
über die 1\lgenflora 

er schv1edischen Westküste 

Akademische Abhandlung • 

von 

ltarald Kylin. 

W. G. FARLOW 

1: 

Upula 1907 
K, 'W, 1\ppelNf'II Buchclruckettl. 



I 

1 

,----
. 

I 

DigitizedbyGoosle • 



Studien über die Algenflora 
der schwedischen Westküste 

Akademische Abhandlung 

zur 

Erlangung der Doktorwürde 

mit Genehmigung 

der :Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Sektion 
der Philosophischen Fakultät zu Upsala 

zur Offentliehen Beurteilung vorgelegt 

von 

Harald Kylin 
Lic. Phil. Väslg. 

Die Verteidigung wird am 4. Mai 1907 um 10 Uhr vormittags 

im botanischen Horse.e.l stattfinden. 

Upsala 1907 
K. W. Appelbergs Buchdruckerei 





In der algologischen Litteratur ist seit Am:scHouo's in den 
Jahren 1846-50 publizierten "Phycere Scandinavicre marinm~ keine 
Arbeit erschienen, die eingehender die Chlorophyceen und Florideen 
(inkl. Bangiaceen) der schwedischen Westküste behandelt, und seit 
KJELLMAN's im Jahre 1890 erschienenem "Handbok i Skandinaviens 
hafsalgflora l" keine Arbeit, die eingehender ihre Fucoideen be
handelt. Dieser Mangel an neueren Untersuchungen über die Al
genflora unserer schwedischen Westküste ist um so auffallender, 
als von den uns benachbarten Gebieten, dem Christianiafjord, der 
westlichen Ostsee und Helgoland, Untersuchungen verhältnismässig 
späten Datums vorhanden sind. Besonders ist dieser Mangel fühlbar 
geworden, nachdem SVEDELIUS im Jahre 1901 seine eingehenden Un
tersuchungen über die Algenflora an den schwedischen Ostseeküsten, 
bei Gotland und dem smäländischen Schärenarchipel veröffentlicht 
hat. Um diesem Mangel einigermassen abzuhelfen, publiziere ich 
hiermit die Ergebnisse meiner seit einigen Jahren betriebenen Unter
suchungen über die Algenflora unserer schwedischen Westküste. 

Mein ursprünglicher Gedanke war es, die Algenflora der ha.1-
ländischen Küste zu untersuchen, da diese im Vergleich mit der 
der bohuslänschen in hohem Grade vernachlässigt war, in der Hoff
nung, dann mit Hilfe der Litteratur die beiden Algenfloren mit 
einander vergleichen zu können, und ich brachte daher zu algolo
gischen Untersuchungen in den Jahren 1902 und 1903 die Monate 
Juni und Juli und im Jahre 1904 die Monate Juni, Juli und 

. August an verschiedenen Stellen der halländischen Küste zu. 
Die Orte, die ich besuchte, sind der Kungsbackafjord und die Ge
biete vor demselben, Varberg, Morup, Halmstad und Bästad (in 
Schonen, dicht an der halländischen Grenze). Bei der Bearbeitung 
meines Materials fand ich indessen bald, dass ich zu einem V er
gleich iwischen der Algenflora an der halländischen und an der 
bohuslänschen Küste auch diese letztere Küstenstrecke untersuchen 
musste, und ich besuchte daher während der Monate Juni, Juli und 
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August 1905 die Väderöarne, Koster und Kristineberg im bohus
länschen Schll.renarchipel. Ausserdem habe ich Gelegenheit gehabt, 
während des Dezembers 1905 und Aprils 1906 die Algenvegetation 
in der Gegend um die Zoologische Station Kristineberg herum 
zu studieren. - Für die Reisestipendien teils von der Universität 
U psala, teils von der Botanischen Sektion der Naturwissenschaft
lichen Studentengesellschaft in Upsala, teils von der Königl. Schwe
dischen Akademie der Wissenschaften, durch welche Stipendien es 
mir ermöglicht wurde, meine algologischen Studienreisen zu unter
nehmen, bitte ich hiermit meinen ergebensten Dank aussprechen 
zu dürfen. Zu grossem Dank fühle ich mich ferner dem Vorsteher 
der Zoologischen Station Kristineberg, Herrn Professor Dr. HJ. 
Tmi:EL für die Bereitwilligkeit verpflichtet, mit der er die Zoolo
gische Station mir zur Verfügung gestellt hat. 

Meine Darstellung der Algenflora der schwedischen West
küste gründet sich in erster Linie auf das :Material, das ich selbst 
während meiner Reisen eingesammelt habe, und auf die Algen
sammlungen der Universität Upsala. In den Teilen, wo solches 
sich als notwendig erwiesen, bin ich auch die Algensammlungen 
des Schwedischen Reichsmuseums durchgegangen, die bereitwillig 
von dem Intendanten des Museums, Herrn Professor Dr. C. LINDMAN, 
mir zur Verfügung gestellt worden sind. 

Meinem Lehrer Herrn Professor Dr. F. R K.lELLMAN spreche 
ich meinen aufrichtigen Dank aus teils für die Anregung zu dieser 
Untersuchung, teils für die wertvolle Unterstützung, die er mir bei 
der Bearbeitung meines Materials hat zuteil ·werden lassen. Herrn 
Konservator M. FosLIE in Trondhjem bin ich für die Bestimmung 
meiner Lithothamnien zu grossem Dank verpflichtet. 

Upsala, im April 1907. 
Der Verfasser. 



Verzeichnis der Chlorophyceen, Fucoideen, Bangiaceen und 
Florideen der schwedischen Westküste. 

1. CHLOROPHYCEJE. 

Fam. Protococcacere. 

Chlorochytrium CoHN. 

Chlorochytrlum Cohnii WruoHT: LAGERH., Om Chlorochytrium 
Cohnii Wright. 

Diese Art ist von LAGERHEIM bei Kristineberg teils endozoisch 
in Cmnpanularia fiexuosa und raginieola sp., teils endophytisoh in 
8ehizonema sp., Enteromorpha rlathrata und Urospora penieilliforrni.,; 
angetroffen worden. Selbst habe ich sie nirgends beobachtet. 

Boh uslän: Kristineberg (LAGERHEIM). 

Codiolum A. BRAUN. 

Codlolum petrocelides KrcKt:CK, Bemerkungen zur marinen 
Algenvegetation von Helgoland, 8. 259. 

Die von mir gefundenen ~~xemplare sind 14-18 µ breit und 
50-iO µ lang (den Stiel nicht mitgerechnet), demnach etwas klei
ner als die von KrcKUCK beschriebenen, welche 20-30 µ breit 
und 65-90 µ lang waren. Im übrigen stimmen meine Exemplare 
vollständig mit denen KucKucK's überein. Der Stiel kann terminal 
oder lateral sitzen: seine Länge ist in hohem Grade variabel. Äl
tere Exemplare sind oft an ihrem oberen Ende mit einer papillen
förmigen Y er<lickung versehen (Ygl. KucKUCK, a. a. 0., Fig. 27 L). 
Kommt endophytisch in Petrorelis Hennedyi innerhalb der Litoral
rt>gion vor. Ein Teil der Exemplare war fertil (Juli). 

Halland: Gottskär. 
K!1li11, Al_qr11/fr,ra dr1· sr/11rrd. ll'r~lk,ütr. 
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Farn. Protosiphonacere. 

Blastophysa REINKE. 

Blastophysa polymorpha K.TELLM., Blastophysa polymorpha 
och U rospora incrassata, S. 3. 

Die obenerwähnte von K.JELLllAN beschriebene Blastophysa-Art 
unterscheidet sich von Bl. rhizopus REINXE (Atlas, Taf. 23), "durch 
die Abwesenheit der für diese Art so charakteristischen langen Aus-

0 
d 

b 

J!'ig. 1. Codiolum peti-ocelidc.<. Fig. 2. Blaatophyaa pnlymorpha. 
Vergr. 480 mal. Vergr. 480 mal. 

liinfer, durch starke, unregelmässige Lobierung und vereinzelt aus
gehende Haare" (K.JELLMAN, a. a. 0.). Der Körperform nach ähnt 
Bl. polymorpha sehr der Bl. arrhiza \V1LLE (in ENGLER und PRANTL, 
Die natürlichen Pflanzenfamilien I: 2, S. 149), unterscheidet sich 
aber von dieser durch das Vorkommen langer, hyaliner Haare, die 
bei Bl. arrhiza fehlen. 

Der Körperform nach ist Bl. polymorpha in hohem Grade 
variabel. Im allgemeinen ist sie stark lobiert, die Wände der Loben 
gewöhnlich etwas verdickt. Ist ein Lohns etwas mehr langgestreckt, 
so erhält man, worauf bereits K.JELLMAN hingewiesen hat, eine An-
1 leutung zu ,len langen Ausläufern, die bei Bl. rhizopus vorhan
den sind. 
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Bei den Exemplaren von /U. polymorplw, die K.1ELLMAN Ge
legenheit hatte zu studieren, ist nicht mehr als ein Härchen bei 
jedem Individuum beobachtet worden. Mehrere Härchen können 
indessen auch bei Bl. polymo,1,ha auftreten, und bisweilen können 
ein paar in einer Gruppe zusammen sitzen wie bei Bl. rhizopw~. 
Dass sich Exemplare finden, die <ler Härchen entbehren, ist bereits 
,·on K.JELLMAN erwähnt worden. 

Gefunden von K.JELLMAN bei Kristineberg epiphytisch auf Rhodo
mela virgata während des Monats April. Die von mir beobachteten 
Exemplare kamen auf alten Zostera-Blättern zusammen mit einer 
Reihe :Myrionernaceen und Cyanophyeeen vor. Beobachtet im Mo
nat August. 

Bohuslän: Kristineberg. 

Farn. Ulothricacea:i. 

Ulothrix Ki'Tz. 

Ulothrix flacca (Drr,1,w.) THrn.; Wru,E, Studien über Chloro
phyceen, S. 18, 'l'af. I, Fig. 54-57, Taf. II, Fig. 58--63. 

Die Dicke der Zellfäden variiert in der Regel zwischen 18-40 µ. 
Die Zellen sind ungefähr ¼ mal so lang als breit, jedfl mit 2-:3 
Pyrenoiden; bisweilen kommen auch Zellen mit 1 oder -1 Pyre
noiden vor. 

Die Art kommt auf Felsen oder Steinen ,·on gleich unter dem 
mittleren Wasserstande bis ungefähr ¼ Meter oberhalb desselben 
wachsend vor, vorzugsweise auf exponierten Lokalen; auf völlig ge
schützten Lokalen fehlt sie vollständig. Selten wird sie epiphytisch 
auf Fucus-Arten angetroffen. Fertil im April. 

Bohuslän: Kristineberg; wahrscheinlich allgemein verbreitBt 
längs der ganzen Westküste. 

Ulothrix pseudoflacca W JLLE, Studien über Chlorophyceen 
S. 22, Taf. II, Fig. 64-81. 

Die Dicke der Zellfäden variiert zwischen 12-22 µ. Die 
Zellen sind im oberen Teil der Fäden¼-¼ mal so Jang wie breit, 
im unteren Teil ½-1 mal so lang wie breit. ~~in Pyrenoid in 
jeder Zelle, nur höchst selten kann man in einer Zelle zwei finden, 
wobei das eine gewöhnlich kleiner ist als das andere. 
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Kommt auf exponierten oder etwas geschützten Stellen in der 
Nähe <les mittleren "\Vasserstandes vo1·. Sie wächst teils auf Felsen 
oder Steinen, teils epiphytisch auf P11rus-Arten. Fertil im April. 

Bohuslän: Kristineberg; wahrscheinlich allgemein verbreitet 
längs der ganzen Westküste. 

Farn. Ulvacere. 

Percursaria BoRY. 

Percursaria percursa (Ao.) RosF.NV., Grnnlands Havalger, S. 
963; Tetranema percursum ARESCH., Phye. S('and., S. 192; Entero
morpha percursa WITTR. et NoRDST., Alg. exsicc., N:r 140. 

Diese Art habe ich nur bei einer Gelegi>nheit bei Kristineberg 
erhalten, wo sie in einer geschützten Bucht unter Zostera-Vegetation 
zusammen mit E11terumorpha plumostt vorkam. 

Bohuslän: Kristineberg: Uddevalla (WIT'rROcK): verbreitet 
längs der ganzen Westküste (ARESC'Horn). Die oben angeführte 
Nummer in WITTR. et NoRDST.'s Alg. exsicc. (Exemplar <·) ist an der 
schonischen Küste, bei ::\Ialmö, erbe11tet worden. 

Enteromorpha (LINK). 

Bei der Systematisierung der Enfrromo;1,ha-Arten haben sich 
in der Litteratur zwei wesentlich versd1ie<lene Richtungen geltend 
gemacht. Die eine Richtung wird von LF. JoLis repräsentiert, der 
in seiner Arbeit "Liste des Algues marines de Cherbourg" nur 
einige wenige Arten aufnimmt, je<fo Art aber in eint• Menge Formen 
einteilt. Dieses Verfahrf'n ist auC'h mit einigen kh•inC'ren Modifika
tionen von RosENVINGF. in seiner Arbeit "Gronlands Havalger" be
folgt worden, nnd nach ihm von BöRGEsEN in "'l'he marine Algm 
of the Fairöes" und von J6xssoN in "Tho marine Algoo of Island". 
Die andere RiC'htung wird hauptsächlich von den schwedischen 
Algologen vertreten, <lie eine Teilung der Gattung in viele Arten 
durchzuführen suchen. Das tut AHLNER in seiner Monographie über 
die schwedischen Enferomorpha-Arten, in welcher Arbeit der Ver
fasser anatomische Unterschiede zwischen den von ihm unterschie
denen Arten nachzuweisen versucht. K.JELr,MA....., und J. G. AGARDH 
schliessen sich AHI,NER's Auffassung über das Vorkommen vieler 
verschiedener Enterornorpha-Arten an, obwohl sie, besonders der 
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letztere in seiner Arbeit "Till Algernas Systematik, VI, Ulvaceae", 
hinsichtlich der Artenauffassung in mehreren Punkten von AHLNER 
abweichen. Zu dieser Richtung gehört auch REINBOLD, der in sei
ner Arbeit "Die Chlorophyceen der Kieler Föhrde" wesentlich der 
Artenauffassung J. G. AGARDH's folgt und demnach mehrere Arten 
zu unterscheiden versucht. 

Wie schon von BöRGEsE.v bemerkt worden, ist es kaum mög
lich, bevor wir. eine auf experimentelle Untersuchungen gestützte 
'Monographie der Gattung Enteromorpha besitzen, zu einem be
friedigenden Ergebnis betreffs der Artenauffassung innerhalb dieser 
Gattung zu gelangen. Was wirklich als ein Artcharakter oder als 
eine individuelle Variation bei einer und derselben Art aufzufassen 
ist, ist in vielen Fällen unmöglich zu entscheiden, und die Artbe
grenzung ist daher in gewissen Fällen sehr schwer, um nicht zu 
sagen unmöglich aufzustellen. Doch ist es meines Erachtens in 
hohem Grade unwahrscheinlich, dass das, was die dänischen Algo
logen unter einer und derselben Art vereinigen, wirklich als eine 
einheitliche Art aufzufassen ist, bei den grossen, nicht nur habi
tuellen, sondern auch anatomischen Verschiedenheiten, die zwischen 

. den zu derselben Art gezogenen Formen vorhanden sind. \Vährend 
der Studien, die ich an unseren schwedischen Enteromorpha-Arten 
anzustellen Gelegenheit hatte, bin ich zu der Auffassung gekommen, 
dass wir es wirklich mit vielen von einander verschiedenen Arten 
zu tun haben, wenn es auch in einer Reihe von Fällen schv.·er sein 
kann, zu entscheiden, zu welcher Art ein einzelnes Exemplar zu 
rechnen ist. 

Enteromorpha aureola (Ao.) KeTz.; HAt:CK, Meeresalgen, S. 
434; Enteromorpha quaternaria AHLNER in WrTTR. et NoaosT., Alg. 
exsicc., N:r 138 und 139. 

Bohuslän: Lysekil (CLEVE), Fiskebäckskil (LAUERHEUt); wahr
scheinlich zerstreut längs der ganzen Westküste; die oben ange
führte Exsiccatnummer 138 Exemplar b ist an der schonischen 
Küste, bei Malmö, erbeutet worden. 

Enteromorpha llnza (L.) J. G. Ao., Till Algernas Systematik 
VI, S. 134; Ulva linza AREscH., Alg. Scand. exsicc., N:r 119. 

An geschützten Stellen in der Litoralregion gewöhnlich auf 
Felsen oder Steinen, seltener epiphytisch wachsend. Fertil während 
des Spätsommers: 
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.Bohuslän: spärlich verstreut; Halland: an der halllindischPn 
Küste habe ich keine J;Jxemplare beobachtet, wahrscheinlich aber 
findet sich die Art auch hier. Y on SIMMONS wird sie für die Küsten 
Schonens angegeben. 

Enteromorpha lntestinalis (L.) LINK. 

f. genuina AHLNER, Enteromorpha, S. 18; Erd. infesfinalis ~ cla
rafa J. G. Aa., Till Alg. Syst. VI, S. 181; Ent. inff'stinalis ARESCH., 
Alg. Scand. exsicc., N:r 122; W1TTR. et NoRDST., Alg. exsicc., N:r 
'328 und 329. 

f. aften11ata AHLNER, :E]nteromorpha, S. 20: Ent. intestinalis a: 
<·ylindracea J. G. Ao., 'l'ill Alg. Syst. VI, S. 131; Ent. intesfinalis 
f. longissima ARESCH., Alg. Scand. exsicc., N:r 327; Ent. intNdinali.<1 
f. attPmwta WITTR. et NoRDST., Alg. exsicc., N:r 136. 

f. cornueopi<!! • (LYNGB.) AHr,NER, Enteromorpha, S. 21; J. G. 
An„ Till Alg. Syst. VI, S. 131: W1TTR. et NoRD:'lT., Alg. exsicc., 
:N":r rn7. 

Anatomisch sind tlie Ent. infrstinalis-Formen durch ihre un
regelrnässigen, vielkantigen, nicht in deutlichen Reihen liegenden 
Zellen, mit hauptsächlich auf der Innenseite stark verdickten Zell
wänden, charakterisiert. Diese Venlickungss<"hicht ist bei f. attenuata 
schwächer ausgebildet als bei f. ,qenuina und f. cornucopiw, bei der 
ersteren ge,vöhnlich 10--12 µ, be-i den beiden le-tzteren 12-20 µ 
dick, f1och lassen sich bei allen Formen J<Jxemplare mit nur 5--8 1.i 
dicker Innenwand antreffen. Die JiJxernplare sind einfach oder an 
<ler Basis mit einigen wenigen Zweigen von derselben Stärke wie 
der Hauptspross versehen. 

Kommt an geschützter oder etwas offenn Küste in der Lito
ralregion gewöhnlich auf Steinen oder in wassergefüllten Felshöh
lungen oberhalb des Ufers wachsend vor. Fertil in der Zeit April 
-August. 

Gemein längs der ganzen Westküste. 

Enteromorpha • micrococca Kt 1Tz., Tab. phye. VI, Taf. 30, 
Fig. 2; 0AHLNER, Enteromorpha, S. 46; J. G. Ao., Till Alg. Syst. 
VI, S. 123; Ent. minima W1TTR. et NoRDsT., Alg. exsicc., N:r 223. 

Kleine, nur ungefähr 2--a cm' hohe Art mit kleinen, gerundet 
kantigen, ordnungslos liegenden Zf'llen. Diese sind im Querschnitt 
6- 7 µ hoch, fast quadratisch, mit stark verdickten Innenwänden 
(15-20 µ diek). Die Innenseite der Venliekungsschicht stark gewellt. 
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Die Bestimmung des oben angeführten Exsiccatexemplares be
ruht wahrscheinlich auf einem Versehen; es ist ein typisches Ent. 
micrococca-Exem plar. 

Von mir nur gefunden auf einem Lokal bei V arberg, auf 
Steinen in der Litoralregion wachsend. Fertil im August. Nach 
ABLNEa's Angabe kommt sie epiphytisch "auf Furcellaria fastigiafn 
zusammen mit anderen Enteromorphen" vor. 

Bohuslän: Fiskebäckskil (AHLNER); Halland: Varberg. 

Enteromorpha minima Nxo.; AHLNER, Enteromorpha, S. 48; 
J. G. Ao., Till Alg. Syst. VI, S. 135. 

Nach AHLNER finden sich von dieser Art in ARE1muouo's Her
barium einige Exemplare, bei Varholmen vor Göteborg Arbeutet. 
Selbst habe ich sie nirgends wahrgenommen. Von SnntoNs ist siP 
an der schonischen Küste, bei Malmö, gefunden worden (Bot. Not. 
1898, s. 193). 

Enteromorpha compressa (L.) GREV. 

f. subsimplex AREscH., Alg. Scand. exsicc., N:r 177; A.HLNER, 

Enteromorpha, S. 28; J. G. Ao., Till Alg. Syst. VI, S. 137. 
f. constricta J. G. Ao., a. a. 0., S. 138; Ent. compressa ARESOH., 

Alg. Scand. exsicc., N:r 123. 
f. complanata (KüTz.) J. G. Ao., a. a. 0., S. 138; Ent. compla

nata W1TTR. et NoRDsT., Alg. exsicc., N:r 133. 
Zu dieser Art habe • ich die Formen vereinigt, die in anato

mischer Hinsicht mit Ent. intestinalis darin übereinstimmen, dass 
die Zellen des Thallus rnnd kantig sind und ordnungslos liegen, 
sich aber von ihr dadurch unterscheiden, dass die Innenwände der 
Zellen nicht verdickt sind. ~~xemplare lassen sich freilich antreffen, 
bei denen die innere Wand der Zellen etwas dicker ist als die 
äussere, diese Verdickung ist aber so unbedeutend im Verhältnis zu 
der Yerdickung bei Ent. -intestinalis, dass ein Zweifel darüber, ob 
ein Exemplar zu der einen oder anderen Art zu rechnen ist, nicht 
zu herrschen braucht. 

Habituell variiert die Art in hohem Grade, sowohl was die 
Verzweigung des Thallus als was dessen Breite betrifft, von gros
sen reichverzweigten Formen mit mehrere cm breitem Thallus bis 
zu fast einfachen Formen mit nur ein paar mm breitem Thallus. 
Einige Formen erinnern habituell an spärlich verzweigte Formen 
von Enf. clatratha, von der die Art sieh jedoch, wie bereits von 
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REINBOLD bemerkt ist, dadurch unterscheidet, dass die Zellen un
regelmässig .angeordnet, nicht wie bei Ent. clathrata in Reihen 
geordnet liegen. 

Von f. romplanata habe ich nur einige Exemplare bei Varberg 
angetroffen. Sie zeigen sehr gute Übereinstimmung mit dem von 
KJELLM:AN in WITTR. et NoRDST.'s Exsiccatwerk N:r 133 verteilten 
~Jxemplar (erbeutet bei Fiskebäckskil). 

An offener und geschützter Küste in der Litoralregion auf 
Steinen oder epiphytisch auf einer Reihe gröberer Algen. Fertil 
während des Sommers. 

Gemein längs der ganzen Westküste. 

Enteromorpha flexuosa (WuLF) J. G. AG., Till Alg. Syst. VI, 
S. 126; Ent. compressa Ä.HLNER, Enteromorpha, S. 31: WITTR. et 
NoansT., Alg. exsicc., N:r 134 und 326. 

Nach AoARD11:'s Begrenzung ist diese Art besonders ausge
zeichnet durch die deutlich reihenförmige Anordnung der Zellen 
und durch die Ausbildung einer wenn auch ziemlich dünnen Schicht 
Interzellularsubstanz auf beiden Seiten des Thallus. Bei den hier 
vorliegenden Exemplaren sind die Zellen des Thallus mehr oder 
weniger regelmässig quadratisch oder rechteckig, wenigstens im 
unteren Teile deutlich reihenweise geordnet. In den oberen Teilen 
des Thallus wird die reihenförmige Anordnung der Zellen undeut
lich oder verschwindet fast ganz und gar. Die Interzellularsubstanz 
mass 2,6 1-'-auf jeder Seite bei einem Querschnitt von 15 1-'-Breite 
(Exemplar von Varberg). Bei einem Querschnitt mit einer Breite 
von 20 1-'-von dem Exemplar N:r 134 in W1TTR. et NoaosT.'s Ex
siccatwerk zeigte die Interzellularsubstanz eine Dicke von 5 1-'-auf 
jeder Seite; sie war also etwas mächtiger. 

Der Thallus ist einfach, oben 3- 7 mm breit, nach der Basis 
zu langsam schmäler werdend, unten fadenfein. 

In der Litoralregion meistens auf Steinen, seltener epiphytisch 
auf gröberen Algen. Fertil während des Sommers. 

Zerstreut längs der ganzen Westküste, nirgends aber gemein. 

Enteromorpha tubulosa KOTz. ; AHLNER, Enteromorpha, S. 49; 
J. G. Ao., Till Alg. Syst. VI, S. 128. 

Als charakteristisches Kennzeichen gegenüber der vorherge
henden Art führt AGA.ROH in seiner Diagnose an: "Strato inter
cellularis substantire subnullo membrane.m debilem firmante". An 
einem 9 µ. breiten Querschnitt wurde die Dicke der Aussenwand 



9 

auf jeder Seite auf 1 µ bestimmt. Die Form der Zellen ist dieselbe 
wie bei der vorhergehenden Art, die reihenförmige Anordnung ist 
aber deutlicher und erstreckt sich höher hinauf, oft durch den gan
zen 'l'hallus. Der Thallus ist einfach, mit einer grössten Breite von 
1-8 mm, und wird langsam schmäler nach den beiden Enden, am 
meisten nach unten zu, wo er· haarfein wird. In dichten Büscheln. 

REINBOLD hält Ent. tubulosa und Ent. prolifera (Fl. Dan.) J. 
G. Aa. für nicht der Art nach verschieden, sondern er stellt die 
erstere als eine Form unter die letztere. Mit welchem Rechte dies 
geschieht, darüber kann ich mich nicht mit Sicherheit 11.ussern, da 
ich nur Ent. prolifera nach einigen (an der schonischen Küste er
beuteten) getrockneten ~xemplaren kenne. An der schwedischen 
Westküste ist meines Wissens Eni. prolifera, ,in dem Sinne wie 
AoARDH diese Art nimmt, nicht angetroffen worden. 

In der Litoralregion teils auf Steinen, teils epiphytisch auf 
alten Zostera-Blättern wachsend. 

Boh uslä.n: bei Pustervik in Göteborg (nach AHLNER); Hal
land: Varberg. 

Enteromorpha clathrata (RoTH) J. G. Aa., Till Alg. Syst. VI, 
S. 153. 

f. denudata (Am..NER); Ent. procera a. denudata .A..ßLNER, En
teromorpha, S. 42; W1TTB. et NoansT., Alg. exsicc., N:r 129. 

f. ramulifera (AHL...--ma); Ent. procera ~ ramulifera AHLNER, En
teromorpha, S. 42 (partim); Ent. dathrata f. elongata et validiot· 
ABEsca., Alg. Scand. exsicc., N:r 225; Ent. cl,athrata WrrTR. et 
NoBDsT., Alg. exsicc., N:r 130; Ent. procera WITTR. et NoaosT., Alg. 
exsicc., N:r 323. 

Habituell variabler als irgend eine andere Enteromorpha-Art. 
Die oben angeführten Formen repräsentieren hinsichtlich der Ver
zweigung zwei Extreme, die Init einander durch eine Menge -Ober
gangsformen verbunden sind. 

Bei einer Reihe von Exemplaren ist der Thallus dicht ver
zweigt, hauptsächlich in den unteren Teilen, wodurch Formen ent
stehen, die in hohem Grade an Ent. lingulata J. G. Aa. erinnern. 
Da indessen diese ohne bestimmte Grenze in Ent. clathrata über
gehen, rechne ich sie zu dieser Art und halte es nicht für wahrschein
lich, dass hier Exemplare von Ent. lingulata J. G. Aa. vorliegen. 

Kommt an geschützter oder etwas offener Küste in der Lito
ralregion auf Steinen oder epiphytisch auf gröberen Algen vor; oft 
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auch in wassergefüllten Felshöhlungen oberhalb des Ufers. Fertil 
während des Sommers. 

Gemein längs der ganzen Westküste. 

Enteromorpha plumosa KOTZ. (non AHLNER); Ent. clathrata 
var. confervacea AREsoH., Alg. Scand. exsicc., N:r 124; AHLNER, 
Enteromorpha, S. 45; Ent. plumosa REINBOLD, Die Chlorophyceen der 
Kieler Föhrde, S. 120. 

Nach REINBOLD ist eine Scheidung zwischen Ent. plumosa KüTz. 
und Ent. erecta (LYNGB.) unmöglich durchzuführen, und er vereinigt 
daher diese von J. G. AoARDH und H....ucK als verschieden aufge• 
führten Arten zu einer Art unter dem Namen Ent. plwnosa Ktrrz. 

Die Art kommt vorzugsweise an etwas geschützten Stellen in 
der Litoralregion gewöhnlich epiphytisch auf gröberen oder feineren 
Algen, seltener auf Steinen wachsend vor. Fertil während des 
Sommers. 

Gemein längs der ganzen Westküste. 

Enteromorpha crinita (RoTH) J. G. Ao., Till Alg. Syst. VI, 
S. 144; Ent. clathrata AREscH., Alg. Scand. exsicc., N:r 328; Ent. 
crinita REINBOLD, Die Chlorophyceen der Kieler Föhrde, S. 121. 

An geschützter oder etwas offener Küste in der Litoralregion 
teils auf Steinen wachsend, teils epiphytisch auf gröberen Algen. 
Fertil während des Sommers. 

Gemein längs der ganzen Westküste. 

Enteromorpha usneoides (BoNNEM:.) J. G. Ao., Till Alg. Syst. 
VI, S. 159; Ent. plumosa AHLNER, Enteromorpha, S. 37 (sec. J. G. Ao.). 

Die Exemplare, die ich zu dieser Art stelle, scheinen mir, 
sofern ich AoARDH's Beschreibung recht erfasst habe, völlig typische 
Ent. usneoides•Exemplare zu sein. Y on dem längeren oder kür• 
zeren Hauptstamm gehen reichlich unregelmäs~ig geordnete Seiten• 
zweige aus, alle deutlich schmäler als der Hauptstamm. Sie sind 
lang, zylindrisch, fadenschmal, an der Basis gewöhnlich etwas zu• 
sammengezogen und langsam nach oben zu schmäler werdend, ein
fach oder mit kleineren Seitenzweigen versehen. Die Zellen sind 
rund oder etwas in der Längsrichtung des Thallus ausgezogen, ge
wöhnlich mit dicken Zellwänden und ordnungslos liegend, wenig
stens in den gröberen Zweigen. Farbe hellgrün. 



11 

Nur in eimgen wenigen Exemplaren an einem geschützten 
Lokal in der Litoralregion, auf Steinen wachsend, angetroffen. 

Bohuslän: an mehreren Orten (nach AHLNER, Ent. plmnosa); 
H alland: Gottskär. 

Ulva (L.). 

Ulva lactuca (L.) LR JoL., Liste, S. 38. 
f. stipitata (AREscH.); Ulva stipifata AREscH., Phyc. Scand., 

S. 185; Alg. Scand. exsicc., N:r 224. 
f. latü:sima (L.): Ulva latissima ARESCH., Phyc. Scand., S. 186; 

Alg. Scand. exsicc., N:r 26. 
f. lapathifolia (Kt~Tz.) HAUCK, Meeresalgen, S. 437; Ulva lapathi

/olia ARESCH., Alg. Scand. exsicc., N:r 25. 
Zur f. 1atis8'ima stelle ich die Form, die meistens in grossem 

lndividuenreichtum lose liegend an rnhigen, geschützten Stellen vor
kommt. Soweit ich habe finden können, repräsentieren diese nur 
losgerissene Teile der f. stipitata, die, auch während sie so frei 
daliegen, ihr vegetatives Wachstum fortsetzen und durch losgeris
sene Thallusteile auf vegetativem Wege sich vermehren. Lose lie
gende, fertile Exemplare habe ich nicht beobachtet. 

~~xemplare, auf demselben Lokal teils im August, teils im De
zember eingesammelt, zeigen anatomisch den Unterschied, dass bei 
den im August erbeuteten Exemplaren der Thallus im Querschnitt 
45-55 µ und die äusseren Zellwände 5-7 µ dick sind, während 
bei den im Dezember erbeuteten gxemplaren der Thallus im Quer
schnitt 28-32 µ misst und die äussern Zellwände 2-3 p. dick siJ1d. 
Im April eingesammelte Exemplare stimmen mit den WinMrexem
plaren überein. 

Die festsitzende Form, f. stipitata. ist kleiner als f. latissima, 
und nur selten findet man Exemplare, die eine beträchtlichere Grösse 
( eine Länge des Thallus von 40 cm bei einer der Länge wenig 
nachstehenden Breite) erreichen. 

Ob f. lapathifolia wirklich nur eine Form von U. lactuca oder 
möglicherweise als eine besondere Art aufzufassen ist,· wage ich 
vorläufig nicht mit Sicherheit zu entscheiden, da ich f. lapathifolia 
nur durch das Studium einiger getrockneter Exemplare kenne. 

Kommt an geschützten Stellen in der Litoralregion bis zu 
einer Tiefe von ungefähr 2-3 m vor, f. stipitata auf Steinen oder 
Pfahlwerk, f. latissima lose liegend (formationsbildend), f. stipitata 
habe ich fertil im August gefunden. 
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Bohuslän: mehrorts gemein. Von Sll[}{oNs wird sie für die 
schonische Küste, Malmö, angegeben. 

Monostroma (THuR.) Wrrra. 

Monostroma fuscum (PosT et RuPR.) W1TTR., Monostroma, 
S. 53; mva sordida ARESCH., Phyc. Scand., S. 187; Alg. Scand. 
exsicc., N:r 120. 

K1.emplare von <lieser Art von einigen wenigen Lokalen an 
der bohuslänschen Küste liegen teils in AuscHouo's Exsiccatwerk, 
teils in mir zugänglichen Sammlungen vor. Selbst habe ich nir
gends Exemplare derselben erhalten. 

Bohuslän: Fiskebäckskil (AREscaouo), Lilla Yarholmen (S. 

ÄKERMARK), Längedrag (AREsCHouo). 

Monostroma mundum K.1ELLM. m WITTR. et NoaosT., Alg. 
exsicc., N:r 1057. 

Diese A1t kenne ich nur durch das Studium der KJELL
KA.'i'schen Originalexemplare. Ein besonders kennzeichnender Cha
rakter für die Art ist, dass die äussem Zellwände in hohem Grade 
verdickt sind, bis zu 20 (.1, dick (gewöhnlich 14-16 (.1,)- J<~s steht 
dies möglicherweise damit in Zusammenhang, dass die Art während 
des Sommers vorkommt (die Jl~xemplare Anfang ,Juli eingesammelt). 
Vgl. Ulva lactuca f. latissima. 

Bohuslän: Fiskebäckskil "in sinu secluso (Kilen) libere na
tans" (luELLKAN, a. a. 0.). 

Monostroma Orevillei (Tuua.) J. G. Aa., Till Alg. Syst. VI, 
S. 101; Ulva lactuca HARv., Phyc. Brit., Taf. 243; Monostroma Grf'-
1•illei W1TTR., Monostl'oma, S. 57 (partim). 

In seiner oben angeführten Arbeit hat J. G. AoARDH ausführ
lich iiber die Unterschiede zwischen der von C. A.GARDH und der 
von GREVILLE beschriebenen M. lactuca berichtet, und er unter
scheidet auf Grund dessen zwei Arten, Jf. G revillei ( = "Jf. lartuca 
GaEv.) und M. lactura ( = J/. lactura C. Aa.). Der Hauptunter
schied liegt in dem Aussehn des Thallus: bei ..lf. Grevillei ursprüng
lich umgekehrt eiförmig (obovatus), schliesslich in wenige ziemlich 
breite Zipfel geteilt, bei M. lactuca ursprünglich umgekehrt konisch 
(obconicus), schliesslich in zahlreiche, schmale Zipfel geteilt. 

Die Exemplare, die ich hier zu M. <Jrevillei stelle, stimmen 
habituell sehr gut mit HARVEY's oben angeführter Figur überein. 
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In anatomischer Hinsicht soll nach HAucK und REINBOLD zwi
schen den beiden· Arten der Unterschied bestehen, dass der Thallus 
im oberen Teil bei M. Grevillei 15-18 1.1. dick ist, bei M. lactuca 
aber 20-25 1.1.· .J. G. AGARDH erwähnt keinen solchen Unterschied, 
und bei den Exemplaren, die ich den beiden verschiedenen Arten 
zuteile, findet er sich auch nicht. Im Gegenteil ist die Dicke des 
Thallus bei M. Orevillei etwas grösser als bei J/. lactuca (bei der 
ersteren 20-24 1.1.• bei der letzteren 16-20 1.1.)- Hauptsächlich be
ruht dies darauf, dass die Aussenwände bei M. Grevillei stärker 
gelatinös verdickt sind als bei M. lactuca. "Parietes cellularum 
crassiusculos vidi; forsan magis mucosi, vix adspectum clathratum 
offerunt, qualem observavi in M. lactu,ca" (J. G. Ao., a. a. 0.). 

Ich habe diese Art nur auf einem Lokal in einer geschützten 
Bucht in der Litoralregion gefunden. Fertil im April. 

Bohuslän: Kristineberg. 

Monostroma lactuca (L., RoTH, C. Ao.) J. G. An., Till Alg. Syst. 
VI, ~- 102: Uho lactuca AREsCH., Phyc. Scand., S. 188; Alg. Scand. 
exsicc., N:r 121; Monostroma Grei>illei WrrTR., Monostroma, S. 5i 
(partim); WrrTR. et NoaosT., Alg. exsicc., N:r 434 und 1056. 

Betreffs des Unterschiedes zwischen dieser und iler vorherge
henden Art siehe oben. 

Der Grösse nach in hohem Grade variirend. Auf exponier
ten Lokalen wird sie nur 3-6 cm hoch, reich in lange, feine Zipfel 
geteilt; habituell erinnern diese Exemplare in hohem Gra(le an J/. 
arctirum W1TTR. In ruhigerem Wasser werden die Exemplare grösser. 
bis zu 10-12 cm lang, mit weniger reich zerteiltem Thallus und 
breiteren Zipfeln, habituell jedoch stets dadurch verschieden von 
M. Cirroillei, dass die Zerteilung viel weiter nach der Basis hinab
geht, oft so weit, dass die sowohl für Jf. are·iillei als für jüngere 
I<~xemplare von Jf. lactuca charakteristische Dütenform verloren 
geht. Ein solches Exemplar ist die von A1u-:scRoro in Alg. Scand. 
exsicc. verteiltf' N:r 121. 

In der Litoralregion an offener oder geschützter Küste, teils 
auf Steinen oder Muschel.)l, teils epiphytisch auf verschiedenen Al
gen oder alten Zostera-Blättem wachsend. Die Art hat ihre Ent
wicklungsperiode im Spätwinter und Frühling (Januar-Mai) un1l 
geht schon im Mai ihrem Cntergang entgegen. Fertil März-Mai. 

Bohuslän: Kristineberg (gemein); Varholmen (AREscRouo); 
an der halländischen Küste nicht beobachtet, aber von ARESCHoro 

J 
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von der schonischen Küste, Lomma, erwähnt; das Exemplar c in 
WITTR. et NoRDsT., Alg. exsicc., N:r 434 ist an der Küste von See
land (Dänemark) eingesammelt. 

Monostroma latissimum (KüTz.) WITTR., Monostroma, S. 33; 
W1TTR. et NoaosT., Alg. exsicc., N:r 145. 

Diese Art habe ich nnr bei einer Gelegenheit lose liegend unter 
Zostera-Vegetation auf einem geschützten Lokal in der Litoralregion 
gefunden (April). 

Bohuslän: Kristineberg; an der halländischen Küste nicht 
beobachtet, dagegen aber an der Küste von Schonen: Malmö (NoRD
STEDT), Simbrishamn (nach WITTROCK). 

Fam. Prasiolacere. 

Prasiola (AG.) MENEGH. 

Prasiola furfuracea (MERT.) MENEGH.; LAGERSTEDT, Om alg
slägtet Prasiola, S. 31; lMHÄUSER, J1Jntwicklungsgeschiehte und For
menkreis von Prasiola, S. 266; A.REscH., Alg. Scand. exsicc., N:r 
221; WITTR. et NoRDsT., Alg. exsicc., N:r 49. 

Bohuslän: Grebbestad (NoRDSTEDT), vor Göteborg (S . .AxER
MARK). 

Prasiola stipitata SuHR; LAGERSTEDT, Om algslll.gtet Prasiola, 
S. 31; hm!.usER, Ji~ntwicklungsgeschichte und Formenkreis von Pra
siola, S. 266; AaEscH., Alg. Scand. exsicc., N:r 138 und 222; WrrTR. 
et NoansT., Alg. exsicc., N:r 48. 

Diese Art habe ich selbst nicht an der Westküste beobachtet, 
sie scheint aber dort nicht selten zu sein, auf Steinen etwas ober
halb der Wasserlinie wachsend. 

LAGERHEIH (Bidrag till Sveriges algflora, S. 72) erwähnt Pr. 
calopliylla von Väderö-Storö. Er schreibt von dieser Art: "Ausser 
typischer P. calophylla (CARM.) MENEGH. fanden sich auch eine grosse 
Menge Zwischenformen zu -P. stipitata v. SuHR. Wahrscheinlich ist 
es daher richtiger, diese beiden Arten zu einer Art zu vereinigen. 
Eine andere Zwischenform aus Bohuslän, eingesammelt von S. AKEa
:MARK, ist in RABENHORST, Alg. Eur. N:r 1710 gegeben". Auch LA
GERSTEDT (a. a. 0., S. 40) weist darauf hin, dass das genannte als 
Pr. stipitata bestimmte Exsiccatexemplar sich sehr Pr. calophylla 
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nähert. Zu entscheitlen, ob eine Vereinigung dieser beiden Arten 
stattzufinden hat oder nicht, ist mir gegenwärtig unmöglich, da ich 
nicht Gelegenheit gehabt habe, die genannten Arten näher zu 
studieren. 

