~ gleichzeitig Asco, 
phyllum und Himanthalia antreiben. Die v611ig frischen Laminarien zeichnen 
sich durch ein hochgew61btes Kn/iuel dfinner, reichverzweigter Haftkrallen aus, 
w/ihrend die Laminarien yon Helgoland viel derbere und mehr fl/ichig aus- 
gebreitete Hafter haben. Aus ihrem Auftreten ohne die gut schwimmf/ihigen 
Fucaceen ist zu schliet~en, dat~ sie nicht yon entfernten Kiisten stammen; nach 
der Form ihrer Haftkrallen d/irften sie wohl auf. hartem Gestein gewachsen 
sein. Es w/ire nicht ausgesc~'lossen, dat~ westlich der Insel Mor/inenmaterial 
des abgetragenen Geestkernes liegt, auf dem sie vorkommen kfnnten. 
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