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ABSTRACT: The disentanglement of the BotryteHa(Sorocarpus)-complex (Ectocarpaceae, Phaeo- 
phyta). Sorocarpus Pringsh. is a later synonym for Botrytella Bory. Four species of the genus are 
known from northern European coasts. Three of them are found at Helgoland (North Sea), type 
locahty of both Botrytella uvaeformis (Pringsh.) and B. reinboldii (Reinke). A third species, most 
frequently seen, still remains unnamed. Plants of similar habit, however, have been described from 
Japan. The type species for the genus, Botrytella micromora Bory, was originally published as 
~ctocarpus siliculosus ~. uvaeformis by Lyngbye. A sample from Danish waters proved to be 
identical with it. In a previous paper (Kornmann & Sahhng, 1984), the life history of two species was 
studied and the investigation is now extended to include the other two, demonstrating the confor- 
mity of the four species with the genus characters as to morphological and developmental features. 

HISTORISCHE OBERSICI-iT 

Die Irrfahrt e iner  se l tenen  Alge  durch die Literatur b e g a n n  1819: Lyngbye  beschr ieb  
sie als Variet~t von Ectocarpus siliculosus. Kennze ichnendes  Merkmal  d ieser  ~. uvaefor- 
ntis waren  die  t raubenf6rmigen,  kuge l igen  Fruchtk6rper  an den  Sei ten u n d  Enden  der  
Astchen. Lyngbye  gab  se iner  Beschre ibung  die in Abb i ldung  1 A w i e d e r g e g e b e n e  
Zeichnung bei. Drei  Jahre  sp~iter fand Bory (1822, p. 425) es kaum verst~ndhch,  
"comment  un observa teur  aussi  exact  que Lyngbye a pu r ega rde r  l ' esp~ce qui  lui sert de 
type comme une s imple vari6t6 de Fun de ses Ectocarpes".  Er benann te  sie Botrytella 
micromora. Damit  hat te  eine Alge  ihren legi t imen N a m e n  erhalten;  sie w u r d e  aber  
wede r  als Botrytella noch als die von Lyngbye  beschr i ebene  Form von Ectocarpus in die 
sys temat ischen Werke  von C. A. Agardh,  J. G. Aga rdh  und  Kfitzing aufgenommen.  
Vermutl ich erschien den  Autoren  der  e inmal ige  Fund  e iner  so ungew6hn l i chen  Form zu 
unsicher. 

1862 fand Pringsheim (1863) bei Helgoland eine ectocarpusartige PAge, deren 

plurilokul~ire Sporangien wie bei der yon Lyngbye beschriebenen Form zu Sori vereinigt 

waren. Offensichtlich ohne Kenntnis yon Borys Priorit~t schuf er fiir sie die Gattung 

Sorocarpus. Das Epithet uvaeformis war keine gliickliche Wahl, denn Pringsheim heI] die 
Frage einer m6glichen Identit~it seines Sorocarpus uvaeformis mit der Variet~t yon 

Lyngbye offen. Leider vermitteln seine Beschreibung und die Detailzeichnungen keine 

genauere Vorstellung von dem Habitus dieser Alge. 

Lange Zeit erschienen die wenigen Funde der im Nordatlantik verbreiteten Gattung 

in der Literatur als Sorocarpus uvaeformis Pringsh. oder - wenn identisch mit Lyngbyes 
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~. uvaeformis a n g e s e h e n  - als  $orocarpus uvaeformis (Lyngbye)  P r i n g s h .  V o n  Si lva  

(1950) z u r  K o n s e r v i e r u n g  g e g e n  Botrytefla v o r g e s c h l a g e n ,  f a n d  d e r  N a m e  Sorocarpus 
micromorus (Bory) S i lva  a l l g e m e i n  E i n g a n g  i n d i e  L i t e r a t u r  u n d  w u r d e  n o c h  v o n  S o u t h  & 