Wahrscheinlich ist. das Lokal, wo LAGERHEIM Pr. calophylla 
beobachtet hat, nicht als marin anzusehn. Er giebt als Standort an 
"Väderö Storö, auf den Felsplatten am Fusse der Häuser". 

Bohuslän: Hafstensund (LAGERSTEDT), Fiskebäckskil (WITT
ROCK), vor Göteborg (S. .A.KERMARK). 

Prasiola cornucophe .J. G. Ao., Till Alg. Syst. VI, S. 86; WITTR. 
et NoRDsT., Alg. exsicc., N:r 641. 

Nach J. G. AoARDH (a. a. 0.) kommt diese Art "rupibus forsa.n 
spnma maris irrigatis arctissima adnatum" vor. Selbst habe ich 
keine Gelegenheit gehabt, sie in der ~atur zu beobachten. 

Bohuslän: Fiskebäckskil (NoansTEDT); Schonen: Knllaberg 
(J. G. AGARDH). 

Farn. Chretophoracere. 

Epicladia REINKE . 

Epicladia flustrie RKE, Atlas, Taf. 24; Algenflora, S. 86. 
Epiphytisch auf Ffosfra im unteren Teil der Sublitoralregion. 

-'4~xemp1are dieser Art habe ich im Dezember und April beobachtet, 
während beirler Monate fertil. Kommt mit Sicherheit auch wäh
rend des Sommers vor, obwohl sie zu dieser Zeit meiner Aufmerk
samkeit entgangen ist. 

Bohnslän: Kristineberg. 

Entoderma LAGERH. 

Entoderma Wittrockii (WILLE) LAGERH., Bidrag till Sveriges 
algflora, S. 74: Entocladia Wittrockii WITTR. et NoRDST., Alg. exsicc., 
N:r 408. 

Diese Art habe i<·h endophytisch in den Zellwänden einer 
Cladophora-Art gefunden. Von LAGERHEJlf endophy\isch in Elachista 
fucicola und Ectocarpus-Arten gefunden. Von mir im August (V ar
berg) eingesammelte ~Jxemplare waren fertil. 

Längs der ganzen Westküste "ziemlich gemein" (LAGERHEIJ,{). 

J 
1 
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Entoderme perforans HuBER, ChootophorAes epiphytes et en
dophytes, S. 316, Taf. 14; SvEDELil'S, Östersjöns hafsalgflora, S. 76. 

Emlophytisch in alten Zostera-Blättern. Von mir im August 
angetroffene Exemplare waren reich fertil. 

B oh uslän: Kristineberg. 

Acrochete PRINGSH. 

Acrochete repens PRINGSH., Beiträge zur :Morphologif• der 
:Meeresalgen, S. 4, Taf. 2; HuBER, Chootophorees epiphytes et endo
phytes, S. 306, Taf. 13, Fig. 1-7. 

Gefunden in verwesenden Teilen von Chorda filum, im De
zember eingesammelt. Die lt~xemplare waren fertil. 

Bohuslän: Kristineberg. 

Acrochete parasitlca ÜLTMANNS, Ueber einige parasitische Mee
resalgen, S. 208, Taf. 7, Fig. 1-10. 

Reieh und prächtig ausgebildet während des April in Fucus 
vesiculoflus gefunden. Die Exemplare waren fertil. 

Bohuslän: Kristineberg. 

Bolbocoleon .PRINGSH. 

Bolbocoleon piliferum PRINGsH., Beiträge zur· Morphologie der 
Meeresalgen, S. 2, Taf. 2; HUBER, Chaitophorees epiphytes et endo
phytes, S. 308, Taf. 13, Fig. 8-12; W1TTR. et NoRDs'.I'., Alg. exsicc., 
N:r 407. 

Endophytisch in mehrenin Arten mehr lose gebauter Algen 
wie Diefyosiphon-Arten, Chorda fi.lum, Scytosiphnn lommtari11s, Ne
malion 11111/tifidurn u. a. Fertil im Juni-August und Dezember. 

GPmein längs der ganzen \Vestküste. 

Farn. Mycoideacere. 

Ulvella UROCAN. 

Ulvella lens ÜROCA."\; RKE, Algenflora, S. 81: HrnER, Chai
tophorees l'.·piphJtes et endophytes, S. 294, Taf. 11, Fig. 4-ti. 

Auf Steinen in der Litoralregion. Beobachtet in den Monaten 
April und .Jnni. 

B oh n sl ä n: Väderiiarne, Kristineberg. 
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Ulvella fucicola RosENV., Grenl. Havalg., S. 926; ÜLTIIANNS, 

Ueber einige parasitische Meeresalgen, S. 211, Taf. 7, Fig. 11-18. 
Diese Art habe ich epiphytisch auf Fucus vesicul-Osus und 

Ascophyllum nodosum angetroffen. Die Exemplare, die ich auf ..4.sco
phyllum (im April) beobachtete, waren ganz jung, nur einige wenige 
Zellschichten dick und mit nach unten zu in die äusserste Zell
schicht der Wirtspflanze eindringenden Zellfäden (der Abbildung ÜLT

M.ANNs's, a. a. 0., Fig. 12 entsprechend). Fertil im Juni und August. 
Boh uslän: Väderöarne, Kristineberg. 

Pringsheimia REINKE. 

Pringsheimia scutata füm, Atlas, Taf. 25; Algenflora, S. 81. 
Epiphytisch auf verschiedenen Algen, gewöhnlich auf Ceramium

und Polysiphonia-Arten sowohl in der Litoral- als der Sublitoral
region. Nur in zerstreuten Exemplaren während der Monate Juni
Augu.st, Dezember und April beobachtet. Fertile Exemplare habe 
ich nicht gesehen. REINKE erwähnt, dass an einigen Exempla
ren lange; farblose Haare vorkommen können. Alle Ex:emplare, 
die ich von dieser Art angetroffen, entbehren indessen Haarbil
dungen. 

Längs der ganzen Westküste, spärlich zerstreut. 

Ochloch~te THw AlTES. 

Ochloch~te ferox HUBER, Chmtophorees epiphytes et endo
phytes, S. 290, Taf. 10; RosENV., Grenl. Havalg., S. 931. 

Diese Art wird ziemlich allgemein als Epiphyt auf alten Zo
stera-Blättern angetroffen. Fertil während Juni-August. Im De
zember beobachtete Exemplare waren in vegetativer Hinsicht kräf
tig ausgebildet, aber nicht fertil. 

Bohuslän: Koster, Väderöarne, Kristineberg; Halland: Gott
skär. 

Fam. Cladophoracere. 

Urospora AREscH. 

Urospora incrassata K.JELLM., Blastophysa polymorpha och 
Urospora incrassata, S. 7, Fig. 6-13. 

Die Alge, die ich zu der obigen, von K.raLLMAN beschriebenen 
Art stelle, unterscheidet sich von dieser durch ihre bedeutend län-

Kylin, A.lgenflo.-a der schwed. Westkilste. 2 
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geren Zellfäden, welche bei meinen Exemplaren bis zu 7 cm lang 
sind, während .KJELLM.A.N in seiner Beschreibung als grösste Länge 
der Zellfäden 6 mm angiebt. Da indessen meine Exemplare in 
allem übrigen, sowohl in anatomischen Charakteren als der Art des 
Vorkommens nach, vollständig mit Urospora incrassata KjELLK. über
einstimmten, trage ich kein Bedenken, sie zu dieser Art zu rechnen. 

Die Zellfäden sind an der Basis 30-46 µ dick und nehmen 
langsam an Dicke bis zu 100-120 µ zu (K.JELLMAN giebt als grösste 
Dicke 136 µ an), um dann wieder bis zu ungefähr derselben Dicke 
wie an der Basis abzunehmen. Nicht selten findet man indessen 
Zellfäden, die, nachdem sie schmäler geworden, wieder zu derselben 
Dicke anwachsen, die sie vor dem Schmälerwerden hatten. Es 
kann sich dies mehrere :Male an demselben Zellfaden wiederholen. 
Die erweiterten Partien können ihr Wachstum fortsetzen, auch nach
dem die Zellen in den schmäleren Partien fertil geworden . 

. Bezüglich des Baues des Haftorgans lmd des Chloroplasten 
wie auch der übrigen anatomischen Charaktere sei auf die ausführ
liche Beschreibung verwiesen, die K.rELLMAN a. a. 0. geliefert. 

Kommt in der Litoralregion an offenen Stellen von ¼-1 m 
'riefe epiphytisch auf Corallina officinalis und Ahnfrltia plicata oder 
auf Steinen meistens zusammen mit Acrosiphonia vernalis wachsend 
vor. Fertil im April. 

Bohuslän: Kristineberg. 

Urospora penicilllformis (ROTH) ARESCH., Obs. phyc. II, S. 4 
(partim); Urospora mirabilis ARESCH., Obs. phyc. I, S. 16, Taf. 3; 
RosENV., Gr0nl. Havalg., S. 918. 

An offenen Stellen im oberen 'l'eil der Litoralregion oft zu-
sammen mit Ulothrix fiacca. Fertil April-Juni. 

Längs der ganzen Westküste, allgemein verbreitet. 

Urospora grandis nov. sp. 
Zellfäden 8'-10 cm lang, unten 4ä-70 µ dick mit Zellen, die 

1-4 (gewöhnlich 2) mal so lang als breit, zylindrisch oder an den 
<luerwänden schwach eingeschnürt sind: nach oben zu etwas an 
Dicke bis zu ungefähr 125-176 µ (bisweilen bis zu 200 µ) zuneh
mend, mit Zellen, die 1-3 ½ (gewöhnlich 1 ¼-2 ½) mal so lang als 
breit, ellipsoidisch und an den Querwänden stark eingeschnürt sind. 
Zellwände ungefähr 12-18 p. dick, mit deutlich geschichteter se
kundärer Verdickung. Im unteren Teil der Zellfäden sind nur die 
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Aussenwände sekundär verdickt, im oberen Teil verdicken sich auch 
die Querw11nde zu derselben Stärke wie die Aussenwände. Das 
Haftorgan wird, ausser von der basalen Zelle des Zellfadens, von 
herablaufenden, von den unteren Zellen des Sprosses ausgehenden 
Rhizoiden gebildet. Intrazellulare Rhizoiden fehlen. Der Chloro-
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Fig. 3. Uroq,ora grandis. 
a Haftorgan; b unterer, c oberer Teil des Zellfadens; d einzelne Zelle. 

Vergr. a 100 mal, b-c 60 mal, d 27& mal. 

plast ist wandständig, netzförmig mit grossen, verschieden geformten 
.Maschen. Er enthält zahlreiche, ziemlich kleine Pyrenoide. Go
nidien 4-5 µ dick und 13-16 µ lang (Messung an Spiritusmate
rial). Die Art ist der Farbe nach dunkelgrün. 

Mit Rücksicht auf den Bau des Haftorgans und des Chloro
plasten hat KJELLMAN 1 zwei Typen innerhalb der Gattung Urospora 

' Blutophysa polymorpha och Urospore. incre.sse.ta, S. 11-14. 
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unterschieden, die eine repräsentiert durch U. penicilliformis (ROTII:) 
AREsCH. und dadurch charakterisiert, dass das Haftorgan teils aus 
extrazellularen, teils aus intrazellularen Rhizoiden gebildet, und der 
Chloroplast dicht, nur von relativ kleinen Löchern durchbrochen 
ist, die andere repräsentiert durch U. Wormskioldii (MEBT.) Rosuv. 1 

und U. incrassata K.mLLM., und dadurch charakterisiert, dass das 
Haftorgan nur aus extrazellularen Rhizoiden gebildet, und der 
Chloroplast locker, von relativ grossen Löchern durchbrochen ist. 
Dieser Gruppe schliesst sich auch U. Hartzii RosENV. 2 hinsichtlich 
des Baues des Haftorgans und des Chloroplasten an, weicht aber 
durch die Form der Zellen und den etwas geschichteten Bau der 
Zellwände von den beiden zu dieser Gruppe gehörigen Formen 
ab und nähert sich U. penicilliformis (vgl. J6NssoN, The marine 
Algm of Iceland III, S. 363). 

Die hier beschriebene Art gehört hinsichtlich des Baues des 
Haftorgans und des Chloroplasten zu derselben Gruppe wie U. 
Wormskioldii und U. incrassata, weicht aber durch ihre stark ver
dickten, deutlich geschichteten Zellwände nicht nur von diesen bei
den Arteri, sondern auch von den übrigen bisher bekannten Uro
spora-Arten ab. Geschichtete Zellwände kommen auch bei U. peni
cilliformis und U. Hartzii vor, die Schichtung ist aber weit weniger 
deutlich als bei U. grandis. , 

Die Teilung des Inhalts des Gonidiogons in, von der Ober
fläche aus gesehen, sechskantige Teile, wie sie KJELLMAN für U. in
crassata beschrieben, kommt auch bei der hier vorliegenden Art 
vor, aber weniger regelmässig und weniger deutlich als bei U. in
crassata. Die Gonidien sind in der Regel etwas kleiner und liegen 
bedeutend dichter als bei U. incrassata, nach den Exemplaren zu 
urteilen, die ich von dieser Art habe studieren können. Das Go
nidiogon entleert sich durch eine dicht unter einer der Querwände 
gelegene Pore. 

Habituell erinnert U. crassa an feine Formen von Chretomorpha 
rerea, doch zeigt teils die Form .der Gonidien, teils der Bau des 
Haftorgans, dass hier keine Chmtomorpha-Art, sondern eine Uro
spora vorliegt. 

An offenen Stellen im oberen Teile der Litoralregion auf 
Steinen zusammen mit Urospora penicilliformis und Ulotht-ix fiacca 
wachsend (April). 

Bohuslän: Kristineberg (Stängholmen). 
1 Gr0nle.nds He.ve.lger, S. 920. 
11 A. a. 0., S. 922. 
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Chaetomorpha K'OTZ. 

Cbaetomorpba melagonlum (WEB. et :MoHR) Ktrrz.; KJELLK., 
N. Ish. algfl., S. 382 (311). 

f. typica KlELLM., a. a. 0.; Ghretomorplw. melagonium WITTR. 
et NoansT., Alg. exsicc., N:r 4:15. 

f. rupi:ncola AREsCB., Alg. Scand. exsicc., N:r 275 a. 
Die Form rupincola kommt in der Litoralregion, seltener in 

der Sublitoralregion, vorzugsweise an etwas geschützten Stellen vor. 
F. typica habe ich nur in der Rublitoralregion epiphytisch auf ver
schiedenen Algen angetroffen. Die beiden Formen sind nur in 
vereinzelten Exemplaren angetroffen worden. Kommt das ganze 
Jahr hindurch vor. 

Längs der ganzen Westküste, spärlich zerstreut. 

Chaetomorpba ierea (Drr,Lw.) KüTz.; Gonferva rerea Huv., 
Phyc. Brit., Taf. 99 B; Gonferva crespitosa AaESCH., Phyc. Sca.nd., 
S. 203; Alg. Scand. exsicc., N:r 131: Ghwtomorpha rerea Wrrrn. et 
NoRDsT., Alg. exsicc., N:r 38. 

Kommt auf offenen Stellen im oberen Teil der Litoralregion 
auf Steinen oder Felsen wachsend vor. Gewöhnlich bildet sie klei
nere Bestände. 

Bohuslän: mehrorts zerstreut; Halland: Särö (Am:scHouo). 

Chietomorpha llnum (Fl. Dan.) KüTz.; Conferva linum ARESCH., 
Phyc. Scand., S. 206; Alg. Scand. exsicc., N:r 134 .und 183. 

Lose liegend an ruhigen Stellen in der Litoralregion, bis
weilen auch in der Sublitoralregion, oft in grossem Individuenreich
tum an derselben Stelle. 

Längs der ganzen Westküste, gemein. 

Chaetomorpha cannablna (Am:soH.) KJELLK. in WITTB. etNoRDsT., 
Alg. exsicc., N:r 1047; Gonferva cannabina AREsCH., Phyc. Scand., 
8. 207; Alg. Scand. exsicc. Ser. I, N:r 14, Ser. II, N:r 135. 

Von dieser Art habe ich selbst keine Exemplare gefunden. 
Die Art ·wird von HAUCK (Meeresalgen, S. 439), wenn auch mit ge
wissem Vorbehalt, als Synonym zu Ghretomorpha chlorotica Ktrrz. 
aufgeführt. Ob dies richtig ist, kann ich gegenwärtig nicht entschei
den und verwende daher Am:scHoua's Namen Ch. cannabina. 

Bohuslän: Mollösund, Varholmen (ARESCHOUG). 
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Rhizoclonium KOTZ. 

Rhizoclonium riparium (ROTH) HARv.; RosENV., Gr0nl. Hav-
. alg., S. 913; Conferva implexa Ä.REscH., Phyc. Scand., S. 208; 
Rhizoclonium hieroglyphicum f. riparium STOCKMAYER, Ueber die 
Algengattung Rhizoclonium, S. 580; Rhizoclonium riparium WILLE, 
Studien. über Chlorophyceen, S. 37. 

Die Exemplare von dieser Art, die ich an der schwedischen 
Küste Gelegenheit hatte zu studieren, waren ungefähr 18-30 11 
dick mit Zellen, die gewöhnlich 3-5 mal so lang als breit waren. 
Die Dicke der Zellwände betrug 1·-2 11, seltener bis zu 3 11· Rhi
zoiden kamen spärlich vor oder konnten auch völlig fehlen. :Mein,~ 
~Jxemplare entsprechen demnach am ehesten r implexum (DII,LW.) 
RosENV., a. a. 0., S. 915. 

Bei Exemplaren in den Sammlungen der Universität Upsala, 
die an der schwedischen Westküste erbeutet sind, kann man in
dessen Zellfäden finden, deren Dicke 30-35, bisweilen bis zu 40 tJ. 
beträgt, es sind aber auch Exemplare vorhanden, bei denen die 
Zellfäden nur eine Dicke von ungefähr 15 p. haben (vgl. Wn.tE, 
a. a. 0.). Die Länge der Zellen variiert von wenig mehr als die 
Breite bis 6-8 mal so viel; gewöhnlich beträgt jedoch die Länge 
das 3-4-fache der Breite. Rhizoiden kommen spärlich vor, oder 
sie fehlen vollständig. Dicke der Zellwände 1--2 p.. 

Kommt an geschützten oder etwas offenen Stellen in der obe
ren Litoralregion, oft wirr mit anderen Algen verschlungen, vor~ 
oder auf J.Jrde oberhalb der Wasserlinie wachsend. 

Längs der Westküste vom nördlichen Halland nordwärts, wahr
scheinlich allgemein verbreitet. 

Acrosiphonia (J. G. Ao.) KJELJ,M. 

Acroslphonla spinescens (KttTz.) KJELLM., Acrosiphonia, S. 51; 
Spongomorpha spinescens KtlTz., Spec. Alg., S. 418: Tab. phyc. IV, 
Taf. 75. 

Zu entscheiden~ ob die Art, die ich zu A.crosiphonia spinescens 
(KtlTz.) stelle, völlig identisch mit KttTzrno's Art ist, fällt ziemlich 
schwer, da <les letzteren Diagnose wie auch Abbildung von Sp. 
spinescens nicht der Art sind, dass sie innerhalb einer so formen
reichen Gattung wie A.crosiphonia ein völlig sicheres Bild von der 
beschriebenen Art geben können., Auf einen Unterschied zwischen 
KOTZING's Art und der hier vorliegenden sei sofort hingewiesen. 
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KOTzmo giebt an, dass die Zellen in dem oberen Teil des Spross
systems tonnenförmig, ebenso lang wie breit sind. Solche Zellen 
habe ich wohl bei meinen Exemplaren beobachtet, aber nur sehr 
spärlich. Die Zellen im oberen Teil des Sprosssystc-ms sind bei in 

Fig. 4. Acro1iphonia spiMscens. 

,, Teil des Sprosssystems mit Hakenzweigen; b Zelle mit ihrem Chloroplasten; 
c Fertiler Zellfaden; d Kurztriebsystem. 

Vergr. a 30 mal, b 336 mal. c 80 mal, rl 30 mal. 

vegetativem W aehstum begriffenen Exemplaren 1-3 mal, selten 
bis zu 5 mal so lang als breit, bei fertilen gxemplaren 1-1 1/ 1 mal 
so lang als breit. Sie sinrl rein zylindriseh, seltener an den Quer
wänden schwach zusammengeschnürt. Da indessen meine Ji~xemplare 
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im übrigen mit KOTzJNo's Beschreibung und Abbildung von Sp. spi
nescens übereinzustimmen scheinen, stelle ich sie zu dieser Art. 

Die Exemplare sind im Juni eingesammelt worden, die sterilen 
in der Mitte, die fertilen am Ende des Monats. Sie sind ungefähr 
6-7 cm hoch, in mehrere garnförmig zusammengedrehte Bündel 
zerteilt, die an der Spitze pinselförmig aufgelöst sind. Die Farbe 
ist dunkelgrün (die fertilen Individuen etwas heller als die sterilen), 
nach dem Trocknen mit einem Stich ins Braune ausser den im 
Wachstum begriffenen oberen Teilen, die ihre grüne Färbung be
wahren. Diese Teile haften ziemlich fest am Papier, die älteren 
Teile dagegen schwächer. 

In den unteren Teilen ist das Sprosssystem reich mit sperrigen, 
oft etwas einseitigen Kurztriebsystemen versehen, die aus pfriemen
förmigen, geraden oder klauenförmig gekrümmten Kurztrieben be
stehen. Von diesen sind in der Regel die geraden etwas länger 
als die gekrümmten. Sie kommen entweder zusammen in demsel
ben Kurztriebsystem oder die eine oder andere ausschliesslich vor. 
Dieses Verhältnis kann in hohem Grade bei rlemselben Individuum 
varueren. 

Höher hinauf finden sich neben langen im Wachstum begrif
fenen Zweigen auch einfache, spitze Hakenzweige und spärlicher 

. einfache, pfriemenförmige, gerade Zweige. Diese Zweige sind be
deutend länger als die, welche in den oben erwähnten sperrzweigi
gen Kurztriebsysttimen ausgebildet werden. Die Langtriebe können 
nach abgeschlossenem Wachstum pfriemenf örmig zugespitzt werden, 
oder auch kann die Scheitelzelle in eine lange, schmale, wurzelähn
liche Spitze in gleicher Weise auslaufen, wie es von KJELLIIAN 
(Acrosiphonia, S. 63) für Acr. flagellata beschrieben worden ist. 
Ähnliche Bildungen finden sich auch bei einer von B0ROESEN mit 
Zögern zu Acr. flagellata KJELLH. gestellten Art (Marine Algm, S. 
511). Diese wurzelähnlichen Ausläufer kommen in der Regel ziem
lich spärlich vor, doch habe ich auch Zweigbündel gesehen, wo alle 
Achsen in solchen Ausläufern endigten. 

Die Zweige stehen zerstreut, einzeln, spärlich in den unteren 
Teilen, reichlicher in den oberen; in den obersten Teilen des Zweig
systems bisweilen schwach pinselig gedrängt. Die Zweige unten 
40-60 µ dick, nehmen etwas nach oben hin bis zu ungefähr 60-
70 µ, selten bis zu 75 µ zu. Die jüngsten im Wachstum begriffe
nen Zweige sind ungefähr 50 µ dick. Die Zellen sind, wie bereits 
erwähnt, 1-3 mal so lang als breit. In den oberen Teilen können, 
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so lange diese vegetativ sind, Zellen vorkommen, deren Länge bis 
das 5-fache der Breite beträgt, in fertilem Stadium sind die Zellen 
in den oberen Teilen des Sprosssystems 1-11/, mal so lang als 
breit. Die Zellwände sind auch in älteren Sprossachsen nur schwach 
verdickt; die Dicke beträgt gewöhnlich 3-4 µ, bisweilen bis zu 7 µ. 
Die sekundäre V erdickungsschicht längsgeschichtet. 

Der Chloroplast hat kleine, etwas verschieden grosse, abge
rundet kantige Netzöffnungen. Pyrenoide gewöhnlich zahlreich, stark 
hervortretend. 

Das Wurzelsystem ist stark ausgebildet, aus feinen, 20-30 p. 
,ticken, reich verzweigten Fäden bestehend. Die Wurzelfäden treten 
noch hoch am Sprosssystem hinauf aus. 

Fertile Zellen liegen einzeln oder zu zweien zusammen. Sie 
treten am frühesten an den pfriemenähnlichen Zweigen im mittleren 
Teil des Sprosssystems auf. 

Meine Exemplare stimmen habituell sehr gut mit den Original
exemplaren von Acr. allJescens KTELLK. überein, die ich Gelegenheit 
gehabt habe zu sehn, sie unterscheiden sich aber von diesen durch 
ihre weit feineren Sprossachsen (bei Acr. albescens können diese 
bis zu 100 µ dick sein). Die sperrzweigigen Kurztriebsysteme be
stehen bei Acr. albescens nur aus geraden, spitzen Kurztrieben, 
während bei der hier vorliegenden Art auch klauenförmig ge
krümmte vorkommen können. In dem Fall, wo die Kurztriebsy
steme nur aus geraden Kurztrieben bestehen, erinnern sie in ho
hem Grade an die Abbildung, die von KTELL}[AN (a. a. 0., Taf. IV, 
Fig. 21) für A. alJJescens geliefert worden ist. Einfache Haken
zweige scheinen spärlicher bei A. albescens als bei A. spinescens 
vorzukommen. 

Hinsichtlich der Kurztriebsysteme von Hakenzweigen zeigt .A.. 
spinescens also eine Annäherung an A. hamulosa KJELLM:., bei wel
cher Art die Kurztriebsysteme jedoch kräftiger ausgebildet sind. 
Auch einfache Hakenzweige kommen bei A. hamulosa reichlicher 
vor und sind hier kräftiger ausgebildet als bei A. spinesceris. 

So wie ich hier A. spinescens auffasse, zeigt sie also in ge
wissen Charakteren eine Annäherung an A. albescens, in anderen 
eine Annäherung an A. hamulosa, ohne dass sie jedoch mit einer 
dieser Arten identifiziert werden könnte. 

Kommt in der Litoralregion in ungefähr ½ m Tiefe an offe
nen oder etwas geschützten Stellen vor. Wächst auf Felsen und 
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Steinen, meistens geschützt von emer anderen Algenvegetation. 
Fertil Ende Juni. 

Boh uslän: Väderöarne. 

Acroslphonia flaccida KJELLM., Acrosiphonia, S. 65. 
"Wächst auf Steinen und horizontalen, mit Schlamm und ver

wesenden Pflanzenteilen bedeckten Felsplatten, im mittleren Teil 
der Litoralregion, kleine, ziemlich dichte, fast reine Bestände bil
dend. Sie ist an der schwedischen Küste in lebhafter vegetativer 
Entwicklung während des Frühlings (April); wahrscheinlich ist sie> 
fertil im Anfang Mai" (KJELLMAN, a. a. 0., S. 68). 

Bohuslän: Fiskebäckskil (KJ.i,:r,LMAN). 

AcrosJphonia setacea K.JELUC., Acrosiphonia, S. 69. 
"'Vächst auf schlammigen und sandigen Felsplatten in ruhigen 

Buchten im mittleren Teil der Litoralregion, kleine, dichte, fast 
reine Bestände bildend. Sie ist an der westlichen Küste Schwedens 
eine Frühlingspflanze. Fertil gefunden Mitte Mai." (K.TELL1lAN, 
a. a. 0., S. 72). 

Bohuslän: Fiskebllekskil (K.JELLMAN). 

Acroslphonla centralis (LYNOB.) KJELLM., Acrosiphonia, S. 73. 
Kommt vorzugsweise an offener, aber auch an etwas geschützter 

Küste vor, auf sandigen Steinen und Felsplatten in der Litoral
region am üppigsten in einer Tiefe von ½-1 m waehsend. Ge
wöhnlich bildet sie kleinere Bestände, wird aber bisweilen forma
tionsbildend. Noch Ende April sah ich keine fertilen ~~xemplare. 
Nach KJELLMAN ist sie indessen in früh fertilem Stadium Ende April 
gefunden worden. 

Bohuslän: Kristineberg. "Ist vermutlich eine an der süd
lichen und mittleren Küste Skandinaviens allgemein verbreitete Art" 
(KJEI,LHAN, a. a. 0., S. 77). Die Art ist auch in der Ostsee bei 
Gotland gefunden worden (siehe SvEDELil'S, Östersjöns hafsalg
flora, S. 81). 

Acrosiphonia vernalis KJELLM., Acrosiphonia, S. 82. 
Kommt an offener Küste in der Litoralregion gewöhnlich in 

½-1 m Tiefe vor, befestigt an Steinen odor Felsen oder epiphytisch 
auf Corallina officinalis und Ahnf'eltia plicafa. In der Regel bildet 
sie kleinere Bestände, oft zusammen mit .A.. centralis. Fertil im April. 

Bohuslän: Kristineberg, mehrorts, nicht selten. 
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Acrosiphonla stolonifera KJELLK., Acrosiphonia, S. 85. 
"Gefunden epiphytisch wachsend auf Chadopteris plumosa im 

unteren Teil der Litoralregion in einer eingeschlossenen Bucht, 
vereinzelt. Fertil während des Frühlings Ende April" (KJELLlU.N, 
a. a. 0., S. 88). 

Bohuslän: Kristineberg, Röbergsvik (KJELLMAN). 

Acroslphonia palllda KJELL:M., Acrosiphonia, S. 88. 
Wächst auf sandigen Steinen und Felsen im oberen Teil der 

Litoralregion sowohl an offenen als mehr geschützten Stellen. An 
}~xemplaren, die an geschützten Stellen wachsen, sind die Zellwände 
weniger Yerdickt als bei Exemplaren, die an exponierten Lokalen 
vorkommen. Die Art bildet gewöhnlich ziemlich grosse, dichte, fast 
reine Bestlinde. Fertil während der Monate Juni und Juli. 

Längs der ganzen \Vestküste, gemein. 

Acroslphonia effusa K.JELLM., Acrosiphonia, S. 91. 
Die J<~xemplare, die ich nach Vergleich mit K.JELLMA..·•is Origi

nalexemplaren zu dieser Art stelle, habe ich epiphytisch auf Coral
lina offfoinalis und Ahnfeltia plicata im oberen Teil der Litoralregion 
vorzugsweise an etwas geschützten Stellen wachsend gefunden. Im 
Juni (bei den Väderöarne) eingesammelte Exemplare waren fertil, 
einige im August (bei Kristineberg) eingesammelte Exemplare waren 
dagegen steril. KJELLMAN giebt die Art als auf altem Pfahlwerk, 
nahe der Wasseroberfläche wachsend an. 

Bo h u s 1 än: Yäderöarne, Kristineberg. 

Acrosiphonia congregata (A.o.) KJELLM., A.crosiphonia, S. 94. 
Von dieser Art habe ich nur einige wenige Exemplare bei 

den Väderöarne auf Felsen in der oberen Litoralregion auf etwas 
offenen Lokalen wachsend gefunden. Fertil Ende Juni. 

Bohuslän: Väderöarne; Fiskebäckskil, Blä.bärsholmen (KJELI,
MAN). 

AcroslphonJa lanosa (RoTH) J. G. Au.; KJELL:M., A.crosiphonia, 
s. 100. 

Die zu dieser Art gestellten Exemplare stimmen sehr gut 
mit den Exemplaren überein, die KJELLJU.N an der oben angeführten 
Stelle als A. lanosa (Rom) beschrieben hat. Ich habe sie im un
teren Teil der Litoralregion und oberen Teil der Sublitoralregion 
epiphytisch auf Halidrys siliquosa, Furcell,aria fastigiata und Cysto-
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clonium purpurascens gefunden. Fertil im Juni. Nach KTBLLKAN 

fertil auch im Mai. 
Bob uslän: Väderöarne; Fiskebäckskil {K.mLLXAN). 

Cladophora KOTz. 

Cladophora rupestris (L.) KOTz.; HAucx, Meeresalgen, S. 452. 
Die Art tritt sowohl in der Litoral- als in der Sublitoralregion 

auf, am reichlichsten jedoch in der Litoralregion. Sie kommt sowohl 
an offener als an geschützter Küste auf Steinen und Felsen wach
send vor. Im April eingesammelte Ex~mplare waren reich fertil; 
zu anderen Zeiten des Jahres habe ich keine fertilen Exemplare 
gesehen. Die Art ist mehrjährig. 

Längs der ganzen Westküste, gemein. 

Cladophora diffusa (RoTH) HARv., Phyc. Brit., Taf. 130; Con
ferva distans AREsCH., Phyc. Scand., S. 198. 

Diese Art habe ich nur an einer geschützten Stelle im oberen 
Teil der Sublitoralregion zusammen mit Cystoclonium purpurascens 
erhalten (Kristineberg). In KJELLlilN's Algenherbarium liegen meh
rere Exemplare von dieser Art vor, die gleichfalls bei Kristineberg 
eingesammelt worden sind. 

Bohuslän: Kristineberg. 

Ciadophora hirta KüTz.; KJELLM. m W1TTB. et NoRDST., Alg. 
exsicc., N:r 1041. 

Diese Art liegt in zahlreichen Exemplaren in KJELLMAN's Algen
herbarium vor. Sie sind bei Kristineberg "in regione litorali sco
pulis et Japidibus affixa" (KJELLMAN, a. a. 0.) eingesammelt. Von 
mir nicht gefunden. 

Bohuslän: Kristineberg (KJELLMAN). 

Cladophora refracta (RoTH) KtlTz.; HARv., Phyc. Brit., Taf. 24; 
AREsca., Alg. Scand. exsicc., N:r 338. 

Die Exemplare, die ich zu dieser Art stelle, zeigen gute Über
einstimmung mit den Figuren, die HARVEY am oben angeführten 
Orte von Cl. ref racta geliefert hat. Die Hauptzweige sind mit ab
stehenden, gebogenen Zweigen besetzt, die auf der Oberseite mit 
einseitig gereihten Kurztrieben versehen sind. Diesen demnach 
kammartig ausgebildeten Zweigen gegenüber sitzen in der Regel 
kleinere, nur aus einigen wenigen Zellen gebildete Kurztriebe. Die 
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Zellfäden sind 50-60 1-L dick mit 2-4 mal so langen als breiten 

Die Ubereinstimmung mit den oben angeführten Exemplaren 
in Almscmouo's Exsiccatwerk scheint mir nicht völlig so gut zu 
i,;ein. Bei diesen Exemplaren sind die Zweige weniger abstehend, nur 
undeutlich bogenförmig gebogen. Die Verzweigung in den oberen 
Teilen etwas reichlicher. Zellfäden 60-70 µ dick mit Zellen, die 
2-3 mal so lang als breit und in den oberen Teilen des Spross
systems ziemlich stark an den Querwänden eingeschnürt sind. 

Ob meine eigenen Exemplare (HARVEY's Cl. refracta) wirklich 
mit Cl. refracta AREsCH. identisch sind, ist mir nicht möglich gegen
wärtig zu entscheiden, scheint mir aber ziemlich zweifelhaft. Von 
H.a.uox: werden Cl. refracta Ktl'TZING und HARVEY mit Cl. albida 
identifiziert, während Cl. refracta ~ESCH. als eine Form unter Cl. 
kamosa Ktl'Tz. aufgeführt wird. REINBOLD hingegen sagt von den 
fraglichen Arten: "Dass die Arten von HARVEY und Ktl'TzINo mit 
<lieser ARESCHOITG'schen ziemlich identisch sind, möchte ich fast 
annehmen" {REINBOLD, Die Chlorophyceen der Kieler Föhrde, S. 135). 

Diese Art babe ich nur bei einer Gelegenheit im oberen Teil 
<ler Litoralregion epiphytisch auf einer gröberen Fucacee gefunden. 

Bohuslän: (AREscH., a. a. O.); Halland: Morup. 

Cladopbora lietevirens KOTZ., Spec. Alg., S. 400; Tab. phyc. 
lV, Taf. 15; fuucx:, Meeresalgen, S. 458. 

Die Exemplare, die ich zu K0TzINo's Cl. lmtevirens stelle, sind 
6-10 cm hoch, dunkelgrün, reich verzweigt mit meistens pinsel
förmig zusammengedrängten Endverzweigungen. Gröbere Zweige 
stehen einzeln oder öfter 2-3 zusammen. Die Endzweige kurz, 
stets einzeln ausgehend. Sie können ,entweder allseitig oder auch 
einseitig gereiht auf der Oberseite der Mutterachse sitzen. Ver
zweigungen abstehend. Hauptzweige 40-70 µ., Endzweige 25-40 µ 
<lick; Zellen 2-4 mal so lang wie breit, in den äusseren V erzwei
gungen an den Querwänden schwach eingeschnürt. 

Meine· Exemplare haben nichts mit denen zu tun, die ARE
sOHouo in seinem Exsiccatwerk N:r 227 als Cl. uetevirens bezeichnet. 
ABEsCHoua's Art ist bedeutend gröber, unten bis zu 150 µ und in 
den oberen Verzweigungen noch 60 µ. dick; die Endzweige stehen 
gewöhnlich zu zweien. Sie wird von ARESCHOUG als eine Form 
unter Cl. sericea unter dem Namen· var. marina (AREsca., a. a. 0.) 
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aufgeführt, und gewöhnlich wird sie in der Litteratur noch immer 
als eine Form von Cl. sericea angegeben. 

Die Detailfigur, die HARVEY von seiner Art Cl. lmtevirensJPhyc. 
Brit., Taf. 190, Fig. 2) gegeben hat, stimmt ziemlich gut mit den 
hier vorliegenden Exemplaren überein, nach der Beschreibung aber 
zu urteilen, ist liA.RVEY's Art bedeutend gröber. Von HAuCK wird 
Cl. lmtevirens HA.Rv. als eine Form unter Cl. utriculosa KOTZ. aufgeführt. 

Die Art kommt an exponierten Stellen im oberen Teile der 
Litoralregion auf Steinen oder epiphytisch auf verschiedenen Al
gen vor. 

Bohuslän: Koster, Kristineberg. 

Cladophora grac::ills (GRIFF.) KüTz., Tab. phye. IV, Taf. 23; 
Conferva gracilis o: AREsCH., Phyc. Scand., S. 197, 'J'af. II B; Clado
phora vadorum AREsCH., Alg. Scand. exsicc., N:r 339; Cl,adophora 
gracilis HARV., Phyc. Brit., Taf. 18; WITTR. et NoRDST., Alg. ex
sicc., N:r 119. 

Von den Exemplaren, die ich hier unter dem Namen Cl. gra
cilis zusammenstelle, scheinen mir einige bei den Väderöarne ein
gesammelten ziemlich gut mit dem Exemplar übereinzustimmen, das 
von AREscHouo in Alg. Scand. exsicc. N:r 339 als Cladophora va
dorurn bestimmt worden ist, und mit Ktl'Tznm's Figur a. a. 0. für 
Cl. gracilis (nicht aber mit dem Exemplar in Wrl"l'R. et NoRDST., 
Alg. exsicc., N:r 1040, von K.JELLMAN als Cl. gracilis KüTz. be
stimmt). Die Verzweigung ist verhältnismässig reichlich, die Zweige 
stehen einzeln, nur selten zu zweien, oben gar nicht oder nur un
deutlich einseitig angeordnet. 

Bei anderen, teils bei den Väderöarne, teils bei Gottskär ein
gesammelten Exemplaren ist die Verzweigung etwas weniger reich
lich und die äussersten Zweige deutlich einseitig gereiht. Diese 
Exemplare zeigen gute Übereinstimmung teils mit ARESCHouo's oben 
angeführter Figur in Phyc. Scand. (Taf. II B: 1), teils mit dem 
Exemplar in WITTR. et NoansT., Alg. exsicc., N:r 119.. Einige we
niger reich verzweigten Exemplare erinnern an Cl. grar.ilis in WI'M'R. 
et NoRDsT., Alg. exsicc., N:r 1040. • 

Bei sämmtlichen hierhergerechneten Exemplaren beträgt die 
Dicke der Haupt.zweige 70-130 µ.. Die Zellen sind 3-5 mal so 
lang als breit, in den oberen Teilen des Sprosssystems an den Quer
wänden eingeschnürt. 



31 

Kommt an geschützten Stellen in der Litoralregion auf Steinen 
oder epiphytisch auf gröberen Algen wachsend vor. Das Exemplar 
N:r 119 in W1TTR. et NoansT., Alg. exsicc., "in regionibus sublito
ralis fundo 5-15 orgyali" erbeutet. 

Vom nördlichen Halland nordwärts, spärlich verbreitet. An 
den Küsten Schonens (SilßloNs, Bot. Not. 1898, S. 193). 

Cladophora lubrica KOTZ.; K.raLLlll. in W1TTR. et NoansT., .A:lg. 
exsicc., N:r 1042. • 

Das obengenannte Exsiccatexemplar ist "ad insulam Väderö 
Storö, in regione litorali lapidibus affixa" von LAOERHEilll eingesam
melt und von KJELLlllAN als Cl. lubrica KOTZ. bestimmt worden. 

Boh uslä.n: Väderö Storö (LAOERHEDI). 

Cladophora glomerata KOTz., Tab. phyc. IV, Taf. 33. 
Die Exemplare, die ich zu dieser Art stelle, zeigen gute Uber

einstimmung mit dem Exemplar, das unter N:r 123 in WITTR. et 
NoanST., Alg. exsicc. (Exemplar a), verteilt worden ist, und wel
ches "in amne Hägaän ad Lurbo prope Upsaliam" eingesammelt 
worden und daher eine Süsswasser-0/adophora ist. Wahrscheinlich 
ist es auch, dass meine Exemplare einer Süsswasserart angehören, 
die noch ein etwas salziges Wasser vertragen und daher einen 
Bestandteil der Meeresflora bilden kann. 

An geschützten Stellen im oberen Teil der Litoralregion. 
Ha.lland: Gottskär, Varberg. An den Küsten Schonens (81)(

MONS, Bot. Not. 1898, S. 193). 

Cladophora serlcea (Huns.) KOTZ.; Conferva sericea AREsCH., 
Phyc. Seand., S. 19-1 (partim); Cladophora~crystallina HAucK, :Meeres
algen, S. 459; W1TTR. et NoansT., Alg. exsicc., N:r 1031. 

