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ABSTRACT: Erythropeltidaceae (Bangiophyceae, Rhodophyta) from Helgoland. Ontogenesis and 
reproduction of the Helgolandian taxa of the Erythropeltidaceae have been studied. In all species 
monospores are only produced from differentiated sporangia. Filamentous Conchocelis-like stages 
have not been observed. Sexual reproduction was formerly demonstrated in the heteromorphous 
genus Er~hrotrichopeltis (Kornmann, 1984). Based on these features a revised classification for the 
family is presented. Porphyropsis imper[ecta, a new species, is a widespread epiphyte in sublittoral 
habitats. 

EINLEITUNG 

Zwei Arbeiten neueren Datums ffihren in die Literatur fiber die Erythropeltidaceen 
ein. Garbary et al. (1980) gliedern die Bangiophyceen neu und ffihren die Familie 
zusammen mit den Boldiaceen und Compsopogonaceen einer eigenen Ordnung, Ery- 
thropeltidales, zu. Kennzeichnendes Merkmal der Ordnung ist die Entstehungsweise 
des Monosporangiums aus einer durch eine schr6ge Wand geteilten undifferenzierten 
Zelle. 

Dixon & Murray (1981) fassen die wenigen und nur schwer zu interpretierenden 
Angaben fiber die Fortpflanzung und Entwicklung der Erythropeltidaceen zusammen: 
"Little is known of life histories in members of this family" (Dixon & Murray, 1981; p. 93). 
Durch die entwicklungsgeschichtliche Untersuchung der bei Helgoland vorkommenden 
Gattungen wird diese Lficke weitgehend geschlossen. Die fimf untersuchten Gattungen 
sind morphologisch und entwicklungsgeschichtlich klar gekennzeichnet. Alle vermeh- 
ren sich durch Monosporen; in der heteromorphen Gattung Brythrotrichopeltis erzeugt 
die f~dige Phase zus~tzlich Geschlechtszellen (Kornmann, 1984). Entwicklungsstadien, 
die als Conchocelis gedeutet werden kbnnten, wurden nicht beobachtet. Die folgende 
Gliederung der Familie enth~lt die wesenttichen Ergebnisse der entwicklungsge- 
schichtlichen Untersuchung. 
A. Lebenszyklus isomorph 

L Thallus f~dig, ohne prim~re Haftscheibe Erythrotrichia 
II. Thallus scheibenfbrmig 

1. Die Scheibe schlieBt sich aus akropetal verzweigten F~den 
zusammen Erythrocladia 

2. Scheiben mit Randwachstum Erythropeltis 
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B. 
III. Thal lus fl~chig auf e iner  Erythrodadia-artigen Prim~rscheibe Porphyropsis 
Lebenszyklus heteromorph 
Ungeschlecht l iche Phase peltoid, geschlecht l iche Phase trichoid 
auf e iner  prim~iren Basalscheibe Erythrotrichopeltis 

MATERIAL UND METHODE 

Ausgewachsene  Thall i  von Porlohyropsis coccinea oder der b e i d e n  Erythrotrichia- 
Arten k 6 n n e n  unmi t t e lba r  von ihren  Wir tsa lgen  isoliert werden.  Sie t re ten abe t  h~.ufig 
auch in Rohkul turen  mit  Algen  oder Hydro iden  aus dem Subli toral  auf, auf d e n e n  ihre 
Jugends tad ien  z u s a m m e n  mit v ie len  mikroskopischen Epiphyten  vorkommen.  Auf 
durchsicht igen Hydro iden  oder ausgeschwarmten  Chaetomorloha-F~den s ind solche 
griinen, b r a u n e n  und  roten Aufwiichse zu e r k e n n e n  (Abb. 1A). Ihre unmi t t e lba re  
Ident i f iz ierung w4ire schwierig;  einfach und  sicher w e r d e n  sie an  ih ren  N a c h k o m m e n  
erkannt .  In GeO2-halt iger  N~ihrl6sung w e r d e n  die Epiphyten,  w e n n  sie es nicht  schon 
waren,  rasch fertil. Nach etwa 14 T a g e n  h a b e n  sich die sche ibenf6rmigen  Erythropelt i-  
daceen  auf dem Boden der Kul turschalen  gut entwickel t .  A b b i l d u n g  1 B zeigt  e ine  schon 
fertile, 1 C e ine  jfingere Scheibe von Erythrocladia irregularis. Die g a n z r a n d i g e n  Schei- 
ben  bei C, D und  E sind Erythropeltis subintegra. Die groBzellige Scheibe n e b e n  dem 
Brauna lgenke iml ing  (F) ist Erythrotrichopeltis. J u g e n d s t a d i e n  yon Porphyrolosis sind an  
ihrer aufgew61bten Mitre zu e r k e n n e n  (E u n d  G). Aus e i ne m sche ibenf6rmigen  Stadium 
auf Chaetomorpha hat sich nach  16 T a g e n  e in  fl6chiger Porphyropsis-Thallus entwickel t  
(H). 

Isolate aus Rohkul turen  wurden  unter  den  seit v ie len  Jahren  bew~ihrten Bed ingun-  
gen kultiviert;  15 °C, 14stfindige Be leuch tung  bei  Lichtstarken zwischen  1000 und  1800 
Lux, je nach  der En t fe rnung  v o n d e r  Leuchtstoffr6hre. Als Med ium dien te  im a l lgemei -  
nen  N~hrl6sung nach  Provasoli mit  e i nem Zusatz von Erdabkochung.  O h n e  e r k e n n b a r e  
Ursache wird die Wuchsform der kul t iv ie r ten  Arten h~iufig stark durch das Substrat  
beeinfluBt, dies gilt be i  der V e r w e n d u n g  von Glas- oder von Plast ikschalen.  Paral le lkul-  
turen  sind daher  notwendig ,  u m  Thal l i  von "normaler"  Erscheinungsform zu erzielen.  
Im a l l geme inen  t re ten solche Unregelm~Bigkei ten  in  den  Rohkul turen  nicht  aufl wahr-  
scheinl ich wirken sich das e ingebrach te  Mater ia l  sowie die rasch sich ve r rnehrenden  
grfinen, b r a u n e n  und  b laugr f inen  Algen  f6rderlich auf das G e d e i h e n  aus, bevor sie die 
in teressanten  Formen fiberwuchern.  