T i t t l ey  (1986) v e r w e n d e t .  In u n s e r e r  f r i i h e r e n  S t u d i e  f iber  d ie  b e i  H e l g o l a n d  v o r k o m m e n -  
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Abb. 1. A Ectocarpus siliculosus ~. uvaeformis. Original Lyngbye, 1819. B Botrytefla micromora. 
Kultiviert aus einer von Dr. Pedersen im Mai I972 bei Hirsholmen gesammel ten  Pflanze. C 
Botrytefla uvaeformis. Teil eines etwa 65 m m  langen Einzelfadens aus einer Kultur. MaBstrecke: B, 

C =  l m m  
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den A.rten der Gattung (Kommann & Sahling, 1984) wurde die in den Abbi ldungen 5-7 
dargestellte seltene Art richtig als Sorocarpus uvaeformis Pringsh. erkannt, aber noch 
ohne Kenntnis der jetzt geld~rten Zusammenh~inge als Sorocarpus micromorus (Bory) 
Silva bezeichnet. 

Seit 1971 erscheint vereinzelt die Bezeichnnng Botrytetta micromora Bory, wie sie im 
Index Nominum Genericorum registriert ist (Farr et. al., 1979). Dieser nomenklatorischen 
Berichtigung feb_ire jedoch die taxonomische Basis. Zur Identifizierung yon Botrflella 
micromora ffihrte erst die uns freundiichst von Herrn Dr. Pedersen fiberlassene Kultur 
einer 1972 bei Hirsholmen im n6rdlichen Kattegat gesammelten Alge (Pedersen, 1974). 
Es ist zwar kein Pr~iparat des Ausgangsmaterials vorhanden, doch zeigen die in den 
Kulturen erzielten Pflanzen durchaus die Merkmale von Lyngbyes [3. uvaeforrnis. Die 
Abbfldung 1 B kann den Typus ffir Botrytefla rnicromora Bory vertreten, so lange keine 
Illustrationen entsprechenden Naturmaterials bekannt  sind. In Abbildung 1 C ist zum 
Vergleich ein Faden aus einer Kultur von Botrytella uvaeformis (Pringsh.)dargestellt; die 
beiden Arten unterscheiden sich besonders dutch die Gr6Be und Form ihrer Sporangien- 
sori. 

Problematisch bleibt weiterhin die Spezifit~it der Botrytella-A_rt, die in unserer 
frfiheren Studie unbenannt blieb (Kornmann & Sahling, 1984, Abb. 1-2). Sie ist auch an 
der niederl~ndischen Kfiste gefunden worden; Stegenga & Mol (1983) bilden sie unter 
der Bezeichnung Sorocarpus micromorus (Bory) Silva ab (Pt. 24, Figs 1-2). Ihre charakte- 
ristischen Merkmale sind die fiberwiegend einseitige Verzweigung und die ebenfalls 
einseitig gereihten Sporangiensori. Es ist nicht vorstellbar, dab diese Alge Lyngbye oder 
Pringsheim als Typusmaterial vorgelegen hat. Wir stehen daher auch heute noch zu 
unserer 1984 vertretenen Ansicht, da~ sie mit einer aus japanischen Gew~ssern beschrie- 
benen Art identisch sein k6nnte und lassen sie weiter uhbenannt. 

SchheBhch ist Helgoland typischer Fundort yon Ectocarpus reinboldii Reinke, den 
wir jetzt der Gattung Botrytefla zuffihren, Diese Art ist dutch die Merkmale ihrer 
Sporangien eindeutig gekennzeichnet. Dreimal hat sie ihren Namen gewechselt,  bevor 
sie in der Gattung Botrytefla ihren Platz gefunden hat. 