Eine eingehendere Erörterung unserer schwedischen Cladophora
Arten, unter denen Cl. sericea die vielformigste und schwerstdeut
bare ist, liegt ausserhalb des Planes dieser Arbeit. Ich vereinige 
unter dem Namen Cl. sericea, was fuucK in seiner Arbeit, Die 
Meeresalgen Deutschlands und Österreichs, unter dem Namen Cl. 
crystallina zusammengefasst hat. Eine noch weitere Artbegrenzung 
trifft man bei den Algologen B0ROESEN und J6NSSON, und auch bei 
RxINBOLD, der in seiner Arbeit, Die Chlorophyceen der Kieler Föhrde, 
t-3. 135-137 auf eine Reihe Unsicherheiten betreffs der Begrenzung 
von Cl. serice<t und dieser nahestehenden Arten bei verschiedenen 
Verfassern hinweist. 
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Wie ich die Art hier aufgefasst habe, kommt sie in der Litoral
region hauptsächlich in dem oberen Teile an offenen oder geschütz
ten Stellen, auf Steinen oder epiphytisch auf gröberen Algen vor. 

Längs der ganzen Westküste, gemein. 

Cladopbora glaucescens (GRIFF.) HARv., Phyc. Brit., Taf. 196; 
(}ladophora crystallina WrrrR. et NoaosT., Alg. exsicc., N:r 120 b; 
Cladophora glaucescen.r; WI'l"'I'R. et NoRDST., Alg. exsicc., N:r 1036. 

Diese Art kommt teils auf Steinen, teils epiphytisch auf grö
beren Algen in der Litoralregion an offener oder etwas geschützter 
Küste vor. 

Längs der ganzen Westküste, spär~ich zerstreut. 

Cladophora crlstata (RoTH) KOTz.; WI'l"'I'R. et NoRDST., Alg. 
exsicc., N:r 1030. 

Die Exemplare, die ich zu dieser Art stelle, zeigen gute Über
einstimmung mit der Ostseeform dieser Art, wie sie unter der oben 
angeführten Nummer in WI'l"'I'a. et NoaosT., Alg. exsicc., verteilt 
ist. Ich habe sie nur im südlichen Teil des Untersuchungsgebiets 
angetroffen, und wahrscheinlich ist sie hierher aus ihrem Verbrei
tungsgebiet in der Ostsee ausgewandert. 

Wächst auf Steinen im oberen Teil der Litoralregion vorzugs
weise an etwas geschützten Stellen. 

Halland: Varberg, Halmstad. 

Cladophora fracta (1!'1. Dan.) KüTz. f. marina HAucK, :Meeres
algen, S. 461; Conferva 1mdorum ARESCH., Alg. Scand. exsicc. Ser. 
I, N:r 19, Ser. II, N:r 180. 

Lose liegend an ruhigen Stellen in der Litoralregion, oft in 
grossem Individuenreichtum an derselben Stelle. 

Längs der ganzen Westküste, gemein. 

Farn. GomontiaceEe. 

Oomontia BORN. et FLAH. 

Oomontia polyrhiza (LAOERH.) BoRN. et FLAH., Sur quelques 
plantes vivant dans le test calcaire des mollusques, S. 158, Taf. 
6-8; rodiolum polyrhizurn LAGEHH., Codiolum polyrhizum n. sp., S. 22. 
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Wächst in alten Muschel- und Schneckenschalen in der Lito
ralregion, seltener in der Sublitoralregion. Ende April eingesam
melte Exemplare habe ich mit Sporangien versehen gefunden. Die 
von LAGERHElll beschriebenen Exemplare waren mit Sporangien 
(Aplanosporangien) im Juli versehen. 

B oh u sl än: Vätleröarne, Kristineberg. 

Fam. Phyllosiphonacere. 

Ostreobium BoRN. et FLAH. 

Ostreobium Quekettl BoRN. et FLAH., Sur quelques plantes 
vivant dans le test calcaire des mollusques, S. 161, Taf. 9, Fig. 5-8. 

Kommt in alten Muschel- und Schneckenschalen in der Sub
litoralregion, seltener in der Litoralregion, meistens :tusammen mit 
Conchocelis rosea und mehreren Arten kalkbohrender Cyanophy
ceen vor. 

Boh uslän: Väderöarne, Kristineberg; Halland: Varberg . 
• 

Fam. Bryopsidacere. 

Bryopsis Lill. 

Bryopsis plumosa (Huos.) Ao.; AREscH., Phyc. Scand., S. 219. 
Kommt in zerstreuten Exemplaren in der Sublitoralregion und 

im unteren Teil der Litoralregion auf Steinen wachsend vor. An 
der halländischen Küste habe ich sie nur sublitoral gefunden. Fertil 
während Juni und Juli. Frühlings- und Vorsommerform, einjährig. 

Längs der ganzen Westküste, spärlich zerstreut. 

Fam. Valoniacere. 

Valonia GDo"N. 

Valonia ovalis (LYNGB.) Ao., Spec. Alg. I, S. 431; Halieystis 
ovalis AREscn., Phyc. Scand., S. 221; MuRRAY, On Halicystis and 
V alonia, S. 4 7. 

Diese Art habe ich nur bei einer Gelegenheit auf Phymatoli
tlum polymorphum in der Snblitoralregion in ungefähr 15 m Tiefe 
wachsend gefunden. Die grössten Exemplare waren 3 mm hoch 
und 2 mm breit. 

Bohuslän: Väderöarne. 
Kylin, Alge11flo1·a de,· schwed. Westküste. 3 
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II. FUCOIDEfE. 

Fam. Myrionemacere. 

Myrlonema GREV. 

Myrionema vulgare THuR.; SAUVAG., Sur quelques Myrione
macPes, S. 185; AREscu., Alg. Scand. exsicc., N:r 415. 

Diese Art habe ich nur von einem Lokal bei Varberg erhalten, 
wo sie epiphytisch auf Enteromorpha-Arten reichlich vorkam. Die 
Exemplare waren reich mit Gametangien versehen (August), un<l 

l<'ig. 5. Myrionema vulgare. 

a Basalseheibe, vo11. oben gesehen; b--d Querschnitt der Basalscheibe mit Game
tangien. Vergr. «: 340 mal, b-d 480 mal. 

wie meine Figuren zeigen, stimmen sie sehr gut mit gametangien
tragenden Exemplaren überein, wie sie von SAUVAGEAU, a. a. 0., 
S. 193 abgebildet worden sind. Das oben angeführte Exsiccat
exemplar (von der bohuslänschen Küste) ist mit Sporangien ver
sehen (Einsammlungszeit nicht angegeben). 

Bohuslän; Halland: Varberg. 
.• 

Myrlonema foecundum (STRÖMF.) SAUVAG., Snr qnelques My
rionemacees, S. 170; Phycocelis foecunda STRÖMF., Algre novm, Taf. 
a, Fig. 5; KJELLM., Handbok I, S. 81; 

f. sei-iata REINKE, Atlas, Taf. 16, Fig. 5-12. 
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Die Exemplare, die ich von dieser Art gefunden, gehören der 
von REINKE beschriebenen f. seriata an. Die Gametangien sind 
8-9 µ breit, 25-36 µ lang, aus einer Reihe Zellen bestehend. Nur 
bei einer Gelegenheit habe ich das Vorhandensein einer Längsteilung 
beobachtet. Epiphytisch auf der Lamina von Laminarien in der 
Litoralregion. Mit Gametangien im Juni. 

Bohuslän; Väderöame. 

Myrionema corunn~ SAuvAo., Snr quelques Myrionemacees, 
::,. 237. 

Epiphytisch auf der Lamina von Laminaria saccha1'ina und 
L. digitata in der Litoralregion, einmal anch auf Fucus vesiculosus 
gefunden. Mit Gametangien im Juli und August. 

Bohuslän: Koster, Kristineberg. 

1-'ig. 6. Myrionem11 foer,rndum. Fig. 7. Myrionem11 conmnre. 

Vergr. 340 mal. Vergr. 480 mal. 

Myrionema baltlcum (RKE) FosL., New or critical Norwegian 
Algm, S. 130; Ascocyclu.,; balticus RKE, Atlas, Taf. 16, :Fig. 1-4; 
Algenflora, S. 46. 

Die Exemplare, die ich zu dieser Art stelle, habe ich epi
phytisch aui Delesseria sang11inea in ungefähr lö m Tiefe gefunden. 
Von der Basalscheibe gehen teils Härchen, teils Assimilationsfäden 
aus, diese letzteren ungefähr 100-126 µ lang und 4-6 µ breit, 
stets einfach. Der obere Teil der Assimilationsfäden wird zu Game
tangien umgebildet, wP.lche stets an einem längeren oder kürzeren 
Stiel sitzen. • Die Gametangien bestehen aus einer Reihe Zellen; 
seltener kann eine Längsspaltung eintreten. Mit Gametangien in Juli. 

Halland: Hogardsgnmd. 
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Myrionema iEcidioides (RosENV.) SAUVAG., Sur quelques My
rionemacees, S. 175--177; Ectocarpus (Streblonema) mcidioides RosENv., 
Grnnl. Havalg., S. 894; FosL., New or critical Norwegian Algre, S. 
136; Phycocelis recidioides KucKVCK, Bemerkungen, S. 234. 

Endophytisch in der Lamina von Laminaria-Arten in der Lito
ralregion. Sie scheint am kräftigsten in der noch dünnen Lamina 
der Jahrespflanzen ausgebildet zu werden. Mit Gametangien und 
Sporangien im Juni gefunden. 

Ich folge hier SAuvAGEAu's Auffassung, indem ich diese Art 
zur Gattung 1lf yrionema stelle, und nicht, wie RosENVJNGE es ur
sprünglich und mehrere Verfasser nach ihm getan haben, zu Stre
blonema. Die Exemplare mit Gametangien erinnern, was die Ent
wicklung der Gametangien betrifft, in so hohem Grade an „Vyrio
nema foecundum, dass es mir schwer scheint, diese beiden Arten 
zu verschiedenen Gattungen zu rechnen. Vertikale, rein vegetative, 
assimilierende Fäden fehlen, indem alle aus den endophytiscben 
Basalteilen emporwachsende Zweige entweder sich als Gametangien 
oder als Härchen auf dieselbe Weise wie bei M. foecundum ent- • 
wickeln. 

Bei sporangientragenden Exemplaren finden sich dagegen mehr 
oder weniger reichlich aufrechte, freie Fäden. Diese sind gewöhn
lich einfach, seltener mit einem vereinzelten Seitentrieb versehen, 
ein Umstand, auf den bereits FosLIE hingewiesen. Dass diese als 
wirkliche Assimilationsfäden aufzufassen sind, wie FosLIE das getan, 
und nicht als unentwickelte Haare nach RosENVINGE, scheint mir 
völlig klar. 

Wegen des Vorkommens dieser Assimilationsfäden zieht es 
SAUVAOEAU in Zweifel, ob Fostm's Art wirklich eine 1lfyrionema 
cecidioides ist. Nach den Untersuchungen, die ich an meinem 
Material anzustellen in der Lage war, scheint es mir indessen völlig. 
sicher zu sein, dass hier nur die verschiedenen Reproduktionsorgane 
einer und derselben Art vorliegen. 

Auch das Vorkommen dieser Assimilationsfäden bei sporangien
tragenden Exemplaren scheint mir nicht gegen die Zugehörigkeit 
dieser Art zu der Gattung Myrionema zu sprechen. Das Verhältnis 
ist hier dasselbe wie bei „Y. m1lgare, wo bei gametangientragenden 
Exemplaren alle aufrechten Fäden zu Gametangien umgewandelt 
werden, bei sporangientragenden Exemplaren dagegen Assimilations
fäden vorkommen. 

B o hnslän: Väderöarne, 
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Myrionema subglobosum nov. sp. 
Diese hiet· als neu aufgenommene Art habe ich epiphytisch 

auf Cladophora sp. und auf Zostera angetroffen, wo sie ungefähr 
millimetergrosse, runde, polsterförmige i.;rhöhungen bildet. Die 
Basalscheibe ist einschichtig mit parenchymatisch verbundenen Zel
len, die über ihre ganze Oberfläche hin dicht mit Aseimilationsfll.den 
versehen sind. Diese sind anfangs einfach, 6-8 µ dick, 75--100 µ 
hoch, aus Zellen, die 1-2 mal so lang wie breit sind, bestehend. 
Gewöhnlich sind die Assimilationsfäden oben etwas dicker als unten, 

Fig. 8. .1.Vyrionema aubgloboaum. 

Vergr. a 3ö0 mo.1, b 480 mal, r, - d 3ö0 mal, e 480 mal. 

es können aber auch rein zylindrische vorkommen. Der obere 
Teil bildet sich zu einem Gametangium um, das immer an einem 
längeren oder kürzeren Stiel sitzt. Ungestielte Gametangien habe 
ich nicht gesehen. Im älteren Stadium sind die Assimilationsfäden 
gewöhnlich mehr oder weniger reich verzweigt. Die Verzweigung 
entsteht hauptsächlich dadnrch, dass ein Zweig unter einem Game
tangium sich anlegt. Nachdem dieses entleert ist, wird es bt-iseite 
geschoben, und der Seitentrieb nimmt dessen Platz t>in. Dieser wird 
seinerseits durch ein Gametangium abgeschlossen, unterhalb dessen 
wiederum ein Trieb sich ausbilden kann. Hier und da kann in-
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dessen auch eine Verzweigung eintreten, ohne dass der Assimilations
faden erst durch ein Gametangium abgeschlossen wird. 

Die Gametangien sind 8-12 f.1-dick, 25-45 f.1-lang und ent
halten in jedem Querfach ein bis zwei Gameten. Nachdem ein 
Gametangium entleert ist, schrumpft es zusammen und wird bei
seite geschoben. Die geschrumpften Reste können lange noch sitzen 
bleiben. In einem bereits entleerten Gametangium habe ich ein 
neues sich nicht anlegen sehen. 

Lange Haare von derselben Breite wie die Assimilationsfll.den 
kommen zahlreich vor. Sie gehen immer von der Basalscheibe, 
niemals von den Assimilationsfäden aus. 

Soviel ich an meinem Spiritusmaterial sehen kann, sind die 
Chromatophoren klein und rund und kommen mehrere in jeder 
Zelle vor. 

Von den bereits beschriebenen Myrionema-Arten scheint mir 
diese der von fäiRGESEN (Marine Algm, S. 424) beschriebenen M. 
fmroense am nächsten zu stehen, von der sie mir jedoch bestimmt ver
schieden zu sein scheint. B0RGESEN's Art ist in allen Teilen etwas 
grösser und gröber und ermangelt vollständig der Haarbildungen, 
wie sie bei der hier beschriebenen Art besonders zahlreich vorkom
men. Neue Gametangien entwickeln sich sehr oft bei der von 
B0RGESEN beschriebenen Art in den bereits entleerten, bei der hier 
vorliegenden Art schrumpft ein entleertes Gametangium zusammen 
und wird beiseite geschoben. M. farroense hat nach J6NssoN ein 
einziges Chromatophor in jeder Zelle, die hier beschriebene Art 
mehrere. (J6NssoN, The marine Algre of Iceland II, S. 148). 

Kommt in der Litoralregion epiphytisch auf Cladophora sp. 
und Zostera vor; mit Gametangien im Juli. 

Bohuslän: Koster; Halland: Gottskär. 

Myrlonema globosum (RKE) FosL., New or critical Norwegian 
Algre, S. 130; Aseocyclus globosus RKE, Atlas, Taf. 17; Phycocelis 
globosus RosENV., Deux. mem., S. 86. 

In der Litoralregion, epiphytisch auf Chadomorpha-, Cladophora-, 
Polysiphonia-Arten, Rhodomela subfusca und Ahnfeltia plicata, auf 
denen sie kugel- oder halbkugelförmige Polster mit einem Durch
messer von 1-2, seltener bis zu 3 mm bildet. Haarbildungen 
reichlich, teils von der Basalscheibe, teils von den Assimilations
fäden ausgehend. Diese sind reich verzweigt, seltener mit nur we
nigen Seitentrieben. Reich gametangientragend im April. 

B oh u slän: Kristineberg (mehrorts). 



Ascocyclus MAGNLsS. 

Ascocyclus orblcularls (J. G. Ao.) MAoNns; K.JELLM., Handbok 
I, S. 80. 

Von dieser Art habe ich Material zur Untersuchung sowohl 
im Sommer als im Winter gehabt. In allen Fällen waren Game
tangien, Ascocysten und Haare reichlich vorhanden, nur als Assi
milationsorgane dienende aufrechte Fäden habe ich aber nicht ge
funden. Am frühesten bilden sich auf der Basalscheibe Haare und 
Ascocysten aus, etwas später die Gametangien. Diese dienen wahr
scheinlich auf einem frühzeitigeren Stadium als Assimilationsfäden, 
bilden sich aber sehr bald zu Gametangien um, in gleicher Weise 
wie bei Myrionema f oecun
dum. Die Ascocysten sind 
am Rande der Basalscheibe 
von derselben Höhe wie die 
Gametangien und mit einem 
homogenen braunen Sekret 
angefüllt (Fig. 9 b -c). Ein 
Schnitt durch diesen Teil 
der Basalscheibe gleicht in 
hohem Grade dem Bilde, 
das SVEDELIUS von seiner 
aus der Ostsee neubeschrie
benen Art Ascocyclus affinis 

• geliefert hat (SVEDELIUs, 
Östersjöns hafsalgflora, S. 

Fig. IJ. Ascocyclus orbimlari.•. 

Vergr. 480 mal. 

107). In der Mitte der Basalscheibe dagegen sind die Ascocysten 
2-3 mal so lang als die Gametangien und entbehren dort des 
braunen Sekrets (Fig. 9 a). Sowohl Ascocysten als Gametangien 
können an einem einzelligen, seltener zweizelligen Stiel sitzen, we
nigstens in der Mitte der Basalscheibe; in der Regel sind sie jedoch 
ungestielt. 

Epiphytisch auf Zostera, seltener auf Cladophora-Arten in der Lito
ralregion. Mit Gametangien im Juni-August, Dezember und April. 

Kommt reichlich längs der ganzen Westküste vor. 

Hecatonema SAUVAG. 

Hecatonema diffusum nov. sp. 
Die Art bildet nnregelmässige Scheiben epiphytisch auf Fucus 

vesiculosus und Laminaria digifafa. schliesslich mit einander ver-
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schmelzend und über grosse Partien hin gleichmässig ihr Substrat 
bekleidend. Die Basalscheibe, die sehr fest an ihrem Substrat sitzt, 
ist einschichtig mit marginalem Wachstum und besteht aus Fäden, 
die längs dem Rande lose, nach dem Zentrum hin dagegen paren
chymatisch mit einander verbunden sind (Fig. 10 tl). Die Zellen 
der Basalscheibe sind auf der Unterseite unregelmässig ausgebuchtet, 

Fig. 10. Hecatonema diffusum. 

Vergr. 360 mal. 

was in hohem Grade zu dem festen Anhaften am Substrat beiträgt. 
Längere rhizoidähnliche Bildungen kommen jedoch nicht vor. 

Nur in unbedeutendem Abstande von dem Rande der Basal
scheibe wachsen aus fast allen Zellen vertikale Fäden empor. Diese 
entwickeln sich später zu Assimilationsfäden, Haaren oder Game
tangien. Die Assimilationsfäden variieren stark in ihrer Länge von 
100-250 µ. Die Breite betrllgt 7-9 µ; die Zellen sind 1--2 mal 
so lang wie breit. Die Haare sind zahlreich, von derselben Dicke 
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wie die Assimilationsfäden, gewöhnlich direkt von der Basalscheibe 
ausgehend, seltener als Fortsetzung eines Assimilationsfadens ausgebil
det (Fig. 10 b). An der Basis sind sie meistens mit einer scheiden
förmigen Bildung versehen. Die Gametangien sind 9-12 µ dick 
und 40-100 µ lang, mit 1-3, gewöhnlich 2 Gameten in jedem 
Querfach. Sie sind ungestielt oder mit einem wenigzelligen Stiel 
versehen. In der Regel ragen alle Assimilationsfäden beträchtiich 
über die Gametangien hinaus, welch letztere als eine ungefähr 75 µ 
hohe, von Assimilationsfäden und Haaren umgebene Schicht sitzen. 
Nur selten kann man sehn, dass der obere Teil eines Assimilations
fadens zu einem Gametangium ausgebildet ist, das in solchem Fall 
an einem besonders langen Stiel sitzt. Nachdem ein Gametangium 
entleert ist, wird gewöhnlich ein neues innerhalb desselben aus
gebildet. 

Die Assimilationsfäden sind einfach, nur höchst selten kann 
eine Verzweigung eintreten (Fig. 10 c). Der Seitentrieb kann sich 
zu einem Assimilationstrieb oder einem Gametangium ausbilden. 

Die Form und Anzahl der Chloroplasten kann ich an meinem 
Spiritusmaterial nicht mit Sicherheit wahrnehmen. 

Ich habe diese Art zur Gattung Hecatonema gestellt, da die 
Anordnung und Ausbildung von Assimilationsfäden, Haaren und 
Gametangien in allem Wesentlichen mit Hecatonema maculans über
einstimmt, besonders mit der von SAUVAGEAU als "premiere forme" 
beschriebenen Form dieser Art (SAUVAGEAU, Sur quelques Myrione
macees, S. 248). Was die Basalscheibe betrifft, so zeigt sie jedoch 
eine Annäherung an die Gattung Myrionema dadurch, dass diese in 
ihrer ganzen Ausdehnung einschichtig ist und die Zellreihen am 
Rande oft nicht völlig geschlossen sind. Trotz dieser Ähnlichkeit in 
der Ausbildung der Basalscheibe bei der hier neubeschriebenen Art 
und bei der Gattung . ..lfyrionema scheint es mir doch natürlicher, diese 
zu Hecatonema zu rechnen wegen der Übereinstimmung, die hin
sichtlich der Ausbildung von Assimilationsfäden, Haaren und Game
tangien zwischen der hier beschriebenen Art und Hecatonema macu
lans besteht. 

Mit Gametangien im Juli, August. 
Bohuslän: Koster, Kristineberg. 

Hecatonema reptans (KJELLM.); Ectocarpus reptans K.JELLM., 

Skand. Ectocarp. och Tilopt., S. 52, Taf. 2, Fig. 8; Phycucelis reJJ
tans KJELLM., Handbok I, S. 81. 
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Da ich selbst nicht diese Art erhalten habe, kenne ich sie nur 
durch die Beschreibung, die KrELLHAN an oben angeführter Stelle 
von ihr geliefert hat, und durch das Studium der Originalpräparate, 
die der genannten Beschreibung zu Grunde liegen. 

Bei der Begrenzung, die SAUVAGEAU in seiner Arbeit, Sur 
quelques Myrionemacees, S. 268 hinsichtlich der von CaouAN be
schriebenen Ectocarpus reptans gegeben hat, kann die von KJELL
HAN beschriebene Ectocarpus reptans nicht mit der von CaouAN 
ursprünglich beschriebenen vereinigt werden, sondern muss als eine 
besondere Art aufgestellt werden. Mit Rücksicht auf die Ausbil
dung der Basalscheibe, der Assimilationsfäden und der Gametangien 
erweist sie sich als zu der von SAUVAGEAU beschriebenen Gattung 
Hecatonema gehörig, und ich führe sie daher unter dem Namen H. 
,-eptans auf. 

Die Basalscheibe ist in ihrer grössten Ausdehnung zwei
schichtig, nur selten einschichtig, mit parenchymatisch verbundenen 
Zellen. Haarbildungen fehlen. Im übrigen sei auf K.JELLHAN's Be
schreibung verwiesen. 

In Atlas deutscher Meeresalgen, Taf. 15 hat REINKE eine 
dieser nahestehende Art unter dem Namen Ascocyclus reptans (CaouAN) 
beschrieben. Diese ist dann später von SAUVAGEAU (a. a. 0., S. 
273) zur Gattung Hecatonema unter dem Namen H. reptans gestellt 
worden. Da aber die von KJELLMAN beschriebene Ectocarpus reptans 
auch zur Gattung Hecatonema zu stellen ist und demnach H. reptans 
heissen muss, muss die von REINKE beschriebene Art als jüngere 
einen neuen Namen erhalten, und ich schlage hierzu H. fuci
cola vor. 

Als ein Unterschied zwischen H. reptans und H. fucicola sei 
die verschiedene Form der Gametangien erwähnt; bei der ersteren 
sind sie bedeutend dicker als bei der letzteren. Die Dicke der 
Gametangien bei H. reptans beträgt gewöhnlich 20-25 p., sie sind 
demnach ungefähr dreimal so dick wie die Assimilationsfäden; bei 
H. fucicola sind sie, nach REINKE's Figur zu urteilen, nur wenig 
gröber als die Assimilationsfäden (Masse giebt REINKE nicht an). 
Ferner sei auf das Vorkommen von Haaren bei H. f11cicola hin
gewiesen, während bei H. rPptans solche zu fehlen scheinen (immer'?). 
Die Assimilationsfäden scheinen auch bei H. fucicola kürzer zu sein 
als bei H. reptans. 

Mit Gametangien im Juni (siehe KlELLMAN, a. a. 0.). 
Bohuslän: Väderö-St~rö (K.JELLMAN). 
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Hecatonema maculans (CoLLINs) SAUVAO., Sur quelqi.tes Myrio
nemacees, s. 248. 

Diese Art habe ich epiphytisch auf Ascophyllum gefunden, auf 
welcher sie unregelmässige, ä.usserst lose anhaftemle Scheiben bil
dete. Wie meine Figuren zeigen, kommt sie der von SAUVAOEAU 

als "deuxieme forme" beschriebenen Form am nächsten, mit welcher 
meine Exemplare sehr gute Übereinstimmung zeigen. 

Fig. 11. Htcatonema nwculana. 

Vergr. a-b 360 mal, c 80 mal, d 360 mal. 

Mit demselben Wuchs wie diese fand ich während 1les Juni
monats noch sterile Exemplare, welche eigentümliche, verzweigte 
Ausläufer zeigten, deren Spitzen zu einer Zellscheibe auswuchsen 
(Fig. 11 b), die vollkommen der Zellscheibe bei den fertilen Exem
plaren von Hecatonema maculans glichen. Ich habe diese als junge 
Exemplare von Hecatonema mar11lans gedeutet, die sich in einem 
lebhaften Wachstum befinden. Haare und Assimilationstriebe kom
men in derselben Weise wie bei den fertilen l<~xemplaren vor. 

Mit Gametangien im Juli. 
Bohuslän: Väderöarne, Koster. 
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Chilionema SAUVAO. 

Chllionema reptans SAUVAG., Sur quelques :Myrionemacees, 
s. 268. 

Diese Art habe ich epipbytisch auf Fueus serratus gefunden, 
auf welcher sie runde, fest anhaftende, 1-2 mm grosse Scheiben 
bildete. Die Basalscheibe ist ihrer grössten Ausdehnung nach 
zweischichtig. Die Assimilationsfä.den sitzen unregelmll.ssig geord
net in grösseren oder kleineren Gruppen mit dazwischenliegenden 
sterilen Partien. Hier und da, jedoch ziemlich selten, kann ein 
Assimilationsfaden in eine Haarbildung auslaufen in derselben Weise, 
wie sie SAUVAGEAU für Chilionema Nathalire abgebildet hat (SAu
VAGEAU, a. a. 0., S. 267). SAUVAGEAU hat keine Haarbildungen bei 
Ch. reptans beobachtet. Gametangien kommen bei meinen (im Aug. 
eingesammelten) Exemplaren äusserst spärlich vor. Sie gehen von 
der Basalscheibe aus, sind kurzgestielt und stimmen der Form nach 
mit denen überein, die SA.UV AOEAU abgebildet hat. 

Bohuslän: Kristineberg. 

Mlcrosponglum REINKE. 

Microsponglum gelatlnosum R:KE, Atlas, Taf. 7-8; Algen
flora, S. 46. 

Diese Art habe ich epiphytisch auf Laurencia pinnatifida und 
Fucus serratus gefunden. Die auf Laurencia gefundenen Exemplare 
befanden sich auf einem verhältnismll.ssigjungen Entwicklungsstadium, 
indem nur bei wenigen Individuen Gametangien ausgebildet waren. 
Die Assimilationsfäden waren einfach oder nur mit einem vereinzelten 
Seitentrieb versehen, am nächsten Fig. 3 und 7 in REINKE's oben 
angeführter Taf. 7 entsprechend. Haarbildungen kamen bei diesen 
Exemplaren ziemlich zahlreich vor. Die auf Fucus angetroffenen 
Exemplare waren reich fertil, und im Zusammenhang damit waren 
die Assimilationsfäden reich verzweigt, übereinstimmend mit REINKE·s 
Fig. 8, Taf. 7. Bei diesen Exemplaren fehlten indessen Haarbil
dungen gänzlich. 

Mit Gametangien im Juli und August (SVEDELIUS, Bot. Not. 
1899, s. 43). 

Bohuslän: Koster; Kristineberg (SVEDELrns, a. a. O.); Hal
land: Uäö. 
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Ralfsla BERK. 

Ralfsia clavata (ÜARM.) FARL.; RKE, Atlas, S. 9, Taf. 5 -6. 
Auf Muscheln uncl Steinen oder auf alten Zostera-Blättern in 

der Litoralregion. Im April eingesammelte Exemplare waren reich 
mit Sporangien versehen, im Juni--August ist sie nur steril ange
troffen worden. 

Bohuslän: Koster, Väderöame, Kristineberg; Halland: Gott
skär, Raö, Mali}. 

Ralfsla verrucosa (ARESCH.) J. G. Aa.; K.TELLll.1 Handbok I, 
8. 30. 

Auf Steinen und Muscheln in der Litoralregion, meist an ge
schützten Stellen vorkommend. Mit Sporangien im Juni-August. 
Mehrjährig. 

Lä!}gs der ganzen Westküste, ziemlich gemein. 

Llthoderma ARESCH. 

Llthoderma fatlscens ARESCH., Obs. phyc. III, S. 22; K.raLLM., 
Handbok I, S. 18. 

In seiner Arbeit, Bemerkungen zur marinen Algenvegetation von 
Helgoland, S. 238 hat KucKUCK eine krustenförmige Fucoidee beschrie
ben, die er als Lithoderma fatiscens AREscH. verändert aufführt. Der 
Unterschied zwischen Lithoderma fatiscens AREsCH. und Lithoderma 
fatiscens KucKUCK ist indessen so grundwesentlich hinsichtlich der 
Ausbildung der Gametangien, dass der Gedanke, sie derselben Gat
tung zuzurechnen, nur unter der Voraussetzung möglich ist, dass 
man es hier mit einer starken Polymorphie hinsichtlich der Game
tangien (wie z. B. bei Giraudia) zu tun hat. • Ist dieses nicht der 
Fall, so geschieht es zu Unrecht, dass KucKrnK die von ihm ge
fundene Fucoidee mit dem Namen L. fatiscens belegt hat, da dieser 
Name nach den geltenden Prioritätsprinzipien der von ARESCHOUG 
beschriebenen zukommen muss, während Lithoderma fatiscens KUCKUCK 
einer neuen Gattung zuzuteilen ist. 

Bei Lithoderma fatiscens AREscH. sitzen die Gametangien seiten
ständig an besonderen 3-6-zt>lligen Gametangientrligern, die aus 
der Oberfläche des Triebes hervorwachsen, bei Lithoderma fatiscens 
KrcKt:CK dagegen haben sich die Gametangien direkt ans den Ober• 
flächenzellen des Thallus ausgebildet. Ausser diesem Unterschied 
finden sich auch Verschiedenheiten hinsichtlich des vegetativen 



46 

Systems, indem die Zellreihen bei L. fatiscens AREscH. 10-14 µ 
breit und die Zellen ungefähr halb so lang wie breit sind, bei L. 
fatiscens KUCKUCK dagegen sind die Zellreihen 7 -10 µ breit, die 
Zellen ebenso lang wie breit. Es ist dies derselbe Unterschied, auf 
den KucKUCK bereits betreffs der sporangien- und gametangien
tragenden Exemplare, die er unter dem Namen L. fatiscens ver
einigt, hingewiesen hat. Doch weist KucKUCK darauf hin, dass auch 
bei den gametangientragenden Exemplaren die Zellreihen in den 
tiefer liegenden Geweben aus breiteren Zellen bestehen. 

Während meiner Untersuchungen habe ich bei einer Gelegen
heit (Kristineberg im Dezember) ein Exemplar erhalten, das voll
ständig mit gametangientragenden Exemplaren von L. fatiscens 

KucKUCK übereinstimmt 1. Der Unterschied 
zwischen diesem Exemplar und den sporangien
tragenden Exemplaren von L. fatiscens ist der 
oben erwähnte. Auch kann ich die Richtig
keit von KucKucK's Beobachtung bestätigen, 
wonach die Zellen in dem tiefer liegenden 
Gewebe bei L. fatiscens KucKUCK (gametangien
tragend) breiter, und ausserdem etwas kürzer 
werden, sodass sie vollständig mit den Zellen 
bei L. fatiscens ARESCH. übereinstimmen können. 

Gametangientragende L. fatiscens Am:scu. 
habe ich nicht angetroffen. 

Fig. 12. Lithodern1a fatiscens Zu entscheiden, ob L. fatiscens ARESCH. 
KucKl.:CK. und L. fatiscens KucKUCK wirklich der Art 

Vergr. 600 mal. 
nach verschieden sind oder ob sie nur ver-

schiedene Ge.metangienformen derselben Art darstellen, ist mir gegen
wärtig nicht möglich, sondern muss ich diese Frage bis auf weiteres 
offen lassen. Sollte ein Artunterschied aufzustellen sein, so sind die 
sporangientragenden Exemplare von KucKUcK's L. fatiscens meines 
Erachtens der L. fatiscens ARESCH. zuzuweisen. 

Sublitora.l auf Steinen und Muscheln. Mehrjährig, fertil wäh
rend des Winters (Dezember-- Januar). 

Längs der ganzen Westküste, gemein. 

1 In Prof. KJ•:LI,KAlis Präparatsamlung finden sich auch einige Exemplare 
von L. fatisre11s Kt:cKt:cK. während des Winters bei Kristineberg eingesammelt. 
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Fam. Ectocarpacere. 

Mikrosyphar KuoKucK. 

Mikrosyphar zosterie KucKUCK, Beiträge zur Kenntnis der 
Meeresalgen 3. Die Gattung Mikrosyphar, S. 349. 

Epiphytisch auf Zostera, wo sie um Cocconeis herum kriechend 
vorkommt. Kommt diese Diatomacee spärlich vor, so sind die Zell
reihen über ziemlich grosse Gebiete hin pseudoparenchymatisch ver
bunden. Haarbildungen fehlen. Fertil habe ich sie im Juli und 
August beobachtet. 

Bohuslän: Kristineberg; Halland: Fjordskär, Gottskär. 

Mlkrosyphar porphyrie KucxucK, a. a. 0., S. 351. 
Endophytisch in Porphyra elongata und P. laciniata. Haar-

bildungen kommen spärlich vor. Fertil im Juli und August. 
Bohuslän: Koster, Kristineberg; Halland: Malö. 

Pylalella BOBY.' 

Pylalella lltoralis (L.) KJELLM., Handbok I, S. 83-85. 
Hier sei auf die Aufstellung und Behandlung von zu dieser 

Art gehörigen Formen verwiesen, die von KJELLMAN in der oben 
zitierten Arbeit gegeben ist. 

Die Formen, die ich Gelegenheit hatte näher zu studieren, 
sind f. typica KJELLH., f. elongata KJELLlll., f. nebulosa KJELLM. 
und f. rupincola ARES CH. von 1:i opposita K.TELLlll., f. typica KJELLM. 

von ~ firma J. G. AG. und f. typica KJELLM. von I divaricata 
KJELL)(. 

Die Formen von 1:i opposita sind besonders für die Frühlings
vegetation charakteristisch. Sie sind während des April sehr schön 
und reich ausgebildet, f. fypica gewöhnlich epiphytisch auf Fucus 
vesfrulosus, f. elongata an geschützten Stellen epiphytisch auf Zo
stera; f. nebulosa kommt freiliegend oder wirr mit anderen Algen 
oder Zostera verwoben vor. Diese letztere Form stellt nur los
gerissene Teile einer der beiden vorhergehenden Formen, besonders 
der f. elongata, dar, welche, nachdem sie losgerissen, an geschützten 
Stellen ihre Entwicklung fortsetzen können. Die Form rupincola 
kommt, kleinere Bestände bildend, an oder etwas unter der Wasser
oberfläche auf offenen Lokalen vor. Diese Form ist während des 
Juni im Absterben begriffen und fehlt während des späteren Teils 
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des Sommers vollständig. Auch die übrigen Formen verschwinden 
während des ersten Teils des Sommers und fehlen· während des 
späteren Teils desselben. 

F. typica von ß firma ist am schönsten ausgebildet während 
der Monate Juli und August und ersetzt dann die Frühlingsvege
tationsformen von a. opposita. Sie tritt am reichlichsten als Epiphyt 
auf Ascophyllum nodosum auf. \\ 7 ährend des Juni spielt Pylaiella 
litoralis eine verhältnismässig untergeordnete Rolle unter der Algen
vegetation, indem die Formen der Frühlingsvegetation im Ver
schwinden begriffen sind, die Nachsommerformen aber noch keine 
kräftigere Ausbildung erlangt haben. 

Während des Dezember habe ich f. typica von r divaricata 
reichlich auf A.scophyllum nodosum auftreten sehen, wobei sie der 
Ascophyllum-Formation durch ihre dunkle, schwarzbraune Farbe ein 
eigentümliches Gepräge verlieh. Die Exemplare waren verhältnis
mässig klein, ungefähr 6-10 cm hoch, und beträchtlich kleiner als 
die in der Frühlings- und Sommervegetation enthaltenen Haupt
formen von a. opposita und r firma. 

Ausserdem bin ich in der Lage gewesen, die f. olivacea KJELLH. 

und f. parvula KJELLH. von ~ '{irma zu beobachten, jedoch habe 
ich nicht gefunden, dass sie eine hervorragendere Rolle in der 
Algenvegetation spielten. Sie kommen während derselben Zeit wie 
f. typica von ß '{irma vor. 

Mit Gametangien und Sporangien während des ganzen J abres, 
wenigstens unter irgend einer Form. 

Wahrscheinlich sind alle ]formen allgemein verbreitet längs 
der ganzen Westküste. F. typica von r divaricata habe ich jedoch 
nur bei Kristineberg und f. olivacea von ß '{irma bei Varberg zu • 
beobachten Gelegenheit gehabt. 

Pheostroma Kl:cKucK. 

Pheostroma requale (ÜLTHANNS) KircKUCK Bemerkungen II, 
S. 385; Streblonema cequale ÜLTMANNS, U eber einige parasitische 
Meeresalgen, S. 214, Taf. 7, Fig. 14--16. 

Ihrer Lebensweise nach stimmt diese mit den Streblonema
Arten überein und ist auch ursprünglich als eine Streblonema be
schrieben worden. Die Ähnlichkeit zwischen den Gametangien bei 
dieser Art und Phceostroma pustulosum (KucKl'CK, Über einige neue 
Phreosporeen der westlichen Ostsee, S. 182) hat indessen KucKUCK 
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veranlasst, Str. mquale mit Phmostroma zu verem1gen, und wie es 
scheint, mit vollem Recht. KucKUCK weist auch auf die Möglich
keit hin, dass Ph. requale eine endophytische Form von Ph. pu
stulosum wäre, hält dies aber für wenig wahrscheinlich. Hierin, 
glaube ich, hat KucKUCK vollkommen Recht; JoNssoN hat dagegen 
geltend zu machen versucht, dass Ph. requale nicht spezifisch von 
Ph. pustulosum verschieden ist (J6NssoN, The marine Algm of Ice
land II, S. 166). 

Die Haare sind ausserordentlich charakteristisch durch ihre 
lange Basalzelle, obernalb welcher die Wachstumsregion liegt. Diese 
Zelle ist dicht unterhalb der Mitte etwas zusammengezogen und 
hier mit einer Verdickung der Zellwand versehen. Auf dasselbe 
Verhältnis bei Ph. pustulosum hat auch RosENVINGE (Deuxieme me
moire, S. 68) hingewiesen. 

Endophytisch in Chorda filum; mit Gametangien im Dezember. 
Bohuslän: Kristineberg. 

Streblonema DERB. et Sot. 
Streblonema eflusum nov. sp. 
Endophytisch im Rindengewebe von Ceramium-Arten habe ich 

bei mehreren Gelegenheiten eine Fucoidee gefunden, ·die mir mit 
keiner bisher beschriebenen Art übereinzustimmen scheint. Sie 
durchwebt mit ihren ;eich verzweigten Zellfäden ihre Wirtspflanze 
über grosse, zusammenhängende Strecken hin, die schon dem blos
sen Auge sich durch ihren bräunlichen Farbenton zu erkennen 
geben. Bisweilen ist sie jedoch auf kleinere, isolierte Stellen be
schränkt. Die Zellen in den endophytischen Zellreihen variieren 
in hohem Grade der Form und Grösse nach. Bisweilen sind sie 
unregelmässig ausgebuchtet, gewöhnlich jedoch mehr regelmässig 
tonnenförmig mit einer Einschnürung an den Querwänden oder rein 
zylindrisch ohne Einschnürung, im letzteren Falle gewöhnlich länger 
und schmäler als im ersteren. Die Länge variiert vom l-3-fachen, 
seltener bis zum 5-fachen der Breite, welche gewöhnlich 5-10 µ 
beträgt. Die Gametangien sind ziemlich dick spulenförmig, 15-
22 1-'-breit und 30-60 1-'-lang mit mehreren Reihen Gameten in 
jedem Querfach (an der Mitte gewöhnlich 3-4). Oit ist der untere 
Teil eines Gametangiums zwischen die Rindenzellen der Wirts
pflanze hineingezogen. Haare mit basalem Wachstum, und an der 
Basis oft mit einer scheidenförmigen Bildung versehen, sind ziem
lich zahlreich. Die Breite variiert zwischen 12-15 1-'· Freie Assi-

Kylin, Algenflora de,· schwed. "Westküate. 4 
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milationsfäden habe ich nicht gesehen, und wahrscheinlich dürften 
sie vollständig fehlen. Kleinere freie Äste, die ich hier und da 
beobachtet habe, sind als junge Anlagen zu Gametangien oder Haa
ren zu deuten. 