KULTURVERSUCHE 

Erythrotrichia A r e s c h o u g  1850 

Die Gat tung  ist bei  He lgo land  mit  zwei Ar ten  vertreten.  Die F6den  von Erythrotri- 
chia carnea sind fiber ihre ganze  L6nge einreihig.  Die nu t  se l ten nahe  der Basis 

Abb. 1. A Ausgeschw~rmte Zellen von Chaetomorpha melagonium mit mikroskopischen F, piphy- 
ten. B-G Thalli vom Boden etwa 14 Tage alter Rohkulturen: B, C Erythrocladia irregularis und 
Erythropeltis subintegra. D, E, G Erythropeltis subintegra und Porphyropsis coccinea. F Erythrotri- 
chopeltis ciliaris, Scheibenstadium, rechts ein Braunalgen-Keimling. H Porphyropsis coccinea, auf 
einem Chaetomorpha-Faden nach 16 Tagen gewachsen. MaBstrecken: A = 1 mm; B-H = 50 pm 
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verzweigte  E r y t h r o t r i c h i a  r e f l e x a  ist meis tens  sichelf6rmig gekriimmt, ihr mitt lerer 
Abschni t t  ist polysiphon.  Naturmater ia l  der b e i d e n  Arten ist in  A b b i l d u n g  148 unserer  
, ,Meeresalgen von Helgo land"  (1977) dargestell t :  

E r y t h r o t r i c h i a  c a r n e a  (Dil lw.)  J, Ag.  

Kulturversuche mit  E. c a r n e a  ffihren hfiufig nicht  zu dem erwarte ten Ergebnis.  Trotz 
gleichar t iger  V e r s u c h s b e d i n g u n g e n  en twicke ln  sich in den  Reinkul turen  nur  selten 
lange  monos iphone  Ffiden, meis tens  werden  sie schon frfihzeitig kraus, und  aus v ie len  
Ze l len  sprossen kurze Verzwe igungen  aus (Abb, 2B), Entsprechende  Beobachtungen 
machten  auch Dixon & West (1967) an  drei Kul turen  ve r sch iedenen  Ursprungs;  e inmal  
wurde  diese Abnormit~it auch an Naturmater ia l  gefunden,  

Eine unserer  A b b i l d u n g  2B ganz  fihnliche Wuchsform erhiel t  aueh Heerebout  
(1968, Fig. 17a) in  se inen  Kulturen;  in der Legende  wird sie als " 'Conchoce t i s  stage with 
reduced sterile part  and  wel l -deve loped  fertile part, p roducing  monospores" (p. 146) 
gedeutet ;  es fehlt dafiir aber  jede Begrt indung.  

F~iden yon no rma lem Aussehen  - e inre ih ig  und  ohne jegl iche  Verzweigung - erhfilt 
man  am sichersten in Rohkulturen,  in  d e n e n  sich E. c a r n e a  n e b e n  ande ren  Epiphyten 
h~ufig auf Algen  wie C e r a m i u m  spontan  entwickelt .  Hier k 6 n n e n  die Ffiden, w e n n  sie 
vegetat iv  b le iben ,  4 bis 5 cm lang  werden.  In frischer N~ihrlSsung en t lee ren  sie schon 
nach  2 T a g e n  grolSe M e n g e n  von Monosporen.  Die Ffiden s ind 14 bis 18 ~tm breit, ihre 
Enden  verj~ingen sich auf 10 ~tm (Abb. 2A). 

Abb. 2. Erythrotricbia camea. A Vegetative und fertile F~den von normalem Habitus aus einer 
Rohkultur. B H~ufig in Kulturen vorkommende verzweigte Wuchsform. MaBstrecke: A, B = 50 ~tm 
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II A B 

O C 

Abb. 3. Erythrotrichia carnea. A, B Zwei  und vier Tage alte Keimlinge auf Bryopsis bzw, Chaeto- 
morpha linum. B, C Aus derse lben Kultur: 4 Tage  alte Keimlinge auf e inem Chaetomorpha-Faden 
und auf dem Schalenboden.  D, E 10 bzw.  12 Tage  alte Keimtinge.  F Sekundar entstandene 

Haftscheibe mit jungen F~den. Mal~strecken: A-C,  E, F = 50 ~tm; D = 100 ~tm 
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Die Ke imung  der auf den Scha lenboden  ausgefa l l enen  Sporen erfolgt sehr unregel -  
m~Big (Abb. 3 C). Im a l l g e m e i n e n  en twicke ln  sich nu t  wen ige  zu Ke iml ingen  mit e inem 
fadenf6rmigen Rhizoid, dessen  Ende e in  Haf tscheibchen b i lden  kann.  Sel ten haftet der 
wen igze t l ige  Keiml ing  unmi t t e lba r  mit  e iner  verbre i ter ten  Ful3zelle auf totem Substrat. 
Die nicht  zu F~den geke imten  Sporen werden  dicker und  w a n d e l n  sich unmi t t e lba r  zu 
Sporang ien  urn, e ine  Besonderheit ,  die sich in dem Ausschnit t  e iner  Kultur wfihrend 19 
S tunden  an vier Stel len wiederhol t  (Abb. 4, Pfeile). Die frisch ausge t re tenen  Sporen sind 
leicht an ihrem k l e inen  Durchmesser  zu e rkennen ,  die en t leer ten  e inze l l igen  Sporan- 
g ien  an ihrem lockeren Chromatophor  u n d  der vorgezogenen  Miindung.  Die k le inen  
Monosporen  k 6 n n e n  ihre Lage verfindern; das Objekt iv  b l ieb  stets e ingetaucht ,  so dab 
e in  du tch  St r6mung in  der  Flfissigkeit  verursachter  Transport  unwahrsche in l ich  ist. 

4 

Abb. 4. Erythrotrichia carnea. Ausschnitt aus einer Kultur um 14.00, 16.00 und 8.30 Uhr des 
nfichsten Tages. Unmittelbare Entwicklung von Sporen zu Monosporangien: Die Pfeile weisen auf 

solche Stadien hin. MaBstrecke = 50 gm 

Die besonders  enge  Bez iehung  von E. carne a  zu ihrer Wirtspflanze zeigt sich in 
e indrucksvo] ler  Weise an  dem Ke imungsve rha l t en  der Sporen. A bb i l dung  3 B und  C 
e n t s t a m m e n  derse lben,  vier  Tage  a l ten  Kultur: alle auf den  C h a e t o m o r p h a - F 8 d e n  

haf t enden  Sporen b i l den  sofort e ine  verbrei ter te  Basalzelle aus (B), w~ihrend sie auf dem 
Scha lenboden  nicht  a u s k e i m e n  oder e in  f/idiges, e infaches oder geteit tes Rhizoid b i lden  
(C). Die Basalzelle der Epiphyten  w~chst erst nach mehreren  Tagen  rhizoidartig aus, 
und  d iesem Basal lager  entsprossen advent ive  Faden  (Abbi ldung  3 D-F). Fadenbi ischel  
von E. c a r n e a  en ts tehen  also nicht  aus e iner  pr im~ren Haftscheibe.  Die junge  Pflanze, 
die Dixon (1973, Fig. 5 I, nach  Smith, 1944) abbildet ,  k a n n  daher  nicht  E. c a r n e a  sein. 