KULTURVERSUCHE 

M e t h o d e  

Die vier Botrflella-Arten entwickelten sich gut bei einer Raumtemperatur von 
14-15 ~ und 14stfindiger Beleuchtung. Diese Kulturbedingungen dfirfen als optimal 
anzusehen sein; die ThaUi k6nnen in 5-6 Wochen etwa 10 cm lang  werden. Eine weiBe 
Leuchtstoffr6hre in 25 cm H6he ergab Beleuchtungsst~rken zwischen 800 und 1800 Lux 
am Platz der Kulturschalen; diese Unterschiede batten keinen erkennbaren EinfluI3 auf 
das Wachstum der Algen. Im allgemeinen wurde N~ihrl6sung nach Provasoh mit 25 cm 3 
Erdabkochung pro Liter verwendet, doch erwies sich Erdschreiberl6sung als ebenso 
geeignet. 

A l l g e m e i n e  B e o b a c h t u n g e n  

In der vorliegenden Studie wird im wesentlichen fiber die Entwicldungsgeschichte 
der beiden in unserer fAiheren Arbeit (I984) noch nicht untersuchten Arten berichtet: 
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Botrytella micromora Bory und  Botrytella reinboldii (Reinke). Zun/ichst aber  seien einige 
a l lgemeine Beobachtungen mitgeteilt. 

Die in den Kulturen erzielten Pflanzen glei'chen nicht v611ig dem Naturrnaterial.  Ihre 
Wuchsform ist im a l lgemeinen lockerer, die Haarentwicklung ist fippiger, und  bei 
Botrytella spec. wiederholt  sich die ausgepr~igte einseitige Verzweigung nicht.  Auch ist 
die Form der Sporangien deutlich verschieden: sie sind in den Kulturen l~inger als in dem 
Naturmaterial .  U-berdies sind die Sori lockerer, und  die walzl ichen Sori von B. reinboldii 
k 6 n n e n  in ~ilteren Kulturen t rauben-  oder hahnenkammfSrmig  auswachsen.  Solche 
aufgelockerten Sporangien hat auch schon Pedersen (1977) abgebfldet. 

W e n n  es auch das eigentliche Ziel der Kulturversuche ist, lange u n d  m6glichst 
na turget reue  P~den zu erhalten, so daft doch der basale Teil des Thallus - die prim~re 
Phase der Entwicklung - nicht f b e r s e h e n  werden.  Von der unterschiedl ichen Ausbil-  
dung  des prostraten Systems h~ngt wei tgehend  die Ents tehung des f~digen Thallus ab. 
In der Natur e rheben  sich die Fadenbfischel  sicherhch auf einer Basalscheibe (Rosen- 
vinge & Lund, 1941). In den Kulturen besteht  das prostrate System im a l lgemeinen  aus 
locker verzweigten F~den, n u t  bei Botrytella reinboldii wurde in wen igen  P~illen eine 
scheibenf6rmige Basis beobachtet  (Abb. 2). Das Lager aus g e w u n d e n e n  u n d  verzweig- 
ten F~den war manchmal  nicht v611ig geschlossen (Abb. 2 C, D), ganz set ten ffigten sie 
sich auf dem Schalenboden zu dichten Scheiben zusammen (Abb. 2 A, B}. Auf solchen 
etwa zwei Wochen alten Basalscheiben en t s t anden  zuerst d~nnf~dige Haare  und  dann  
unmit te lbar  die haar t ragenden  aufrechten P~iden. 