Bei einer Gelegenheit (Hogardsgrund im Juli) fand ich endo
phytisch in Callithamnion furcellarire eine Streblonema-Art, die hin
sichtlich der Form der Gametangien und durch das Fehlen beson-

Fig. 13. Sti-rblo11ema effus11m. 

a, c Querschnitt durch l'eramium mit endophytis<'her Str. eff11111m; b endophyt-ische 
ZellflLden. Vergr. 360 mal. 

derer Assimilationsfäden mit Str. effusum übereinstimmt, und welche 
ich deshalb zu dieser Art stelle. Wegen der weniger kräftigen 
Ausbildung der Wirtspflanze waren die endophytischen Zellfäden 
weniger reich verzweigt; gleichfalls waren die Gametangien etwas 
kleiner (25-50 µ lang und 12-15 µ breit) als bei den Individuen, 
die in Ceramium vorkamen. 

Eine in Ceramimn rubrum endophytische Ectocarpa.cee ist zuvor 
von SAUVAGEAU unter dem Namen Ectocnrpw;: parnsiticuR beschrieben 
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worden (SAl'VAGEAU, Sur quelques algues pheosporees parasites, 
8. 92). Von dieser unterscheidet sich jedoch die hier vorliegende 
Art durch das Fehlen freier Assimilationsfäden und durch ihre 
doppelt so groben Gametangien. Endophytisch in Ceramium-Arten 
ist auch Streblonema oligosporum gefunden worden (SVEDELms, Öster
sjöns hafsalgfiora, S. 104}. Diese ist jedoch schwächer als 8fr. 
effusum entwickelt. Die Haare haben nur 5 tJ. im Durchmesser; die 
Gametangien 8-15 tJ, dick, zylindrisch oder schwach spulenförmig 
und meistens mit nur einer Reihe Gameten versehen 1. 

Die Art kommt endophytisch in Ceramium-Arten und Calli
thamnion furceUari<S in der Litoral- und Sublitoralregion vor. :Mit 
Gametangien im Juni-August. 

Bohuslän: Väderöarne, Kristineberg; Halland: Hogards
grund, V arberg. 

Streblonema sph~ricum (DERB. et SoL.) THUR.; Ectocarpus 
sphrericus RKE, Atlas, Taf. 18, Fig. l; Streblonema sphreric11m K.TELLH., 

Handbok I, S. 79; KucKUCK, Beiträge zur Kenntnis der :Meeres
algen 6, S. 27-29, Fig. 5-7. 

KrcKucK hat (a. a. 0., S. 27) Zweifel darüber geäussert, oh 
wirklich die beiden von REINKE (a. a. 0.) gelieferten Figuren von 
Bctocarpus sphrericus als derselben Art angehörig anzusehen sind. 
Ich halte es für höchst unwahrscheinlich, dass dem so ist. :Meine 
Exemplare stimmen sehr gut mit KucKucK's oben angeführten Fi
guren überein. Dieser erwähnt, dass er, obwohl ziemlich spärlich, 
Gametangien (plurilokuläre Sporangien) gefunden, wie sie zuvor von 
SAUVAGEAU beschrieben worden sind (Note preliminaire sur les 
algues marines du golfe de Gascogne, Journal de Botanique, 1897). 
Bei meinen Exemplaren kommen Gametangien gewöhnlich ziemlich 
reichlich an denselben Individuen wie die Sporangien vor. 

Endophytisch in Mesogloia, gewöhnlich reichlich vorkommend. 
Mit Gametangien und Sporangien im Juli-August. 

Bohuslän: Koster, Kristineberg. 

Streblonema fasciculatum THUR.; KJELLM., Hanrlbok I, S. 80. 

Wird von KJELLMA."'< a. a. 0. als in Bohuslän, Fiskebäckskil, 
gefunden angegeben. Selbst habe ich diese Art nirgends angetroffen. 

1 STBÖKRLT, Om algvegetationen i Pinlands sydvestra skärgärd, 8. 16. 
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Ectocarpus (LYNGB.) K.raLLM. 

Ectocarpus desmarestia: GRAN, Kristianiafj. algefl. I, S. 44, 
Taf. 2, Fig. 22-30. 

Stimmt in allen Teilen mit der von GRAN gelieferten Be
schreibung und den dazu gegebenen Figuren überein. Endophytisch 
in Desmarestia viridis; mit Sporangien im Juli und August. 

Bohuslll.n: Koster, Kristineberg (gemein). 

Bctocarpus tomentosoides F ABL.; Kucxucx, U eher Polymorphie 
bei einigen Phmosporeen, S. 370. 

Nach mündlicher Mitteilung von Prof. F. R. KJELLMAN ist 
diese Art von Prof. E. LöNNBERG bei Kristineberg auf Fucus-Arten 
wachsend gefunden. Die Bestimmung rührt von Prof. KJELI,MAN her. 

Bctocarpus terminalis KttTz.; KJELLM., Handbok I, S. 73. 
Diese Art habe ich nur bei einer Gelegenheit in der Sublito

ralregion epiphytisch auf Delesseria sanguinea angetroffen. Die 
angetroffenen Exemplare waren fertil (Juli). 

Bohuslän: (KJELLMAN); Halland: Hogardsgrund. 

Bctocarpus tomentosus (Huns.) LYNGB.; KJELLM., Handbok I, 
s. 73. 

An offenen oder etwas geschützten Stellen in der Litoral
region, gewöhnlich epiphytisch auf Fucus vesiculosus. Im April 
gefundene Exemplare waren in lebhaftem Wachstum begriffen und 
bereits mit Gametangien und Sporangien versehen. Die Art ist 
einjährig, der Sommervegetation angehörig. Im August eingesam
melte Exemplare zeigen bereits Anzeichen von Absterben. Fertil 
1m April-September. 

Längs der ganzen Westküste verbreitet, jedoch nirgends gemein. 

Ectocarpus ovatus KJELLM., Spetsb. thalloph. 2, S. 35; Hand
bok I, S. 74. 

Die wenigen Exemplare, die ich bei ein paar Gelegenheiten 
von dieser Art beobachtet habe, gehören der von REINKE beschrie
benen f. arachnoidea (REINKE, Atlas, Taf. 20) an. Die Gametangien 
sitzen zerstreut, nur seltener gegenübergestellt. - In der Sublitoral
region epiphytisch auf Polysiphonia nigrescens und Delesseria san
gui'fli.ea angetroffen. Mit Gametangien im Juli. 

F. typica: Bohuslän (KJELLMAN). F. arachnoidea: Bohuslän: 
Koster; Halland: Hogardsgrund. 
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Bctocarpus granulosus (SMITH) Ao.; K.JELLH., Handbok I, S. 74. 
Von KJELLKAN an der bohuslänschen Küste (Lysekil) epiphy

tisch auf sublitoralen Algen gefunden; von mir nicht angetroffen. 

Ectocarpus aespitulus J. G. Ao.; KJELLH., Ha.ndbok I, S. 7ö. 
Von KJELLHAN an der bohuslänschen Küste (Väderöarne), alten 

Austerschalen anhaftend, gefunden; von mir nicht angetroffen. 

Ectocarpus draparnaldioldes CaouAN; K.JELLll., Handbok I, S. 7 ö. 
Diese Art habe ich nur bei ein paar Gelegenheiten im oberen 

~r eil der Sublitoralregion epiphytisch auf Laminaria digitata ange
troffen. Die in dem einen Falle gefundenen Exemplare (Väder
Öl!-J"ne, Juni) waren klein, die grössten nur ungefähr 4 cm hoch, 
mit von der Anhaftungsstelle an freien Hauptachsen; bei der an
deren Gelegenheit gefundene Exemplare (Kristineberg, August) waren 
1 dm hoch, kräftig ausgebildet, mit unten lose zusammengedrehten 
Zweigbündeln. 

Die Hauptachse ist deutlich unterscheidbar, nach oben zu reich, 
nach unten zu mehr spärlich mit dichten Zweigbündeln versehen, 
die der Art ein, wie der Name andeutet, Draparnaldia-ähnlicbes 
Aussehn geben. Die Gametangien sind 12-20 µ. breit und 60--
125 11 lang ohne haarähnliche Verlängerung (nur bei einer Gelegen
heit sah ich ein Gametangium mit derartiger Verlängerung). Die 
Linge der Zellen ist gleich der Breite oder öfter etwas kürzer als 
dieselbe; der Form nach sind sie schwach tonnenähnlich. Die 
Chromatophoren sind in geringer Zahl in jeder Zelle vorhanden, 
bandförmig, spärlich verzweigt. Mit Gametangien im Juni und 
August. 

Bohuslän: Väderöarne, Kristineberg. 

Ectocarpus fasciculatus HABv.; K.TELLll., Handbok I, S. 76. 
Kommt in der Litoralregion teils auf Steinen, teils epiphytisch 

auf gröberen oder feineren Algen vor. Einjährige Frühlings- und 
Sommerart. In der späteren Hälfte des April angetroffene Exem
plare waren bereits reich fertil, in vegetativer Hinsicht aber nicht 
so kräftig wie Exemplare, die während des Sommers eingesammelt 
worden waren. Sporangien habe ich nur ganz spärlich an einigen 
gametangientragenden Exemplaren gefunden. 

Zerstreut längs der Westküste vom mittleren Halland an nord
wärts, nirgends aber gemein. 
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Ectocarpus penlcillatus (Ao.) KJELLH., Handbok I, S. 76: 
KtrcKrcK, Beiträge zur Kenntnis der Ectocarpus-Arten, S. 98. 

Die Art ist ziemlich grossen Variationen teils hinsichtlich der 
Form und Grösse der Gametangien, teils hinsichtlich der Dichte und 
Zusammensetzung der terminalen Zweigbündel unterworfen. Exem
plare mit dichteren Zweigbündeln haben oft eine habituelle Ähnlich
keit mit Ectocarpw; fasricuw.tus, unterscheiden sich aber bei mikrosko
pischer Untersuchung dadurch, dass die für diese letztere Art 
charakteristischen, in den Zweigbündeln enthaltenen bogenförmigen 
oder zickzackförmig gehenden Zweige bei E. penicillatus fehlen. 
Exemplare mit weniger dichten Zweigbündeln können Fon:µen von 
E. siliculosus ziemlich nahe kommen, sind aber in der Regel von 
der letzteren Art durch ihre gröberen und kürzeren Gametangien 
zu unterscheiden. Die Gametangien können der Form nach spul
förmig, kegelförmig bis mehr oder weniger lang ausgezogen pfriem
förmig sein. Der Grösse nach variierten sie von 18-3ö µ in der 
Breite und ö0-200 µ in der Länge; meistens sind sie an demselben 
~Jxemplar durchgehends kürzer, mehr spulförmig bis kurz kegel
förmig, oder länger, mehr lang kegelförmig bis etwas ausgezogen 
pfriem förmig. 

Kommt in der Litoralregion epiphytisch auf gröberen Algen, 
meistens Chordaria fiagelliformis und Fucus t,esiculosus, oder auf 
Steinen und Felsen anhaftend vor. Auf Chordaria epiphytische 
Exemplare sind der Farbe nach dunkel oli,braun, nach Trocknen 
oft mit einem Stich ins Grüne, auf Steinen wachsende Exemplare 
in der Regel mehr hellbraun. Auf Fucus vorkommende Exem
plare variieren zwischen diesen beiden Farbentönen. - Einjährige 
Frühlings- und Sommerart; fertil bereits Ende April; noch im 
August reich fertil. 

Allgemein längs der ganzen '\Vestküste verbreitet. 

Ectocarpus confervoides (RoTH) LE JoL.; KJELLM., Handbok 
I, S. 77. 

f. typic(t KJELLH., a. a. 0. 
f. pygmrea (AREscn.) KJELLM., a. a. 0. 
f. arcta (KüTz.) K.TELLM., a. a. 0. 
KucKTJCK stellt in seiner Arbeit, Beiträge zur Kenntnis der 

Ectocarpus-Arten, S. 67 die f. arcta zu E. siliculosus und zwar, 
wie es scheint, nur aus dem Grunde, weil er in seltenen Fällen 
Gametangien mit in ein Haar auslaufender Spitze gefunden hat 
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("Plurilokuläre Sporangien ... nicht oder nur selten in ein Haar 
auslaufend", a. a. 0., S. 40). Ich lege dem keine solche Bedeutung 
bei, dass ich deshalb f. arcta als eine }form unter E. siliculosu.<i 
aufführen möchte, zumal da Form und Grösse der Gametangien bei 
f. arcta und bei typischen Exemplaren von E. siliculosus so we
sentlich verschieden sind, während grosse Ähnlichkeit zwischen den 
Gametangien bei f. arcta und E. confervoides herrscht. Ich führe 
daher f. arcta als eine Form unter E. confervoides auf, in Überein
stimmung mit dem, was KJELLM.A...'i an oben angAführter Stelle getan. 
Bei den Exemplaren, die ich teils in der Natur, teils nach KJELL

MAN's Präparaten zu studieren Gelegenheit hatte, habe ich indessen 
kein Gametangium mit haarförmig verlä.ngßlter Spitze gesehen. 

Die Art kommt sowohl in der Litoral- als in der Sublitoral
region epiphytisch auf verschiedenen Algen und auf alten Zostera
Blättern (besonders f. arcta) vor. Mit Gametangien von Ende April 
bis August. ~~injährige Frühlings- und Sommerart. . 

F. typica längs der ganzen Westküste verbreitet, nirgends aber 
besonders gemein; f. pygmrea und f. arcta spärlich an der bohus
länschen Küste. 

Ectocarpus siliculosus (Du,Lw.) LYNGB.; KJELLH., Handbok I, 
S. 78. 

f. typica KJELLM., a. a. 0. 
f. nebulos~ Ao.; KJELLM., a. a. 0. 
Die Art ist in hohem Grade variabel und daher oft schwer 

von nahestehenden Arten, besonders von E. penicillatus zu unter
scheiden. Auch bei Exemplaren, die ich wegen der fein pfriem
förmigen, nur 12-18 µ. breiten Gametangien dieser Art zuweisen 
zu müssen glaube, kann man terminale Zweigbündel finden, die 
ihrem äussern Habitus nach denen von E. penicillatus ziemlich nahe 
kommen können. Dio Zweigbündel bestehen jedoch bei E. silicu
ws-us hauptsächlich aus dicht auf einander folgenden Gabelzweigen, 
während bei E. penfrillatus deutlich seitenständige Zweige eine 
ziemlich wesentliche Rolle in der Zusammensetzung <ler Zweig
bündel spielen. Jfäne E. penicillatus nahestehendf' Form ist das in 
AuscH. Alg. Scand. exsicc. als N:r 112 unter dem Namen E. silicu
losus verteilte Exemplar. Dieses wird von K.JELLMAN a. a. 0. unter 
der Hauptform von E. siliculosus zitiert; KucKUCK betrachtet es 
dagegen nicht als eine E. siticulos11s (Beiträge zur Kenntnis der 
Ectocarpus-Arten, S. 68). 
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Bei den Exemplaren, die ich zu dieser Art rechne, kann man 
solche finden, die sich durch ihre etwas breiteren und kürzeren 
Gametangien E. conf ervoides nähern; die für E. confervoides charak
teristische Gametangienform erreichen sie jedoch nie. Die Game
tangien variieren bei diesen Exemplaren in hohem Grade sowohl 
der Form und Grösse als der Länge des Stieles nach (von con
fervoidesähnlichen bis zu typischen siliculosus-Gametangien, von 
ungestielten bis zu langgestielten mit bisweilen 20-zelligen Stielen). 
Die Variation ist jedoch nicht so gross, dass sie der von KUCKUCK 
beschriebenen f. varians (Berichte deutsch. bot. Gesellschaft 1892, 
S. 256) zugewiesen werden können. 

Bei typischen Formen von E. siliculosus sind die 6beren Gabel
zweige mehr oder weniger verlängert, und die terminalen Zweig
bündel sind dadurch aufgelöst wor<len. Bei stärkerer Verlängerung 
der oberen Gabelzweige gelangt man zur f. nebulosa. 

Epiphytisch hauptsächlich auf gröberen Algen in der Litoral
und oberen Sublitoralregion, meistens an geschützten Stellen. Ein
jährig mit der kräftigsten Entwicklung während des Hochsommers _ 
und Nachsommers. Fertil im April-September. 

Kommt reichlich längs der ganzen Westküste vor. 

Ectocarpus hiemalis CaouAN; K.raLLM.., Handbok I, S. 78. 
f. typica KJELL:M., a. a. 0. 
f. spalatina (KCTz.) KJELI,M.., a. a. 0., S. 79. 
Diese Art ist von KucKUCK (Beiträge zur Kenntnis der 

Ectocarpus-Arten, S. 67) als eine Form von E. siliculosus aufge
führt worden; nach den Studien aber, die ich über diese Art anzu
stellen Gelegenheit gehabt habe, kann ich dies nicht berechtigt 
finden und folge daher KJELL:MAN's Vorgang, indem ich sie als eine 
besondere Art aufführe. Sie unterscheidet sich von E. siliculosus 
nicht nur durch ihre gröberen, in allen Teilen grösseren Game
tangien, sondern auch durch ihre, besonders nach Trocknen dunkel 
olivgrüne Färbung, wie sie für E. hiemalis besonders charakteris
tisch ist. 

Epiphytisch auf verschiedenen Arten von Algen, hauptsächlich 
auf Florideen in der Litoral- und Sub1itoralregion; f. spalatina nur 
in der Sublitoralregion. Einjährige Sommerart. Fertil im Juni
August. 

Kommt längs der ganzen Westküste vor, jedoch nicht sehr 
gemein. 
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Sorocarpus PaINGsH. 

Sorocarpus uvieformis PRINGSH., Morphologie der Meeresalgen, 
S. 12, Taf. 3, Fig. 1-8; KJELLH., En för Skan<l. ny Fucoide Soro
carpus uvmformis PRINOSH. (Bot. Not. 1891, S. 177). 

Von KJELLMAN in der Litoralregion bei Kristineberg während 
des April gefunden; gametangientragend. 

Bohuslän: Kristineberg (KJELLHAN). 

lsthmoplea KJELLM. 

lsthmoplea sphierophora (CAIW.) K.1Er,r,H., Handbok I, S. 82. 
Von KJELLMAN ist diese Art mehrorts an der bohuslänschen 

Küste, epiphytiseh auf verschiedenen, litoralen Algen, meistens auf 
Cladophora rupestris, gefunden worden. Nur bei einer Gelegenheit 
habe ich Exemplare derselben gefunden, nämlich bei Kristineberg, 
da diese aber epiphytisch auf Polysiphonia fastigiata waren, gehörten 
sie nicht der bohuslänschen Flora an, sondern waren durch die 
Meeresströmungen von einem anderen Floragebiet dorthin geführt 
worden. 

Von J 6NSSON wird die Gattung Isthmoplea zu den Punctaria
ceen gerechnet und in die Nähe der Gattung Lithosiphon (incl. 
Pogotrichum) gestellt (J6NssoN, The marine Algre of Iceland II, S. 164). 

Bohuslän: mehrorts (K.JELLHAN). 

Farn. Myriotrichiacere. 

Myriotrichia HA& V. 

Myriotricllla repens (HAUCK) KARSAKOFF, Quelques remarques 
sur le genre Myriotrichia, S. 443; Dichosporangium repens liAUCK, 
Meeresalgen, S. 339; 1lf yriotrichia repens KUCKUCK, Beiträge zur 
Kenntnis der Meeresalgen 6, S. 21, Taf. 3. 

Die Exemplare, die ich zu dieser Art stelle, stimmen in allen 
Teilen mit Kucxucx's Beschreibung und Figuren von gametangien
tragenden Individuen der Art Myriotrichia repens überein. Ich 
habe nur Exemplare gefunden, die mit Gametangien versehen waren. 
Diese sitzen in Gruppen zusammengedrängt längs der monosiphonen 
aufrechten Fäden, meistens zusammen mit einem oder zwei Haaren. 
Die oberste Gruppe ist die am frühesten angelegte, und jüngere 
Gruppen bilden sich dann in basipetaler Richtung aus mit dem 
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Ausgangspunkt von den Zellen, welche die längs den aufrechten 
Fäden zerstreuten Haare tragen. Die Gametangien enthalten eine 
Reihe Gameten, nur ausnahmsweise habe ich beobachtet, dass eine 
Längsteilung in einem Querfach eintreten kann. Schräge Wände 
können auch vorkommen (vgl. KucKUCK, a. a. 0., S. 26). Die Game
tangien öffnen sich, wie bereits KucKUCK -beobachtet hat, mit einer 
Pore an der Spitze. 

Kommt in der Litoral- und oberen Sublitoralregion endophy
tisch in Mesogloia vermiculata und Dictyosiphon chordaria vor. Nur 
spärlich in zerstreuten Exemplaren gefunden. . Mit Gametangien im 
Juli und August. . 

Bohuslän: Koster, Kristineberg; Halland: Gottskär. 

Myriotrichla fillformis (GRIFF.) HARV., Phyc. Brit., Taf. 156: 
KARSAKOFF, a. a. 0., S. 433; Kt'CKUCK, a. a. 0., S. 39; M. clavre
formis f. filiformis KJELLM., Handbok I, 4 7. 

Epiphytisch auf litoralen Algen, vorzugsweise auf Scytosiphon 
lomentarius, Punctaria plantaginea und Dictyosiphon foeniculaceus. 
Meist an offenen Stellen. Von mir gefundene Exemplare sind reich 
gametangientragend (Juni-August); Sporangien habe ich nicht beob-
achtet. • 

Bohuslän: Väderöarne; Halland: Gottskär, Varberg. 

Myriotrichia claveformis HARv., Phyc. Brit., Taf. 101; KAR
SAKOFF, a. a. 0.; KucKt'CK, a. a. 0., S. 37; KJELLMAN, a. a. 0. 

Die beiden einander sehr nahestehenden Arten .1.lf. clavreformis 
und „l/. filiformis sind zuerst als verschiedene Arten von HARVEY 

beschrieben worden. Später ,vurde M. filiformis als Art eingezogen 
und nur als eine Form von M. clavreformis betrachtet, in neueren 
Arbeiten von KARSAXOFF und KucKUCK aber sind sie wieder als 
Arten unterschieden worden. 

Gametangien sind bei den beiden Arten von KARSAKOFF be
schrieben worden. Nach ihren Untersuchungen finden sich zweierlei 
Formen von Gametangien, die bei lrl. filiformis 2, bez. 3 (auch 4) 
Etagen und gewöhnlich 4 grosse, bez. 8 kleine Gameten, bei M. 
clavreformis gewöhnlich 3, bez. 4 Etagen und 8 grosse, bez. 16 
kleine Gameten enthalten. Das Vorkommen verschiedener Arten 
von Gametangien kann nach KucKUCK nur an lebendem Material 
beobachtet werden. An mir zugänglichem, teils getrocknetem, teils 
in Spiritus aufbewahrtem Material habe ich diesen Unterschied nicht 
beobachten können. 
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Die Exemplare, die mir von diesen beiden Arten von dAr 
schwedischen Küste zur Verfügung stehen, sind mit Gametangien 
versehen. Sporangientragende Exemplare habe ich nicht beobachtet. 

Die Exemplare, die ich als M. clavreformis bestimmt (nur von 
einem Lokal), sind mit ziemlich stark ausgebildeten Kurztrieben 
versehen, die fast gleichförmig die Oberfläche des Thallus bekleiden 
(vgl. lIARvEY's Figur). Bei den als M. filiformis bestimmten Exem
plaren sind die Kurztriebe bedeutend schwächer ausgebildet und 
die kurztriebtragenden Partien von einander durch nicht kurztrieb
tragende getrennt. Ich möchte hier das Vorkommen von Kurz
trieben bei den beiden Arten betonen, auch wenn sie Gametangien 
tragen. Die gametangientragendAn Exemplare, die KucKucK vor
lagen, entbehrten bei beiden. Arten der Kurztriebe (KUCKUCK, 
a. a. 0., S. 40). 

In der Litoralregion epiphytisch auf Scytosiphon lomentarius. 
:Mit Gametangien im Juli. 

Bob uslän: Koster. 

Fam. Elachistacece. 

Leptonema REINKE. 

Leptonema fasclculatum RKE. ~ majus RKE, Atlas, Taf. 10; 
Algenflora, S. 51; KJELLM., Handbok I, S. 46. 

Die Exemplare, die ich von dieser Pflanze erhalten, stimmen 
in allen Teilen mit den Präparaten von Originalexemplaren überein, 
die ich von REINKE's ~ majus Gfllegenheit hatte zu sehen. Die Art 
kommt in der Litoral- und Sublitoralregion gewöhnlich epiphytisch 
auf verschiedenen Algen, seltener auf Schalen vor. Mit Sporangien 
1m Juli, mit Gametangien im .Juni-August. Einjährig. 

Spärlich zerstreut längs der ganzen Westküste. 

Elachista DuBY. 

Elachista fucicola (VELL.) AREscH., KJELLM., Handbok I, S. 45. 
Während der Sommermonate trifft man an der schwedischen 

Westküste diese Pflanze nur ausnahmsweise mit Sporangien ver
sehen an. Sie ist während dieser Zeit hauptsächlich in vegetativer 
Hinsicht ausgebildet, und erst nachdem die Assimilationsfäden wäh-
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rend des Herbstes abgeworfen, tritt eine lebhafte reproduktive Tätig
keit ein. Bei Exemplaren, die ich während des Dezembers zu 
sehen Gelegenheit hatte, war nur die parenchymatische Basalschicht 
übrig, aber reich mit Sporangien und Paraphysen versehen (vgl. 
AREscHouo, Obs. phyc. III, S. 19). Noch im April habe ich Exem
plare auf demselben Entwicklungsstadium beobachtet. Ob die Pflanze 
perennierend ist, wage ich nicht mit Sicherheit zu entscheiden, da 
ich nicht das Hervorwachsen neuer Assimilationsfäden aus einer 
alten Basalschicht beobachtet habe. Während des April fand ich 
reichlich junge Exemplare, während ältere Exemplare, die nur aus der 
Basalschicht bestanden, sehr spärlich vorkamen, ein Umstand, der 
nur dagegen zu sprechen scheint, dass die Art perennierend wäre. 

Epiphytisch auf Fucus vesicnloSttS und F. serratus. 
Gemein längs der ganzen v.; estküste. 

Elachista chondri AREscH., Obs. phyc. III, S. 17, Taf. 2, Fig. 
2; KJELLM., Handbok I, S. 45. 

Diese Pflanze habe ich nur bei einer Gelegenheit in der Sub
litoralregion epiphytisch auf Chondrus crispus angetroffen. Die 
Mitte Juli eingesammelten Exemplare waren noch steril. Sie stim
men, was das vegetative System betrifft, vollständig mit AREscHouo's 
Beschreibung und Figur überein. 

B oh u sl än: Koster; bei Längö nahe Fiskebäckskil und bei 
Grebbestad (nach ARESCHOUG). 

Elachista stellaris AREscH., Pugill. I, S. 233; KTELLH., Hand
bok I, S. 44; GRAN, Algeveg. i T0nsbergsfj., S. 26, Fig. 1-5. 

In oben angeführter Arbeit hat GRAN Gametangien und Spo
rangien (plurilokuläre und unilokuläre Sporangien) beschrieben und 
abgebildet, die auf den oberen und mittleren Teilen der Assi
milationsfäden vorkommen. Bei von mir eingesammelten Exem
plaren habe ich auch Bildungen gefunden, die den von GRAN er
wähnten entsprechen. Sie bilden kleinere Sori, die aus der :Mitte 
einer Assimilationszelle oder aus Jen zusammenstossenden Enden 
zweier Zellen hervorwachsen. GRAN giebt dies letztere als das Ge
wöhnlichere an. An von mir untersuchten Exemplaren war dagegen 
das erstere das Gewöhnlichere. Sie kommen meistens nur an einer 
geringen Anzahl von den Assimilationsfäden, die demselben Indi
viduum angehören, vor. Diese tragen gleichzeitig auch Sporangien 
an der Basis der Assimilationsfäden. Sowohl Gametangien als Spo-
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rangien können an demselben Faden vorkommen, ob sie zusammen 
in demselben Sorus vorkommen, kann ich nicht mit Sicherheit ent
scheiden, ich halte es aber nicht für wahrscheinlich. Die Game
tangien werden durch eine Pore an der Spitze entleert. 

In der Litoral- und Sublitoralregion epiphytisch auf Desma
restia mridis, Asperococe.us bullosus, Brongniartella byssoides und 
Spermatoehnus paradoxus. Sie tritt hauptsäch
lich auf den Teilen dieser einjährigen Algen 
auf, die sich während der späteren Hälfte des 
Mai ausgebildet haben. Ich habe sie reichlich • 
bei Kristineberg im August gefunden; sie war 
damals reich fertil. 

Bohuslän: spärlich zerstreut (nach 
KlELL1lAN). 

Elachlsta chordre (AREsCH.); Elachista 
stellaris var. chordre AREscn., Obs. phyc. m, 
S. 18, Taf. 2, Fig. 3; KJELLlrl., Handbok I, 
s. 44. 

In seiner oben angeführten Arbeit hat 
AREsCHouo in ganz vortrefflicher Weise den 
Unterschied zwischen Elachista stellaris und 
der Pflanze erörtert, die er dort als eine Form 
von E. stellaris unter dem Namen var. chordfB 
aufführt. Er weist auch darauf hin, dass er 
niemals Übergangsformen gefunden, und da 
ich an dem Material, das ich Gelegenheit hatte 
zu untersuchen, stets einen bestimmten Unter
schied zwischen E. stellaris und E. stellaris 
var. chordm und keine Übergangsformen zwi
schen ihnen gefunden, halte ich es für völlig 
berechtigt, die letztere als selbständige Art 
aufzuführen. 

b 

Fig. 14. Elachiata stellam. 

a sporangientragender, 
b gametangientragender 

Assimilationsfaden. 
Vergr. 336 mal. 

Ausser Assimilationsfäden habe ich auch Haare mit basalem 
Wachstum gefunden, die von der parenchymatischen Basalschicht 
ausgehen. Diese sind ungefähr 12 1.1. dick und in der Regel meh
reremal länger als die Assimilationsfäden. Diese Haarbildungen 
sind umgebildete Assimilationsfäden, und Übergangsformen zwischen 
einem typischen Haar und einem typischen Assimilationsfaden kom
men vor. Die Haarbildungen kommen nur ganz spärlich vor. 
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In der Litoralregion epiphytisch auf dem unteren Teil von 
Chorda fi,lmn. AB.EscHouo giebt sie auch als epiphytisch auf .Aspero
coccus bullosus und Stilophora rhizodes vorkommend an. Ich habe 
sie nur bei Kristineberg im August gefunden; die Exemplare waren 
mit Sporangien versehen. 

Bohusl!Ln: Kristineberg; Grebbestad und Florö (nach ABx
scHouo). 

Fig. 15. Elachiata ehordffl. 

Vergr. 120 mal. 

Oiraudla DERB. et SoL. 

Olraudia sphacelarloides DERB. et SoL.; K.TELLM:., Handbok 
I, S. 43. 

In der Litoral- und Sublitoralregion gewöhnlich epiphytisch 
auf Zostera, seltener epiphytisch auf verschiedenen Algen oder auf 
Muscheln. Im Juli und August mit von den Assimilationsfädt'ln 
ausgehenden Gametangien gefunden. 

Bohusl!Ln: Koster, Kristineberg; Grebbestad (nach AB.EsCHol'o); 
Halland: Gottsk!Lr, Varberg. Selten in zerstreuten Exemplaren. 

Farn. Sphacelariacere. 

Sphacelaria (LYNGB.) J. G. Aa. 

Sphacelarla radicans fuav., Phyc. Brit., Taf. 189; SAUVAG .• 

Sphacelariacees, S. 27 (Journal de Botanique 1901). 
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Von dieser Art habe ich nur Sommerexemplare un(,l demnach 

sterile erhalten. Den Bestimmungen haben daher die Charaktere 
des vegetativen Systems zugrunde gelegt werden müssen. Die 
Exemplare sind 1-1,5 cm hoch, spärlich Vftrzweigt, sämtliche Triebe 
von ungefähr derselben Stärke, 35-40 p. dick. Die Haftscheibe ist 
mit Stolonen versehen, die mit den von SAUVA.GEA.U (a. a. 0., S. 29) 
gegebenen Zeichnungen übereinstimmen. Rhizoiden verhllltnismäs
sig wenig. 

Mit Sporangien versehene Exemplare habe ich nach Präpa
raten von Herrn Prof. KJELLlUN in den Sammlungen der Universität 
Upsala studieren können. Die Exemplare waren im Januar einge
sammelt. Gametangien und Brutknospen habe ich nicht beobachtet. 
Die Art ist mehrjährig. 

Kommt in der Litoralregion hauptsächlich in ihrem oberen Teil 
auf sandbedeckten Felsen und Steinen vor, ist aber auch in dem 
Übergangsgebiet zwischen der Litoral- und Sublitoralregion (5 m 
'l'iefe) angetroffen worden. An offener und geschützter Küste, ge
wöhnlich kleinere Bestände bildend. 

Längs der ganzen Westküste, spärlich zerstreut. 

Sphacelarla ollvacea PRINGSH.; SAUVAG., Sphacelariacees, s. 54 
(Journal de Botanique 1901). 

Von dieser Art habe ich während der Monate Juni und Juli 
14~xemplare mit noch vorhandenen, entleerten Gametangienhülsen 
angetroffen, so dass eine völlig sichere Bestimmung möglich ist. 
Die Gametangien sitzen zerstreut an den unteren Teilen der auf
rechten Triebe, an meistens 3-zelligen Stielen. Ihre Form, welche 
nur an einigen wenigen Stellen erhalten war, war kurz ellip
soidisch. Ob ein Teil der noch vorhandenen Hülsen entleerte Spo
rangienhülsen waren, lässt sich an meinem Material nicht entscheiden. 
Dass noch im Juni und Juli die entleerten Gametangien vorhanden 
sind, deutet ganz sicher darauf hin, dass die Art später im Winter 
fertil ist als Sph. radicans. 

Der basale Teil des Sprosssystems ist zu einer kräftigen Zell
scheibe ausgebildet, die mit den von SAUVAGEAV a. a. 0., S. 57 
gelieferten Zeichnungen übereinstimmt. Rhizoiden fehlen. Die auf
rechten Teile des Sprosssystems sind gewöhnlich 8-10 mm hoch, 
doch sind Exemplare angetroffen worden, die eine Höhe von bis 
lö mm erreichten und deren Höhe demnach bedeutend grösser 
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war, als q_ie, welche SAUVAGEAU als :Maximalhöhe dieser Art angiebt, 
nämlich 5 mm. Dicke der aufrechten Triebe 18-25 ll· 

Die Art ist mehrjährig; die Neutriebe gehen teils von der Basal
scheibe, teils von den sitzen bleibenden 'reilen älterer 'rriebe aus. 

Kommt in der Sublitoralregion meistens in ihren unteren 
Teilen teils auf Steinen und :Muscheln, teils epiphytisch auf dem 
Stamm von Laminaria Cloustoni vor. 

Boh uslän: Koster, Väderöarne, Kristineberg; Halland: Fjord
skär, Varberg, :Morup, Halmstad. 

Sphacelaria bipinnata (KüTz.) SAuvAo., Sphacelariacees, S. 881 
(Journal de Botanique 1902); Sph. cirrosa AREscH., Alg. Scand. 
exsicc., N:r 108. 

Mit Recht hat SAUVAGEAU die auf Halidrys vorkommende 
Sphacelaria-Art als eine von Sph. cirrosa verschiedene Art abge
sondert. "Ü'est le S. cirrosa croissant sur l'Halidrys que je separe 
ici sous le nom S. bipinnata", sagt SAUVAGEAU a. a. 0., S. 329. 

An der bohuslänschen Küste hat die Art ihre kräftigste Aus
bildung während des Spätsommers und Herbstes. Im Dezember 
trifft man nur einige halbverfaulte Reste. Ende August beginnt 
sie nach den Untersuchungen, die ich an der bohuslänschen Küste 
habe anstellen können, fertil zu werden, und Exemplare, während 
des Septembers eingesammelt, sind völlig mit Gametangien und 
Sporangien übersät. An der halländischen Küste ist sie in vegeta
tiver Hinsicht weniger reich ausgebildet, und die für die Art cha
rakteristische Ballform tritt weniger scharf hervor, doch wird sie 
eigentümlicherweise schon im Juli fertil. Na.eh SAUVAGEAU ist in
dessen das im Juli an der bohuslänschen Küste eingesammelte 
Exemplar N:r 1457 in RABENHORST, Algen Europas, mit Gametangien, 
Sporangien und Brutknospen versehen. Von mir untersuchte, im Juli 
an der bohuslänschen Küste eingesammelte Exemplare habe ich 
nicht fertil gefunden. Brutknospen habe ich nicht beobachtet. 

Kommt auf Halidrys siliquosa vor. Die Basalteile dringen 
etwas in die Wirtspflanze ein (parasitisch, vgl. SAUVAGEAU, Fig. 42 
A, a.. a. 0., S. 385). 

Längs der ganzen Westküste, gemein. 

Sphacelaria cirrosa Ao.; SAuvAo., Spha.celariacees, S. 399 (Jour
nal de Botanique 1902); AR.ESCH., Alg. Scand. exsicc., N:r 109 
und 219. 
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Von der nahestehenden Sph. fusca unterscheidet sich diese Art 
hauptsächlich dadurch, dass die Strahlen in den Brutknospen an der 
Basis eingeschnürt sind. Die Brutknospen sind bei den Exemplaren, 
die ich zu studieren Gelegenheit hatte, mit einem terminalen Haar 
und drei langgestreckten, zylindrischen Strahlen versehen, die an 
der Basis deutlich eingeschnürt sind. Sie stimmen vollständig mit 
den Figuren überein, die SAUVAGEAU für f. septentrionalis in seiner 
oben angeführten Arbeit (Fig. 44, S. 406) geliefert hat. Sporangien 
habe ich nur ein paarmal an im September und Dezember einge
sammelten Exemplaren beobachten können. Sie kamen ganz spär
lich an denselben Exemplaren vor, welche Brutknospen trugen. Brut
knospen habe ich reichlich vorkommend teils während der Zeit Juni-
September, teils während des Dezembers beobachtet. Während 
derselben Zeiten habe ich sie auch keimend gefunden. Im Monat 
April suchte ich vergebens nach brutknospentragenden Exemplaren. 

Die unter ,lern Namen f. nana auf geführte Form, die auf Des
mare.'!tia aculeata auftritt, ist nach der Ansicht SAUVAGEAu's (Jour
nal de Botaniqne 1903, S. 45-46) nur als eine auf Desmarestia 
wachsende Varietät anzusehen. Sie ist zwar in der Regel etwas 
kleiner, unterscheidet sich aber i~ übrigen von der Hauptform nur 
1lurch ihr Auftreten auf DeBmarestia aculeata. Ich habe Exemplare 
gefunden, die auf Desmarestia wuchsen und dieselbe Grösse wie die 
Hauptform erreichten. 

Nach AGA.ROH (Spec. Alg., S. 165) und WITTROCK (Bot. Not. 
1B84, S. 93) kann diese Art freiliegend auf dem Boden als Bälle 
von bis zu.4 cm Durchmesser vorkommen (f. regagropila Aa., a. a. 0.). 
Diese Art des Vorkommens habe ich nie beobachtet. 

In einer Arbeit, Om Algvegetationen i Skelderviken och angrän
sande Kattegatts-omräden, führt K.1ELLMAN Sph. fusca AG. (SAUVAGEAU) 
als im Skeldenriken vorkommend auf. Es beruht dies sicher auf 
einer Verwechslung von Sph. cirrosa mit Sph. fusca. Die Ji~xem
plare, die der Bestimmung zugrunde liegen, sind nämlich Sph. cirrosa. 

In der Litoral- ~nd Sublitoralregion auf Steinen oder epiphy
tisch auf verschiedenen Algen. 

Längs der ganzen Westküste, gemein. 

Halopteris (K0Tz.) SAUVAG. 

Halopteris spinulosa (LYNGB.) SAuvAo., Sphacelariacees, S. 346 
und 382 (Journal de Botanique 1903); Stypocaulon scoparium f. 
spinulosa K.JELLH., Handbok 1, S. 66. 

Kylin, Alge11{lora der schwed. 'Westküste. 6 
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Diese Art ist von KJELLMAN in der Sublitoralregion an einem 
geschützten Lokal in der Nähe von Lysekil gefunden worden. Zur 
Zeit, da ich dasselbe Lokal untersuchte (im April), gelang es wr 
nicht, Exemplare derselben zu erhalten. 

Chsetopteris KOTz. 

Chsetopteris plumosa (LYNGB.) KOTZ.; K.raLLK., Handbok I, S. 65. 
:Mehrjährige Art, fertil während der Wintermonate. Die assi

milierenden Triebe werden beim Übergang der Pflanze in das fertile 
~tadium abgeworfen. - Auf Steinen oder Muscheln in der Sub
litoralregion. 

Längs der ganzen W estk~ste, ziemlich gemein. 

Cladostephus (Ao.) KOTz. 

Cladostephus verticlllatus (LmHTF.) Ao.; K.raLLM., Handbok 
r, s. 64. 

Ist nach ÄREscHOl'G (Phyc. Scand., S. 163) in Bohuslän bei 
Fiskebäckskil und Koster in der Sublitoralregion gefunden worden. 
Helbst habe ich sie nirgends wahrgenommen. 

\ 
Cladostephus sponglosus (LIGHTF.) Ao.; K.raLLM., Handbok 

I, S. 64. 
Kommt in der Litoralregion, oft in wassergefüllten Felsen

höhlungen oberhalb der \V asserlinie vor. Irh habe nur Exemplare 
während des Sommers gesehn. Diese waren steril. Nach K.raLLlliN 

ist sie während des Herbstes fertil. 
Bohuslän: spärlich zerstreut. 

Fam. Punctariacere. 

Desmotrichu_m (KüTz.) REINKE. 

Desmotrichum repens nov. sp. - Taf .. 1, Fig. l. 