Das charakter is t ische Merkmal  von E. carnea ,  der monosiphone,  unverzweigte  
Faden,  wurde  e igent l ich  n iemals  angezweifel t .  Verwir rung  stiftete erst Heerebout,  
i ndem er der Art auch F~den mit  l~ngsgete i l ten  Ze l len  und  polys iphone Formen 
zuftihrte (1968, Fig. 9-11). Es eri ibrigt  sich, se ine auf dieser  nicht  zutreffenden Voraus- 
se tzung begr i indete  Liste synonymer  Arten zu diskut ieren.  
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Erythrotrichia re[lexa (Crouan) Thure t  ex De Toni  

Allgerneines 

Erythrotrichia re[lexa, durch die Briider Crouan im Jahre 1852 beschrieben, wurde 
erst wieder yon Rosenvinge (1931) eingehend untersucht; seine Darstellung ist auch in 
dem inzwischen vergangenen halben Jahrhundert die einzige Grundlage geblieben. In 
der Diagnose der Briider Crouan werden als wesentliches Merkmal der Art kurze, nahe 
der Basis entspringende Zweige angegeben; Hamel (1924; Fig. I, 4) hat sie nach 
Originalmateria] dargestellt. Indessen erkannte Rosenvinge die meisten Exemplare 
dieses Materials als unverzweigt, und in einer yon Bornet bei Biarritz gesammelten 
Probe fand er keine verzweigten F~den. 

Die Pflanzen aus d~nischen Gew~ssern waren mit Ausnahme eines Exemplars (Fig. 
613) unverzweigt und grbl3er als die franzbsischen. Sie waren bis zu 5 mm, im al]gemei- 
nen jedoch 2 mm lang. Der polysiphone Mittelteil war 32-63 ~m, meistens um 46 ~m 
dick. Diese Ausmal~e kbnnen yon den Pflanzen yon Helgoland noch etwas iibertroffen 
werden (Abb. 5 und Abb. 148 D-G in Kornmann & Sahling, 1977). Verzweigte Pflanzen 
wurden in der Natur nicht gefunden, doch traten sie selten in den Kulturen auf. Junge, 
noch einreihige F~den sind durch ihre Breite yon etwa 30 ~rn ohne weiteres von B. 
carnea zu unterscheiden (Abb. 5 A). Die wenigen von Levring (1937) an der norwegi- 
schen Westkiiste gesammelten Exemplare waren in der Regel verzweigt, Sundene 
(1953) fand sie im Oslofjord meist unverzweigt. Gesicherte Angaben fiber das Vorkom- 
men von /F. re[lexa im Mittelmeer liegen nicht vor; wir teilen die Ansicht Feldmanns 
(1939), der die yon Dangeard (1932; Fig. 2) bei Banyuls gesammelte Pflanze nicht mit 
Erythrotrichia re[lexa identifiziert. 

Kulturversuche 

Ausgangsmaterial for die Kulturen waren mehrere von sublitoralen Rotalgen iso- 
lierte Einzelpflanzen. Es sei im voraus bemerkt, dab der charakteristische Habitus des 
Naturmaterials - kurze, sichelfbrmig gebogene Thalli - nicht reproduziert werden 
konnte. Vielmehr wurden die F}iden in den Kulturen oft mehr als 5 cm lang. Zun~chst 
waren sie nur stellenweise knotig verdickt, sp~ter wurden auch l~ingere Abschnitte 

polysiphon (Abb. 6 D-l=). 
Die Keimung erfolgt ganz entsprechend den bei Brythrotrichia carnea gemachten 

Beobachtungen. Auf dem Boden der Kulturschale keimt nut ein Tell der Sporen zu 
F~den, meistens mit einem langen Rhizoid. Die iibrigen kbnnen dicker und unmittelbar 
zu Monosporangien werden. Auf Chaetomorpha linum keimen alle Sporen zu F}iden, 
schon der zweizellige Keimling hat eine sockelartige Basalzelle (Abb. 6 A-C). Sporen 
und Keimlinge sind dicker als die von B. carnea. 

Die europ~ischen Florenlisten fiihren auBer den beiden gut bekannten und h~ufig 
gefundenen Brythrotrichia-Arten noch einige an, yon denen wenig mehr als der Name 
bekannt ist. Sie genauer an Hand yon einwandfrei definiertem Ausgangsmaterial zu 
studieren, w~re sehr wiinschenswert. Als Beispiel sei die vielfach als parasitisch angese- 
hene Erythrotrichia welwitchii genannt. Die kurzf~idige verzweigte Art iiberzieht Ralfsia 
verrucosa, abet nut Thalli, die Schnecken in der Gezeitenzone besiedeln. Das Haftorgan 
der Rotalge dringt zwischen die F}iden der Wirtsalge ein. Boney (1964) stellte fest, dab 
sich die Sporen yon E. welwitchii auf Glas in wenigen Tagen zu 5-7 Zellen langen 



220 P. K o r n m a n n  & P.-H. S a h l i n g  

B 

C 

Abb. 5. Erythrotrichia reflexa, Naturmaterial. A Junge, noch monosiphone F/iden. B Sichelf6rmig 
gekrt immte Epiphyten auf Ceramium deslongchampsii. C Basis und breitester Abschnitt eines 

Fadens, Mal3strecken: A, B: jeweils 500 gm; C = 100 gm 
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F~den entwickeln .  Planm~Bige Kul tu rversuche  v e r s p r e c h e n  e ine  Kl~irung de r  Taxono-  
rnie d ieser  Art. 

Keinen Fortschri t t  b rach te  d a g e g e n  e ine  Unte r suchung  yon D a n g e a r d  (1968), in de r  
vier neue Erythrotrichia-Arten nur  auf der  G r u n d l a g e  yon Pf lanzen b e s c h r i e b e n  werden ,  
die mehr  oder  w e n i g e r  zuf~ll ig in se inen  Kul tu ren  aufge t re ten  waren .  Von gut  def in ier -  
tern Na tu rmate r i a l  auszugehen ,  ist e ine  u n a b d i n g b a r e  Vorausse tzung .  