Bei Botrytella micromora k6nnen  die aufrechten F~den unmit te lbar  e inem wenigzel-  
hgen  System entspr ingen (Abb. 3), wie dies bei B. uvaeformis die Regel ist (Kornmann & 
Sahhng, 1984, Abb. 5). Im a l lgemeinen entwickelt  sich aber  wie bei d e n / i b r i g e n  Arten 
zun~chst ein prostrates System aus locker verzweigten  l=~den, an denen auch  nach vier 
und  mehr Wochen keine aufrechten P~den entstehen.  Diese Thalli k 6 n n e n  polsterartig 
werden  oder sich am Boden ausbreiten,  wobei sich die Zellen in den f iberst~ndigen 
Kulturen knotig verdicken. Erst nach dem Umsetzen in frische N~hrl6sung entsprossen 
dem prostraten System nach einigen Tagen  zahlreiche aufrechte P~iden. Trotz vieler 
Versuche war es nicht m6ghch, die prim~re Phase des Entwicklungsablaufs  experimen-  
tell so zu beeinflussen,  dab unmit te lbar  aufrechte P~den oder Basalscheiben gebildet  
werden.  Auch unter  gleichartigen Bed ingungen  verhiel ten sich die e inze lnen  Kulturen 
verschieden, doch konnte  aus den vielen untersuchten  Proben stets wieder eine fertile 
Generat ion erhal ten werden.  

Ganz al lgemein reagieren die Kulturen schnell  auf e inen  Wechsel der N~ihrl6sung. 
So k6nnen  zum Beispiel junge  unverzweigte  P~iden nach dem Umsetzen schon nach 
wen igen  Tagen  fertil werden,  w~ihrend sie in der ursprfinglichen Kultur vegetativ 
weiterwachsen.  Um lange Pflanzen zu erhalten, sollten daher  nur  wenige kle ine  Thalh in 
reichhch Flfissigkeit kultiviert werden. 

SchheBlich soil noch darauf h ingewiesen  werden, dab Botrytefla bei Helgoland  nur  
von Mfirz bis Juni  mit einer oder vielleicht zwei Genera t ionen  vorkommt. Im Laborato- 
rium kann  das prostrate System jederzeit  durch den  Wechsel der N~ihrl6sung bei 

Abb. 2. Botrytella reinboldii, A, A' und B, B' Die aufrechten P~iden erheben sich auf geschlossenen 
Basalscheiben. C. D Die Basalscheiben sind nicht vSlhg geschlossen. Die vier Pflanzen sind etwa 16 

Tage alt. MaBstrecken: A, B = 50 ~tm; C = 100 am; D = 500 ~tm 
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gleichbleibender Temperatur zur Padenbildung angeregt werden, was im natfirhchen 
Milieu nur unter den gegebenen hydrographischen Bedingungen erfolgt. 

BotryteIla micromora Bory 

Die uns yon Herrn Dr. Pedersen freundlichst fiberlassene Kultur stammt aus einer 
1972 bei Hirsholmen, n6rdiiches Kattegat, gesammelten Probe (Pedersen, 1974). Nicht 
immer erfolgt die Entwicklung der Abbildung 3 entsprechend, indem die aufrechten 
P~iden unmittelbar einer wenigzelligen prostraten Basis entsprossen. H~ufig wird 
zun~ichst ein dichteres Lager aus verzweigten F~iden gebildet, auf dem erst nach dem 
Umsetzen in frisches Medium die aufrechten F~den entstehen. 

Schon nach einem Tag k6nnen die Keimlinge zweizellig sein (Abb. 3 A). Viele der 
drei Tage alten und meist noch unverzweigten Pfl~nzchen tragen ein diinnes Haar, das 
auch aus der ursprfinglichen Spore entspringen kann (B). Wie rasch .die Keimlinge 
zwischen dem 5. und 7. Tage heranwachsen, zeigt der Vergleich desselben Ausschnittes 
einer Kultur bei C und D. Zwei Tage sp~ter entsprossen den Zellen des prostraten 
Systems kr~ftige aufrechte P~den (E). Ihr apikales Haar ist wesentlich dicker als die dem 
prostraten System entspringenden Haare. Das bei G dargestellte Pfl~nzchen ist 13 Tage 
alt; die weitere Entwicklung zeigt Abbildung 4. 