Die Art, <lie ich hier unter dem obenstehenden Namen be~ 
schn•ibe, habe ich epiphytiseh auf Zostera gefunden, auf welcher 
sie ungefähr millimeterhohe Büschel bildet. Von auf der Unter
lage kriechen( len, rf:'ieh verzweigten Zellfäden gehen aufrechte Assi
milationsfäden, Haare und Gametangien aus. Die aufrechten Fäden 
sind unverzwt>igt, zum griissten Teil monosiphon, nur hier und da 
mit v_Prt>inzelten Lii.n~swändn1, besonders in den oberen Teilen der 
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Fäden. Sie sind nach unten zu 10-12 µ dick, nehmen nach oben 
hin an Dicke bis zu 18-22 µ zu. An der Spitze werden sie ge
wöhnlich durch ein oder zwei Haare abgeschlossen; auch seiten
ständige Haarbildungen sind vorhanden. Die Gametangien gehen 
am reichlichsten von den kriechenden Zellfäden aus und kommen 
nur mehr ausnahmsweise an den aufrechten Fäden vor. Von den 

Fig. 16. Des11wtrich11m repena. 

a Aufrechter f'aden mit Gametangien; b kriechender Zellfaden mit Gametangien. 
Vergr. 350 mal. 

kriechenden Zellfäden ausgehende Gametangien sind meistens unge
stielt, können aber auch auf einem wenigzelligen (1-3-zelligen) Stiel 
sitzen. Sie sind 1-1-22 µ breit und 50-100 µ lang. Die grösste 
Breite liegt dicht oberhalb der Basis. Die von den aufrechten Zell
fäden ausgehenden Gametangien sind 1-1--20 µ breit und 45-65 11 
lang, ungestielt, nicht eingesenkt und am breitesten an der Basis. 

Digitized by Google 



68 

Ist die Gametangienbildung von den kriechenden Zellfäden ·aus 
reichlich, so kommen aufrechte Zellfäden nur ganz spärlich vor 
oder können sogar gänzlich fehlen. Die Art erinnert dann an die 
Form von Ectocarpus confervoides, die RosENVINGE in Gr0nlands 
Havalger, S. 884 beschrieben und abgebildet hat. Bei weniger 
reichlicher Gametangienbildung von den kriechenden Zellfäden aus 
sind die aufrechten Zellfäden zahlreicher, und die kräftiger ent
wickelten können Gametangien tragen. 

Die kriechenden Zellfäden sind reich, unregelmässig verzweigt, 
8-12 p. dick, mit Zellen, die 1-4 mal so lang als dick sind. Die 
Zellen in den aufrechten Fäden sind in • der .Regel ebenso lang wie 
breit, seltener doppelt so lang wie breit, der Gestalt nach schwach 
tonnenförmig. 

Dass Gametangien von den kriechenden Zellfäden bei der 
Gattung Desrnotrichum ausgehen können, wird von GRAN (Kristiania:fj. 
algefl., S. 3i) für eine von ihm neubeschriebene Form f. paradoxa 
angegeben, die er zu Desmotrichum balticum gestellt hat, und die 
besonders dadurch gekennzeichnet wird, dass die aufrechten Zellfäden 
verzweigt sind. 

Durch vergleichende Studien zwischen der hier neubeschrie
benen Art und den Arten D. balticum und D. scoptdorum mit der 
Begrenzung, die REINKE (Atlas, Taf. 12-13; Algenflora, S. 58-59) 
diesen Arten gegeben, bin ich zu der Überzeugung gekommen, dass 
D. repens als eine von diesen beiden verschiedene Art und nicht 
als eine zu einer von ihnen gehörige extreme Form zu betrachten 
ist. Sie ist als die niedrigst stehende unter den gegenwärtig be
kannten Desmotrichum-Arten anzusehen und scbliesst sich mög
licherweise am engsten an die von GRAN beschriebene f. paradoxa 
an. Vereinigt mit' dieser kann sie jedoch nicht werden. 

In der Litoralregion epiphytisch auf Zostera. Mit Gametangien 
im Juli. 

Halland: Gottskär. 

Desmotrichum scopulorum R.EINKE, Atlas, Taf. 12-13; Algen
flora, S. 59. 

GRAN (Kristianiafj. algefl., S. 37) vereinigt diese Art mit Des
motrichitm balticum, ein Verfahren, das ich jedoch nach den Studien, 
die ich an Material von der schwedischen Westküste anzustellen in 
der Lage war, nicht für richtig ansehn kann. Eine Scheidung der 
beiden Arten halte ich für völlig berechtigt, wenn auch, wie bereits 
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RBINKE hervorgehoben, die Form der Gametangien in gewissen 
Fllllen bei den beiden Arten die gleiche sein kann. Es geschieht 
dies indessen mehr ausnahmsweise, und die überwiegende Anzahl 
der Gametangien, meistens sogar alle, sind bei den beiden Arten 
typisch in der Weise ausgebildet, wie REINKE sie näher beschrieben 
und abgebildet hat. 

Die von GRAN beschriebene und zu D. balficum gerechnete 
f. paradoxa (a. a. 0., S. 38) erweist sich nach den Figuren, die 
GRAN geliefert, als nicht zu D. balticum, wie REINKE diese Art be
grenzt hat, sondern als zu D. scopulorum gehörig. Ich bin auch in 
der Lage gewesen, diese Jform an der schwedischen Westküste 
völlig übereinstimmend mit G&AN's Beschreibung zu beobachten, 
ausgenommen dass ich sie nicht mit von den kriechenden Zellfäden 
ausgehenden Gametangien gesehn habe. Wie GRA...., bereits bemerkt 
hat, finden sich alle Übergänge von verzweigten (f. paradoxa) bis 
zu unverzweigten Formen, und selbst habe ich beobachtet, dass von 
denselben kriechenden Zellfäden ausgehende, aufrechte Fäden teils 
verzweigt, teils unverzweigt sein können. 

Die Exemplare, die ich zu dieser Art stelle, können bis zu 
3-4 mm hoch, demnach bedeutend grüsser werden als die nur 
millimeterhohen Exemplare, nach welchen REINKE seine Beschreibung 
ausgeführt hat. Im übrigen ist die Cbereinstimmung gut, nur mit 
der Ausnahme, dass bei den von mir beobachteten Exemplaren eine 
Verzweigung eintreten kann. 

In der Litoralregion epiphytisch auf Zostern. Mit Gametangien 
im Juli und August. 

Bohuslän: Koster, Kristineberg; Halland: Mornp. 

Desmotrichum balticum KüTz.; RKE., Atlas, Taf. 12--13; Al
genflora, S. 58. 

Zeigt in allen Teilen gute Übereinstimmung mit der von 
RKINKE gelieferten Beschreibung nebst Figuren. Siehe im übrigen, 
was unter D. scopulorum gesagt worden ist. 

In der Litoral- und Sublitoralregion opiphytisch auf Zostera 
oder verschiedenen Algen. Mit Gametangien im Juli urn l August. 

Bohuslän: Kristineberg; Halland: Hogardsgrund, Gottskär. 

Desmotrichum undulatum (J. G. Ao.) RKE., Atlas, Taf. 11; 
Algenßora, S. 57; KrELLM., Handbok I, S. 62. 

An Kulturexemplaren dieser Art hat REDIB:E beobachtet, dass 
zahlreiche, oft die meisten Rindenzellen zu Zweigen auswachsen 



70 

können, die ihrerseits wieder verzweigt sein können; im Freien 
hatte REINKE indessen nicht.s derartiges beobachtet und hielt daher 
die Verzweigung bei D. urulmlatum für eine abnorme Erscheinung. 
An einigen Yon mir eingesammelten Exemplaren bin ich indessen in 
der Lage gewesen, eine Verzweigung zu beobachten, was demnach 
auch bei Exemplaren eintreten kann, die im Freien gewachsen sind 
(vgl# f. paradoxa von D. scopulorum). Jedoch habe ich nur an 
schmäleren (0,o-1 mm breiten) Formen eine Verzweigung eintreten 
sehn. Die Zweige können mehr vereinzelt oder dicht zusammen
gedrängt über die ganze Oberfläche des Thallus hin sitzen. Zu 
einer kräftigeren Ausbildung kommen sie niemals und erreichen nur 
Pine Länge von 2-3 mm. Vereinzelte Seitentriebe konnten auch 
an diesen Zweigen zur Ausbildung kommen. Bei breiteren Formen 
(1 mm oder mehr) habe ich keine Verzweigung eintreten sehn. 

In der Litoralregion epiphytisch auf Zostera. In ein paar 
Fällen (Varberg) auch in völlig typischen Exemplaren auf Steinen 
in der oberen Litoralregion wachsend gefunden. 9"ametangien und 
Sporangien habe ich nur an verschiedenen Individuen gesehn, die 
Sporangienexemplare gewöhnlich grösser als die Gametangienexem
plare. Schmälere (0,6-l mm breite) Exemplare habe ich nicht 
sporangientragend gesehen, Sporangien Ende April; Gametangien 
1m Juni-August. 

Längs der ganzen Westküsre, jedoch nirgends gemein. 

Punctaria. 

Punctaria hiemalis nov. sp. - Taf. 1, Fig. 2. 
Thallus dünn häutchenartig, breit lanzettförmig, 2 1/,2-6 cm l_ang, 

2-8 mm breit, nach unten zu langsam schmäler werdend bis zu 
einem ungefähr millimeterlangen feinen Stiel. Die Haft.scheibe 
klein, aus lose verfilzten, verzweigten Zellfäden bestehend. Thal
lus im Querschnitt ein- oder zweischichtig. Zellen von der Ober
fläche aus gesehn regelmässig quadratisch bis schwach rechteckig, 
mehr oder weniger deutlich in Längs- und Querreihen geordnet. 
Haarbildungen kommen nur selten längs dem Rande des Thallus 
Yor. Gametangien zerstreut längs dem ganzen Thallus, vereinzelt 
oder in kleineren Gruppen. Sie entstehen durch direkte Umbildung 
einer Thalluszelle (wenn der Thallus zweischichtig ist), indem diese 
sich papillenförmig über die Oberfläche des Thallus erhebt und 
da.rauf in ihrer Gesamtheit in ein Gametangium übergeht. Der 
untere Teil eines Gametangiums sitzt demnach im Thallus einge-
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senkt, der obere Teil erhebt sich papilleniörmig über denselben. 
Bisweilen tritt jedoch erst eine -Teilung parallel mit der Oberfläche 
des Thallus ein, und nur _die äussere der so entstandenen Zellen 
bildet ein Gametangium. Ist der Thallus einschichtig, so tritt vor 
der Gametangienbildung eine Teilung parallel mit der Oberfläche 
des Thallus ein; die beiden so gebildeten Zellen können sich im 
ganzen zu Gametangien umbilden, 01ler nur die eine von ihnen. 

Diese hier neubeschriebene Art habe ich in zerstreuten Exem
plaren epiphytisch auf Zoste1·a teils neben der Brücke der Zoolo
gischen Station von Kristineberg, teils zwischen der Station und 

b 

Fig. 17. Punctaria h.-alia. 

a Thallusquerschnitt mit Gametangien; b Thallus von der Oherfll\che gesehen. 
Vergr. 360 mal. . 

BlAbärsholmen gefunden. Sie ist nur während des Winters (De
zember) angetroffen worden, nicht aber im August und April, 
während welcher Monate ich Gelegenheit hatte, genau dieselben 
Lokale zu untersuchen. Die Art scheint demnach eine einjährige 
·winterart zu sein. 

Von Punctaria latifolia GREV. 1 unterscheidet sich diese Art 
durch ihren in allen Teilen schwächer ausgebildeten Thallus, der 
im Querschnitt ein- bis zweischichtig ist, während der Thallus bei 
P. latifolia vierschichtig, nur be\ jüngeren Exemplaren zweischichtig 
ist. Ausserdem fehlen bei der hier beschriebenen Art die Gruppen 
Yon Haaren, die bei P. latif olia auf der Oberfläche des Thallus vor-

1 T1mUT, Etudes phycologiqnes, Taf. 6. 

Digitized by Google 
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kommen. Ich halte es nicht für wahrscheinlich, dass die hier be
schriebene Art als eine reduziert~ Form der P. latifolia aufge
fasst werden kann. Zwar hat B0ROESEN bei den Faröe.rn (Marine 
Algm, S. 436) Exemplare einer Punctaria gefunden, die er zu P. 
latifolia als eine Form von dieser unter dem Namen f. angustifolia 
Ktrrz. (Tab. phyc. VI, Taf. 45) stellt, und die in mehreren Hin
sichten von der typischen P. latif olia abweicht und derjenigen sich 
nähert, die ich hier als neue Art auf geführt habe, sodass sie 
für eine Übergangsform zwischen P. latifolia und P. hiemalis ge
halten werden könnte. Dieses finde ich aber nicht wahrscheinlich. 
Der Thallus der f. angustifolia ist niemals einschichtig, die Haar
bildungen sind reichlicher und kommen wie bei P. latifolia in Grup
pen auf den planen ]flächen des Thallus vor. Im übrigen sei auf 
einen Vergleich zwischen der Figur, die ich für den Querschnitt 
von P. hiemalis gegeben, und KüTzJNo's oben angeführter Figur 
für den Querschnitt von P. angustifolia verwiesen, welche Figur 
von B0RGESEN als mit dem Querschnitt seiner P. latifolia f. angusti
folia übereinstimmend zitiert wird. Ferner sei auf die biologische 
Verschiedenheit bei den beiden Arten hingewiesen, dass P. latifolia 
eine Frühlings- und Sommerart, P. hiemalis dagegen eine Winter
art ist. 

Boh uslän: Kristineberg. 

Punctaria plantaglnea (RoTH) GREv.; KJELLM., Handbok I, S. 61. 
Kommt an geschützter und etwas offener Küste in der Lito-

ralregion gewöhnlich an Felsen oder Steinen befestigt vor. Meistens 
kleinere Bestände bildend. Einjährige Frühlingsart mit Sporangien 
F,,nde April-Juli. 

Bohuslän: spärlich zerstreut; Halland: Släp (ARESCHOUG) .. 

Lithosiphon HARV. 

Lithoslphon fillformis (RKE.) BATT., British marine Algm, S. 26; 
Pogotrichum filiforme RKE., Atlas, S. 62, Taf. 41, Fig. 13-26; 
KucxucK, Ueber Polymorphie bei einigen Phmosporeen, S. 360. 

Diese Art habe ich während des April auf mehreren Stellen 
in der Nähe der Zoologischen Station zu Kristineberg, epiphytisch 
auf noch vorhandenen Teilen der älteren Lamina bei Laminaria 
saccharina beobachtet. Auf Laminaria digitata sah ich sie niemals, 
auch wenn diese zusammen mit L. saccharina vorkam und diese 
letztere dicht mit Lithosiphon filiform-is bewachsen war. Sie kam 
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in dem unteren Teil <ler Litoralregion und dem oberen Teil der 
Sublitoralregion vor. Die eingesammelten Exemplare waren reich 
mit Gametangien versehen; Sporangien habe ich nicht beobachtet. 

Die von mir eingesammelten Exemplare erweisen sich als zu 
der von KucKUCK beschriebenen Frö.hlingsform gehörig, indem die 
Gametangien durch Umbildung sämtlicher Zellen des Querschnitts 
gebildet sind; nur hier und da sieht man Gametangien und sterile 
Zellen neben einander in demselben Querschnitt. Die gröberen 
Fäden sind 40-50 µ dick. 

Bohuslän: Kristineberg. 

Lithosiphon pusillus (CABM.) fuBv.; KJEu,.M., Handbok I, S. 62. 
Epiphytisch auf Chorda filum. welche sie über 2-3 dm lange 

St.recken hin dicht bekleidet. Diese entsprechen den Teilen von 
Chorda, die hauptsächlich während des Mai zur Ausbildung gekom
men sind, wahrscheinlich also haben eben während dieses Monats 
die Fortpflanzungskörperchen sich auf der Wirtspflanze niederge
lassen. Fertil im Juli-September. 

Längs der ganzen Westküste, zerstreut; an den Lokalen, wo 
sie vorkommt, ist sie gemein. 

Stictyosiphon KOTZ. 

Stictyosiphon tortilis (RuPB.) RKE., Atlas, S. 47, Taf. 31-32; 
Phloeospora subarticulata et tortilis, KJELL.M., Handbok I, S. 54-55. 

Von den beiden von AREsCHOUG und KJELLMAN als verschie
dene Arten aufgeführten Ph. su.barticulata und Ph. tortilis schreibt 
REmKE (a. a. 0., S. 48) "Fortgesetzte Vergleichung dieser Formen, 
besonders im lebenden Zustande, hat mich überzeugt, dass sie durch 
alle Übergänge verbunden und nicht einmal als Varietäten aus 
einander zu halten sind". 

Die meisten von mir eingesammelten f1Jxemplare stimmen mit 
der von ABESCHOUG nach Exemplaren von der bohuslänschen Küste 
beschriebenen Ph. subarticulata überein, es fehlen aber auch nicht 
Exemplare (solche liegen teils von der bohuslänschen, teils von der 
halländischen Küste vor), die, wie es scheint, zu Ph. tortilis zu 
rechnen sind, wenn überhaupt ein Artunterschied zwischen Ph. 
subarticulata und Ph. tortilis zu machen ist, was nach dem oben 
Angeführten von REINKE mit Entschiedenheit verneint wird. Da 
indessen auch Exemplare sich finden, bei denen eine Zuweisung zu 
der einen oder anderen Art unmöglich ist, oder bei denen die 
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Charaktere der beiden .Arten a.n demselben Individuum vorkommen, 
auf welche Möglichkeit schon REINKE hingewiesen hat, so scheint 
es mir kaum möglich, hier zwei .Arten zu unterscheiden. 

In der Sublitoralregion an geschützter oder etwas offener 
Küste. .Auf Muscheln, Steinen oder epiphytisch auf verschiedenen 
.Algen. Einjährig, mit Gametangien im Mai-August. 

Längs der ganzen Westküste, ziemlich spärlich. 

StriarJa GBEv. 

Striaria attenuata GREV.; K.JELLM., Handbok I, S. 54. 
f. typica; Striaria attenuata HARV., Phyc. Brit., Taf. 25. 
f. crinita (RucH.) HAUCK, Meeresalgen, S. 377; Striaria attenuata 

var. b. Ä.RESCH., Phyc. Scand., S. lM ;I .Alg. Scand. exsicc., N:r 171. 
f. fragilis (J. G. Ao.) K.JELLII., a. a. O:; Striaria fragilis J. G . 

.Ao., Symb., S. 5. 
Durch ihre feinen, fadenschmalen Zweige und ihre reichere 

Verzweigung ist f. crinita, wo sie völlig typisch ausgebildet ist, so 
wohlverschieden von f. typica, dass eine Unterscheidung der beiden 
Formen als .Arten völlig berechtigt erscheinen könnte; durch Über
gangsfor.IQen sind sie aber so eng mit einander verbunden, dass es 
unmöglich ist, zu entscheiden, wo die Grenze zwischen ihnen zu 
ziehen ist. Die Zweigspitzen bei f. crinita sind auch als vollaus
gebildet oft monosiphon, und einzelne Sporangien oder kleinere 
Sporangiensori können hier durch monosiphone Partien von einander 
getrennt auftreten (vgl. GRAN, Kristianiafj. algefl., S. 89, Taf. 1, 
Fig. 7). Von dieser Form habe ich Exemplare gefunden, die nur 
ungefähr 2 cm hoch und mit einigen wenigen Seitentrieben ver
sehen, doch aber reich fertil waren. 

Die für Str. attenuata charakteristischen einzelligen Paraphysen 
sind, was die Anzahl betrifft, starken Schwankungen unterworfen. 
Am reichlichsten habe ich sie bei Exemplaren auftreten· sehn, die 
der f. crinita angehörten, auch wenn von dieser Form Exemplare 
anzutreffen sind, wo sie ziemlich spärlich vorkommen. .An den 
Jt~ndtrieben scheinen sie nicht vorzukommen. Bei f. typica finden 
sich gewöhnlich weniger Paraphysen als bei f. crinita, ein Umstand, 
der möglicherweise für die Auffassung sprechen kann, dass die 
Paraphysen als abortierte Sporangien zu betrachten sind. Die Spo
rangiensori sitzen bei f. c1-inita weniger regelmässig rings um die 
Triebe herum geordnet als bei rlen breiteren f. typica-Formen. 
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F. crinita kommt gewöhnlich epiphytisch auf verschiedenen 
Algen in der Sublitoralregion in ungefähr 10-20 m Tiefe vor, 
während f. typica meistens auf Muscheln oder Steinen in 20-25 m 
Tiefe vorkommt. Beide Formen kommen vorzugsweise an etwas 
offener Küste vor. 

Die zu f. fragili.'1 gerechneten Exemplare habe ich nur an 
t>inem Lokal (SegesA.ta bei Koster) in der Sublito~egion in unge
fähr 15 m Tiefe gefunden, wo sie auf Muscheln oder Steinen wuchs. 
Der Boden bestand dort hauptsächlich aus Ton und toten Zostera. 
Das Lokal war vollständig vor allen Winden geschützt. Die Exem
plare waren weit grösser und kräftiger ausgebildet als die f. typica, 
aber äusserst spröde. Möglich ist., dass einige von den Exemplaren 
frei gelegen hatten, doch aber weiterwuchsen. Alle J<.:]xemplare 
waren steril (Juli). 

In seiner Arbeit, Kristianiafj. algefl., S. 38 hat GRAN eine 
Fucoidee Kjellmania sfriarioides beschrieben. Über diese Art be
merkt er u. a.: "Kjellmania striarioides erinnert im Habitus, Wachs
tum und Bau hinsichtlich der Form der Zellen und Chromatopho
ren so sehr an die zarteren Formen und jüngeren Exemplare von 
Striaria attemrata, dass sich der Gedanke aufdrängt, ob sie nicht 
möglicherweise nur eine Generation von dieser Alge mit pluriloku
lären Sporangien darstellt". Und weiter schreibt er: "Gegen die 
Identität spricht der Umstand, dass Kjellmania striarioides vollstän
dig der Paraphysen ermangelt, und dass die Zellen nicht tonnen
förmig oder fast halbkugelfönnig anschwellen wie selbst die sterilen 
Zellen bei den fertilen Exemplaren von Striaria". Da indessen 
GB.AN sich der Ansicht anschliesst, dass die Paraphysen bei Striaria 
abortierte (unilokuläre) Sporangien seien, erscheint es mir etwas 
eigentümlich, wenn er meint, das Fehlen von Pharaphysen bei 
Kjellmania striarioides spreche gegen die Identität von St. attenuata 
und Kj. sfriarioides, welch letztere nur Gametangien (plurilokuläre 
Sporangien) trägt. Sind die Paraphysen bei Striaria attenuata 
abortierte (unilokuläre) Sporangien, so müssen sie an gametangien
tragenden Exemplaren fehlen, und den Unterschied, dass die fer
tilen Zellen bei Kjellmania striarioides nicht tonnenförmig ange
schwellt sind wie bei Striaria attenuata, halte ich nicht für hin
reichend, um Kj. striarioides als selbständige Art aufrechtzuerhalten, 
zumal da ein analoger Unterschied zwischen der Bildung von Game
tangien und Sporangien bei einer Reibe anderer Fucoideen bekannt 
ist. Es sind daher meines Erachtens GRAN's Kjellmania striarioi.des 



76 

als gametangientragende Exemplare von Striaria attenu.ata zu be
trachten. 

In seiner Arbeit, Om Algvegetationen i Skelderviken och an
gränsande Kattegatts-omräde, hat K.TELLMAN eine Fucoidee Phlaeo
spora spec. nondum descripta erwähnt. Diese ist nach den Exem
plaren, die ich zu untersuchen Gelegenheit gehabt habe, Striaria 
attenuata f. crinita. 

Einjährig, mit Sporangien im Juni-August; gametangientra
gende Exemplare habe ich nicht beobachtet. 

F. typica: Bohuslän: ziemlich spärlich; Ha.Hand: Malö, HAll
sundsudde (nördliches Halland), hauptsächlich Übergangsexemplare 
zu f. crinita, die hier ziemlich gemein war. 

F. crinita: Bohuslän: selten; Halland: Malö, Hällsundsudde 
(s. oben), Varberg; Schonen: Skelderviken. (KJELLMAN). 

F. fragilis: Bohuslän: Kostei-. 

Scytosiphon (Ao.) THUR. 

Scytoslphon lomentarlus (LYNGB.) J. G. Ao.; KJELLM., Hand
bok I, S. 59. 

f. typica RosENV., Gr0nl. Havalg., S. 863; Chorda lomentaria 
ARESCH., Alg. Scand. exsicc., N:r 94. 

f. castanea (CARM.); Asperococrns eastaneus ÜARH; HooK., Engl. 
Fl. 2 (sec. AREsCH., Phyc. Scand., S. 144); Chorda lomentaria forma 
b. ARESCH., Alg. Scand. exsicc., N:r 169. 

F. castanea ist eine kleine, nur 6-8 cm hohe Form mit etwa 
millimeterdicken, nicht gelenkförmig eingeschnürten Trieben. Sie 
kommt in seichterem Wasser vor als die Hauptform, oft in wasser
gefüllten Felshöhlungen oberhalb des Ufers. Übergangsformen 
zwischen den beiden Formen sin<l vorhanden. 

F. typica kommt in dflr Litoralregion gewöhnlich in ¼-1 m 
Tiefe an offener oder etwas geschützter Küste vor, gewöhnlich 
kleinere Bestände bildend. Die Art ist einjährig, ihre Entwicklungs
periode fällt in die spätere Hälfte des \Vinters und in den Frühling: 
mit Gametangien im April-August. Während des Juli und August 
eingesammelte Exemplare zeigen indessen, dass die Art während 
dieser Zeit im Absterben begriffen ist. 

Längs der ganzen '\\"' estküste, gemein. 
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Phyllltis KOTz. 

Pbyllitls zosterlfolia REINXE, Algenflora, S. 61; KJELLH., 
Handbok I, S. 59. 

Gewöhnlich tritt diese Art an exponierten Lokalen im oberen 
Teil der Litoralregion zusammen mit Nemalion multifidum auf; nur 
selten wird sie epiphytisch angetroffen. Einjährige Sommerart, mit 
Gametangien im Juli, August. 

Längs der ganzen \V estküste, ziemlich spärlich. 

Pbyllitis fascia (MOLL.) KOTz.; KJELLM., Handbok I, S. 59. 
Kommt an offenen und an etwas geschützten Lokalen in dor 

Litoralregion vor, gewöhnlich auf Steinen, aber auch epiphytisch 
auf einigen gröberen Algen. Meistens bildet sie kleinere Bestände. 
Hinsichtlich der Zeit ihrer Ausbildung stimmt sie mit Seytosiphon 
lomenfarius überein. l\lit Gametangien im April-August. 

Längs der ganzen Westküste, ziemlich gemein. 

Asperococcus LlllouR. 

Asperococcus echinatus (MERT.) GREV.; KJELLM:., Handbok 
], s. 57. 

f. typica; .Asperococcus echinatus HARV., Phyc. Brit., Taf. 194; 
ARESCH., Alg. Scand. exsicc., N:r 267. 

Thallus gar nicht oder äusserst spärlich behaart; Sori weit 
auseinanderstehend, immer deutlich unterscheidbar. 

f. villosa nov. forma. 
Thallus reich behaart ; Sori dicht zusammenstehend, bisweilen 

mit einander verschmelzend und die ganze Oberfläche des Thallus 
bekleidend, undeutlich hervortretend. Id allen Teilen gewöhnlich 
kleiner als die Hauptform. 

Auf das Vorkommen zweier Formen von Asperococcus echinatuH. 
eine· an den Küsten Norw„gens (f. typica) und eine an den schwe
dischen Küsten (f. villosa), hat ber„its AREscnouo hingewiesen. 
Dieser schreibt über Asperococcus echinatus in Phyc. Scand., S. 3: 
"Asperococcus echinatus ad litora Norvegica, quam ad Bahusiensia 
multo est major, fructu pulcherrimo semper ornatus atque glaber, 
in mari vero Bahusiensi duplo l. triplo fit tenuior, villo densissimo 
srepe vestitus, sporocarpiisque parum evolutis occulte adspersus." 

Von f. typica habe ich bei den Väderöarue und Kost er einige 
Exemplare gefunden. Einige stimmten vollständig mit dem oben 
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angeführten 11;xemplar in ARESCHouo's Exsiccatwerk überein, andere 
waren weniger kräftig ausgebildet. Exemplare· die zur f. villosa ge
rechnet werden könnten, habe ich bei den Väderöarne nicht ange
troffen, bei Koster aber ist diese Form vorhanden. An übrigen 
Lokalen, wo ich Asp. echinatus beobachtete, war sie als f. villosa aus
gebildet, mehr oder weniger typisch. Die Behaarung wird dichter 
und die Sori verschmelzen mehr und mehr mit einander, je mehr 
der Salzgehalt des Wassers sich vermindert. Die Länge des Thallus 
variiert in der Regel zwischen 5-10 cm, bei Varberg aber habe 
ich Exemplare gefunden, die nur einen bis einige wenige Zenti
meter hoch waren. Bei diesen Exemplaren waren die Sori mit 
einandf't' verschmolzen, sodass die ganze Thallusoberfläche dicht mit 
Sporangien, Paraphysen und Haaren bekleidet waren. Von diesen 
stark reduzierten Exemplaren zu der f. typica angehörenden Exem
plaren finden sich alle möglichen Übergangsstadien. 

Dass man bei den Väderöarne nur die Hauptform der fraglichen 
Art antrifft, steht mit dem Umstand in Zusammenhang, dass eben 
bei den Yäderöarne das Oberflächenwasser an der schwedischen 
\Vestküste seinen grössten Salzgehalt hat. 

In der Litoralregion an offener oder geschützter Küste, epi
phytisch meistens auf Fuc11s vesiculosus oder Ascophyllum nodo,'lum. 
Die Art ist einjährig und gehört der frühzeitigeren Sommervege
tation an; mit Sporangien im Juni-August. 

Längs der Westküste von Varberg an nordwärts, ziemlich 
spätfo·h. 

Asperococcus bullosus LAMOUR.; K.rnLLM., Handbok I, S. 57. 
An geschützter Küste in der Sublitorolregion, gewöhnlich epi

phytisch auf verschiedenln Algen. Einjährige Sommerart, mit Spo
rangien im Juli--September. 

Gametangien siml bei dieser Art von BuFFHAM beschrieben 
worden ('rhe plurilocular zoosporangia of Asperococcus bullosus, 
Journal of Botany 1891). Die gametangientragenden Exemplare 
kommen weit seltener vor als die sporangientragenden. Ich habe 
nur einige wenige gametangientragende Exemplare (August) ange
troffen. Diese waren bedeutend kleiner als die sporangientragenden, 
nur 3-5 mm breit und 6-8 cm hoch, die sporangientragenden 
dagegen bis zu 3 em breit und 1 7 cm hoch. 

Bohuslän: ziemlich spärlich: Halland: nördlicher Teil (ABE
SCHOUG). 
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Dictyoslphon (GREv.) AREscu. 
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Dlctyoslphon Ekmanl AREscH., Obs. phyc. III, S. 33; KJELLK., 
Handbok I, S. 52. 

Nur von ABESCHOUG an einem Lokal epiphytisch auf Scytosi
phon lomentarius gefunden. 

Bohuslän: Marstrand (ABESCHOUG). 

Dictyoslphon chordaria ARESCH., Phyc. Scand., S. 150; KJELLK., 
Handbok I, S. 52; RKE., Algenflora, S. 63. 

Die Art kommt meistens an geschützten Stellen in der Lito
ralregion, auf Felsen oder Steinen wachsend, vor. An den Stellen, 
wo sie vorkommt, ist sie reichlich und bildet kleinere Bestä.nde. 
Einjährig, mit Sporangien im Juni und Juli. 

Bohuslä.n: Koster; Kristineberg (ABESCHOUG); Halland: 
Gottskär, Räö, Malö, Morup; Schonen: Ba.stad. 

Dlctyoslphon mesogloia ARESCH., Alg. Scand. exsicc., N:r 
106; K.TELLJit:., Handbok I, S. 62; RKE., Algenflor:.i., S. 64. 

"An geschützter Küste, auf Steingrund, litoral, kleinere Be
stände bildend, ,fertil im Mai-Juni" (K.JELLMAN, a. a. 0.). Exem
plare,' die dieser Art zuzuweisen wären, habe ich nicht angetroffen. 

Bohuslän: Fiskebäckskil (ARESCHOUG), Varholmen (AKER
KARK); Ha.Hand: Särö (ARESCHOUG). 

Dlctyosiphon hlppuroides (LYNGB.) KOTZ.; K.TELLM., Handbok 
I, S. 51. 

Auf Steingrund oder epiphytisch auf gröberen Algen, meistens 
auf Chordaria '{f,agelliformis. Kommt in der Litoralregion und dem 
oberen Teil der Sublitoralregion sowohl an geschützten als an 
offenen Stellen vor. Einjährig, mit Sporangien im Juli-September. 

Längs der ganzen Westküste, gemein. 

Dictyosiphon foenlculaceus (Huns.) GREV.; K.TELLM., Handbok 
I, S. 60. 

f. typica KJELLK., a. a. 0. 
f. '{f,accida ARxscH.; KJELLM., a. a. 0. 
Eine in hohem Grade variable Art und bisweilen ziemlich 

schwer von Dictyosiphon hippuroides zu unterscheiden. An gf'-
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schützten oder etwas offenen Stellen in der Litoralregion und im 
oberen Teil der Sublitoralregion auf Steinen o<ler epiphytisch auf 
gröberen Algen. F. fiaeeida ausschliesslich an geschützten Stellen, 
wo sie gewöhnlich in Fueus vesieulosus verwickelt vorkommt. Ein
jährig, mit Sporangien im Mai-September. 

Längs der ganzen Westküste, gemein. 

Fam. Desmarestiacem. 

Desmarestia LAxou.a. 

Desmarestia vlridis (MOLL.) LAMOUR.; K.JELLM., Handbok I, 
s. 49. 

In der Sublitoralregion gewöhnlich m einer Tiefe von 10-
20 m, auf Steinen oder epiphytisch auf einigen gröberen Algen, 
meistens auf Fureellaria fastigiata. An offener oder etwas ge
schützter Küste. 

Die Art ist f:linj1thrig, die vegetative Wachstumsperiode fällt 
hauptsächlich in den Mai und Juni. Im April eingesammelte Exem
plare waren nur 1-2 cm hoch. Vor Ende Juni ist das vegetative 
Wachstum abgeschlossen, und die reproduktive Arbeit beginnt. Mit 
Sporangien im Juli, August. \Vährend des Herbstes stirbt sie voll
ständig ab. 

Längs der ganzen Westküste, gemein an der bohuslänschen 
Küste, an der halländischen Küste dagegen nur in zerstren:ten 
Exemplaren. 

Desmarestia aculeata (L.) LAMOUR.; KJELLM., Handbok I, S. 48. 
An offener oder etwas geschützter Küste im unteren Teil der 

Sublitoralregion, gewöhnlich in einer Tiefe von 20-25 m, auf 
l\Iuscheln oder Steinen wachsend. 

Die Art ist mehrjährig. Die Vegetationsperiode beginnt wäh
rend der späteren Hälfte des Winters, und das lebhafteste vegetative 
Wachstum geht während der Monate April und Mai vor sich. 
Schon Anfang Juni ist das vegetative Wachstum abgeschlossen: 
fertil habe ich sie indessen noch Ende Juli nicht gesehen. Wahr
scheinlich geht die reproduktive Arbeit während der Herbstmonate 
vor sich, da bereits im Dezember der grösste Teil der während des 
Jahres ausgebildeten Zweige abgeworfen ist, so dass von diese! 
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grossen, reichverzweigten Art nur em1ge wenige kurze Zweige 
übrig sind. 

Was hier gesagt worden, gilt für Exemplare, die an der bo
huslänschen Küste eingesammelt worden sind. An der halländisohen 
Küste endet die vegetative Wachstumsperiode weit später, und 
man kann noch Anfang Juli Exemplare finden, die dicht mit assi
milierenden Haaren besetzt sind, welch letztere eben ein Zeichen 
clafür sind, dass das Wachstum noch nicht beendet ist. Nur junge 
Pflanzen sind es, die an der bohuslänschen Küste noch im Juli in 
lebhaftem Wachsen begriffen sind. -

Längs der ganzen Westküste, ziemlich gemein. 

Fig. 18. Mierocoryne ocellata. 

Vergr. 360 mal. 

Farn. Chordariaceae. 

Microcoryne STRÖMF. 

MJcrocoryne ocellata STaöMF., Algre novre, S. 382, Taf. 3, 
Fig. 2-3; KJELLll., Handbok I, S. 38. 

Die Alge, die ich hier mit der von STRÖllFELT beschriebenen 
~Vicrocoryne ocellata identifiziere, habe ich ein paar mal epiphytisch 
auf .A.scophyllum gefunden. Meine Exemplare sind 1-2 mm hoch, 

Kyli11, Algenffora der schwed. Westkt'lstc. 6 
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demnach etwas kleiner als die Exemplare, die STaöllFELT vorgelegen 
haben; sie zeigen indessen anatomisch eine so gute Übereinstimmung 
mit &möMFELT's Beschreibung und Figuren, dass ich ohne Zögern 
meine Exemplare der von STRöMFELT beschriebenen Art zuweise. 

Von den auf der Unterlage kriechenden Zellfäden gehen ver
zweigte, aufrechte Fäden aus, die aus langgestreckten, beinahe zy
lindrischen Zellen bestehen, und deren Durchmesser nur wenig 
grösser als der der Assimilationsfäden ist. Nach aussen gehen diese 
zentralen Zellfäden in grosse, ellipsoidische Zellen über, die unter 
Vermittlung einiger kleinen, beinahe isodiametrischen Zellen die 
Assimilationsfäden tragen. Bei weniger kräftig ausgebildeten Indi-

b 

Fig. 19. Microcory~ oeellata. 

Assimilationsfäden mit Gametangien. 
Vergr. 480 mal. 

viduen fehlen sowohl die 
grösseren ellipsoidischen 
Zellen als die oben erwähn
ten Vermittlungszellen, und 
die zentralen Zellfäden ge
hen dann unmittelbar in die 
Assimilationsfäden über. 
(Vgl. Cylindrocarpus Krc
KUCK, Beiträge zur Kenntnis 
der Meeresalgen 7, S. 54). 

Die Assimilationsfäden 
sind lang, 10-26-zellig, im 
unteren Teil 6-7 11-, im obe
ren Teii 7-9 11-im Durch
messer. Die Zellen sind in 
dem unteren Teil rein zy-
lindrisch, 2-4 mal so lang 

wie dick, in dem oberen Teil an den Querwänden etwas zusammen
gezogen und dadurch schwach ellipsoidisch, 1-2 mal so lang wie 
dick. Der obere Teil der Assimilationsfäden ist, wenigstens wenn 
sie • Gametangien tragen, schwach eingerollt. 

Die von STaöM:FELT für diese Art beschriebenen Gametangien 
sind zylindrisch spulförmig, 60-66 11-lang und 6-10 11-breit. Sie 
entwachsen den basalen Zellen der Assimilationsfäden oder den 
Zellen, welche den Übergang von dem axilen Zellgewebe zu den 
Assimilationsfiden bilden. Ausser dieser Art von Gametangien 
habe ich an meinen Exemplaren auch Gametangien gefunden, die 
durch Umbildung der oberen Zellen der Assimilationsfäden auf 
dieselbe Weise entstehen, wie sie für die Gattung Eudesme charak-
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teristisch ist. Die Bildung geschieht jedoch nicht so regelmässig 
wie bei 1lieser Gattung, sondern sterile Zellen liegen oft zwischen 
Zellen, die zu Gametangien umgebildet worden sind. Sporangien 
habe ich nicht beobachtet. 

Unter dem Namen Leathesia concinna hat KucxucK (Bemerkun
gen II, S. 887) eine kleine Alge beschrieben, die mir der hier vor
liegenden Alge ziemlich nahe zu stehen scheint. Die von KucKUCK 
beschriebene Alge trägt ausser denselben beiden Arten von Game
tangien, die ich oben bei Microcoryne ocellata erwähnt habe, auch 
Sporangien, die bei der letzteren nicht bekannt sin<l. Die Assimila
tionsfäden bei L. concinna sind mehr keulenförmig, stärker gebogen, 
und die Zellen im oberen Teile mehr mnd als bei M. ocellata, 
oft nach der einen Seite ausgebuchtet. 

L. concinna KucKUCK ist nicht zu Leathesia, sondern zu Micro
coryne zu stellen. Leathesia wird im Unterschied von Microcoryne 
hauptsächlich durch ihre kurzen, 3-4:-zelligen Assimilationsfäden 
charakterisiert, was zusammen damit, dass J.llicrocoryne in allen 
'feilen sich einem niedrigeren 1.'ypus als Leathesia angehörig erweist, 
meines Erachtens völlig zu einer Trennung der beiden Gattungen 
berechtigt. 

Zu Microcoryne ist ebenso Leathesia (?) Kützingii HAUCK (Mee
resalgen, S. 356) zu rechnen. Betreffs des Unterschiedes zwischen 
dieser und KucKucx's Leathesia concinna sei auf des letzteren oben 
angeführte Arbeit (S. 388) verwiesen. 

Die von K-OTZING beschriebene Gattung Corynophlma (Phyo. 
gen., S. 331) scheint mir in mehreren Hinsichten eine Übergangs
gattung zwischen Leathesia und Microcoryne zu sein. KucKUCK 
erachtet es in seiner oben angeführten Arbeit nicht für berech
tigt, Leathesia und Corynophlrea zu unterscheiden, da der Unter
schied zwischen den Gattungen hauptsächlich in der Ausbildung 
der Assimilationsfäden liegt. Diese sind bei ConJnophlma länger und 
kräftiger ausgebildet als bei Leathesia, ohne jedoch die Länge wie 
bei Microcoryne zu erreichen. Es scheint mir berechtigt, alle drei 
Gattungen beizubehalten, welche zusammen eine zusammenhängende 
Serie von niedrigeren zu höheren Typen bilden. 

In einigen wenigen Exemplaren in der Litoralregion epiphy
tisch auf A.scophyllum angetroffen; von STRÖMFELT epiphytisch auf 
Chorda filum beobachtet. Mit Gametangien im Juli und August. 

Bo h u s 1 än: Koster, Kristineberg. 



84 

Leathesia (GRAY) J. G. Ao. 

Leathesia difformis (L.) A.aEscH.; K.TELLM., Handbok I, S. 38. 
In der Litoralregion an offener oder geschützter Küste epi

phytisch meistens auf Ahnfeltia plicata und Corallina officinalis, 
bisweilen freiliegend. Einjährige Sommerart, mit Gametangien und 
Sporangien Ende Juni-September. 