Erythrocladia u n d  Erythropeltis 

Allgememes 

Seit  der  Beschre ibung  der  Ga t tung  Erythrocladia durch  Rosenv inge  (1909) ist nur  
wen ig  b e k a n n t  geworden ,  was  unse re  Kenntn is  yon  d iese r  G a t t ung  wesen t l i ch  be re i -  
chert  h}itte, wenn  auch Erythrocladia irregularis und  Erythrocladia subintegra h~ufig 
ge funden  und a b g e b i l d e t  worden  sind. Durch zah l r e i che  Ar ten  aus  a l l e r  Wel t  vermehr t ,  
wurde  d ie  Ga t tung  zu e i n e m  S a m m e l b e c k e n  der  v e r s c h i e d e n s t e n  Formen  (Ubers icht  be i  
Nichols  & Lissant, 1967). Es ist dahe r  zweckm}iBig, u n m i t t e l b a r  an  d ie  Aus f i ih rungen  
Rosenvinges  (1909) fiber drei  dort  d i sku t i e r t e  s che iben fb rmige  Ar ten  anzukni ipfen .  

Die Ga t tung  Erythrocladia ist du tch  ihre D iagnose  unmiBverst}indlich g e k e n n z e i c h -  
net; das  wesen t l i che  M e r k m a l  ist de r  Zusammensch luB a p i k a l  w a c h s e n d e r  F~iden mi t  
se i t l icher  V e r z w e i g u n g  zu e ine r  Scheibe .  D iesem M e r k m a l  de r  typ i schen  Art, Erythro- 
cladia irregularis, ffigt sich Erythrocladia subintegra nicht  ein. H ie r  bes t eh t  n~mlich  d ie  
"Verzwe igung"  in e ine r  d i cho tomen  Spa l tung  der  Endze l len ,  so dab  von Anfang  an e ine  
gesch lossene  Sche ibe  mit  Randwachs tum entsteht .  Auf e i n e n  d e r a r t i g e n  Thal lus  hat te  
Schmitz  (1896) se ine  Ga t tung  Erythropeltis beg r i i nde t  mi t  de r  von Berthold (1882; 
TafeI 1, Fig. 15 und  16) a b g e b i l d e t e n  Sche ibe  von Erythrotrichia discigera als  t yp i sche r  
Art. Rosenvinge  hat te  zwar  d ie  )~Lhnlichkeit s e ine r  Erythrocladia subintegra mit  d i e se r  
Scheibe  und mit  de r  von Batters  (1900) b e s c h r i e b e n e n  Erythropeltis discigera var. 
flustrae erkannt ,  de ren  Ze l l en  und  Sporen  a b e t  wesen t l i ch  gr6Ber s ind  als d ie  von 
Erythrocladia subintegra. Auch sch lossen  d ie  yon ihm h~ufig als ge t renn t  a n g e s e h e n e n  
Endze l l en  yon Erythrocladia subintegra die  E i n g l i e d e r u n g  in d ie  G a t t ung  Erythropeltis 
aus. Das ge t rockne te  Mater ia l ,  das  Rosenv inge  vor lag  - E p i p h y t e n  auf  Polysiphonia 
urceolata aus 11-15 m Tiefe  - ,  lieB den  Aufbau  der  S c h e i b e n  nur  u n v o l l k o m m e n  
erkennen .  

1915 b i lde te  Bergesen  auf Chaetomorpha und  Cladophora g e f u n d e n e  S c h e i b e n  von 
Erythrocladia subintegra ab. V611ig zut ref fend wi rd  der  Aufbau  des  Tha l lus  beschr i eben .  
"It has  marg ina l  g rowth  and,  as po in t ed  out by  Rosenvinge ,  the  cel ls  are  d icho tomous ly  
d iv ided  but  the  b i furca t ion  is most  of ten not  qu i te  equal ,  the  one  cel l  b e i n g  l a rge r  than  
the other. Nea r  the  m a r g i n  the  cel ls  a re  of ten l i ne a r -ob long  or forked,  in  the  m i d d l e  
shorter, oblong,  or of more  i r r egu la r  shape"  (p. 8). Nur  mit  Vorbeha l t  belieff  Be rgesen  d ie  
Art be i  Erythrocladia; ihre E i n g l i e d e r u n g  in d ie  Ga t tung  Erythropeltis Schmitz  e r sch ien  
ihm aus heute  nicht  mehr  a k t u e l l e n  Gr i inden  nicht  ver t re tbar .  

N a c h d e m  Erythrocladia irregularis und  E. subintegra so h~ufig g e f u n d e n  und  
a b g e b i l d e t  worden  sind, ist es ve rwunder l i ch ,  dab  Bergesens  Zwei fe l  n i e ma l s  dazu  
ffJhrte, sie v e r s c h i e d e n e n  G a t t u n g e n  zuzuordnen .  Im G e g e n t e i h  H e e r e b o u t  (1968) 
e rkann te  nicht  e inma l  d ie  Selbst~indigkei t  der  b e i d e n  Ar ten  Rosenv inges  an. "Cul tu re  
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experiments  showed that Erythrocladia irregularis, t?. subintegra and/~,  polystromatica 
are only forms of one species" (p. 141). Wie die F iguren  1 bis 4 zeigen,  war das 
Untersuchungsmater ia l ,  das dieser  A n g a b e  zugrunde  liegt, nicht  e inhei t l ich.  

Erythrocladia irregularis  R o s e n v i n g e  

Die Diagnosen  und  die A b b i l d u n g e n  Rosenvinges  (1909) k e n n z e i c h n e n  diese Art 
als monostromatische,  auf a n d e r e n  Algen  haf tende  Scheibe von unregelm~if~igem 
UmriI]. Sie entwickel t  sich aus e inem nach  b e i d e n  Rich tungen  apikal  w a c h s e n d e n  
F~dchen, das sich beidersei t ig  wiederhol t  verzweigt.  Die zun~ichst ge t rennten ,  radifir 
sich ausbre i t enden  F~den ve re in igen  sich in  der Mitte zu e iner  pseudoparenchymat i -  
schen Scheibe; die F a d e n e n d e n  s ind frei. Nach 8 bis 10 Tagen  werden  die zen t ra len  
Zel len  fertil; die Monosporen  s ind z iemlich  e inhei t l ich  etwa 5 pm dick. A b b i l d u n g  7 
illustriert diese Beschre ibung zur Geniige.  

Der Habi tus  yon Erythrocladia irregularis finder bei  den  Gr i ina lgen  se in  genaues  
Ebenbi ld  in Stromatella monostromatica (Dang.) Kornm. et Sahl ing  (1983), der typischen 
Art dieser Gattung*.  Die b e i d e n  Taxa s t immen  sogar in  der durch das Substrat  bed ing -  
ten Variabilitfit ihrer Wuchsform iiberein.  Bei e iner  gr6Beren Anzahl  von Kul turen  - sei 
es in  Plast ikschalen oder auf Deckgl~isem - beobachte t  m a n  stets auch Sche iben  von 
einer  g e d r u n g e n e n  Wuchsform u n d  kfirzeren Zellen,  ohne dab e ine  Ursache dafiir 
e rkennbar  w~ire (Abb. 7 C). Der "unnatf i r l iche"  Habi tus  solcher Formen ist jedoch nicht  
zu i ibersehen.  Auf ~lteren Pf lanzen e rheben  sich auch e inze lne  F~iden frei in die Fliis- 
sigkeit  (D). 

t~. irregularis wurde  h~iufig z u s a m m e n  mit E. subintegra an  den  Kiisten der Nord- 
und  Ostsee beobachtet ;  sie dr ingt  abe t  offenbar nicht  wie E. subintegra in  w~rmere  
Meere vor. Sie fehlt in  der Algenflora  yon Roscoff (Feldmann,  1954), ist ftir die  Kiisten 
Englands  bei  Newton  (1931) nicht  angegeben ,  woht aber  bei  Parke (1953). 