Viele Fadenenden einer 22 Tage alten Pflanze (Abb. 4 A) tragen noch ihr apikales 
Haar, wie dies selbst noch bei mehreren Zentimeter langen Hauptf~den der Fall sein 
kann. Die monopodiale Hauptachse tr~igt in spitzem Winkel abstehende gerade Seiten- 
zweige, was den jungen Pflanzen ein etwas steifes und besenartiges Aussehen gibt und 
sie an das Original yon Lyngbye erinnert (Abb. 1 A). Das apikale Wachstum eines 
Fadens hSrt auf, wenn der Endzelle ein Seitenzweig 0der ein Sporangiensorus ent- 
springt; sie vefl~ingert sich dann nur noch durch interkalare Teilung. Sporangiensori 
werden meist an den Enden der Seitenzweige unterhalb des Haaransatzes angelegt 
(Abb. 4 C). Die fertile Pflanze (Abb. 1 B) entspricht in ihrern Habitus weitgehend Lyng- 
byes Originalzeichnung. Vermutlich waren auch die Sporangiensori der Typuspflanze 
~hnhch sternf6rmig (Abb. 4 D, E). 

In einer ruhigstehenden Kultur strahlen die F~iden eines Bfischels yon Botrytella 
micromora im allgemeinen nach allen Richtungen aus, ohne sich umeinander zu winden, 
whhrend die anderen Arten gem seilartige Strfinge bilden. 

Botrytella reinboldii (Reinke) nov. comb. 

Basionym: Ectocarpus reinboldii Reinke, 1892, p. 61, Taf. 41, Figs 1-12. 
Synonym: Polytretus reinboldii (Reinke) Sauvageau, 1900, p. 6. 

Sorocarpus reinboldii (Reinke) Kornm. et Sahling, 1984, p. 99. 
Pragmente dieser seltenen Alge wurden in den letzten Jahren mehrfach nach 

stfirmischer See im Plankton treibend gefunden (Abb. 5 A). Die in dem allgerneinen 
Abschnitt beschriebene Ausbildung einer geschlossenen Basalscheibe (Abb. 2) wird in 
den Kulturen nut ausnahmsweise beobachtet  Im allgemeinen entwickeln sich die 

Abb. 3. Botrytella micromora. Der f~idige Thallus entwickelt sich auf einer wenigzelligen prostraten 
Basis. Die Ziffern geben das Alter der Kultur an. MaBstrecken: A, B = 50 ~m; C-G = 300 ~m 
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Abb, 4. Botrytella micromora. A 22 T a g e  alt. B, C F a d e n e n d e n  und Ausschni t t  mit j u n g e n  Sorusanla-  
gen.  D, E Sternf6rmige Sporangienso i i .  MaBstrecken:  A = 2 mm; B, C : 500  ~m; D -- 200  ~m; 

E = 50 ~m 
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Abb. 5. Botrytelta reinboldii. A, B Tefl des Ausgangsmater ia l s  und  Schw~irmer. C - H  Stadien der 
Entwicklung zu e inem fadenf6rmigen,  verzweigten System. Die Ziffem geben  das jeweilige Alter 
der Kultur an. I Fadenenden  des prostraten Systems sind in neuer  N~hrl6sung zu aufrechten F~den 
ausgewachsen .  Die MaBstrecken bei A und  B, C und  D, E und  F en tsprechen  jewefls 50 ~m; 

G, I = 200 ~tm; H = 500 ~,m 
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Keimlinge von Botrytella reinboldii zu e inem prost ra ten System aus verzweigten ,  frei in 
der  Plfissigkeit  wachsenden  F~den  (Abb. 5 C-H).  Das bei  H abgeb i lde te  18 Tage  alte 
und fiber 1 mm groiSe F16ckchen t rug noch ke ine  aufrechten F~den, als es in neue  
N~ihrl6sung umgese tz t  wurde.  Etwa 14 Tage  sparer  waren  an zahl re ichen Enden  des  
dfinnf~digen Thallus haa rgekr6n te  dicke F~den en ts tanden  (Abb. 5 I). Ihre wei te re  
Entwic ldung w~hrend  14 Tagen  zum fertJ/en Thal lus  ist in Abbi ldung  6 A - E  d a r g e s t e l l t  
Einzeln in gr6fSeren Schalen kul t ivier te  Thall i  k6nnen  zu verzweig ten  Bfischeln von e twa 
8 cm L~inge he r anwachsen  (G). 