Längs der ganzen Westküste; gemein an der bohuslänschen, 
spärlicher zerstreut an der halländischen Küste. 

Mesogloia (Ao.) J. G. Aa. 

Mesogloia vermiculata (Engl. Bot.) LE JoL.; KJELLM., Hand
bok I, S. 37. 

Kommt an geschützter Küste im unteren Teile der Litoral
region und oberen Teile der Sublitoralregion auf Steinen oder epi
phytisch auf einer Reihe gröberer Algen vor. Einjährige Sommerart, 
mit Sporangien Juli-September. 

Bohuslän: zerstreut, nirgends jedoch besonders gemein; Hal
land: wird von AREscHouo als längs der ganzen halländisohen Küste 
vorkommend angegeben, selbst habe ich sie nirgends an dieser 
Küste gefunden. 

Eudesme J. G. Ao. 

Eudesme virescens (CA.RH.) J. G. Ao., Till Alg. Syst. IV, S. 31; 
KJELLM., Handbok I, S. 40 (ausser den angeführten Nummern 100 
und 215 in AREscH., Alg. Scand. exsicc.). 

Hinsichtlich der Verzweigung repräsentieren die von AREsCHouo 
in Alg. Scand. exsicc. N:r 315 und 407 verteilten Exemplare zwei 
Extreme; das erstere reich, wiederholt traubenförmig verzweigt, das 
letztere fast einfach, nur mit wenigen, kleineren Zweigen versehen. 
Beide Extreme liegen in meinen Sammlungen von den Väderöame 
reichlich vor. Der anatomische Bau zeigt, dass diese nur Formen 
derselben Art sind. Ich will hier besonders auf das Merkmal hin
weisen, dass die Assimilationsfäden gruppenweise an von dem axilen 
Zellreihensystem auswärtsgebogenen Zweigen ausgehen, und dass 
der Übergang zwischen den axilen Zellreihen und den Assimila
tionsfäden nur ganz langsam geschieht. (Siehe die Abbildung in 
THL'RET, Recherches sur les zoospores des algues, 'l'af. 27). 

In der Litoralregion hauptsächlich in ¼-2 m Tiefe epiphy
tisch auf Zostera und Fueus serratus, meist an etwas geschützten 
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Stellen. Einjährige Vorsommer- und Hochsommerart, mit Sporangien 
im Mai-August; Gametangien habe ich nicht beobachtet. 

Bohuslän: zerstreut, gewöhnlich ziemlich spärlich, bei den 
Väderöarne jedoch reichlich; Hallan d: Kungsbackafjorden; im mitt
leren und südlichen Halland habe ich sie nicht beobachtet, was mir 
recht eigentümlich erscheint, da sie wieder in der Ostsee an der 
smäländischen KttBte und bei Gotland auftritt (SVEDELIUS, Östersj6ns 
hafsalgflora, S. 98). 

Eudesme zoster,e (J. G. Ao.); Myriocladia zosterre J. G. Ao., 
Symb. I, S. 49; Spee. Alg. I, S. 58; ,.lf esogloia zosterre ARESOH., Pugill. 
I, S. 228, Taf. 8, Fig. 1 a-b; Alg. Scand. exsicc. Ser. I, N:r 67 1, 

Ser. II, N:r 100. 
In WEBER, Beiträge zur Naturkunde II, S. 367 hat MoHR eine 

Fncoidee unter dem Namen Rivularia zosterre beschrieben, die später 
von LYNOBYE (Hy(lr. Dan., S. 194) als Synonym zu Linckia zosterre 
aufgeführt wird. Diese beiden werden von ARESCHotro (Pugillus I, 
S. 228) als Synonyme zu Mesogloia zosterre (Linckia zoster<1! "sec. 
specimen auctoris" und Rivularia zosterce "sec. LYNGBYE") aufgeführt. 
Als Synonym wird auch die ein Jahr vorher von J. G .. AoARDH 
neubeschriebene Art Jlyriocladia zosterce (SymbollP I, S. 49), wenn 
auch mit einigem Zögern, genannt. 

In Spec. Alg. führt J. G. Ao.umH, unter Zitierung von ARE
soHouo's Figuren in Pngillus Taf. 8 und der oben angeführten 
Exsiccatnummer 67, Jfesogloia zosfe1·ce als Synonym zu .Jlyriocladia 
zosterce auf-, widerspricht aber entschieden der Auffassung ARE
scHOl'G's, dass Linckia zosferce LYNGB. ein Synonym zu Jll'sogloia 
zosterm AREsoH. (Myriocladia zosterce J. G. Ao.) wäre. Diese wäre 
stattdessen eine junge Eudesme virescens (CARK.). Rivularia zosterre 
erwähnt er nicht. 

Zu entscheiden, wer hier Recht hat, ARESOHOl'G o<ler .J. G. 
AoARDH, ist ohne Originalexemplare unmöglich, und da solche mir 
nicht zur Verfügung stehen, führe ich hier J. G. AoARDH als Autor 
an, da dieser der erste ist, der mit Sicherheit rlie hier vorliegende 
A.rt beschrieben hat. 

In seiner Arbeit, Till Algemas Systematik IV, S. 17 hat J. 
G. AGARDH noch eine längere Beschreibung von Myriocladia zosterm 

1 Diese Nummer wird vou DE Toli1, Sylloge Algarwn 3, teils unter Eudes,ne 
t·iruce.u, (CAax.), teils unter Myrioeladia ;oater~ J. G. Ao., teils nnter der Rubrik 
"speeies a genere removendre·· angeführt. 
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geliefert und hier auch Gametangien beschrieben, welche durch 
Umbildung der mittleren Zellen der A.ssimilationefäden entstehen. 
Die Beschreibung der Gametangien ist nach Exemplaren von der 
französischen Küste ("ad littus Galliie") gegeben worden. Hier liegt 
indessen entschieden eine Vermengung zwischen zwei Arten vor, 
teils der zuvor beschriebenen Myriocladia zosterre von der West
küste Schwedens, teils den Exemplaren von Frankreich, die als 
eine neue Art zu beschreiben gewesen wären. Diese Behauptung 

.l<'ig. 20. E"dume zoaterce. 

Assimilationsfäden mit Gametangien. Vergr. 33ö mal. 

grün<le ich auf die von AaARDH beschriebenen Gametangien bei 
den französischen Exemplaren. 

Die Gametangien der Eudesme zosterre sind zuerst von l'ARLOW 

(New Engl. Alg., S. 86, Taf. 7, Fig. 2) beschrieben worden, die 
Beschreibung scheint aber in der Litteratur nicht beachtet worden 
zu sein. Unter den Exemplaren, die ich Gelegenheit gehabt ein
zusammeln, finden sich einige, die Gametangien tragen, welche mit. 
der Abbildung FARLow's übereinstimmen. 

Die Gametangien entstehen durch Längs- und Querteilung der 
oberen Zellen der Assimilationsfäden, mit der terminalen Zelle be-
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ginnend und nach unten zu fortfahrend, oft bis der halbe Assi
milationsfaden zu Gametangien umgebildet worden ist. Gewöhnlich 
geschieht eine Verlängerung in der Querrichtung des Assimilations
fadens, wodurch die Gametangien ein kegelförmiges Aussehen e1·
halten. Dieses Aussehen der Gametangien stilll.Qlt völlig mit dem 
überein, wie es bei Eudesme virescens vorhanden ist. Auf Grund 
dieser Übereinstimmung im Bau der Gametangien stelle ich Myrio
cladia zosterre J. G. Ao. zu der Gattung Eudesme. 

Die Assimilationsfaden gehen bei Eudesme zosterre einzeln oder 
ein paar zusammen von dem axilen Zellfadensystem aus mit scharf 
markiertem Unterschied zwischen diesem und den Assimilationsfäden 
(siehe die Abbildung in A.m!:soH., Pugill. I, Taf. 8, Fig. 1 b), nicht 
wie bei Eudesme virescens mit allmählich stattfindendem Übergang. 
Die Assillll,lationsfäden sind gleichmässig breit bis schwach keulen
förmig, gebogen, 1lie Zellen im unteren Teil zylindrisch, 1 1/ 1-2 mal 
so lang als breit, im oberen Teil ellipsoidisch, unbedeutend länger 
als breit. Haare mit basalem Wachstum zahlreich. 

J. G. AoARDH giebt an, dass bei dieser Art die Assimilations
fäden nur mit ihrer Basis in Gallerte eingebettet sind. Dies ist 
indessen nach den Untersuchungen, die ich an in Spiritus aufbe
wahrtem Material mit Hülfe von Tuschlösung angestellt habe, nicht 
richtig. Wegen ihrer relativ geringeren Scbleimigkeit erhält sie in
dessen nach dem Trocknen ein feinzottiges Aussehn, sodass die 
obersten Teile der Assimilationsfäden von Gallerte frei zu sein 
scheinen. \Vahrscheinlich hat dies J. G. AoARDH's Angabe veranlasst. 

Sporangien ellipsoidisch - schwach birnfön:riig, 65-80 11 lang, 
4:0-50 µ breit, ungestielt an den basalen Zellen der Assimilations
:fäden oder an einer kleineren, dem axilen Zellreihensystem ange
hörigen Zelle. Bei weniger reich sporangientragenden Exemplaren 
können auch Gametangien auftreten, weniger reichlich aber als bei 
ausschliesslich gametangientragenden Exemplaren. 

In der Litoralregion epiphytisch auf Zostera. :Mitte Juni einge
sammelte Exemplare waren nur ungefähr zentimeterhoch. Ausge
wachsene Exemplare im Juli und August; mit Gametangien während 
dieser beiden Monate. Einjährig. 

Bohuslän: Väderöarne, Kristineberg. ArulsCHoua's Angabe 
"a. Freto baltico per oram occidentalem Suecim" ist mit Sicherheit 
nicht richtig (AREscH., Phyc. Scand., S. 152). 
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Myrlocladia J. G. Ao. 

Myrlocladla Lovenll J. G. Ao., Symb. I, S. 48; K.lELLM., 
Handbok 1, S. 39. 

Es scheint mir unzweifelhaft, dass die hier vorliegenden Exem
plare eben die von J. G. AGARDH beschriebene Myriocladia Lovenii 
darstellen. Soweit AoARDH's Beschreibung und KOTZING's Figur in 
Tab. phyc. VIII, Taf. ö, Fig. 2 ein Bild von Myriocladia Lovenii 
gewähren, stimmen meine Exemplare mit derselben überein. 

Das Sprosssystem ist 2-6 (gewöhnlich 3-4) cm hoch, mit 
einigen wenigen zerstreuten Zweigen versehen, die ihrerseits einige 
kleinere Zweige tragen können. Färbung olivbraun, nach dem 
Trocknen mit einem Stich ins Gelbgrüne. 

Haftkissen klein mit einem Diameter, der ungefähr 3 mal so 
gross ist wie der Diameter des zentralen Zellreihensystems an der 
Basis, aus radilLr ausgehenden, wiederholt verzweigten Zellfäden 
bestehend. Das zentrale Zellreihensystem aus deutlich längslau
fenden Zellfäden bestehend mit Zellen, die 3-6 mal so lang als 
breit sind. 

Die Assimilationsfäden gehen direkt von den Zellen des zen
tralen Zellreihensystems aus und sind scharf von diesen abgesetzt, 
einzeln oder je ein paar von einer Zelle ausgehend (deutlich in 
KOTZING's oben angeführter Figur). Sie sind einfach oder hier 
und da gablig verzweigt, in ihrer ganzen Länge gleichmässig breit, 
nach unten hin aus rein zylindrischen Zellen, die 3-4 mal so lang 
als breit sind, nach oben zu aus bisweilen etwas kürzeren, schwach 
ellipsoidischen Zellen bestehend. Nur die basalen Teile der Assi
milationsfäden in Gallerte eingelagert. 

Das zentrale Zellreihensystem nimmt nach den Zweigspitzen 
hin etwas an Mächtigkeit ab. Es geschieht dies dadurch, dass 
sowohl die ursprünglichen Hauptachsen als ihre Seitenzweige höherer 
oder niedrigerer Ordnung, nachdem diese eine Strecke weit den Haupt
achsen parallel gelaufen, eine bogenförmige Biegung nach aussen 
machen. Hierbei nimmt die Lllnge der Zellen und einigermassen 
auch ihre Breite ab, sodass die äusseren Zellen in dem gebogenen 
Teil der zentralen Zellreihe beinahe isodiametrisch werden (Fig. 21 c). 
Oft endet dieser gebogene Teil mit einer Haarbildung, er kann aber 
auch direkt in einen Assimilationsfaden übergehn. Andere Haar
bildungen als die eben erwähnten scheinen nicht vorzukommen. 



89 

Fig. 21. Myriocladia L011enii. 

" AaaimilationsfAden mit Sporangien; b Axiler Zellfaden aus der Spitze d011 SproBSes; 
c Thallus im Längsschnitt. Vergr. a- b 336 mal, c 180 mal. 
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Die Sprossspitze besteht aus einem Bündel längslaufender 
Zellreihen mit interka.llärer Teilung (Fig. 21 b). Jede Reihe wird 
durch eine Haarbildung mit basalem Wachstum abgeschlossen. 
Dje Zelle, die das Haar trägt, ist a.usserdem mit einem oder zwei 
(-mehreren) Assimilationsfäden versehen, die kräftiger sind als die, 
welche in einer Zone unterhalb dieser Zelle ihren Ausgangspunkt 
haben. In dieser Zone geschehen die interkallären Teilungen. Auch 
1lie nächst oberste Zelle kann mit kräftigen Assimilationsfäden 
vc-rsehen sein. Dieser Umstand zeigt, dass die oberen Zellen be
deutend älter sind als die Zellen, die innerhalb einer kleinen Zone 
unterhalb dieser belegen sind. Längs jeder Zellreihe bilden sich 
dann teils ein.fache oder gablig verzweigte Assimilationsfäden, teils 
kleinere Zweige aus, in welchen wiederum infrrkalläre Vegetations
punkte entstehen 1. 

Die Sporangien sind ellipsoidisoh bis schwach birnförmig, 45 
p. lang, 30 t.L breit, ungestielt, von den basalen Zellen der Assimi-

, lationsfäden ausgehend. Die Gallertschicht erstreckt sich nur so 
weit, dass die Sporangien vollständig eingelagert sind. Gametan
gienbildungen habe ich nicht beobachtet. 

Im unteren Teil der Sublitoralregion in 20-25 m Tiefe. Auf 
MuschPln oder kleineren Steinen, in einem Falle auch epiphytisch 
auf der Lamina von Laminaria Cloustoni angetroffen. Nur einf' 
geringe Anzahl von Exemplaren gefunden. :Mit Sporangien im 
Juni und Juli. Einjährig. 

Bohuslän: Koster, Väderöarne; Kristineberg (nach Exempla
ren in Prof. KJELLMAN's Algenherbarium bei Bonden vor Kristine
bng eingesammelt); S!Llö (J. G. AoARDH). 

Myriocladla Ekmani (AREscH.); Mesogloia spec. EKMAN, Bidrag, 
8. 13; Mesogloia Ekmani AREscu., Alg. Scand. exsicc., N:r 215. 

In seiner oben angeführten Arbeit hat E~ eine Mesogloia
Art bt•schrieben, die n in ziemlich zahlreichPn Exemplaren bei den 
VädPröarnf' erhalten hat. Die EKMAN'sohen Exemplare sind nachl1er 
von AREscHovo als N:r 215 in seinem Exsiccatwerk unter dem Namen 
Mesogloia Ekmani verteilt worden. In Obs. Phyc. III, S. 19 führt 
er sie dagegen als eine Form von Castagnea virescens (CARM:.) auf. 
Auch KJELLJ.t:AN führt in seinem Handbuch I, S. 40 die oben er-

1 Vgl. den Vegetationspunkt hei Eude.nlc viresrem in R1m1xK. Algenflora, 
8. 76. 
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wähnte Nummer in AREscaouo's Exsiccatwerk unter Eudesme 1:i
rescens (CA1U1.) an. 

ExxAN schreibt von seiner Mesogloia spec. }'olgendes: 
"Noch eine andere Art Mesogloia, die nach allem, was ich 

finden kann, ·eine neue Art sein muss, habe ich ziemlich zahlreich in 
der südlichen Väderö-Gruppe erhalten, wo sie zu dnselben Zeit 
und an demselben Lokal wie Sporochnus und Culteri.a vorkam. 

Der Thallus (von Anfang an tubulös) besteht aus 2 Zell
schichten. Die innere ist dünn und wird aus farblosen Zellen von 
verschiedener Grösse und Form gebildet, runden, sackförmigen oder 
langausgezogenen, bald irregulär, bald in Reihen zusammengestell
ten und durch Anastomosen lose verbundenen. Von den äusseren 
von diesen, besonders den kleineren, gehen lange, schmale, gleich
mässig breite Paraphysen aus, die aus einer grossen Anzahl (15-
20) zylindrischen oder länglichen Zellen bestehen, welche 2-8 mal 
so lang als breit sind. Dir Asci (Sporangien) sind gross, elliptisch, 
um ein .Mehrf ach es kürzer als die Paraphysen, neben diesen auf 
der Aussenseite des Tubus befestigt. 

Die Pflanze sehr biegsam und schlüpfrig, 3-6 Zoll hoch, 
spärlich verzweigt. Die Zweige gehen ohne Ordnung von dem 
Hauptstamm aus, oft 2-3 von derselben Stelle; bald beginnen sie 
an der Wurzel, bald wieder in der halben Höhe des Stammes, bald 
erst ganz oben nach seiner Spitze zu; zwischen den Verzweigun
gen lic-gt ein Abstand von ungefähr 1 bis zu 4 Zoll. Die Zweige 
von verschiedener Länge, bisweHen gleich hoch wie der Stamm, 
einfach oder mit einig<>n wenigen, kurzen Seitentrieben versehen, 
wie der Stamm zylindrisch, nach den Spitzen zu wenig schmäler 
werdend; ihre BrPite (an gf'trockneten Exemplaren) 1/ 2-1 Linie, die 
Paraphysen, je nach der Dicke des Tubus, länger oder kürzer als 
der Diameter dieses letzteren. Frisch eingesammelt ist die Pflanze 
oliv braun; durch die äussere glänzende Schicht von Paraphysen 
unterscheidet man den Tubus seiner ganzen Länge nach; auch nach 
dem Trocknen, wo dit> Pflanze grünlich wird, ist dieser deutlich zu 
sehn, gewöhnlich durch zwei dunklere Seitenlinien gegenüber den 
Paraphysen begrenzt, infolge seines geringen Gehalts an festen 
Bestandteilen aber fällt er zusammen und schmiegt sich so dicht 
dem Papier an, dass der tastende Finger ihn nicht unterscheiden 
kann." 

.Mit Eude.~me t'irescens (CARH.) kann diese Art nicht vereinigt 
werden. Schon AREsCHouo giebt in seiner Beschreibung von Meso-
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gloia Ekmani an, dass die Assimilationsfäden fast unmittelbar von 
,lem zentralen Zellreihensystem ausgehen (Fila peripherica fere 
immediatim e strato centrali exeunt), ein Kennzeichen, wodui-ch 
sie sich ausserordentlich scharf von Eudesme virescens unterscheidet. 

Eine genauere Beschreibung von der fraglichen Art zu gf'bt>n, 
als wie sie bereits Ent:AN und Ä.REsCHouo geliefert haben, ist mir 
nicht möglich, da nur getrocknetes Material mir zur Verfügung 
gPstanden hat. 

Eines will ich jedoch noch hinzufügen, nämlich dass die Assi
milationsfäden (die Paraphysen) der Pflanze ein zottiges Aussehn 
in derselben Weise verleihen wie bei Myriocladia Looenii, und 
wahrscheinlich ist der Anlass derselbe, der nämlich, dass die Assi
milationsfäden nicht ganz in Gallerte eingelagert sind. Aus diesem 
Grande stelle ich hier die Art zu der Gattung Myriocladia, natürlich 
mit einem gewissen Vorbehalt, da ich keine exakte Untersuchung 
habe anstellen können. 

Bob uslän: Väderöarne (EKMAN). 

Cbordarla (Ao.) REINKE. 

Chordaria divarlcata Ao.; KmLLM., Handbok I, S. 37. 
In der Litoralregion meistens an geschützten Stellen, am reich

lichsten in einer Tiefe von 1/ 1-2 m. Auf Steinen odn epiphytisch 
auf gröberen Algen. Einjährige Sommerart; mit Sporangien im 
.Juli-September. 

Gemein an der schwedischen Westküste vom nördlichen Hal-
land (Kungsbackafjord) an nordwärts. 

Cbordaria flagelllformls (MOLL.) Ao. 
f. typica K.JELLM., Handbok I, S. 37. 
f. firma K.JELLM., a. a. 0. 
Die Hauptform kommt auf Steinen oder epiphytisch auf grö

benin Algen in der Litoralregion sowohl an offenen als an geschütz
ten Stellen vor; f. firma, die sich von der Hauptform durch ihren 
kilrzeren Wuchs und ihre dickeren, festeren und steiferen Trieb
achsen unterscheidet, habe ich nur an stark exponierten Lokalen 
in ungefähr 1/2 m Tiefe, auf Steingrund wachsend, gefunden. Nach 
K.JELLMAN findet sie sich auch in der Sublitoralregion. -- Die Art 
wird mit Sporangien das ganze Jahr über angetroffen. 

Die Hauptform gem{;in längs der ganzen Westküste; f. firma, 
Bohuslän: Koster, Kristineberg; Grafvarne (K.rELLMAN). 
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Acrothrlx nov. gen. 

Thallus von radiärem Querschnitt. Die Zentralachse des Thallus 
wird durch eine einzelne Zellreihe gebildet, die oberhalb des Vege
tationspunktes in ein langes, farbloses Haar ausläuit. Die von 
dieser Zentralachse ausgehenden, primären Assimilationsfäden sind 
in der Thallusspitze pinselig zusammengeschlossen und übergipfeln 
den Vegetationspunkt. Aus den unteren Zellen der primären Assi
milationsfäden entwickelt sich die Rinde in ähnlicher Weise wie 
bl:'i den Gattungen Stilophora und Ralorhiza. ~.\.us der äussersten 
Rindenschicht gehen die sekundären Assimilationsfäden, gleich
mässig über den Thallus zerstreut, hervor. Die Sporangien sind 
ellipsoidisch bis schwach verkehrt eiförmig, ,on den untnen Teilen 
der sekundären Assimilationsfäden oder seltener von einer Rinden
zelle zusammen mit einem Assnnilationsfaden ausgehend. 

Acrothrlx gracills nov. sp. - Ta.f. 2. 
Sprosssystem 10--20 cm hoch, traubenförmig verzweigt, 1-2 

Ordnungen Seitensprosse enthaltend. Sprosse nicht in höherem 
Grade gallertartig. Sowohl der Hauptspross wie die Seitensprosse 
verlängert, gleich dick, O,r; mm im Durchmesser. Der Thallus be
steht aus 2-3 Zellschichten, die t>ine zentrale Höhlung umgeben: 
die innere Schicht von grossen langgestreckten Zellen, die äussere 
von kleinen, isodiametrischen zusammmgi>setzt. Primäre Assimila
tionsfäden 7--10-zellig, 6--9 11 dick, mit Zellen, die im unteren 
Teil des Fadens eben so lang wie dick, im oberen Teil zweimal 
so lang wie dick sind; die ZPllen sind an den Quenvänden zusam
mengeschnürt. Sekundäre Assimilationsfä<len 4-7-zellig, keulen
förmig, ihrP unteren ZPllen schmal, langgestreckt, 3-5 11 dick, 
ihre oberen Zellen isodiametrisch, die f'ine Seite gewöhnlich stär
kPr ausgebuchtet als die andere, 6- 9 f.L im Durchmesser. Die 
primären Assimilationsfäden sind einfach; ihre subbasale Zelle trägt 
in der Regel ein Haar mit basalem Wachstum. Die sekundären 
Assimilationsfäden sind der Regel nach einfach, seltener an der 
Basis mit einem Ästchen versehen, welches dieselbe Stärke wie dt\r 
Assimilationsfaden erreicht. Sekundäre Haarbildningen sehr selten. 
An den älteren Teilen des Thallus sind die primären Assimilations
fäden und die primären Haare in der fü•gel abgefallen. Sporangien 
28- 33 µ lang und 18-22 1-'· breit, ungestielt. Gametangien habe 
ich nicht beobachtet. 
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Hinsichtlich des Aufbaus des Thallus schliesst sich diese Art 
<len von den Gattungen Stilophora und Halorhiza bekannten Arten 
an. Betreffs dieser Arten hat REINKE (Algenflora, S. 70-74) die 
Aufmerksamkeit darauf gelenkt, dass das Wachstum der Zentral
fäden einen "Übergang vom trichothallischen zum normalen Schei
telwachstum bildet, indem die der Regt>l nach 3-4, oberhalb der 
obersten Assimilationsfäden gelegenen Zellen der Zentralfäden die 
Wachstumszone ausmachen, dass aber unter diesen Zellen die ter
minale bisweilen ungeteilt, und dann bedeutend länger als die drei 

übrigen ist. Die typische 
Trichothallie fehlt. Bei 
der hier neubeschriebenen 
Art findet sich indessen 
ein typisch trichothallisches 
Wachstum, indem der Zen
tralfaden oberhalb der deut
lich hervortretenden, inter
kalaren Teilungszone in ein 
langes, farbloses Haar aus
läuft. Diesen Unterschied 
finde ich so wesentlich, daas 
ich es für das Richtigste 
halte, diese Art einer neuen 
Gattung zuzuweisen; sonst 
wäre sie zu Halorhiza zu 
rechnen, mit der Begren
zung, die REINKE für diese 
Gattung gegenüber Sti"l-0-

Fig. 22. Acrothrix gracilia. phora aufgestellt hat. 
Thallusspitze mit dem in ein Haar auslaufenden Ausserdem sei daran 

Zentralfaden. Ver15!. 480 mal. erinnert, dass bei Stilophorn 

und Halorhiza sich 4-6 
Zentralfäden finden, bei A.crothrix niemals mehr als einer. (Bei 
St. rhizodes beobachtete REINKE nur einmal einen Zweig mit einem 
einzigen Zentralfaden.) Die sekundären Assimilationsfäden entwic
keln sich unmittelbar unter der Spitze des Thallus, und es entstehen 
also keine der Assimilationsfäden entbehrenden Teile. Der Form 
nach zeigen die sekundären Assimilationsfäden gute Übereinstim
mung mit denen der St. rhizodetl. 

Digitized by Google 
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ÜLTKANNS (Morphologie 1, S. 391) nähert Stilophora der Gat
tung Eudesme (Castagnea). Durch den Fund der hier neubeschrie
benen Art ist der Abstand zwischen diesen beiden Gattungen mög
licherweise etwas geringer geworden, da hiermit gezeigt ist, dass 
die typische Trichothallie auch bei einer Gattung sich findet, die 
hinsichtlich des Aufbaus des Thallus mit Stilophora übereinstimmt. 

Diese Art habe ich bei zwei Gelegenheiten an demselben Lokal 
zwischen zwei kleinen Inseln bei Koster erhalten. Die n.ussere Insel 
schützte gegen zu starken Wellenschlag. Die Alge kam unter 
Furcellaria-Vegetation in etwa 10 m Tiefe vor, und die Exemplare 

Fig. 23. Acrothri.z: graeilia. 

Thallusquerschnitt. Vergr. 360 mal. 

waren wahrscheinlich vom Steinboden losgerissen. Die kleine, aus 
zusammengeflochtenen Zellfäden bestehende Haftscheibe war gut 
erhalten. - Mit Sporangien im Juli. 

Bohuslän: Koster. 

Stilophora (J. G. Ao.) HEINKE. 

Stllophora tuberculosa (FI. Dan.) RKE., Algenflora, S. 72; 
Atlas, Taf. 3 7. 

Die Exemplare, die ich von dieser Art erhalten, gehören der 
1!,orm an, die REINKE als f. corniculata (Algenflora, S. 73) beschrieben 

Digitized by Google 
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hat. Die von mir Ende Juli eingesammelten Exemplare trugen nur 
S~rangien (einfächerige). Kam in der Litoralregion epiphytisch 
auf Fucus serratus vor. Nur an einem Lokal beobachtet, wo sie 
jedoch ziemlich reichlich vorkam. 

Halland: Räö. 

Stllophora rhlzodes (EHR.) J. G. Ao.; K.JELLX., Handbok I, S. 3ö. 
An geschützten oder etwas offenen Stellen in der Litoral-

region, epiphytisch auf Fucus serratus, seltener auf F. vesiculosus. 
Einjährige Sommerart, fertil Juli-September. Ich habe nur spo
rangientragende Exemplare beobachtet. 

Bohuslän: ziemlich gemein längs der ganzen Küste; Halland: 
nur im nördlichen Teil (ziemlich gemein) beobachtet, nicht im mitt
leren und südlichen Teil der halländischen Küste. SDOloNs giebt 
sie indessen für Skeldflrviken (Schonen) an; auch wird sie für die 
Ostsee, Gotland, angegeben (siehe SVEDELIUs, Östersjöns hafsalg
flora, S. 93). 

Spermatochnus (KOTz.) REINKE. 

Spermatochnus paradoxus (RoTH) Kt'i'Tz.; .K.raLL11., Handbok 
I, S. 33. 

An geschützten Stellen in der Litoralregion und im oberen 
Teil der Sublitoralregion, am reichlichsten in einer Tiefe von 1-4 m. 
Epiphytisch auf gröberen Algfln oder auf Zostera. Einjährige Som
merart, mit Sporangien im Juli-September. 

Gemein vom nördlichen Halland (Kungsbackafjorden) an nord
wärts. LöNNBERG {1898, S. 74} giebt an, dass sie im Öresund vor
kommt. Diese Angabe habe ich nicht Gelegenheit nachzuprüfen 
gehabt. 

Fam. Sporochnacere. 

Sporochnus (Ao.) KOTZ. 

Sporochnus pedunculatus (Huns.) Ao.; KJELLM., Handbok 
I, S. 29. 

Kommt in vereinzelten Exemplaren in der Snblitoralregion aul 
Schalengrund vor. Selbst habe ich keine Exemplare von dieser 
Art erhalten. 

Bohuslän: Fjellbacka, Hvalö, Väderöarne (siehe .K.raLLMAN, 
· a. a. 0.). 

( 
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Farn. Chordacem. 

Chorda (STACKH.) LAKoua. 

Chorda tomentosa LYNGB.; KJELLM., Handbok I, S. 28. 
An exponierten Lokalen in der Litoralregion auf Steingrund. 

Die Art ist einjährig, ihre J.Jntwicklungsperiode liegt im späteren 
Teil des Winters und Frühlings. Fertil von der zweiten Hälftf' 
des April bis Anfang Juni, wo sie indessen schon Anzeichen des 
Absterbens aufwies. 

Bei Koster traf ich während des Juli in der Sublitoralregion 
einige Jl~xemplare einer Chorda an, die zu dieser Art gerechnet 
werden müssen, die aber wegen ihres sublitoralen Vorkommens teils 
etwas schwächer ausgebildet, teils in ihrer Entwicklung verspätet 
waren. Die Exemplare, die reich fertil waren, waren ungefähr 10 
- 20 cm hoch und stimmten ihrer Ausbildung nach zunächst mit 
Exemplaren in der Litoralregion während des April überein. Dit> 
Sporangien waren indessen etwas kürzer als die Paraphysen, in 
den übrigen Charakteren stimmten aber die Sublitoralexemplare mit 
den in der Litoralregion vorkommenden überein. 

Bohnslän: spärlich längs der ganzen Küste. 

Chorda fllum (L.) STACirn.; KJELL:u., Handbok I, S. 27. 
Die von AaEsCHouo in Obs. phyc. ill, S. 13 beschriebene f. 

subtomentosa, die dadurch charakterisiert wird, dass sie kleiner als 
die Hauptform und der Trieb mit gelblichen Härchen bekleidet ist, 
stellt nichts anderes als junge Exemplare der Hauptform dar. Das 
als Typusexemplar der f. subtomentosa angeführte Exemplar in 
ARESCHOl'O's Exsiccatwerk N:r 168 ist im Mai eingesammelt worden. 
Während des Juli fallen die Haare teilweise ab; sie treten ausser
dem weniger deutlich hervor, wenn die Pflanze grössere Dimen
sionen erreicht hat, wenigstens an getrockneten Exemplaren. 

In der Litoralregion und dem oberen Teil der Sublitoralregion, 
meistens an etwas geschützten Stellen. Auf Steinen oder eP.iphytisch 
auf einigen gröberen Algen oder Zostera. Einjährig, fertil von der 
zv.·eiten Hälfte des Juni an. 

Gemein längs der ganzen -w· estküste. 

Kylin, Algtnflora de,· .,chwccl. lVestkilste. 7 
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Fam. Laminariace89. 
Lamlnaria (L.ut:orn.) J. G. Ao. 

Laminarla saccharlna (L.) LAHOUR.; KJELI,H., Handbok I, S. 24. 
f. buUata Ao.; K.raLLll., a. a. 0., S. 24. 
f. subl(l!vis KJELLM:., a. a. 0., S. 25. 
f. membranacea J. G. Ao.; KJELLM., a. a. 0., S. 25. 
Wenn f. bullata auf stärker exponierten Lokalen vorkommt, 

sind die Exemplare kleiner als wenn sie an atwas geschützter Stelle 
wächst, und man kann Exemplare von dieser Form treffen, welche 
J.er f. linearis J. G. Ao. ziemlich nahe kommen, ohne jedoch jemals 
völlig mit dieser übereinzustimmen. Die prächtigste Entwicklung 
erlangt f. bullata in dem oberen Teil der Sublitoralregion und un
teren Teil der litoralen Region auf nicht allzu exponierten Lokalen; 
auf völlig geschützten Lokalen scheint sie jedoch nicht zu gedeihen. 

F. bulla,t,o, kommt nur an der bohuslänschen Küste vor und 
wird an J.er halländischen Küste durch f. sublrevis und f. men•
branacea ersetzt. Man trifft auf dieser Küstenstrecke nur verein
zelte Exemplare von f. sublcwis in ungefähr 10-20 (25) m Tiefe an 
und f. membranacea in den tieferen Bezirken der Sublitoralregiou 
in ungefähr 20-25 m Tiefe auf :Muschelboden, besonders wo er 
etwas mit Steinen gemischt ist. • 

Ob f. sublawis auch an der bohuslänschen Küste vorkommt, 
ist ungewiss, da die Exemplare, die als dieser Form angehörig be
stimmt werden könnten, ebenso gut als junge Exempla.re der f. 
membranacea angesehen werden können. Diese letztere Form kommt 
an der bohuslänschen Küste in zerstreuten Exemplaren innerhalb 
der Sublitoralregion gewöhnlich in 15-25 m Tiefe vor. Die Exem
plare erlangen hier eine kräftigere Entwicklung als an der hallän
dischen Küste, wenigstens was die Dicke der Lamina betrifft, und 
die gröberen Exemplare kommen der f. grandis KJELLH. ziem
lich nahe. 

Nach LöNNBERG (1898, S. 74) ist diese Art zusammen mit L. 
digitata f ormationsbildend im Öresund, was sehr eigentümlich ist, da 
sie längs der ganzen halländischen Küste nur ganz spärlich vor
kommt.· 

Der Blattwechsel geht während der Wintermonate vor sich 
und ist im Dezember bereits so weit vorgeschritten, dass die neue 
Lamina ungefähr 1/, der älteren beträgt. Im April sind es nur 
dnzelne Exemplare, an denen noch ein Teil der älteren Lamina 
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vorhanden ist. Fertil November-April. In K.raLLHAN, Handbok 1, 
S. 26 wird f. membranacea als fertil während des Juni angegeben. 
Die Exemplare, die· ich von dieser Form während der Sommer
monate er~alten, waren nicht fertil. 

Längs der ganzen Westküste; an der bohuslänschen Küste 
gemein, an der halländischen Küste spärlich. 

Lamlnarta dJgitata (L.) LAMOUR.; K.JELLH., Handbok I, S. 22. 
f. genuina LE JoL.; KjELLM., a. a. 0., S. 23. 
f. cwneata K.raLLM:., a, a. 0., S. 23. 
f. cucullata LE JoL.; L. digi.tata 8 intermedia f. typica KJELLM., 

a. a. 0., S. 24. 
f. ot,ata LE JoL.; KJELLM., a. a. 0., S. 24. 
Die von KJELLMAN beschriebene f. cnneata (f. stenophylla FosL., 

Laminarien, S. 60, Taf. 3, Fig. 5-9) ist wohl als Übergangsform 
zwischen f. genuina und f. stenophylla HARV. (Phyc. Brit., Taf. 838) 
anzusehen. Völlig typisch ausgebildet habe ich f. stenophylla a.n 
der schwedischen Westküste nicht beobachtet, nicht selten aber 
trifft man Exemplare, die derselben ziemlich nahe kommen. Das 
gewöhnlichste Aussehn bei den Exemplaren, die ich zu f. cuneata 
gestellt, ist das, welches teils in FosLIE's oben angeführter Figur, 
teils in B0aop;.sEN's Figur in Marine Algro, S. 461 (die beiden äus
seren Exemplare) sich findet. Diese Form kommt vorzugsweise auf 
stark exponierten Lokalen vor. An mehr geschützten Stellen gedeiht 
f. gennina besser. An völlig geschützten Stellen scheint L. digi.tata 
nicht zu gedeihen (vgl. L. saccharina). 

An der bohuslänschen Küste sind diese beiden Formen forma
tionsbildend im oberen Teile der Sublitoralregion, gehen aber auch, 
obwohl weniger reichlich, in die Litoralregion herauf. An der hal
ländischen Küste werden nur in den nördlicheren Teilen (Kungs
backafjorden) zerstreute Exemplare von f. genuina in einer so ge
ringen Tiefe wie 2-3 m angetroffen; f. cuneata fehlt. In den 
mittleren und südlichen Teilen trifft man L. digitata erst in unge
fähr 5 m 'riefe an, teils als f. genuina, teils als f. cucullata und 
f. ovata ausgebildet. An der bohuslänschen Küste kommen diese 
beiden letzteren Formen vorzugsweise in der Sublitoralregion in 
ungefähr 10--20 m Tiefe vor. 

Der Blattwechsel geht während der Wintermonate vor sich. 
Im Dezember betrug die junge Lamina ungefähr¼ von der älteren; 
im April sieht man nur ausnahmsweise Exemplare mit noch vor-
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handenen Teilen der älteren Lamina (vgl. L. saccharina). Fertil 
Dezember-April. 

Längs der ganzen Westküste: an der bohuslänschen Küste 
gemein, an der halländischen Küste spärlich. Nach LöNNBERG ist 
sie fonnationsbildend im Öresund (vgl. L. saccharina). 

Lamlnaria Cloustoni (EDM.) LE JoL.; KmLLll., Handbok I, S. 22. 
Die bohuslänschen Exemplare dieser Art sind im Vergleich 

mit den Exemplaren von der norwegischen Westküste von ganz 
unbedeutenden Dimensionen, wenigstens was die Stipes betrifft. An 
der norwegischen Westküste wird die Stipes nach FosLIE gewöhn
lich 2 m lang, bisweilen bis 5 m, bei einer Dicke an der Basis von 
7-8 cm. Bei den ~Jxemplaren, die ich an der schwedischen West
küste erhalten, ist clie Stipes in der Regel nur ungefähr 10 cm 
lang, bei einer Dicke, die nicht 1 cm überschreitet. Die längste 
Stipes, die ich gemessen, war 20 cm lang. Die Länge der Lamj.na 
beträgt naeh FosLIE ungefähr 40 cm und die Breite ebenso viel 
oder etwas mehr, er ·erwähnt aber auch, dass Exemplare anzutreffen 
sind, bei denen die Länge der Lamina 70 cm beträgt. Bei den 
Exemplaren, die ich an der schwedischen Westküste erhalten, war 
die Lamina 30-40 cm lang bei ungefähr derselben Breite, demnach 
eine bedeutend geringere Verschiedenheit bezüglich der Lamina als 
bezüglich der Stipes. •• 

Das Wachstum von einem Jahr zum anderen scheint ziemlich 
langsam zu gest:hehen. So findet sich z. B. in meinen Sammlungen 
ein Ji~xemplar (eingesammelt am 10. Juli) mit einer nur 7,ö cm langen 
und 6,r, cm breiten Lamina. Die Stipes ist 4,6 cm lang. Die ältere 
Lamina ist zum grösseren Teil noch vorhanden. Da diese bneits 
in Zipfel geteilt ist, halte ich es für wahrscheinlich, dass das Exem
plar mindestens drei Jahre alt ist. Ein ähnliches Exemplar, nur 
ganz unbedeutend grösser, habe ich im April eingesammelt. 

Der Blattwechsel bei L. Cloustoni geschieht später als bei L. 
digitata und L. saccharina. Noch im Dezember ist der Blattwechsel 
nicht begonnen. Im April beträgt die neue Lamina ungefähr ¼ 
der älteren, und noch Anfang Juli sind Teile der älteren Lamina 
vorhanden. Fertil Dezember-April. 

Die Art kommt im unteren Gebiet der Sublitoralregion in 15 
--30 m Tiefe vor. Sie wächst ausschliesslich auf stark exponierten 
Lokalen auf der Seeseite der äusseren Schären, niemals zwischen 
den inneren Schären, wo der Wasserwechsel weniger lebhaft ist. 
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fä·i Koster und df'n Väderöarne ist sie für die Sublitoralregion m 
20-25 m Tiefe charakteristisch. 

Bohuslän; Halland: Morup (ein Yneinzeltes K-.emplar). 

Farn. Cutleriacere. 

Cutlerla GREv. 

CutlerJa multlfida (füaTH) GaEv.; KJELLM., Handbok I, S. 15. 
Das Aglaozonia-Stadium dieser Art trifft man hier und da an 

der bohuslänschen Küste in der Sublitoralregion an, teils auf Mu
scheln, teils epiphytisch an Laminaria Cloustoni oder auf alten 
Zosfera-Blättern. Ich habe Exemplare aus diesem Stadium in den 
Sommermonaten Juni-August, im Dezember und im April erhalten, 
nicht aber fertil. KJELLMAN giebt sie als im August fertil an (a. a. 0.). 

Geschlechtliche Individuen habe ich nicht angetroffen. Von 
l<~KllAN ist sie indessen "in tiefem Wasser, auf mit Schalen gemisch
tem Boden, zwischen den südlichen Inseln der Väderöame" ange
troffen worden (EKMAN, Bidrag, S. 10). 