Erythropel t is  S c h m i t z  1896 

Die Gat tung F.rythropeltis wurde  yon Schmitz (1896; p. 313) auf der scheibenf6rmi-  
gen  Erscheinungsform von Erythrotrichia discigera Berthold begrfindet .  Als Phase im 
Entwicklungszyklus  yon t~rythrotrichopeltis ciliaris (Kornmann,  1984) wSre die Ga t tung  
eigent l ich hinffillig, w e n n  nicht  die Diagnose von Schmitz die Merkmale  der ihr hier 
zugeffihrten F, rythrocladia subintegra kennze ichne te .  

* Die Diagnose der Gattung Stromatetla in Kornmann & Sahling (1983; p. 10) ermangelt der 
Angabe der typischen Art. Species typica ist Stromatetla monostromatica (Dangeard), nov. comb. 
Basionym: Ulvella monostromatica Dangeard, 1965, p. 45, pl. I, fig. 8-13. pl. III, fig. 1. 

Der Gattung wurde au~erdem zugefiihrt Stromatella papillosa (Dangeard) nov. comb. (Korn- 
mann & Sahling, 1983; p. 12). Basionyrn: Ulvella papillosa (Dangeard 1965, p. 50, pl. II, fig. 1-6, pl. 
IV, fig. 2; 1969, p. 42, pl. VI und X. 

Abb. 6. Er,/throtrichia reflexa. A-C Keimlinge auf Chaetomorpha linum, 2 und 5 Tage alt. D 13 Tage 
alter Faden mit regelm~iBig wiederkehrenden L~ngsteilungen in einzelnen Zellen. E, F ~ltere, 

polysiphone l=adenstficke. MaBstrecken: A, C-F = 50 ~m; B = 200 ~m 
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Abb. 7. Erythrocladia irregulaNs. A Sporen, bis zu 22 Stunden alt, B Thalli verschiedenen Alters 
und verschiedener Herkunft. C Gedrungene Wuchsform. D Nlterer Thallus mit frei in die Flfissig- 

keit wachsenden F/iden. MaBstrecke: A-D = 50 gm 

Basionym: 
Synonym: 

Erythropeltis subintegra (Rosenv . )  nov .  c o m b .  

Erythrocladia subintegra Rosenv, 1909, p. 73, Figs 13 und 14 
Erythrodadia gibber Dangeard ,  forme h pet i tes  cel lules marginales ,  

1968, p. 19, P1. I, Figs 1-8, P1. VII, C, D, P1. VIII, Pl. IX, A, D. 
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Nach Rosenvinges Beschreibung ist der Thallus von Erythrodadia subintegra mehr 
rundlich als der von Erythrocladia irregularis, und die Ffiden strahlen allsei t ig ziemlich 
regelmaBig aus. Meist sind sie lest bis zu den Enden seitlich mite inander  verwachsen, 
und nur die Endzellen sind mehr oder weniger  getrennt. Die Verzweigung erfolgt 
ausschlieBlich oder haupts~ichlich in den Endzetlen, die sich gabel ig  teilen, wobei  eine 
der Schwesterzellen stfirker sein kann als die andere.  

Der Diagnose Rosenvinges lag getrocknetes Material  zugrunde, dennoch wurden 
die wesentl ichen Merkmale  klar erkannt. Borgesens Beschreibung (1915) und Abbil-  
dungen vervollst~ndigten die Kennzeichnung dieser Alge, deren Ontogenese in Abbil-  
dung 8 A dargestell t  ist. Zwei Tage alte Keimlinge sind meist zweizellig,  aus jeder  Zelle 
stfilpen sich ein oder zwei hyaline Auswfichse vor. Die n~ichste Teilung ffihrt zu vier 
herzf6rmig ausgebuchteten Zellen, die sich kreuzweise zu einer kle inen Scheibe zusam- 
menschlieBen. Am folgenden Tag hat eine schr~ge Wand jeden Sektor in ungleiche 
Zellen geteilt: der l~ingeren, bis ins Zentrum re ichenden Zelle sitzt eine kfirzere seitlich 
auf. Dieses Teilungsschema wird yon den stark sich s treckenden und dichotom sich 
te i lenden Randzellen beibehalten.  Sie s~iumen die isodiametrischen Zellen der Schei- 
benmitte. 8 bis 9 Tage alte Scheiben werden fertil. Die Monosporen sind durchschnitt- 
lich 6 pm dick (Abb. 8 B). Dfinne Algen oder Baumwotlfasern werden von den Scheiben 
mantelf6rmig umhfillt (Abb. 8 C); im optischen Schnitt sind die Zel len in der Scheiben- 
mitte etwa 8 ~m hoch. In gleicher Weise wie Erflhropeltis subintegra entwickelt  sich die 
peltoide Phase von l?rythrotrichopeltis, deren Zellen und Sporen abe t  wesentl ich gr6Ber 
sind (Kornmann, 1984). 

Wie sich .Erythrocladia irregularis und Stromatella monostromatica morphologisch 
gleichen, so entwickeln sich auch die Scheiben von Erythropeltis suMntegra und von 
Ulvella lens nach dem gleichen Muster (Kommann & Sahling, 1983; Abb. 9). 

Nachdem Dangeard (1932) Erythrocladia subintegra nach Naturmaterial  dargestel l t  
hatte, beschrieb er 1968 dieselbe in seinen Kulturen aufgetretene Alge neu unter dem 
Namen Erythrodadia gibber; er unterschied zwei Formen nach der Gr615e der Randzel- 
len. Die "forme & petites cellules marginales"  entspricht Erythropeltis subintegra, die 
"forme & grandes cellules marginales"  ist mit dem scheibenf6rmigen Thallus von 
Erythrotrichopeltis ciliaris identisch (Kommann, 1984). Die zahlreichen Zeichnungen 
und Photographien Dangeards lassen an diesen Zuordnungen keinen Zweifel. In den 
Kulturen treten h~ufig auch Scheiben mit h6ckerigen Auswiichsen oder kn~uelig 
gewachsene Thalli  auf (Abb. 8 D), eine Besonderheit,  die Dangeard durch das Epithet 
zum Ausdruck brachte. Ebenso ne igen  die Scheiben in ruhigstehenden Kulturen dazu, 
sich in ihrer Mitte kissenart ig aufzuw61ben, well  die Monosporen nicht wie in dem 
natfirlich bewegten  Medium weggespfil t  werden. 