In e inem v61llg une rwar te t en  Z u s a m m e n h a n g  erschien kfirzllch Polytretus reinboldii 
in e iner  en twic!dungsgeschicht l ichen  Studie von Aj isaka  (1984). Aus den  S c h w ~ r m e m  
der  unilokul&ren Sporangien  von Leathesia japonica ents tand ein 4-5  cm hoher  ectocar-  
po ider  Thallus mit Haarsp i tzen  und  spindel f6rmigen pluri lokul~ren Sporangien .  Die 
e inzige Zeichnung eines en t leer ten  Sporangiums  zeigt  s tockwerkar t ige  Abschni t te  mit  
jeweils  e igener  Austrit ts6ffnung. Dieses mit Polytretus gemeinsame  M e rkma l  k a n n  aber  
nicht  die Ident if iz ierung einer  f~digen Genera t ion  im Lebenszyklus  yon  Leathesia 
japonica mit Polytretus reinboldii rechtfert igen.  Aj isakas  Interpreta t ion ist unwahr -  
scheinlich; Morpholog ie  und Entwicklung yon Botrytella reinboldii vom typischen  Fund-  
ort kennze ichnen  diese  Art e indeut ig .  In d iesem Z usa mme nha ng  mag  auch darauf  
h ingewiesen  sein, dab Kurogis (1978) A b b i l d u n g e n  von Polytretus reinboldii aus J a p a n  
wen ig  U-bereinstimmung mit der  Pflanze yon He lgo land  ze igen  (Kornmann & Sahling,  
1984, Abb. 8). 

ABSCHLIESSENDE BETRACHTUNG 

Drei der  vier  im nordeuropf i ischen At lant ik  behe ima te t en  Arten der  Ga t tung  Botry- 
tella kommen  bei  He lgo land  vor. Zwei Arten von fihnlich~m Habi tus  un te r sche iden  sich 
Mar dutch  ihre Sporangiensori .  BotrytelIa reinboldii (Reinke) tr~gt e insei t ig  an  den  
Verzwe igungen  meis t  s i tzende oder  se]tener  kurz  gest iel te  walzenfSrmige Sori. Die ihr in 
der  fiufSeren Erscheinung ~hnhche, wei te rh in  u n b e n a n n t  b le ibende  Botrytella spec.  wird  
be i  Niedr igwasser  verhSltnism~Big h~iufig auf dem Felswatt  angetroffen,  losger issene  
Fragmente  sind im Plankton nicht  selten. E indeut iges  Merkmal  dieser  Art  s ind die 
einsei t ig an den  Verzwe igungen  dicht  ge re ih ten  Sori yon rundhch kege l f6 rmigen  Spo- 
rang ien  (Kornmann & Sahling, 1984, Abb.  1). Diese Art wurde  auch an der  n ieder l~ndi -  
schen Kfiste ge funden  und in der  Algenflora  von S tegenga  & Mol (1983) als Sorocarpus 
micromorus (Bory) Silva abgebi ldet .  