B oh u sl än: zerstreut, jedoch ziemlich spärlich. 

Farn. Tilopteridacere. 

Tllopteris KOTz. 

TllopterJs MertensU (SMITH) KüTz.; K.TELUl., Handbok 1, S. 89. 
"An geschützter Küste, Muschelboden, sublitoral, an Schnecken

und Muschelschalen befestigt, vereinzelt, fertil im Juni, Juli" (K.TELL· 
VA.~, a. a. 0.). 

Bohuslän: mehrorts in der Nähe von Lysekil (K.IELLMAN). 

Haplospora KJELLM. 

Haplospora globosa KJELLM., Handbok I, S. 86 (incl. S('apho
spora speciosa KJELLM., a. a. 0., S. 88). 

Nach Untersuchungen hauptsächlich von REINKE und SAt·
v AGEAU sind die von KJELLMAN beschriebenen beiden Arten Haplo
.r:pora globosa und Scaphospora speciosa nur mit verschiedenen Fort
pflanzungsorganen versehene Individuen einer und derselben Art. 
Nach SAUVAGEAU hat BREBNER die beiden verschiedenen Arten von 
J'ortpflanzungskörpern an demselben Individuum gefunden (Journal 
de Botanique 1899, S. 118). 
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Ich habe nur Gelegenheit gehabt, in der Natur das Haplospora
Stadium zu studieren, und die Exemplare, die ich von diesem Sta
dium gesehen, trugen nur die für dasselbe charakteristischen Mono
sporangien (Juni). Die Exemplare habe ich nur bei einigen wenigen 
Gelegenheiten in der Sublitoralregion in ungefähr 20 m Tiefe er
halten. 

Bohuslän: spärlich verbreitet (KJELLMAN); Halland: Var
berg, Laholmsbukten. 

Farn. Fucacere. 

Fucus L. 

Fucus Areschougii KJELLM., Handbok I, S. 11; Fucns platy
carp11s ARESCH., Alg. Scand. exsicc., N:r 54. 

Während der späteren Hälfte des Sommers (Ende Juli und 
August) werden die Rezeptakeln und zum grossen Teile auch die 
rezeptakeltragenden Zweige abgeworfen, und eine lebhafte Entwick
lung neuer Zweige beginnt. Diese geht den ganzen Herbst hin
durch fort bis in den Dezember hinein, wo an den Zweigspit,zen 
neue Rezeptakeln sich anzulegen beginnen und das vegetative \Vachs
tum demnach abgeschlossen ist. Die Ausbildung der Rezeptakeln 
nimmt den ganzen übrigen Teil des Winters und Frühlings in An
spruch, und erst Ende Mai oder Anfang Juni werden diese zur 
Reife gebracht. 

Die Art kommt an geschützter oder nicht allzu exponierter 
Küste in der oberen Litoralregion vor. Sie nimmt einen nur ein 
paar Dezimeter breiten Gürtel längs der Linie ein, die durch die 
Strandlinie bei mittlerem Wasserstand markiert wird. An der bo
huslänschen Küste sind die E~emplare grösser und kräftiger aus
gebildet als an der halländischen Küste. 

Bohuslän: formationsbildend; Halland: allgemein verbreitet, 
jedoch nicht formationsbildend. 

Fucus vesJculosus L.; KJELLM., Handbok I, S. 6. 
IX rotundatus KJELLM., a. a. 0., S. 6. 

f. typica K.JELLM., a. a. 0., S. 6. 
f. robusta KJELLM.1 a. a. 0., S. 7. 
f. subglobosa KJELLM., a. a. 0., S. 7. 
f. tenninaliR KJELLM., a. a. 0., S. 7. 
f. ftabellata K.rELLM., a. a. 0., S. 7. 
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f. crispa KJELLK., a. a. 0., S. 7. 

f. vadorum ABBSCH.; KJELLM:., a. a. 0., S. 7. 

1 subfusiformis KJELLM:., a. a. 0., S. 8. 

f. lanceolata KJELLM:., a. a. 0., S. 9. 

f. elongata KJELLK., a. a. 0., S. 9. 
ö rompressus KJELLK., a. a. 0., S. 9. 

f. typica KJELLM:., a. a. 0., S. 9. 
f. racemosa KJELLM:., a. a. 0., S. 9. 
f. fenuis KJBLLM:., a. a. 0., S. 9. 

Die hier oben aufgezählten Formen von Pucus vrsicnlosu, sind 
Yon KJELLJUN als Formen unterschieden worden, die der reichen 
Fucus resiculo.,'Us-Yegetation angehören, wie sie an der schwedischen 
Westküste vorkommt. Im Laufe meiner Untersuchungen habe ich 
l<}x.emplare von allen erhalten mit Ausnahme von a. rotundatu.s f. crispa. 
Die Bestimmungen sind mit Hilfe von KJELLMAN's im Herbarium 
der l: niversität U psala aufbewahrten Originalexemplaren geschehen. 

Die Hauptmasse der Pucus vesiculosns-Vegetation besteht aus 
a. rofundatus f. f!lpica und f. terminali.~ nebst einer :Menge "Über
gangsformen zwischen ihnen. An der bohuslänschen Küste spielt 
ausserdem i subfusiformis f. lanceolata Pine ziemlich wesentliche 
Rolle. Diese Form scheint an der halländischen Küste zu fehlen. 
Auf stark exponierten Lokalen wird ö compressus f. racemosa forma
tionsbildend sowohl an der halländischen als an der bohuslänschen 
Küste. Die übrigt•n Formen kommen in zerstreuten Exemplaren 
längs der ganzen Westküste vor, mit Ausnahme von a. rotu.ndatus f. 
robm1ta. die nur an der bohuslänschen Küste beobachtet worden ist. 

Die :Form, di1• mir am wenigsten variabel zu sein scheint, ist 
ö compressu.s f. mcenw.-:a, rlie, wie bereits erwähnt, ausschliesslich 
an stark exponierten Lokalen vorkommt, wo sie in und dicht unter
halb der Linie, die den mittleren Wasserstand markiert, formations
bildend ist. Die schmalen, nur ungefähr 5 mm breiten, grobner
vigen, dunkel bis fast schwarzbraunen Triebe und die rPiche, etwas 
abstehende, oft regelmäesig dicl~otomische Verzweigung geben dieser 
Form ein ausserordentlich charakteristisches Aussehn. Blasen schei
nen stets zu fehlen. Beinahe alle Zweige schliessen mit Rezep
takeln ab. Die Rezeptakeln sind abgeplattet, 3-5 mm breit, 
7-20 mm lang. Die Exemplare von der halländischen Küste sind 
mit kurzen, nur 7-12 mm langen Rezeptakeln versehen, während 
die Exemplare von der bohuslänschen Küste 10-20 mm lange Ue
zeptakeln haben. 
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Die Ausbildung von Blasen hängt von ,lern Standort ab, in 
der Weise, dass an exponierten Lokalen sich nur ganz wenige 
Blasen ausbilden oder diese sogar vollständig fehlen können, wäh
rend an geschützten Stellen Formen mit reich blasentragenden 
Zweigen zur Ausbildung kommen. Am reichsten blasentragend ist 
(X rotundatus f. vadorum, die auch ausschliesslich an den geschütz
testen Lokalen (abgeschlossenen Buchten u. dgl.) vorkommt. 

Die reproduktive Tätigkeit ist wesent.lich in den späteren Teil 
des Frühlings, den Sommer und frühen Herbst verlegt. Während 
des Winters trifft man nur ausnahmsweise Exemplare mit Rezep
takeln an. Das vegetative Wachstum ist hauptsächlich in den Nach
sommer, Herbst und frühen Winter verlegt. \\'ährend des DPzt~m
bers beginnen schon die neuen Rezt•ptak,·ln sich amrnlegen, wodurch 
das Längenwachstum der Zweige abgeschlossen wird. Bei vielen 
1„ormen werden indessen m1•hrne Zwt>ige nicht mit Rt>zeptakeln 
abgeschloss1•n, und bei dif'sen geht das vegetative ,v achstum n,·bst 
der Anlage neuer Rezeptakeln auch während des Frühlings und 
Sommns fort. 

Die Art ist an der halländischen Küste weniger kräftig aus
gebildet als an der bohuslänscht'n Küste. Die Färbung <l..r Zw .... ige 
ist heller, und bisweilen ist der Farbenton derselbt> wie bei den 
Ostseeformen. 

Bei Varberg habe ich einige Ji~xemplare erhalten, die hinsi1•ht
lich des vegetativen Systems in hohem Grade an F. resiculmm,s ~ 
bal.ticus K.JELLll. f. angitStifolin Ao. erinnern, die abt>r durch dit> 
Stelle und Form der Rezeptakeln sich als reduzierte Formen von 
1 siibfusiformis f. elongata oder möglichnwcise a: rof1tndatus f. typieH 
erweisen. Einige Exemplare scheinen mehr der ersteren, andere 
mehr der letzteren zuzuneigen. Die ~~xemplart> kommen in der 
Wasserlinie wachsend vor. Bei einigen Exemplaren zeigt es sich, 
dass Rezeptakeln an allen oder wenigstens dPn meisten Zweigspitzen 
zur Ausbildung kommen, die bei typischen Exemplaren von y .mb
lusiformis f. elongata keine RezPptakeln ausbilden. Diese Rezep
tak('ln sind inrlf'ssen von Pinem anderen Typus und ähnen denen 
bei ö compressus vorkommendPn (im Querdurchschnitt abgeplattet, 
fast gleichmässig breit--schmal elliptisch). Am reichlichsten ausge
bildet findet sich diese Art Uezeptakeln an den akzessorischPn Z\wi
gen, die sich von den gröberen, stammähnlichen Zweigen ausbilden, 
nachdf'm die mehr abgeplatteten Zweige aus diesem oder jenem 
Anlass zerstört worden sind. Bei so umgebildeten Formen könnt:1n 
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die Rezeptakeln lang, pfriemförmig zugespitzt, 3-5 mm breit und 
bis zu 30 mm lang werden. (F. vesiculosus f. acuta KYLIN mscr.; 
Taf. 1, Fig. 3). 

An stark exponierter bis völlig geschützter Küste, formations
bildend meistens zusammen mit Ascophyllum nodosum. An der 
bohnslänschen Küste ist Rie formationsbildend unmittelbar unterhalb 
Fuctts A.reschougii bis zu etwa 0,5 m Tiefe, wo sie von Fucus ser
ratu~'( verdrängt wird; an gut gt-\schützten Lokalen jedoch forma
tionsbildend bis zu 1 m Tiefe. An der halländischen Küste kommt 
sie am reichlichsten in ungefähr 1/i m Tiefe vor und wird erst in 
3/ 1-1 m Tiefp von Fucu.<1 serratus verdrängt. 

Fucus serratus L.; KJELLM., Handbok I, S. 5. 
f. typica Kn:LLM., N. Ish. algfl., S. 246 (196). 
f. angusta Kn:LLM., a. a. 0. 
f. elongata KJELLM., Handbok I, S. 6. 
Die Rezeptakeln kommen bei dieser Art Ende Juli und An

fang August zur Anlage. Die Befruchtungsarbeit ist in die Winter
monabci verlegt und geht bis in den Frühling hinein vor sich, wo 
die Rezeptakeln allmählich abgeworfen werden. Während des Vor
sommers (Juni) sieht man nur ausnahmsweise Exemplare, an denen 
noch Rezeptakeln vorhanden sind. Während dieser Zeit findet ein 
sehr lebhaftes vegetatives Wachstum statt. 

Kommt in der Litoralregion und im oberen Teil der Sublito
ralregion an offener oder geschützter Küste vor. An allzu ge
schützten Lokalen (z. B. abgeschlossenen Buchten), wo das Wasser 
leicht stagniert, gedeiht sie jedoch nicht gut. An der halländischen 
Küste ist sie weniger kräftig ausgebildet als an der bohuslänschen 
Küste, besonders was die Breite der Zweige betrifft. Diese wird 
um so geringer, je geringer der Salzgehalt des Wassers wird. Die 
gewöhnliche Zweigbreite bei Exemplaren von der halländischen 
Küste beträgt 1-l,ö Zentimeter; doch sind Exemplare mit einer 
Zweigbreite von bis zu zwei Zentimetern anzutreffen, der J.Jinfluss 
des verminderten Salzgehalts des Wassers zeigt sich dann aber ge
wöhnlich in einer etwas verminderten Dicke der Zweige. An dt>r 
bohuslänschen Küste ist die Zweigbreite 1,&-2,5 (3) cm. - F. elon
gafa kommt an stärker exponierten Lokalen vor. 

Längs der ganzen Westküste, formationsbildend (vgl. Fucus 
t•e8iculosus). 
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Ascopbyllum STACKH. 

Ascophyllum nodosum (L.) LE JoL.; KJELLM., Handbok I, S. 4. 
f. typi,ca. 
f. scorpi,oides (Fl. Dan.) KrELLM., Handbok I, S. 4. 
Die Anlage der Rezeptakeln geht während des Spätherbstes 

und frühen Winters vor sich, die Befruchtungsarbeit während des 
]trühlings, besonders lebhaft im April. Anfang Juni sind bereits 
< lie Rezeptakeln abgeworfen, und nur ausnahmsweise trifft man 
während des Sommers solche noch an. Das vegetative Wachstum 
findet hauptsächlich während des späteren Teils des Frühlings und 
im Sommer statt. 

In der Litoralregion vorzugsweise an etwas geschützter Küste, 
formationsbildend zusammen mit Fucus vesiculosus. Im mittleren 
und südlichen Halland jedoch nur in zerstreuten Exemplaren. 

F. scorpioides kommt auf schlammigem, mit Zostera bewach
senem Boden an geschützten Stellen in der Litoralregion vor. Sie 
fimlet sich niemals an Gegenstände fest angeheftet, die Basalteile 
sitzen aber gewöhnlich ziemlich tief in den losen Boden eingebohrt. 
An clen Lokalen, wo sie vorkommt, ist sie gewöhnlich reichlich. 
Exemplare, welche zeigen könnten, wie diese Form aus f. typica 
entstanden ist, habe ich nicht angetroffen. 

F. fypfra längs der ganzen Westküste; f. scorpioides bei Kri
stineberg (Bondhälet, Langegap). 

Halidrys (LYNGB.) GREv. 

Halldrys slllquosa (L.) LYNGB.; KJELLM., Handbok I, S. 2. 
Bezüglich der Zeit für die Anlage und Ausbildung der Rezep

takeln stimmt diese Art, wo sie an 1ler bohuslänschen Küste vor
kommt, mit Ascophyllum nodosum überein. An der halländischen Küste 
wer,len dagegen reich fertile Exemplare noch Mitte Juli angetroffen. 

In vereinzelten Exemplaren oder an der bohuslänschen Küste 
in kleineren Beständen im unttiren Teil der Litoralregion und obe
ren Teil der Sublitoralregion an offener oder gesC'hützter Küste. -
An geschützten Stellen in der Litoralregion können von dieser wie 
von Ascophyllum nodosum loseliegende Individuen vorkommen, die 
trotz,lem ihr vegetatives Wachstum fortsetzen; Rezeptakeln und Blasen 
kommen jedoch nicht zur Ausbildung. Die Verzweigung ist dieselbe 
bei der loseliegenden wie bei der festsitzenden Form, die Zweige 
sind jedoch bei der loseliegenden etwas mehr abstehend. Die V er
sc hiedenheit ist also hier weniger durchgreifend als bei Ascophyllum. 
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Längs der ganzen Westküste; die loseliegende Form bei Kri
stineberg (Bon<lhälet) beobachtet. 

Farn. Dictyotaceae. 

Dlctyota LAMOUR. 

Dlctyota dichotoma (Huos.) LAMOGR.; ARESCH., Phy<'. Scand., 
~- 12i. 

Yon 1lieser Art habe ich nur einige wenige Exemplare von 
einem Lokal bei Koster in «ler Snblitoralregion in ungefähr 15 m 
Tiefe, epiphytisc·h auf Furcellaria fastigiata und Chondrus crispus 
wachseml, erhalten. Die Exemplare, <lie in der zweiten Hälfte des 
Jnli angetroffen wurden, waren steril. 

Bohuslän: Koster: Grafvarne und Väderöarne (ARESCHouu). 

III. BAN OIALES. 

Farn. Bangiaceae. 

Erythrotrichla AREscH. 

Erythrotrlchla ceramicola (LYNGB.) ARESCH., Phy1·. Scand., S. 
:HO: Conferva ceramirola LYNGB., Hy1lr. Dan., S. 144, Taf. 48 D. 

Die Art wird gewöhnlil"h in zerstrouten Ji~xemplaren sowohl 
in dn Litoral- als in dn Sublitoralregion epiphytiseh auf verschie
denen Algen angetroffen. Fertil während Jnli un,1 Angnst. Im 
DezPmber nnd April angetroffene J<~xemplare waren in lebhaftem 
vegetatirnm Wachstum lwgriffeu, aber nic•ht fertil. 

Bohnsläu: Koster (AaEscHon1); Kristineherg; Halland: Ho
gardsgrnnd, Yarberg. 

Bangia LYNHB. 

Bangla fuscopurpurea (DrLLw.) LYNGB., Hydr. Dan., S. 83; 
Ba11gia crispa Lvxon., a. a. 0., S. Si; Bangia atro1mrpurea und B. 
crispa J. G. Ao., Till Alg. Byst. VI, S. 36 und 33; Bangia fusco
purp1tr1'a ARESCH._. Alg. Hcand. exsfr<'., N:r 118; Bangia crispaAaESCH., 
a. a. 0., N:r 18. 

Die Hauptnntcrsd1iede zwisehcn B. fuscopurpurea und B. cti-?pa 
sind nach LYNGBYE die, dass bei der ersteren die Zellfäden gerade 
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sind (filis ... rectis) und die Farbe braun mit einem Stich ins Uote 
(Color fuscus, rubro aliquo tinctus) ist, bei der letzteren dagegen 
die Zellfäden kraus (filis ... crispis) und 1lie Farbe blassrot (eolor 
pallide mbens). 

Zu diesen Unterschieden fügt J. G. AoARDH (a. a. 0.) einen 
,lritten hinzu, den nämlich, ,lass der Inhalt in den verschie1lenen 
Zellen bei B. crispa durch deutliche, breitere hyaline Zwischenräume 
getrennt ist, was dagegen nicht der Fall ist bei B. fuscopm1mrea 
(für B. crispa: endochromatibus sub<livisis in filo adnltiore evi
dentius distantibus, hyalino spatio latiore flistinctis; für B. fnsco
purpurea (atropurpurea J. G. Ao.): endoehromatibns sub1livisis in filo 
a1lultiore ita farctis ut spatia hyalina inter singula vix distinguantnr). 

Diese Unterschie1le sind vorhanden, sie sind aber keine Art
untersPhiede, sondern nnr biologische Verschiedenheiten bei einer 
und derselben Art, indem sie hauptsäl'hlich ,lavon abhängen, ob 1lie 
Art im Winter und Frühling (B. fuscopurpurea) oder während des 
Vorsommers (B. crispa) vorkommt, aber auch davon, ob sie etwas 
über 1ler Wasseroberfläche wäehst und dadurch leichter <ler Aus
trocknung ausgesetzt ist (B. crispa), oder ob sie gerade an der 
Wasseroberfl1.tche wächst (B. fuscopnrpurm). Diese letztere "Grsache 
macht sich nicht vor Ende des Frühlings gelternl. 

Die Exemplare, die ich von dieser Art währen1l des Winters 
(Dezember) eingesammelt habe, hatten bereits ihre volle Länge 
erreicht, die Zellfäden bestanden aber nol'h in grossei· Ausdehnung 
aus einer Reihe Zellen. Die Fällen waren vollkommen gerade, der 
Farbe nach dunkel bis fast sehwarzbraun, 1ler hyaline Zwisc:hen
raum zwischen den verschiedenen Zellinhalten unbedeutend. lm 
April hatte ich wieder Gelegenheit, <lie Art an demselben Lokale 
zu studieren. Die Zellfäden waren nnn etwas kraus, jedoch nicht 
so sehr wie bei typischen B. crispa-Exemplaren aus den Monaten 
Juni orler Juli, die Farbe weit heller und die hyalinen Zwisehen
räume zwischen den Zellinhalten gleich 1lenen im Winter 01ler etwas 
grösser als sie. 

An vielen Lokalen hatte ich im April Gelegenheit, iliese Art 
zu beobachten. Überall waren die Exemplare, die hoch oben wn('h• 
sen, krauser und der Farbe nach heller als die, welche näher an 
1 ler Wasseroberfläche (bei mittlerem Wasserstand) wuchsen und 
daher nur bei niedrigem W asserstan<l trocken lagen. Das gewöhn
liche Aussehn bei der Frühlingsform dieser Art, wenn sie an oder 
dicht oberhalb der Wasseroberfläche vorkommt, ist das, wie es das 
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Exemplar N:r 118 in ARESCH., Alg. Scan<l. exsicc., das als B. fusco
p11rpurea (im Mai eingesammelt) bestimmt ist, zeigt. 

Im Juni und Juli findet man typische B. cri$pa-Jformen aus
gebildet (siehe AREscH., Alg. Scand. exsi<'c., N:r 18). Diese sind 
gewöhnlich kürzer, indem nur die unteren Teile der Zellfäden vor
handen sind, stark kraus und <ler Farbe nach blassrot bis fast 
hellgelb. Die Zellinhalte sin1l durch grössere hyaline Zwischenräume 
von einander getrennt. 

Bangia p11mila AREsCH., Alg. Scand. exsicc., N:r 163, die von 
J. G. AoARDH, Till Alg. Syst. VI, S. 35 als Synonym zu B. versicolo,· 
anf geführt wird, ist wahrscheinlich nichts anderes als eine weni
ger kräftig ausgebildet<' B. fuscopnrpun'a. AREscHouo's Exemplare 
sind "in <len innersten Buehten vor Göteborg" eingesammelt, laut 
.\nfzeiehnungen von Prof. K.TELLMAN na<·h ARESCHOUG ·s Vorlesun
gen 1871. 

Die Art kommt an exponierter Küste im obersten Teil der 
Litoralregion von 1li1\ht unterhalb 1ler mittleren Wasserlinie bis unge
fähr knapp 1 Meter oberhalb d<>rselben Yor. 1'~injährige Frühlings~ 
pflanze, fertil April- -Juli. 

Längs der bohuslänschen-Küste, gemein. An der hallii.ndischen 
Küste habe ich si(I nicht beoba<'htet, doch wird sie als bei Kullen 
an der Mündung des Üresun<ls gefunden angegeben (B0RGESEN, The 
A.lgai-Vegetation of the Fll:lröese coasts, S. 720). 

Porphyra Ao. 

Porphyra coccinea J. G. A(I.: .. \RESCH., Phy1·. Seand., S. 181; 
J. G. An., Tiil Alg. Syst. VI, 8. 56. 

Kommt in der Sublitoralregion f'piphytisch auf gröberen Algen 
vor. Yon mir nicht angetroffen. 

Boh nslän: Brandskäre-n, Grisbadarna (A1t1sscHouo). 

Porphyra leucosticta THUR. in LE Jous, Liste, S. 100. 

Von dieser Art habe ich nur ein paar Exemplare erhalten, epiphy
tis<'h auf gröberen Algfln in der Litoralregion wachsend. Die Exem
plare waren mit Sporokarpien und Spermogonen 1 versehen (Angnst). 

Bohuslän: Kristineberg (Hkar, Blabärsholmen). 
1 Di,, Bt>nennung Spermogon,• anstatt der in der Litteratur gewöhnlich 

benutzten Antheridien ist zuerst von Prof. P. R. KlELLVA.!i benutzt worden 
(KJEJ.LXA!i, Om Floride-Slllgtet Galaxaura. S. 21. -- K. 8v. Vet.-Akad. Handlingar. 
Bd. 33, :N:r 1. Stockholm 1K99). 
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Porphyra elongata (ARESCH.); Porphyra laciniata var. elongata 
ARESCH., Alg. Scand. exsicc., N:r 117. - Taf. 3, Fig. 1. 

Sowohl habituell als anatomisch, soweit sich dies an den oben 
angeführten jungen, noch sterilen Exemplaren in ARESCHOUG's Ex
siccatwerk entscheiden lässt, zeigen die Individuen, die ich zu dieser 
Art stelle, gute Übereinstimmung mit ARESCHOUG's P. laciniata var. 
elongata. 

Der Thallus ist langgestreckt, gleichmässig breit oder nach 
oben und nach unten schwach schmäler werdend, 4--12 cm lang 
1md 10-25 (-30) mm breit, einfach oder seltener oben in ein paar 
gleichmässig breite oder oben schmäler werdende Zipfel geteilt. 
Die Ränder mehr oder weniger gewellt. Das Haftorgan ist von 
tlem blattähnlichen Teil des Thallus scharf abgesetzt und oft in 
einen kurzen Stiel ausgezogen. Thallus als steril einschichtig, 
25-33 p. dick. Die Zellen sind 14-17 p. breit und 18-23 p. hoch. 
Die Art ist monözisch. Die Spermogone bilden kleine, oft dem 
blossen Auge nicht sichtbare Sori, die der Form nach unregel
. mässig, nmd bis mehr oder weniger langgestreckt sind. GrösserP 
Sori sind schmal, langgestreckt, ungefähr 2 mm lang, mehr oder 
weniger parallel dem Rande des Thallus stehend. Spermogonsori 
kommen hauptsächlich längs den marginalen Teilen des Thallus vor. 
Die Sporokarpien finden sich nnregelmässig zerstreut teils innerhalb 
der Spermogonsori, teils in den sterilen Partien zwischen ihnen, 
teils auch ausserhalb derselben, wenn diese nicht bis an den Rand 
des Thallus hinausreichen. 

Habituell erinnert P. elongata an P. purpurea (ROTH, Cat. bot. 
I, S. 209, Taf. 6, Fig. 1) und P. vulgaris (HARV., Pbyc. Brit., Taf. 
211, Fig. 1), ist aber, sowohl was die Länge als die Breite betrifft, 
bedeutend kleiner als diese beiden als Synonyme angesehenen Arten. 
Gewöhnlich werden diese beiden als Formen von P. laciniata be
trachtet. Wie es sich hiermit verhält, kann durch die Beschrei
bungen nicht mit Sicherheit entschieden werden, sondern nur durc-h 
Untersuchung der Originalexemplare. In meinen Sammlungen von 
Porphyra-Arten finden sich indessen mehrere ltJxemplare, die habi
tuell an die beiden obengenannten erinnern, die aber mit Sicherheit 
nur Formen von P. laciniata sind. 

Von langgestreckten Formen von P. laciniata unterscheidet 
sich indessen P. elongata dadurch, dass sie typisch monözisch ist. 
und dass die Spermogone in getrennten Sori vorkommen. Diese 
beiden letzteren Charaktere nähern sie dagegen der P. leucosticta 



111 

TmrB. (Vgl. auch P. suborbicNlata KlELLlll., Japanska arter af slägtet 
Porphyra, S. 10). P. elongata unterscheidet sich indea&en wohl von 
P. leucoaticta durch ihre langgestreckte gleichmässig breite Thallus
form, durch ihre kleineren Spermogonsori und dadurch, dass der 
Thallus im Querschnitt nur 2o-83 p. misst, währell.d die Dicke des 
Thallus bei den Exemplaren, die ich von P. leucosticta eingesammelt, 
38--40 ll betrug. 

Die Art kommt an geschützten Stellen in der Litoralregion 
epiphytisch auf gröberen Algen vor. Fertil im Juli. 

Bohuslän: KostRr; Fiskebäckskil (ARESCHOUG). 

Porphyra llnearis GREv.; HA.Bv., Phyc. Brit., Taf. 211, lfig. 
2-3; Aaxscu., Phyc. Scand., S. 180; HoHENACK., Alg. mar. sicc., 
N:r 57. 

Der Thallus bei den von mir eingesammelten Exemplaren ist 
6-15 cm lang und 2-5 (selten bis zu 8) mm breit, mit gar nicht 
oder äusserst schwach gewelltem Rand. An der Basis ist der Thal
lus rund und mit einem deutlichen, millimeterlangen Stiel versehen. 
Der Thallus ist in sterilem Zustande einschichtig, die Art gehört 
demnach der Gattung Porphy,·a, nicht Wildemania an (vgl. DE Tom, 
Sylloge Algarum 4, S. 22). 

Diese Art traf ich reichlich bei Kristineberg während des 
April an stark exponierten Lokalen im obersten Teil der Litoral
region zusammen mit Bangia fuscopurpu-rea an. Die Exemplare 
waren fertil. AREscuouo erwähnt (a. a. 0.), dass die Art vor Kri
stineberg im August angetroffen worden sei. Der beigefügten Be
schreibung nach zu urteilen, ist AREscuouo's P. linearis identisch 
mit P. lineari.~ GREv. 

Boh uslän: Kristineberg. 

Porphyra lacinlata (LIGHTF.) Ao., Syst. Alg., S. 190; HARV., 
Phyc. Brit., Taf. 92; ARESCH., Alg. Scand. t•xsicc., N:r 116; Por
phyra vulgaris AREscu., a. a. 0., N:r 261. 

Kommt an geschützten Stellen im oberen Teil der Litoralregion 
auf Steinen, seltener epiphytisch auf Fucus ve.9icnlosus vor. Beob
achtet während der Monate Juni-August. Fertile Exemplare 
kamen während dieser Monate zusammen mit ganz kleinen jungen 
Pflanzen vor. - ßptreffs der schmalen, langgestreckten Formen sei 
auf das verwiesen, was unter P. elongata gesagt worden ist. 

Längs der ganzen "\Vestküste, gemt>in. 
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Porphyra umbiUcalis (L.); Ulva umbilicalis L., Spec. plant., 
S. 1163; LYNGB., Hydr. Dan., S. 28; Porphyra umbilicalis f. umbili
calis J. G. AG., Till Alg. Syst. VI, S. 67; Porphyra laciniata forma 
b !.RESCH., Alg. Scand. exsicc., N:r 260. 

Diese Art kommt an exponierten Lokalen auf Steinen und 
Felsen von der mittleren W a.sserlinie bis 1-2 m oberhalb derselben 
wachsend vor. Formationsbildend beobachtete ich sie bei einer 
GelPgenheit im Juli bei Koster auf einer der äussersten Schären, 
welche sie bis zu einer Höhe von ungefähr 2 m oberhalb der W a.s
serlinie mit einer reichen, üppigen Vegetation bedeckte. Die Art 
wird zu jeder Zeit des Jahres angetroffen, dass sie aber während 
des Winters kräftign ausgebildet sein sollte als während des Som
mers, habe ich nicht gefunden. (Vgl. B0RGESEN, The Algre-Vege
tation of the Freröese coasts, S. 716-718). Fertil während des 
ganzen Jahres. 

Gewöhnlich werden P. umbilicalis und P. laciniata in der 
Litteratur nur als Formen derselben Art angesehen. Ich halte dieses 
kaum für richtig. Die beiden Arten sind sowohl biologisch als 
morphologisch stets wohlverschieden, und Übergangsformen zwischen 
ihnen habe ich nicht beobachtet. Für P. umbilicalis hat LYNGBYE 
(a. a. 0.) eine gute Beschreibung gegeben. Es ist freilich wahr, 
dass der morphologische Bau bei P. umbilicalis an eine Lebensweise 
an stark exponierten Stellen über der W a.sserlinie angepasst ist, 
der morphologische Bau bei P. laciniata dagegen an eine Lebens
weise an geschützten Lokalen, hieraus aber lässt sich ohne experi
mentelle Untersuchung meines Erachtens nicht der Schluss ziehen, 
dass sie nur Standortvariationen df'rselben Art sind. In anato
mischer Hinsicht habe ich nur den Unterschied gefunden, dass die 
Zellen bei P. umbilicalis gewöhnlich etwas schmäler im Verhältnis 
zur Höhe sind als bei P. laciniata, aber der Unterschied ist so un
bedeutend und so grossen Variationen unterworfen, dass er nicht 
als Artunterschied verwendet werden kann (bei P. umbilicalis in 
df'r Regel 21-25 µ, bei P. laciniata 23-28 µ). Die Dicke des 
Thallus und die Höhe der Zellen ist bei beiden Arten dieselbe. 
resp. 40-60 und 30-- -40 µ. 

P. umbilicalis habe ich nur an der bohuslänschen Küste gefunden. 

Porphyra hiemalis nov. nomen; Porphyra laciniata var. AREsCH., 

Alg. Scand. exsicc., N:r 211; RABENHORST, Alg. Europ., N:r 1971: 
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Porpnyra vulgtiris K.raLLK., Algenregionen ttnd Algenformationen., 
S. 11. - Taf. 3, Fig. 2. 

Das Haftorgan deutlich von dem blattähnlichen Teil des Thallus 
abgeset:zt, oft in einen kurzen, bisweilen m.illimeterlangen Stiel aus
gezogen. Thallus schmal, langgestreckt, 6-26 cm lang und 1-6 
cm breit, gewöhnlich oben schmaler werdend; seltener ist er oben 
in ein paar Zipfel geteilt. Der Rand ist nicht oder schwach gewellt. 
Der Thallus ist (nach Trocknen). stark glänzend, rotviolett oder 
purpurrot mit einem Stich ins Leberbraune. Er haftet verh.ä.ltnis
mässig fest am Papier. In den mittleren, nicht fertilen Teilen ist 
der Thallus 56-66 11 dick mit 80-40 11 hohen und etwa 20-26 1-' 
breiten Zellen, in den unteren Teilen 66-76 11 mit 40-60 11 hohen 
und etwa 25-80 11 breiten Zellen. Ich habe jedoch Exemplare mit 
einem Querschnitt gesehen, der in den mittleren Teilen nur 46 11 
dick war. An den fertilen Thallusteilen habe ich keine Messungen 
anstellen können, da diese, sobald sie ins Wasser kommen, voll
ständig zerfiiessen. Die Spermogone nehmen die Ränder des Thallus 
längs langen Strecken in derselben Weise ein wie bei P. laciniata. 
Die Sporokarpien kommen in schmalen, langgestreckten, bisweilen 
bis zentimeterlangen Sori vor, die ohne Ordnung verlaufen und oft 
unregelmässig einander kreuzen. Die Art ist typisch diözisch; bei 
monözischen Individuen kommen nicht Spermogone und Sporokar
pien unter einander vor, sondern stets in getrennten Teilen des 
Thallus. 

Diese Art habe ich nirgends selbst beobachtet. Exemplare 
derselben, im Oktober eingesammelt, finden sich indessen in ABB· 

scaouo's Exsiccatwerk verteilt, und im Februar eingesammelte Exem
plare in RABENHOBST's Exsiccatwerk. Von Prof. KraLLKAN ist sie 
prächtig ausgebildet und formationsbildend während der späteren 
Hälfte der Monate Dezember und Januar gefunden worden. Eben 
diese Art ist es, welche die von KraLLlliN (a. a. 0.) beschriebene 
Porphyra-Formation zusammensetzt. Sie kommt oberhalb der Ne
malion-Formation vor und hat ein Vorkommen, das dem der P. 
umbilicalis entspricht. Hierin liegt wohl die Ursache dafür, dass 
K.niLLKAN's P. vulgaris von Algologen, die die Originalexemplare 
nicht haben sehn können, mit P. umbilicalis identifiziert worden ist, 
was indessen unrichtig ist. Hierauf geht wohl auch die unrichtige 
Behauptung zurück, dass P. umbilicalis während des Sommers an 
der schwedischen Westküste nicht formationsbildend sei, was, wie 
ich im Vorhergehenden habe nachweisen können, im Gegenteil der 

Kylm, Algtnfl,ora de.r ,ehwetl. We,tkü,tt. 
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Fall ist. (Vgl. B0RGESEN, The Algm-Vegetation of the F10röese 
coasts, S. 717). 

In mir zugänglichen Sammlungen liegen fertile Exemplare vor, 
die im Oktober, Dezember, Januar und Februar eingesammelt wor
den sind. 

Bohuslän: Lysekil (K.rELLHAN); Stora Varholmen (.AKEBHARK). 

Ooniotrichum K0Tz. 

Ooniotrichum elegans (CHAuv.) LE JoLis; J. G. Aa., Till 
Alg. Syst. VI, S. 13; HAUCK, Meeresalgen, S. 518. 

Diese Art habe ich nur bei einer Gelegenheit in der Litoral
region zusammen mit einer Reihe Zostera-Epiphyten beobachtet. 

Bohuslän: Kristineberg (Bondhälet). 

Conchocells BATT. 

Conchocelis rosea BATT., On Conchocelis, a new genus of 
perforating Algai, S. 25, Taf. 7. 

Kommt in der Sublitoralregion in alten Muschel- und Schnec
kenschalen oft zusammen mit Ostreobium Queketti und einer Reihe 
kalkbohrender Cyanophyceen vor. Bei einigen im April einge
sammelten Exemplaren sah ich eine Gonidienbildung, die mit der 
übereinstimmte, wie sie von BATTERS beschrieben und abgebildet 
worden ist. 

Bohuslän: Väderöarne, Kristineberg; Halland: Varberg. 

IV. FLORIDEA:. 

Fam. Helminthocladlaceaa. 

Chantransia (DEc.) Scmcrrz. 

Chantransia parvula KYLIN, Zur Kenntnis einiger schwedischen 
Chantransia-Arten, S. 124. 

Kommt in der Litoralregion und tlem oberen Teil der Sublito
ralregion, meistens epiphytisch auf Porphyra-Arten, vor, ist aber 
auch auf Ceramiu,m-Arten und auf Spermothamnion roseolum ange
troffen worden. Mit Gonidiogonen im Juni-August. 

Bohuslän: Väderöame, Kristineberg: ·nallan<l: Fjordskär, 
Varberg (spärlich-gemein). 
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Cbantransla ballandlc:a KYLIN, Zur Kenntnis einiger schwe
dischen Chantransia-Arten, S. 128. 

Kommt in der Sublitoralregion von 10-20 m Tiefe an epi
phytisch auf verschiedenen Algen wie Ceraminm-, Polysiplwnia- und 
CaUithamnion-Arten vor. Mit Gonidiogonen im Juni-August. 

Verbreitet längs der ganzen halländischen Küste, nirgends 
aber gemein. 

Cbantransla secundata (LYNGB.) THuR.; Callithamnion Daviesii 
~ secundatum LYNGB., Hydr. Dan., S. 129, Taf. 41; Trentepohlia 
seett,ndata AusoH., Alg. Scand. exsicc., N:r 84. - Taf. 4, Fig. 1. 

Die Hauptachsen schliessen bisweilen mit einer terminalen 
Haarbildung ab und setzen sich dann sympodial dadurch fort, dass 
clie subterminale Zelle einen Zweig ausbildet, der sich in die Rich
tung der Mutterachse legt. Die Seitenzweige gehen meistens ein
zeln von den Hauptachsen aus, gegenüberstehende sind aber nicht 
selten, besonders bei lllteren Exemplaren. Die Sprossachsen sind 
11-18 JJ, breit, und die Zellen 
sind 1-2, bisweilen bis 3 mal 
so lang als breit. Die Go
'oidiogone sind ungefähr 12 µ 
breit und 15 JJ, lang; mono
mll.re und tetramäre (kreuz
förmig geteilte) kommen an 
denselben Individuen vor, die 
letzteren sind jedoch etwas, 
obwohl unbedeutend, grösser 
als die ersteren. 

Beim Keimen der Goni
dien legen sich die rlrei ersten 
Zellwände so, dass drei peri
phere und eine zentrale Zelle 
gebildet werden (siehe Fig. 24 
h-e). Von dieser letzteren 
aus bildet sich der erste verti
kale Zellfaden. Ist die Form 
1ler Gonidie ellipsoidisch, so 
kann die dritte Zellwand, an
statt sich an die zwei ersten 
anzusetzen, an die zweite Zell-

Fig. 24. (J/t.1mtra,uia secundata. 
a Zweig mit monomlLren und tetramlLren 
Gonidiogonen; b-- e keimende Gonidien; 

f-g Keimlinge. 
Vergr. a 180 mal, b-g 600 mal. 

Digitized by Google 
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wand und an die Aussenwand ansetzen. Der erste vertikale Zell
faden bildet sich indessen stets von der Zelle aus, die der zentralen 
entspricht. Nach B0BGESEN (Marine Algal, S. 860) kann die Basal
scheibe mehrschichtig werden. Selbst habe ich keine aus mehr als 
einer Zellschicht bestehende Basalscheibe gesehen. 

Die Art kommt in der Litoralregion 
gewöhnlich epiphytisch auf Porphyra
Arten vor, ist aber auch auf Rhodomela
und ~tomorpha-Arten gefunden worden. 
Mit Gonidiogonen im Juni-August. 

Längs der ganzen Westküste, gemein. 

Cbantransia vl~atula (lliBv.) THUR.; 
Trentepohlia virgatula FABL., New. Engl. 
Alg., S. 109, Taf. 10, Fig. 8; Chantransia 
virgatula f. Farlou:ii KTELLK., N. Ish. 
algfl., s. 167 (180). 

Die Exemplare, die ich zu dieser Art 
stelle, scheinen mir am nächsten mit F AB

Low' s oben angeführter Abbildung von 
Trentepohlia virgatula übereinzustimmen·. 
Möglicherweise fasst aber F ABLOW unter 
diesem Namen sowohl diese wie die nächst
folgende Art zusammen. Ob HABvxY's 
Callithamnion virgatulum (Phyc. Brit., 
Taf. 313) mit FABLow's Art identisch ist, 
scheint mir kaum mit Sicherheit entschie
den werden zu können (sollte die tetra
märe Gonidiogone aufweisende Abbildung 
richtig sein, halte ich es für unwahr
scheinlich). 

Die Art ist spärlich mit Langtrieben 
,.,.._ tr . . tul versehen, die 2-8 verschiedenen Gene-Fig. 26. ..,, ... n amia virga a. 

Vergr. 360 mal. rationen angehören. Habituell stimmt 
sie mit Ch. lua:urians (J. G. Ao.) überein 

(siehe Fig. 26 a). Ein Langtrieb schliesst nur selten mit einer Haar
bildung ab; die Kurztriebe tragen dagegen regelmässig ein termi
nales Haar. Die Kurztriebe stehen zerstreut oder einander gegen
über und tragen die gewöhnlich ungestielten, seltener gestielten 
Gonidiogone. Diese sind monomlLr, sphärisch oder kurz ellipeoidiach, 
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ungefähr 12-14 t.L im Durchmesser haltend (Fig. 25). Die Trieb
achsen sind 12-16 t.L dick mit Zellen, die 8-5 mal eo lang als 
breit sind. Das Keimen der Gonidien geschieht auf dieselbe Weise 
wie bei Ch. secundata. 