Erythropeltis subintegra ist an den n6rdlichen atlantischen und pazifischen K(isten 
verbreitet, kommt aber auch in w~irmeren Meeren vor, in die ihr Erythrocladia irregula- 
ris nicht folgt (Borgesen, 1915; Feldmann, 1929; Dangeard, 1932; Kapraun, 1980). Die 
von Smith (1944) als Erythrocladia subintegra dargestel l te  scheibenf6rmige Alge geh6rt 
weder zu Erythrocladia noch zu Erythropeltis, worauf schon Dangeard (1968, p. 18) 
hingewiesen hat. Die von Fritsch (1945, Fig. 144 C) irrtfimlich als Erythrocladia subinte- 
gra abgebi ldete  Alge ist in Kylins (1925) Original  richtig als E. irregularis bezeichnet.  

Offensichtlich nicht mit der europ~ischen Art identisch sind die von Nichols & 
Lissant (1967) im Golf yon Mexiko gesammelten und als Erythrodadia subintegra 
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Abb.  8. Erythropeltis subintegra. A E n t w i c k l u n g  de r  S c h e i b e  v o m  2. bis  z u m  10. Tag,  zule tz t  in 
v e r s c h i e d e n e r  B i l d h 6 h e  a u f g e n o m m e n .  B Sporen,  bis  zu  22 S t u n d e n  alt. C Thal l i  auf  B a u m w o l l f a -  
sern,  6, 10 u n d  13 T a g e  alt. D A u s  e i n e r  16 T a g e  a l t en  Kul tur ,  rech ts  e in  T h a l l u s  mi t  H6cker .  

MaBst recke :  A - D  = 50 ~.m 
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Abb. 9. Porphyropsis coccinea. Entwicklung des scheibenfbrmigen Thallus vom 2. bis zum 12. Tag, 
die Scheibenmitte beginnt  sich aufzuwblben. Der Keirnling rechts bildet zun/ichst keine auf dem 

Substrat haftende Scheibe, sondern ungeordnete  kugel ige Zellen. MaBstrecke = 50 [tm 
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b e z e i c h n e t e n  Scheiben .  Die Arbe i t  w u r d e  in a n d e r e m  Z u s a m m e n h a n g  d iskut ie r t  (Korn- 
mann,  1984; p. 210). 

Porphyropsis coccinea (J. Ag . )  R o s e n v i n g e  

Rosenv inge  (1909} besch r i eb  d ie  En t s tehung  des  monos t romat i schen  Thal lus  yon 
Porphyropsis coccinea an H a n d  yon Naturmate r ia l .  Danach  soll te sich d ie  obers te  
Ze l l sch ich t  e ines  m e h r s c h i c h t i g e n  pa renchyrna t i s chen  Sche ibens t ad iums  ab l6sen  und  
durch  ak t ives  Wachs tum zu e i n e m  S~ckchen  aufw61ben, das  fr i ihzeit ig aufreiBen und 
d e m  b la t t a r t igen ,  auf e ine r  k i s sen f6 rmigen  Basa l sche ibe  angehe f t e t en  Thal lus  den  
Ursprung  g e b e n  sollte.  Diese  in den  E inze lhe i t en  nicht  ganz  zut ref fende Dars te l lung 
l and  a l l g e m e i n  E i n g a n g  in d ie  Lehrbi icher ,  z. B. Fri tsch (1945), Kylin (1956). Sie kehr t  
auch  noch  in e ine r  Arbe i t  von Mur ray  et  al. (1972) wieder ,  we l che  d ie  En twick lung  von 
Porphyropsis coccinea var. dawsonii im Labora to r ium untersuchten .  Auch  h ier  wi rd  e ine  
"po lys t romat ic  d isc"  als  J u g e n d s t a d i u m  a n g e g e b e n  und  mit  e iner  w e n i g  i ibe rzeugen-  
den  A b b i l d u n g  {Pig. 16) be leg t .  Wie  unse re  Versuche  ze igen ,  g ibt  es e in  solches 
mehr sch ich t iges  oder  k i s senf6rmiges  J u g e n d s t a d i u m  be i  P. coccinea nicht. 

Porphyropsis g e d e i h t  a m  b e s t e n  in Kul tu ren  mit  zers t reut  l i e g e n d e n  Sporen.  Ein 
Teil  yon ihnen  en twicke l t  s ich "no rma l"  zu s che iben f6 rmigen  Thall i ;  e in ige  k e i m e n  
nicht  oder  nur  verz6ger t ;  ande re  k 6 n n e n  zu unregelm~iBigen, d i c kz e l l i ge n  F~idchen 
auswachsen .  Vere inze l t  en t s t ehen  auch  unmi t t e lba r  f r e i t r e ibende  monos t romat i sche  
Porphyropsis-Fl~chen. In m a n c h e n  Kul tu ren  w e r d e n  d ie  s che iben f6 rmigen  Thal l i  frfih- 
ze i t ig  fertil. A l l e  d iese  A b w e i c h u n g e n  k6nnen  h ier  unber f icks ich t ig t  b le iben ;  sie s ind 
n icht  rege lm~Big  in den  Lebenszyk lus  de r  A lge  e ingescha l te t ,  sondern  k6nnen  neben-  
e i n a n d e r  in d e r s e l b e n  Kul turscha le  auftreten.  

Die  En twick lung  beg i rmt  in de r  g l e i c h e n  Wei se  wie  be i  Erythrocladia irregularis 
(Abb. 9). W~hrend  der  e r s t en  10 Tage  en ts teh t  e ine  unrege lm~Bige  Sche ibe  aus  akrope-  
tal  v e r z w e i g t e n  F~iden und  e ine r  Mi t te  aus  p o l y g o n a l e n  Zel len.  Zwei  Tage  sphter  ist d ie  
Sche ibenmi t t e  schon aufgew61bt.  