Die be iden  ve rb l e ibenden  Ar ten  hiel ten sich unter  dem Namen  Sorocarpus uvaefor- 
rn/s Pringsh. verborgen.  N a c h d e m  Silva (I950) die Konservierung yon Sorocarpus 
Pringsh. g e g e n  Botrytella Bory vorschlug,  w u r d e n  die zwei vermeinthch  synonymen  
Arten als Sorocarpus micromorus (Bory) Silva vereinigt .  Unsere  Kul turversuche h a b e n  
gezeigt ,  dais hier  tatshchhch zwei  ve r sch iedene  Taxa  vorl iegen:  Botrytella micromora 
Bory (= Ectocarpus sih'culosus ~. uvaeformis) und Botrytefla uvaeforrnis (Pringsh.). Leider 

Abb. 6. Botrytella reinboldii. A-E Wachstum eines jungen Padens bis zur FertihtSt w~ihrend 13 
Tagen. Intervalle zwischen A und B: 4 Tage, B und C: 3 Tage; C und D: 2 Tage, D und H: 4 Tage. P 
Detail aus E. G Biischel aus einer Kultur in natfirhcher Gr6[Se. MalSstrecken: A~-D = 1 ram; 

E = 3 0 0 ~ m ; F =  100~m 
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g ib t  es  y o n  b e i d e n  A r t e n  k e i n e  Photos  des  l e b e n d e n  Na tu rma te r i a l s ;  d ie  A b b i l d u n g e n  

1 B u n d  C z e i g e n  fer t i le  T h a l h  aus  Kul turen .  

Botrytella uvaeformis ist  h e u t e  be i  H e l g o l a n d  auBerst  sel ten.  Die  A r t  w u r d e  nu r  

e i n m a l  a m  I0. M6rz  1960 a m  Standor t  ange t ro f f en  u n d  ist du rch  e in  D a u e r p r a p a r a t  

b e l e g t  (Kornmann  & Sahhng ,  1984, Abb.  7). In d e m s e l b e n  J a h r  w u r d e  sie a u c h  yon  H e r r n  

Prof. M/f l ie r  g e f u n d e n  u n d  s t and  uns  aus se iner  K u l t u r e n s a m m l u n g  zur  V e r f f i g u n g .  1982 
t.rat die  A l g e  zufa lhg  be i  e i n e m  V e r s u c h  auf, die Iden t i t a t  z w e i e r  m i k r o s k o p i s c h e r  

b r a u n e r  E p i p h y t e n  auf  Porphyra leucosticta zu b e s t i m m e n .  Die  E n t w i c k l u n g  y o n  Botry- 
tefla uvaeformis w u r d e  1984 un t e r  de r  B e z e i c h n u n g  Sorocarpus micromorus (Bory) Silva 

ausf f ih rhch  darges te l l t .  
Zur  Iden t i f i z i e rung  yon  Botrytella micromora Bory ve rha l f  e ine  v o n  H e r r n  Dr. 

P e d e r s e n  f ibe r l a s sene  Kultur.  Das T y p u s m a t e r i a l  Lyngbyes ,  Ectocarpus siliculosus ~. 
uvaeformis (Abb. I A) s t a m m t  v o m  n6 rd l i chen  S t rand  de r  Insel  Ff inen;  P e d e r s e n  sam-  

m e l t e  die A l g e  be i  H i r s h o l m e n  im n 6 r d h c h e n  Kat tegat .  Die  in d e n  K u l t u r e n  e rz ie l t en  

A l g e n  z e i g e n  u n v e r k e n n b a r  die  M e r k m a l e  v o n  L y n g b y e s  Original ,  so d a b  die  Iden t i t a t  

de r  b e i d e n  A u f s a m m l u n g e n  in h o h e m  M a 6 e  w a h r s c h e i n l i c h  ist. Ffir d e n  schl f i ss igen  

B e w e i s  w a r e  a b e t  die  A u f z u c h t  e n t s p r e c h e n d e n  Na tu rma te r i a l s  w f i n s c h e n s w e r t .  

Danksagung. Unser ganz besonderer Dank gilt Herrn Dr. Pedersen. Die hebensw/_irdige 0berlas- 
sung seiner Kultur ffihrte zur Trennung der beiden in dem Namen Sorocarpus micromorus (Bory) 
Silva verborgenen Taxa. 
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