Die En t s t ehung  des  fl~ichigen Tha l lus  ist in A b b i l d u n g  10 darges te l l t .  Die Bi lder  
fo lgen  e i n a n d e r  in A b s t ~ n d e n  von zwei  Tagen ,  A u f n a h m e n  in ve r s c h i e de ne r  Bi ldh6he 
z e i g e n  d e n  r~iumlichen Aufbau  des  Pfl~nzchens.  In de r  Aufsicht  auf d ie  Oberf l~che des  
11 Tage  a l ten  Pfl~inzchens ist  der  Rh izo idenkranz  schon undeut l i ch ,  am 13. Tage  ist er 
nur  schwach  e rkennbar .  Die A u f n a h m e n  vom 15. und  17. Tag s ind zu e i n e m  Bild 
kombin ie r t ,  s ie  ve rmi t t e ln  d e n  s u b j e k t i v e n  E indruck  des  m i k r o s k o p i e r e n d e n  Beobach-  
ters.  Uber  e i n e m  Rhizo idenkranz ,  des sen  F~den  sich auf d e m  Subst ra t  ausb re i t en  und 
ve rzwe igen ,  wblb t  s ich e ine  i m m e r  mehr  h a l b k u g e l i g  w e r d e n d e  Kuppel .  Das e inschich-  
t ige  au fgewb lb t e  Pa renchym ents teh t  durch  in t e rka l a re  Te i lung  der  p o l y g o n a l e n  Ze l len  
de r  Sche ibenmi t t e .  Die Bi lder  in der  un te r s t en  Reihe se tzen  d ie  Ser ie  be i  schwacher  
VergrSf~erung noch  bis  zum 27. T a g e  fort; das  S~ckchen  ist  perfor ier t  und  fertil  gewor-  
den.  Vege ta t iv  b l e i b e n d e  Thal l i  k b n n e n  2 bis  2,5 cm grog werden ;  nach  dem Umsetzen  
in fr ische N~hr lbsung  w e r d e n  sie rasch fertil. 

Abb. 10. Porphyropsis coccinea, Entstehung des flachigen Thallus durch Aufwblbung der monostro- 
matischen Scheibenmitte. Die Aufnahmen in verschiedenem Niveau sind am 15, und 17. Tag zu 
einem Bild zusammengesetzt. MaBstrecken: 50 ~m bis zum Alter von 19 Tagen; 100 ~m fiir die 

Fortsetzung in der unteren Reihe 
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Abb. 11. Porphyropsis coccinea, Naturmaterial .  A, B Entwicklungss tad ien  auf Chaetomorpha 
melagonium, 21.4. 1977. C Vegeta t iver  Thallus. D Ferti ler Thallus mit Ireien Monosporen, Mal3- 

strecken:  A und B, C, D jeweils  = 50 gm 

D i e s e  S t u d i e  f i be r  Porphj/ropsis coccinea wfire  u n v o l l s t / i n d i g  o h n e  d e n  V e r g l e i c h  

m i t  n a t f i r l i c h  g e w a c h s e n e m  M a t e r i a l .  A u s g e s c h w ~ r m t e  Chaetomorpha-F~den v o m  

21, 4, 1977 w a r e n  r e i c h l i c h  m i t  j u n g e n  S t a d i e n  v o n  Porphyropsis b e s e t z t .  U m  k l a r e  
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Bilder zu erhalten, wurden die F~iden zerschnitten und die Bruchstiicke der Zellmem- 
branen mit den Epiphyten ausgebreitet .  Die Entwicklungsstadien im Naturmaterial  
(Abb. 11) gleichen ganz denen in den Kulturen. Bei A erhebt sich das noch geschlossene 
monostromatische S~ickchen fiber e inem Rhizoidenkranz. Diesem Ring ist das junge 
Blatt seitlich angeheftet  {B}. Die Mitte des Ringes ist noch often, sie wird erst nachtrag- 
lich durch sekund~ire Rhizoiden ausgeffillt. 

In dem vegetat iven Thallus yon P. coccinea sind die isodiametr ischen Zellen in 
deutlichen, mitunter senkrecht aufe inanders tehenden Reihen angeordnet  (Abb. 11 C}; 
an der Basis verl~ingern sie sich rhizoidartig, wie es Rosenvinge {1909, Fig. 9) abgebi lde t  
hat. Frisch gesammelte  Pflanzen ent leeren in N~ihrlSsung meist schon am n~ichsten Tag 
zahlreiche Monosporen; e inen Ausschnitt  aus einem solchen Thallus zeigt Abbi ldung 
11 D. Die Monosporen sind sehr einheit l ich 5 ~tm dick. Andere als in den ffir die Ordnung 
typischen differenzierten Sporangien ents tandene Monosporen wurden nicht beob-  
achtet. 

P. coccinea ist eine Alge der nSrdlichen atlantischen und pazifischen Kfisten; nach 
Dizerbo (1969) erreicht sie in Europa die sfidliche Grenze ihrer Verbrei tung bei Roscoff; 
das Material der Brfider Crouan stammt von der Reede von Brest (Hamel, 1924). P. 
coccinea von der katifornischen Kiiste wurde als vat. dawson11 vom Typus unterschie- 
den. Uber ihre Entwicklung haben Murray et al. (1972} berichtet. 

Heerebout (1968) ffihrte Porphyra vexillaris Montagne der Gattung Porphyropsis zu; 
diese Kombination ist angesichts der in seiner Figur 12 abgebi lde ten  Basis nicht 
vertretbar. 1975 beschrieben Womersley & Conway eine neue Art aus Siidaustralien: 
Porphyropsis minuta. Die nicht dem Ordnungsmerkmal  entsprechende Entstehung der 
Sporen - d e r  gesamte Inhalt der  Randzellen des Thallus wird unmit telbar  zu Monospo- 
ren -, schlieiSt diese Alge aus der Gattung Porphyropsis aus. 

Porphyrops i s  i m p e r f e c t a  nov. spec .  

In vielen Rohkulturen mit Algen oder Hydroiden aus dem Sublitoral trat eine 
dunkelrot bis violett geffirbte Alge auf, deren frfihe Entwicklungsstadien ganz denen 
yon Porphyropsis coccinea gleichen (Abb. 12A). Es sind Scheiben von radial  sich 
ausbrei tenden und verzweigenden F~iden mit einer Mitte aus polygonal  zusammenge-  
schlossenen Zellen. Im Alter von 10 Tagen beginnen die monostromatischen Scheiben 
sich deutlich aufzuw61ben, sie werden dann auch reichlich fertil. Anders als bei P. 
coccinea reil]t aber die Obefflfiche des schfisself6rmigen Thallus niemals auf. 

Zu einem Vergleich unter denselben Kul turbedingungen wurden die be iden  Algen 
getrennt voneinander  in einer groBen Petrischale kultiviert. Abbi ldung 13 zeigt das 
Ergebnis nach 18 Tagen: die f lachgewSlbten und reichlich fertilen Thalli  der neuen Art 
(A) neben den flfichigen Thalli  yon P. coccinea (B). Auf Chaetomorpha linum als 
Substrat bi lden die Epiphyten flach aufgewSlbte Thalli; 14 Tage alte Pflanzen sind etwa 
25-30 pan hoch (Abb. 12 B, C). Die gleichalten,  auf dem Boden derse lben Kulturschale 
gewachsenen Thalli  sind fiber e inem Rhizoidenkranz aufgewSlbt (Abb. 12 D). SchlielS- 
lich m6gen noch zwei Aufnahmen in verschiedenen Bildebenen die Form der neuen Art 
anschaulich machen (Abb. 13 C). Der vom Schalenboden gel6ste und umgedrehte  hohle 
Thallus haftet mit e inem Kranz verzweigter  F~den auf dem Substrat, die flach aufge- 
wSlbte monostromatische Decke besteht  aus polygonalen Zellen. Aufbau und Entwick- 
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lung der Alge er re ichen das J u g e n d s t a d i u m  von P. coccinea, jedoch reiBt die Oberfl~iche 
nicht auf wie bei der typischen Art. Das Epithet  imper fec ta  br ing t  dieses unterschei-  
dende Merkmal  zum Ausdruck.  

D i a g n o s e : Der ausgewachsene  Thal lus  yon P. imper fec ta  gleicht  e ine r  mit  ih rem 
Rand auf dem Substrat  ha f t enden  Schale von 200-300 ~tm Durchmesser.  Der Rand 
besteht aus apikal  wachsenden  verzweig ten  F~den, der gew61bte einschicht ige,  etwa 
30 ~m hohe Mittelteil  aus i sodiametr i schen Zellen.  Die 6-7 ~m d icken  Monosporen  
en twicke ln  sich in  gle icher  Weise wie P. coccinea zu e iner  Scheibe;  ihre Mitte w61bt 
sich auf, sie reigt jedoch nicht  auf wie bei  der typischen  Art. 

H e r k u n f t : Porphyropsis  imper fec ta  kommt h~iufig auf Algen  u n d  Hydro iden  aus 
dem Sublitoral von He lgo land  vor, aus de ren  Rohkul turen  sie isoliert wurde.  

D i a g n o s i s : Frons adul ta  similis  est catillo, qui  parte  marg ina l i  adhaere t  sub- 
strato. Diamet rum catilli circa 200-300 ~tm. Margo constat  e ramosis f i lament is  apical i ter  
crescentibus;  media  pars convexa monostromatica,  circa 30 ~tm alta constructa est e 
cellulis isodiametricis.  Monosporae 6-7 ~m diam., formant  eodem modo atque Porphy-  
ropsis coccinea discum, cuius media  pars convexa non  est ruptura  contrarie speciei  

typicae. 
O r i g o : Species occurrit f requenter  ad algas et hydroides in  zona subli toral i  insu lae  

Helgolandiae .  

E r f l h r o t r i c h o p e l t i s  c i l i a r i s  (Carm. )  K o r n m a n n  

Taxonomie und  Entwick lung  yon Erythrotr ichopel t is  ciliaris w a r e n  G e g e n s t a n d  
e iner  frfiheren Studie (Kornmann,  1984). Die sche ibenf6rmige  Phase ihres heteromor-  
phen  Entwicklungszyklus  (Abb. 1 F) - 1982 u n d  1983 aus Rohkul turen  subl i tora ler  A l ge n  
isoliert - wurde  nochmals  am 26. August  1984 auf Hydro iden  gefunden .  Die mit  d iesem 
Material  wiederhol ten  Versuche ftihrten zu dem g le ichen  Ergebnis .  Eine mit  w e n i g e n  
Scheiben am 2. Oktober  ange leg te  Kultur  brei te te  sich fiber de n  Boden e iner  4 cm 
groBen Plastikschale aus. Als die Nfihrl6sung am 8. J a n u a r  1985 e m e u e r t  wurde,  en th ie l t  
der we i tgehend  e n t f ~ b t e  Bodenbe lag  nur  noch wen ige  dunk le  kn~iuelige Zel laggre-  
gate. Aus e in igen  von i h n e n  waren  schon am 27. J anua r  l~rythrotrichia-F~dchen ent- 
sprof~t. Sie wuchsen  in  frischer N~ihrl6sung rasch zu fert i len Gametophy ten  heran.  Die 
angewand te  Versuchsmethode  ist nicht  e legant ;  wahrsche in l ich  wird sich der  Entwick-  
lungsablauf  durch vari ierte K u l t u r b e d i n g u n g e n  s teuern  lassen. Solche Versuche waren  
nicht  vorgesehen.  

Als f~dige Phase ist E. ciliaris in  der Natur  bei  He lgo land  noch nicht  ge funden  
worden.  Ihre Ents tehung  im Laborator ium ist e in  e indrucksvol les  Beispiel  for die 
b iogeographische Sonders te l lung Helgolands.  Die hydrographischen  B e d i n g u n g e n  die- 
ses Areals genf igen den  sporophyt ischen Phasen  he teromorpher  Rotalgen, w~ihrend die 
j ewei l igen  Gametophy ten  w~irmere Meere  beanspruchen .  Am bes ten  b e k a n n t  ist das zu 
Beginn des Jahrhunder t s  aus Ostas ien  e i n g e w a n d e r t e  Heterornorphenpaar  Trailliella- 
Bonnemaisonia.  Trailliella ist im Subli toral  Helgolands  weit  verbreitet ;  Bonnemaison ia  

Abb. 12. Porphyropsis impe~ecta. Thallusentwicklung bis zum Alter von 10 Tagen, zuletzt in 
verschiedenem Niveau. B-D Epiphytische und auf dern Schalenboden derselben Kultur gewach- 

sene Thalli, etwa 14 Tage alt. MaBstrecken: A = 50 ~tm; B = 200 ~tm; C, D = 100 ~tm 
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Abb. 13. A, B Porphyropsls impertecta und Porphyropsis coccinea, in derselben Kutturschale 
gewachsen, 18 Tage alt. C Porphyropsis imperfecta, vom Boden einer Schale abgel6ster und yon 
unten in verschiedener Bildh6he aufgenommener Thallus. Maf~strecken: A, B = 100 ~tm; C = 50 ~tm 

hamifera trat nur w~hrend  der  sechz iger  Jahre  in un te r sch ied l icher  H~ufigkei t  auf 

(Kornmann & Sahling,  1977). Helminthodadia und $cinaia k o m m e n  als ka lkbohrende  

Mikrothal l i  im Subli toral  vor (Kornmann & Sahling,  1980); be ide  Algen  waren  um die 
J a h r h u n d e r t w e n d e  bei  H e l g o l a n d  h6ufig, sind aber  seit mehr  als 50 Jahren  nicht mehr  

g e f u n d e n  worden.  Diese Beisp ie le  lassen auf V e r 6 n d e r u n g e n  der hydrographischen  

Verh~ltnisse schlieBen, die zum Verschwinden  der j e w e i l i g e n  Gametophy ten  fiihrten. 
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