In der Litteratur findet sich angegeben, dass tetramäre Go
nidiogone bei Ch. virgatula vorkommen (vgl. B0BGESEN, Marine 
Alga3, S. 858). Trotz eines reichhaltigen Materials habe ich niemals 
anders als monomll.re Gonidiogone gefunden, und ich bezweifle, dass 
tetramäre Gonidiogone bei Ch. virgatula bei der Begrenzung, in der 
ich die Art hier genommen habe, vorkommen. Auch B0RGESEN 
erwähnt nur monomä.re Gonidiogone bei den Exemplaren, die er als 
an Trentepohlia i>irgatula F ARL. engst sich anschliessend erwähnt. 
Nach B0RGESEN's Figuren für Ch. virgatula zu urteilen, fasst er 
unter diesem Namen mehrere mit Sicherheit verschiedene Arten 
zusammen. 

Die Art kommt in der Litoralregion und dem oberen Teil der 
Sublitoralregion epiphytisch auf verschiedenen Algen vor, gewöhn
lich auf Ceramium-Arten. .Mit Gonidiogonen im Juni-August. 

Längs der ganzen Westküste, gemein. 

Chantransia luxurians (J. G. Ao.); Callithamnion luxurians 
J. G. Ao., Spec. Alg. II, S. 14; Trentepohlia virgatula AREscn., 
Alg. Scand. exsicc., N:r 162. 

Habituell ähnlich der vorigen, unterscheidet sich aber von 
ihr durch die langgestreckt ellipsoidische Form der Gonidiogone, 
die 12-14 t.L breit und 16-20 ii. lang sind. Die Zellfäden sind 
durchgehends etwas feiner als bei der vorhergehenden Art, 10-13 t.L 

breit, und die Zellen im Verhältnis zur Breite etwas länger, 4-6 
mal so lang als breit (Fig. 26). 

Die Art kommt in der Litoralregion vor. Sje wächst längs 
den Rändern von Zostera-Blättem (sehr selten in zerstreuten 14~xem
plaren längs den Breitseiten). Diese Wachstumsweise ist für die 
Art sehr charakteristisch. 

Längs der Westküste vom mittleren Halland an nordwärts. 
Stellenweise gemein. 

Cbantransla Daviesil (Dn,Lw.) Tmm.; K.raLLM., N. Ish. algfl., 
S. 167 (129); Callithamnion Daviesii HARv., Phyc. Brit., Taf. 314; 
Chantransia Daviesii HAUCK et RicHTER, Phykotheka universalis, 
N:r 69. 



118 

Die Gonidiogone bei dieser Art sind in der Regel monomär. 
tetramäre können aber auch, an demselben Individuum gleichzeitig 
mit den monomä.ren, vorkommen. Die monomll.ren Gonidiogone sind 
ungefähr 10 µ breit und 13 µ lang, die tetramären gewöhnlich etwas 
grösser, bis zu 12 1.1. breit und 15 1.1. lang. Haarbildungen kommen 

0 
D 
0 

.c 

Fig. 26. Cha11tramia lu.xw·ia11.•. 

a Habitusbild; b Querschnitt der Basalscheibe, dem Rand eines Zosterablattes 
anhaftend; c Spit:i:e eines Zellfadens; d Zellfaden mit Gonidiogonen. 

Vergr. a 66 mal, b 180 mal, c-d 336 mal. 

nur selten vor, indem ein gonidiogontragender Seitentrieb, anstatt 
ein terminales Gonidiogon auszubilden, in ein Haar ausläuft (Fig. 
27 b). Die Sprossachsen sind 10-12 µ. breit, in den äussersten 
Verzweigungen gewöhnlich nur 8 µ.. Die Zellen sind 1 ¼-8(-4) 
mal so lang als breit. 

Kommt in der Litoral- und Sublitoralregion (an der hallän
dischen Küste nur in der Sublitoralregion) epiphytisch auf verschie-
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denen Algen wie Rhodymenia palmata, Desmarestia aculeata und 
Cladophora-Arten vor. Mit Gonidiogonen im Juni-August. 

Vom mittleren Halland an nordwärts, spärlich. 

Cbantransia pectinata KYLIN, Zur 
dischen Chantransia-Arten, S. 120. 

In der Sublitoralregion von 15-20 
m Tiefe an epiphytisch auf verschiedenen 
Algen, oder auf Sertularien und Bryozoen. 
:Mit Gonidiogonen im Juni-August. 

Halland: Hogardsgrund, Varberg; 
spärlich. 

Chantransla efflorescens (J. G . .Ao.) 
KJELLK.; KYLIN, Zur Kenntnis einiger 
schwedischen Chantransia-Arten, S. 113. 

Kommt in der Snblitoralregion von 
15-25 m Tiefe an vor, epiphytisch auf 
verschiedenen Algen, oller auf Sertularien 
und Bryozoen, selten auf Muscheln. Mit 
Karpogonen und Spermogonen im Juni 
-August, mit Gonidiogonen im Juni 
und Juli. 

Längs der ganzen Westküste, ziem
lich spärlich. 

Chantransia Thuretii (BoBN.}; Chan
transi<t efff,orescens f. Thuretii BoRN., Deux 
Chantransia corymbifera Thuret, S. 16; 

Kenntnis einiger schwe-

Trentepohlia Daviesii var. (l ARESCH., Alg. Fig. 27. Chantramia DatJiuii. 

Scand. exsicc., N:r 16. Vergr. 336 mal. 

Chantransia efflorescens (J. G. Ao., 
Spec. Alg. II, S. 15) schliesst nach den Originalexemplaren, die ich 
in den Sammlungen des Schwedischen Reichsmuseums zu sehen 
Gelegenheit gehabt habe, nicht nur die Art in sich, die ich oben • 
als Ch. efflorescens auf geführt, sondern auch die von Bo&NBT als 
eine Form unter Ch. effio1·escens beschriebene Ch. Thuretii. Der 
erste, der nachgewiesen, dass J. G. AGARDH's Ch. efflorescens zwei 
Formen in sich schliesst, ist KJELLHA.N, der in seiner Arbeit, N. Ish. 
algfl., S. 166 (129) die eine dieser Formen als f. tenuis abgesondert 
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I<'ig. 28. Chantranaia Thtwetii. 

a Habitus bild; b Basalscheibe; c Gonimoblast; d Gonidiogontragende Zweige; 
e Kurztrieb mit Bpermogonen und Gonidiogonen; f-g Kurztriebe mit 

Spermogonen und Karpogonen; h junger Gonimoblast. 
Vergr. a 60 mal, b-e 336 mal, f-h 600 mal. 

hat. In akademischen Vorlesungen im Frühjabrssemester 1908 un
terschied KJELLMAN diese beiden Formen als verschiedene Arten 
und führte seine früher beschriebene f. tenuis als Ch. efff,o,-escens 
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auf, wlhrend die in AusoHoue's Exsiccatwerk verteilte Trentepohlia 
Daviesii var. <X unter neuem Namen beschrieben wurde. 

In seiner oben angeführten, i. J. 1904 erschienenen Arbeit 
weist BoRNET nach, dass Chantransia eorymbif era (Tmra. in LE J OLIS, 

Liste des Algues marines de Cherbourg, S. 107) nicht einheitlich 
ist, sondern zwei von einander wohlverschiedene Arten in sich 
schliesst, die eine diözisch mit grossen, dicht zusammengeballten 
Spennogonständen, die andere monözisch mit nur einigen wenigen 
Spermogonen an denselben Kurztrieben wie die Karpogone. Für 
die erstere wird der Name Ch. eorymbifera 1 beibehalten; die letztere 
wird als eine neue Form, f. Thuretii, unter Ch. effl,orescens beschrie
ben. BoRNET kennt also von Ch. efftorescens zwei Formen, f. Thu
retii und f. tenuis KJELLH. 

Diese beiden Formen sind indessen von einander so wohl 
verschieden, dass sie als verschiedene Arten angesehen werden 
müssen. Die eine, f. tenuis, habe ich in einem früheren Aufsatz 
in Übereinstimmung mit KJBLLHAN unter dem Namen Ch. efftore
scens aufgeführt, die andere führe ich hier unter dem Namen Ch. 
Thuretii auf. 

Ch. Thuretii ist in allen ihren Teilen gröber als Ch. effl.oreseens. 
Die Sprossachsen sind 7 -8 1-'-dick, unten bis zu 9 µ, in den äus
sersten Verzweigungen ungefähr 6 11· Die Zellen sind 5-8 mal 
so lang als breit (bei Ch .. effl,orescens 10-16 mal so lang als breit, 
bei einem Durchmesser von nur 5 µ). Herablaufende Zellfäden, 
wie sie oft bei Ch. effioreseens vorkommen, fehlen bei Ch. Thuretii. 

Die karpogon- und spermogontragenden Kurztriebe stimmen 
der Hauptsache nach bei beiden Arten überein, sind aber bei Ch. 
Thuretii kräftiger und bestehen aus mehr Zellen als bei Ch. effiore
scens, und mehr Kombinationen in der gegenseitigen Stellung der 
Karpogone und Spermogone sind also bei der ersteren möglich als 
bei der letzteren (vgl. KvLIN, Zur Kenntnis einiger schwedischen 
Chantra.nsia-Arten, S. 116). Bei Ch. effiorescens sind die Karpo
sporen perlenbandförmig gereiht, bei Ch. Thuretii sind es nur die 
terminalen Zellen der Gonimoblastzweige, welche Sporen entwickeln. 
Diese sind 11-13 1-'-breit und 16-19 11 lang (bei Ch. effiorescens 
ungeflhr 8 11 breit und 10 11 lang). 

Das Vorkommen von Gonidiogonen bei Ch. Thuretii wird von 
BommT nicht erwähnt. Bei den Exemplaren, die ich an der schwe-

1 BoB.DT et TKumrr, Notes algologiques, S. 16, Taf. 5 bezieht sich nach 
BoRllll'r (a. a. 0., S. 16) attSBchliesslich auf diese Art. 
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dischen Westküste eingesammelt, habe ich indessen Gonidiogone 
an demselben Individuum gleichzeitig mit Gonimoblasten gefunden. 
Sie kamen reichlicher an Zweigen vor, die weniger reichlich Go
nimoblaste trugen, und umgekehrt. Meistens sitzen sie in Reihen 
auf der Innenseite der Langtriebe, einzeln oder paarweise, ungestielt 
oder an einzelligen (selten zweizeiligen) Stielen (Fig. 28 d; Vgl. 
BoRNET et THURET, a. a. 0., Taf. 5, Fig. 4), können aber bisweilen 
an den fertilen Kurztrieben auftreten, in welchem Fall sie gewöhn
lich die Karpogone ersetzen. Sie sind ungefähr 1 O l.l. breit und 
16 l.l. lang, monomär, niemals wie bei Ch. efflorescens tetra.mir. 
Die Gonidiogone sind früher fertiggebildet als die Gonimoblaste, 
1md bei den im Anfang August eingesammelten Exemplaren waren 
die meisten Gonidiogone, aber nur eine geringe Anzahl von Go
nimoblasten, entleert. 

Die Form der Chromatophoren habe ich nicht mit Sicherheit 
an dem Material, das mir vorgelegen hat, bestimmen können. 

Die Art kommt in der Sublitoralregion epiphytisch auf ver
schiedenen Algen vor, meistens auf Ceramium-Arten und Cystoclo
nium purpurascens. Fertil im August. 

Bohuslän: Grebbestad (ARESOHOUG); Kristineberg (mehrorts 
gemein). 

Nemalion DUBY. 

Nemalion multifidum (WEB, et MoHR) J. G. AG.; fuuoK, 
:Meeresalgen, S. 61; Helminthora multifida AREscH., Alg. Scand. 
exsicc., N:r 80. 

Die Art ist formationsbildend auf exponierten Lokalen in und 
unmittelbar unter der Wasserlinie. In ½ m tiefem Wasser kann 
sie noch vorkommen, aber nur in vereinzelten Exemplaren. Ein
jährige Sommerart, fertil von :Mitte Juli an. Im Dezember kann 
man nur einige in Auflösung begriffene Exemplare antreffen. Einige 
Exemplare, am 24. Juni eingesammelt, waren kaum zentimeter
hoch, aber bereits drei Wochen später hatte die Art eine Länge von 
10 cm erreicht. 

Längs der ganzen Westküste, gemein. 

Helminthora J. G. Ao. 

Helmintbora divaricata (Ao~) J. G. AG.; HAUCK, Meeresal
gen, S. 57. 

In den Sammlungen des Schwedischen Reichsmuseums finden 
sich einige 5-8 cm hohe, fertile Exemplare, die von E]O[AN bei den 
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Väderöame eingesammelt worden sind. Ne.eh EK.llA.N (Skandinaviens 
ha.fsalger, S. 8) wächst sie epiphytisch auf Polyides und Fnrcellaria. 

Bohuslän: Koster, Väderöame, Fjällbacka (EKJuN, a. a. 0.). 

Fam. Oigartinacere. 

Chondrus LYNGB. 

Chondrus crispus (L.) LYNGB., Hydr. Dan., S. 15. 
f. typica; Chondrus crispu.,; LYNGB., a. a. 0.; Fucus polymorphus 

LA.ll., Diss., Ta.f. 4, Fig. 8. 
f. requalis (TuRN.) LYNo»., a. a. 0.; Fucus polymorphus L..ut:., 

Diss., Taf. 6, Fig. 12; Ta.f. 8, Fig. 16; Ta.f. 9, Fig. 22; Chondrus 
rrispus ARESCH., Alg. Scand. exsicc., N:r 156. 

f. polychotoma KJELLM. mscr. (Akademische Vorlesungen, Früh
lingssemester 1903); Fucus polymorphus Lill., Diss., Ta.f. 14, Fig. 
31 und 32. 

Thallus 10-15 cm hoch, reich, unregelmässig dichotomisch 
verzweigt mit 1-3 mm breiten Zweigen. Farbe hochrot. 

f. abbreviata KJELLlt:. mscr. (Akademische Vorlesungen, Früh
lingssemester 1903). - Taf. 4, Fig. 2. 

Thallns 2-8 cm hoch, mehr oder weniger regelmässig, wieder• 
holt dichotomisch verzweigt mit 1-3 mm b1·eiten Zweigen. Farbe 
braunrot mit sta~kem Stich ins Violette. 

Von diesen Formen sind f. typica und f. abbreviata Litoralformen, 
f. cequalis und f. polychotoma Sublitoralformen. Was die Farbe be
trifft, so ist ein scharfer Unterschied zwischen Litoral- und Sublito
ralformen vorhanden, indem die ersteren braunrot sind mit starkem 
Stich ins Violette, die letzteren schön hochrot. Ne.eh dem Trock
nen tritt der violette Farbenton bei den Litoralformen nur in durch
fallendem Licht hervor. Bei stärkerer Belichtung werden die Lito
ralformen leicht ausgebleicht und erhalten einen gelbweissen Far
benton. 

Die Sublitoralformen f. requalis und f. polychotoma sind durch 
eine :Menge Zwischenformen mit einander verbunden, und eine be
stimmte Grenze ist zwischen ihnen unmöglich zu ziehen. Bisweilen 
kann man von diesen Formen Exemplare finden, bei denen die 
Ränder des Thallus mit kleinen feinen Prolifikationen versehen sind. 

F. typica ist gewöhnlich reich mit Prolifikationen versehen. 
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F. abbreviata stimmt, was die Verzweigung betrifft, bald mehr 
mit f. mqualis, bald mehr mit f. polychotoma überein. Sie kann als 
eine :Miniaturform der Sublitoralformen bezeichnet werden. 

Die Art habe ich mit Cystokarpien und Gonidien während der 
Monate Juni-August und Dezember gefunden. Die vegetative 
Wachstumsperiode scheint hauptsächlich in den Frühling zu fallen. 
Mehrjährig. 

Längs der ganzen Westküste, gemein. F. fypica nur in B o
h uslä.n: Koster, Väderöarne, Kristineberg. 

Phyllopbora (Gnv.) J. G. Aa. 
Pbyllopbora Brodhei (TURN.) J. G. Aa. 
f. typica; Bpluerococcus Brodirei LYNoB., Hydr. Dan., S. 11, Taf. 

8, Fig. B; Phyllophora Brodian AREsoH., Alg. Scand. exsicc., N:r 207. 
f. concatenata (LYNOB.) ABEsou., Phyc. Scand., S. 83, Taf. 3, 

Fig. A. 
f. interrupta (GREv.) RosENV., Gronl. Havalg., S. 821. 
Die Prolifikationen können bei f. typica entweder kurz ellipsoi

disch,. dicht gedrängt (siehe LYNOBYE's oben angeführte Figur) oder 
auch langgestreckt ellipsoidisch, dünn zusammenstehend (siehe liAUOK, 

Meeresalgen, S. 140, Fig. ö7) sein. Diese beiden Formen kann man 
auf verschiedenen Zweigen bei einem und demselben Individuum 
finden. 

F. typica kommt sowohl in der sublitoralen als in der litoralen 
Region bis hinauf zu 0,ö m Tiefe vor, auf Steinen und Felsen 
wachsend. Die Exemplare, die in 0,ö m Tiefe angetroffen werden, 
sind etwas kleiner als die, welche in etwas grösserer Tiefe wachsen, 
bereits in 1 bis 2 m Tiefe aber sind die Exemplare ebenso kräftig 
ausgebildet wie in der Sublitoralregion. 

F. concatenata habe ich nur bei einer Gelegenheit auf einem 
geschützten Lokal in der Sublitoralregion in ungefähr 10 m Tiefe 
zusammen mit einer reichen Furcella ria. fastigiata- Vegetation ange
troffen. 

F. interrupta kommt im unteren Gebiet der Sublitoralregion in 
20-25 m Tiefe, an :Muscheln und Steinen befestigt, vor. Ich habe 
sie nur an der halländischen Küste gefunden, am schönsten und 
kräftigsten im südlichsten Teile der Küste (Laholmsbucht) ausge
bildet. Die hier eingesammelten Exemplare sind ebenso kräftig 
ausgebildet wie die Exemplare dieser Form, die ich in Herrn Prof. 
KJBLLKAN's Algenherbarium (im nördlichen Eism~r (Spitzbergen) 



125 

eingesammelt) Gelegenheit hatte zu sehen. Weiter nach Norden zu 
werden die Exemplare kleiner, und eine Menge Zwischenformen 
zwischen f. interr«pta und f. typica treten auf. An der bohW1-
linschen Küste habe ich keine Exemplare beobachtet, die zur f. 
iteten-upta gerechnet werden könnten. 

Fertil habe ich diese Art nicht beobachtet. Die meisten im 
Juni-August eingesammelten Exemplare waren indessen mit Ac
tmocotcus subcutaneus bewachsen. Die Art ist mehrjährig, die vege
tative Wachstumsperiode liegt hauptsächlich in dem späteren Teil 
des Winters, im Frühling und Vorsommer, ein vegetatives Wachs
tum geht aber auch, obwohl weniger kräftig, während der übrigen 
Teile des Jahres vor sich. 

F. typica, längs der ganzen Westküste, gemein; f. concatenata, 
Bohuslän: Koster; f. interrupta, Halland: Fjordskär, Varberg, 
:U:orup, Laholmsbucht. 

PbyUopbora membranifolla (Goon. et Woonw.) J. G. Ao.; 
HAuox, Meeresalgen, S. 148; A:uscu., Alg. Scand. exsicc., N:r 206. 

Kommt auf Steinen und Felsen in der Sublitoral- und Litoral
region bis hinauf zu ungefähr 0,1> m Tiefe vor. Die Art ist mehr
j&hrig, die vegetative Wachstumsperiode fällt in den Spätwinter
Sommer, doch findet vegetatives Wachstum auch während der üb
rigen Teile des Jahres statt, obwohl weniger kräftig. Cystokarpien
tragende Exemplare habe ich wll.hrend des Dezembers beobachtet. 

Längs der ganzen Westküste, gemein. 

Pbyllophora rubells (Goon. et WooDw.) Guv.; liAUCK, Mee
resalgen, S. 142; A:uscH., Alg. Scand. exsicc., N:r 158. 

Die Art kommt in der Sublitoralregion an Steinen oder Mu
scheln haftend, bisweilen an geschützten Stellen lose liegend vor. 
Fertile Exemplare habe ich nicht angetroffen. In den Sammlungen 
des Schwedischen .Reichsmuseums finden sich aber spermogontra
gende Exemplare, die im Mai erbeutet sind, und cystokarpientra
gende Exemplare mit leider nicht angegebener Einsammlungszeit. 
Die Art iat mehrjll.hrig. 

LiDgs der ganzen Westküste, ziemlich spärlich. 

Phyllophora Bangii (HoRNBX.) JBNS. wird von J. G. AaABDH 

(Spec. Alg. II, S. 223) als an der bohus]ä.nschen Küste vorkommend 
angegeben. Meines Wissens ist sie seitdem nicht wiedergefunden 
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worden. Dass sie von ihrem ursprünglichen Standort, Hofmansgave 
an der Küste von Fünen, an die schwedische Westküste getrieben 
worden sein kann, halte ich nicht für unmöglich, wahrscheinlich aber 
gehört sie nicht unserem Floragebiet an. In mir zugänglichen 
Sammlungen habe ich keine Exemplare von der schwedischen West
küste gesehen. 

Phyllophora palmettoides J. G. AG. wird von J. G. AGABDH 
(Spec. Alg. Il, S. 333) als "in Sinu codano" gefunden angegeben. 
Selbst habe ich sie nirgends gefunden, und in mir zugänglichen 
Sammlungen habe ich auch keine Exemplare von der schwedischen 
Westküste gesehen. 

Actinococcus KCTz. 

Actinococcus subcutaneus (LYNGB.) HosENV., Gr0nl. Havalg., 
S. 822. 

Parasitisch auf Phyllophora Brodirei f. fypica und f. interrupta. 
Ich habe sie nur während der Sommermonate Juni-August beob
achtet. Die Exemplare waren steril. Nach DARBISHIRE (1895, S. 33) 
ist die Art in der Kieler Föhrde während des Winters fertil. Das 
Eintreten des Parasiten in die Wirtspflanze geschieht nach demselben 
Forscher {1899, S. 258) durch die Poren der Höhlungen, in wel
chen die Spermogonstände sich ausbilden. Nach HEYDRIOH (1906, 
S. 76), der für die Art Actinococcus peltreformis Geschlechtsorgane 
beschrieben hat, gehört die Gattung Actinocot:cu8 einer neuen Gruppe, 
Actinococcales, an, die zwischen N emalionales und Gigartinales ein
geschoben wird. 

Längs der ganzen Westküste, gemein. 

Colacolepls ScHJ.u:Tz. 

Colacolepls incrustans ScHlflTz, Die Gattung Actinococ<;us 
K&rz., S. 417. 

Selbst habe ich diese Art nicht angetroffen. In mir zugäng
lichen Sammlungen giebt es indessen einige Exemplare von PhyUo
phora rubens mit jungen Golacolepis incrustans-Individuen versehen. 
Die Exemplare waren teils bei V arberg während des Augusts, teils 
im Öresund während des Septembers erbeutet worden. 
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Callophyllls KOTZ. 

Callophyllis laciniata (Huns.) KOTz., Phyc. gen., S. 401; 
Am:soH., Alg. Scand. exsicc., N:r 255. 

Von dieser Art habe ich nur einige wenige, ungefähr 5 cm 
hohe Exemplare gefunden. Die Art kommt im unteren Teil der 
Sublitoralregion gewöhnlich epiphytisch auf den Hapteren und den 
unteren Teilen der Stipes bei Laminaria Cloustoni vor, seltener an 
Steinen oder Muscheln haftend. Die im Juni und Juli eingesam
melten Exemplare waren steril. 

Bohuslän: Koster, Väderöarne. - Selten. 

Choreocolax REINSOH. 

Choreocolax cystoclonil nov. sp. 
Parasitisch auf Cy.<Jtoclonium purpurascens, auf welcher sie un

regelmässig kugelförmige Erhebungen bildet, die 1-4 mm im Durch
messer halten und von verhältnismässig fester Konsistenz (jedoch 
nicht so fester wie die der Wirtspflanze) sind. Die Farbe ist gelb
weiss, oft mit einem Stich ins Hellrote infolge der in den Parasiten 
eingelagerten, der Wirtspflanze angehörigen Zellen. Die Pflanze 
besteht aus einer äusseren, mehr oder weniger mächtigen Schicht 
meist in radiären Reihen angeordneter Zellen, die 7-15 11 dickt 
isodiametrisch oder gewöhnlicher radiär gestreckt und bis 4-5 mal 
so lang als breit sind (Fig. 29 c). Innerhalb dieser Schicht liegende 
Zellen sind isodiametrisch oder etwas langgestreckt, mit unregel
mässigen Ausbuchtungen versehen und reichlich mit einander ana
stomosierend (Fig. 29 b). Im Durchmesser halten sie gewöhnlich 
30-40 p.. Zwischen diesen Zellen laufen in verschiedenen Rich
tungen 4-6 11 dicke, verzweigte Zellfäden. Dieae nehmen aus einer 
Ausbuchtung einer grösseren Zelle ihren Ursprung. In den unteren 
Teilen sind diese Zellfäden parallel angeordnet, und dringen von 
hier aus zwischen die Zellen der Wirtspflanze hinein (Fig. 29 a). 
In den unteren Teilen des Parasiten liegen oft eingelagert Zellen„ 
die der Wirtspflanze angehören. 

Der Parasit tritt gewöhnlich reichlich auf einem und demselben 
Individuum der Wirtspflanze auf. Ich habe sie während der Monate 
Juli und August beobachtet, sie aber nicht fertil angetroffen. 

In seiner Arbeit, A catalogue of the british marine Algm, S. 
61 erwähnt BATTEBS eine auf Cystoclonium purpurascens parasitische 
Choreocolax-Art. Die Art ist als Ch. tumidus REINSOH bestimmt 
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und ausser auf Cystoclonium auf Ceramium-Arten gefunden worden. 
Ch. tumidus wird in REINScB' Beschreibung (Contributi.ones, S. 66) 
als auf Ceramium-Arten vorkommend angegeben. Dass der Parasit, , 
den BATTEBS auf Cystoclonium gefunden, wirklich mit der auf 
Ceramium-Arten vorkommenden Ch. tumidus identisch sein sollte, 

Fig. 29. Chon:ocolax cyatockmii. 
Figurenerk.111.rung im Texte. 

Vergr. 336 mal. 

halte ich für kaum wahrschein
lich. Wahrscheinlicher ist es 
meines Erachtens, dass sie mit 
der Art identisch ist, die ich hier 
beschrieben. Ich habe indessen 
nicht Gelegenheit gehabt, BAT
TEB's Exemplare zu untersuchen. 

Bohuslän: Koster, Väder
öame, Kristineberg; Halland: 
:Malö, Varberg. 

Harveyella ScHJQTZ et REINKE. 
Harveyella mh'abllis ScHKITz et RKE.; RKE., Algenfiora, S. 28; 

Choreocolax albus KucKUCK, Sitzungsber. d. Akad. d. Wissenschaf
ten, Berlin 1894, 2, S. 983, Taf. 4. 

Parasitisch auf Rhodomela subfusca und Rh. virgata. Während 
des Dezember traf ich diese Art auf mehreren Lokalen bei Kristine-

Digitized by Google 



129 

berg an, nirgends aber besonders reichlich. Alle Exemplare, • die 
ich untersuchte, waren mit Cystokarpien versehen. Kein Exemplar 
wurde mit Gonidien angetroffen. Im April nllcbsten Jahres, als ich 
wieder Gelegenheit hatte, Kristi.neberg zu besuchen, war Harveyella 
mirabilis auf mehreren Lokalen sehr gemein, und ich erhielt dem
nach ein reiches Material zur Untersuchung. Alle Exemplare, die nun 
1mtersucht wurden, waren mit Gonidiogonen versehen. Sowohl be
reits geteilte als noch ungeteilte Gonidiogone waren vorhanden. Kein 
Exemplar wurde mit Cystokarpien oder Spermogonen angetroffen. 

Diese im April angetroffenen Exemplare wuchsen ausschliess
lich auf den Zweigen der Wirtspflanze, die seit dem Dezember zur 
Ausbildung gekommen waren, und sind ganz sicher aus den Karpo
sporen von den Dezember-Individuen entstanden. Eine Karpospore 
brächte demnach ein gonidientragendes Individuum hervor. 

Während der Monate Juni-August habe ich vergebens nach 
ihr an der bohuslänschen Küste gesucht, sie dagegen, wenn auch 
ganz spärlich, an der halländischen Küste während der Monate Juni 
und Juli in gonidientragenden Exemplaren angetroffen. Wahrschein
lich entstehen aus den Gonidien der Frühlingsexemplare die cysto
karpientragenden Winterexemplare, und wir hätten demnach. bei 
dieser Art einen regelmässigen Wechsel zwischen einer karposporen
tragenden Generation (Gamophyt + Sporophyt) während des Winters 
und einer gonidientragenden Generation während des Frühlings und 
frühen Sommers, ohne rlass diese in dem Verhältnis zu einander 
s~h_e~!.._ das als Generationswechsel bezeichnet wird 1 (vgl. Cutlrrift 

1 Dieses unter der Voraussetzung, dass die von ÜLT1Ju.1111s (1898, S. 138) 
naher dargestellte Theorie des Generationswechsels der Florideen richtig wn.r,,, 
nach welcher die tetragonidientragenden Individuen in den Generationswechsel 
nkht hineingezogen wll.ren. Neuerdings hat indessen YA11A1wuce1 (1906, 8. 432) 
gezeigt, dass eine Reduktionsteilung bei der Bildung der Tetragonidien der Poly
•iphonia vwlaua geschieht, und dass die tetragonidientragenden Individuen zum Genr
rationswechsel gehören. Demnach wäre der Name Tetragonidien durch Tetra
sp oren zu ersetzen. Nach Yu1ANouce1 besteht der Sporophyt bei Polyaiphonin 
,·iolaua aus dem Gonimoblast und dem tetrasporentragenden lndividuwrl, welches 
hei der Keimung der Karpospore entsteht; bei der Keimung der Tetraspore ent
steht die gesrhlechtlicbe Pßanze, der Ga.mophyt. Das oben erwähnte VerhJlltnis im 
Wechsel der Generationen bei Harveyella scheint mir durch die Theorie YA11A11oi;cm·,1 
besser als durch die der älteren Autoren erklärt zu werden. Betreffs des Namt>ns 
Gamophyt anstatt des in der Litteratur fa.~t ausschliesslich benutzten Gamet o
phyt. sei auf die Auseinandersetzung verwiesen, die LAGEllBERG gegeben (T. LAGKR
Bl!IRU, Zur Entwi<'klungsgeschichte des Pteridium aquilinumJ (L.) KtrnN, 8. 1. -
Arkiv för Botanik utgifvet af K. Sv. Vet.-Akad. Bd. 6. X:r 6. Upsala och Stoi,k
holm 1906). 

Kylin, Algenflora de,· schM•ed. Westkilste. 9 
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multifida, ÜLTMANNS, Morphologie und Biologie der Algen I, S. 
402-405). 

Aus der Litteratur seien folgende Angaben über die Zeit für 
die Ausbildung der verschiedenen Arten von Fortpflanzungsorganen 
angeführt: 

REINKE, .Algenflora, S. 29. "Mit Cystocarpien und Antheridien 
im Dezember" (Kieler Föhrde). 

KucKUCK, a. a. 0., S. 983. Gonidientragende Exemplare Ende 
Mai (Helgoland). 

RosENVINGE, Deux. mem., S. 40. "A vec antheridies et cysto
carpes ... aux mois d'avril et de juillet; n'a pas ete observe avt",e 
tetraspores" (Grönland). 

STURCH, Harveyella mirabilis, S. 99. Mit reifen Cystokarpien 
Dezember-Februar, mit Gonidien Februar--März (südliches Eng
land). 

SVEDELIUS, Östersjöns hafsalgflora, S. 111. "Ende Juni war 
sie in lebhafter Tetragonidienbildung begriffen. Antheridien oder 
Cystokarpien kamen nicht vor" (Ostsee an den Küsten Gotlands). 

B0RGESEN, Marine Algm, S. 357. "Tetraspore-bearing specimens 
were found in April, cystocarpic in November" ( die Faröer). 

Es geht hieraus also hervor, dass die gonidientragenden Indi
viduen während des Frühlings, die cystokarpientragenden Individuen 
während des Winters vorkommen, übereinstimmend mit dem, was 
ich an der schwedischen Westküste gefunden. Nur RosENVINGE's 
Beobachtung bei Grönland streitet hiergegen, indem ~r cystokarpien
tragende Individuen während des Frühlings und Sommers gefun
den hat. 

Nach STUROH's Untersuchungen (a. a. 0.) gehört Harveyetla 
nicht der Familie Gelidiacem, sondern Gigartinacem an. Dieser Fa
milie ist nach STORCH auch die Gattung Choreocolax zuzuweisen. 

Längs der ganzen Westküste. 

Ahnfeltla FRIES. 

Ahnfeltla pllcata (Huns.) FRIEs; KJELLM., N. Ish. algfl., S. 210 
(166); AB.EscH., Alg. Scand. exsicc., N:r 77. 

Diese Art hat ihr hauptsächliches Verbreitungsgebiet in der 
Litoralregion in ½-4 m Tiefe, wo sie zusammen mit Phyllophom 
Brodicei, Ph. membranifolia und Cystoclonium purpurascens vorkommt, 
fehlt aber auch nicht in der Sublitoralregion herunter bis zu einer 
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Tiefe von ungefähr 20 m. Kommt sowohl an offener als an ge
schützter Kiiate vor, auf Steinen und Felsen wachsenrl. 

Längs der ganzen Westküste, gemein. 

Sterrocolax ScHJißTZ. 
Sterrocolax declpiens Scmrrrz, Die Gattung Actinococcus KOTz., 

s. 397. 
Parasitisch auf Ahnfelfia plicata. Mit Gonidien im Dezembf'lr 

und Juni. 
Längs der ganzen Westküste, spärlich. 

Fam. Rhodophyllidacere. 

Cystoclonium KCTz. 
Cystoclonlum purpurascens (Hcns.) KOTZ.; HAuCK, Meeres

algen, S. 149; Ausca., • Alg. Scand. exsicc., N:r 76. 
Diese Art kommt in der Sublitoral- und Litoralregion hinauf 

bis 0,5 m Tiefe vor, teils auf Steinen, teils epiphytisch auf gröberen 
Algen, meist auf Furcellaria fa.,;tigiata, Phyllophora Brodimi und 
Ph. membranif olia. Wenn die Art in einer dichteren Vegetation 
vorkommt, werden oft die Endtriebe rankenförmig ausgebildet. Bis
weilen sind diese Ranken mit einigen kleineren Zweigen versehen; 
manchmal können sie auch zu breiten, zipfeligen Haftorganen um
gebildet sein .. 

Die Art ist: einjährig mit in den Vorsommer und Hochsom
mer fallender vegetativer Wachstumsperiode. Mit Cystokarpien 
und Gonidien wird sie während des Nachsommers und Herbstes 
von Mitte Juli an angetroffen. Eine :Möglichkeit findet sich jedoch, 
dass sie perennierend werden kann, in der Weise dass die Basal
teile fortleben und in einer künftigem Vegetationsperiode neue 
Triebe ausbilden. Dies scheint indessen nur mehr ausnahmsweisH 
vorzukommen. 

Längs der ganzen Westküste, gemem. 

Eutbora J. 0. Ao. 
Eutbora crlstata (L.) J. G. Ao.; K.TELLM., N. Ish. algfl., S. 

186 (145); AB.Esca., Alg. Scand. exsicc., N:r 308. 
Die grössten Exemplare, die ich von dieser Art an der schwe

dischen Westküste gesehen, waren ungefähr 3 cm hoch. Die Art 
kommt vorzugsweise an offenen Stellen im unteren Teil der Sub
litoralregion vor, epiphytisch auf Hapteren und Stipes von Laminaria 
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Clousloni oder auf Schalen und Steinen. Im Juli eingesammelte 
Exemplare waren mit Gonidien oder jungen Cystokarpien versehen. 
Mehrjährig. 

Bohuslän: Koster, Kristineberg; Grafvame, Vinga (ABE
sCHotm); Halland: Tistlarne (LAGERBERo); Varberg, Morup. -
Spärlich-selten. 

Rbodophyllls KüTz. 

Rbodopbyllis bifida (GooD. et Woonw.) KOTz.; HAUCK, Meer~
algen, S. 166. 

Im unteren 'l'eil der Sublitoralregion an Schalen oder Steinen 
haftend. Die Exemplare, die ich vqn dieser Art erhalten, waren 
nur 15-20 mm hoch. Reich gonidientragend im August. 

Bohnsliin: Koster (AREsrnouo); Kristineberg. - Selten. 

E'am. Sphrerococcacere. 

Oracilarla GREV. 

Oracilaria confervoides (L.) G&Ev.; HAUCK, Meeresalgen, S. 

182; ARESCH., Alg. Scand. exsicc., N:r 306. 
Diese Art ist von KJELUlAN in der Sublitoralregion in der 

Nähe von Fjellbacka gefunden worden. Sie kam dort ausserordent
lich reichlich vor, aber nur in sterilen Exemplaren. (Nach Angabe 
von Prof. K.TELLMA,.V in akademischen Vorlesungen Herbstsemester 
1903). Nach AREscHono (Phyc. Scand., S. 80) ist sie ausserdem an 
ein paar Stellen an der bohuslänschen Küste in der Sublitora.Iregion, 
aber nur spärlich und in sterilen J,jxemplaren gefunden worden. 
Von mir nicht angetroffen. 

Bohuslän: Koster, Kristin~berg (ARESCHOl'G); Fjellbacka 
(K.JELLMAN). 

Farn. Rhodymeniacere. 

Rhodymenia (GREv.) J. G. Ao. 

Rhodymenia palmata (L.) GREv.; KlELLM., N. Ish. algfl., S. 
188 (147). 

f. typiNt K.JELLM., a. a. 0. 
subf. 1mda KJELI,M:., a. a. 0. 

f. prolifera Ktl'Tz., Spec. Alg., S. 781. 
subf. major nov. subf.; Rhodynwnia palmata AREsCH., 

Alg. Scaml. exsicc., N:r 154. 
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10-25 cm hoch, Zweige 1,rs-4 cm breit, Prolifikationen il-10 
cm lang und l,5-3 cm breit. 

subf. minot· nov. subf.; Rhodymenia palmata var. AREscH., 

Alg. Scand. exsicc., N:r 9. 
In allen Teilen kleiner als die vorhergehende Subform, Zweige 

O,ö-l,ö cm breit, Prolifikationen 2-6 cm lang und O,ö-l,ö cm breit. 
F. typica subf. 11nda habe ich nur bei ein paar Gelegenheiten 

im unteren Teile der Sublitoralregion erhalten. Die Exemplare 
waren ungefähr 10 cm hoch und stimmen habituell vollkommen mit 
den Exemplaren überein, die ich in Prof. KJELUlAN's Algenherbarium 
zu sehn Gelegenheit gehabt habe, und die im Nördlichen Eismeer 
eingesammelt waren. Die beiden Subformen Yon f. prolift•ra stim
men habituell mit einander überein, subf. major ist jedoch in allen 
Teilen weit kräftiger ausgebildet als subf. minor. Subf. major ist 
tlie bohuslänsche Form, subf. minor die halländische. 

Die Art ist an der hall!Lndischen Küste ausschliesslich sublito
ral, an der bohuslänschen Küste teils sublitoral, teils litoral und 
kommt noch im oberen Teil der Litoralregion epiphytisch auf Fucus 
mwicul,o.rn.~ in schönen, kräftig ausgebildeten Individuen vor. 

In den Monaten April und Juni-August eingesammelte l<}xem
plare waren nicht fertil. Wahrscheinlich fällt die Frnktifikations
arbeit in die Herbstmonate. Einige im Dezember eingesammelte 
Exemplare, die ich Gelegenheit gehabt habe zu sehn, waren gleich
falls steril. 

F. prolif'era subf. ltu{for längs der bohuslänschen Küste, subf. 
minor längs der halländischen Küste, beide Formen ziemlich spär
lich; f. typica subf. unda, Bohuslän: Koster. 

Rhodymenia palmettci (EsP.) GREv. giebt ARESCHOUG (Phyc. 
Scand., S. 78} als an der schwedischen Westküste vorkommend an. 
In akademischen Vorlesungen 1871 nach Aufzeichnungen von Prof. 
K.raLLMAN hält er dagegen das Vorkommen der Art daselbst für 
unsicher. Selbst habe ich sie nicht gefunden und auch in mir zu
gänglichen Sammlungen kein Exemplar derselben von der schwe
disch.an Westküste gesehen. 

Lomentaria LYNGB. 

Lomentaria rosea (HA.Rv.) THl!R. in LE Jows, Liste, S. 131; 
Chrysymenia rosea HARV., Phyc. Brit., Taf. 301 und 358 A. 

Nur in einigen wenigen 2-3 cm hohen Exemplaren gesehen, 
an offenen Stellen im unteren Teil der Sublitoralregion, 20-25 m 
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'l'iefe, teils epiphytisch, teils auf Schalen wachsend. Mit Gonidien 
im Juni, Juli und August beobachtet. 

Bohuslän: Koster, Vä.deröarne, Kristineberg. - Selten. 

Lomentaria clavellosa (TuRN.) GAILL.; LE JoLrs, Liste, S. 132; 
( 'hylocladia clavello1m AREscH., Alg. Scand. exsicc., N:r 72. 

An der bohuslänschen Küste kommt diese Art über die ganze 
Sublitoralregion von 4-5 m an bis herunter zu 30 m Tiefe vor, 
an der hallä.ndischen Küste dagegen nur im unteren Teil der Sub
litoralregion in 20-26 m Tiefe. Die halländischen Exemplare sind 
bedeutend kleiner und schwächer ausgebildet als die bohuslänschen. 
Die Art kommt an Schalen oder Steinen haftend oder epiphytisch 
auf verschiedenen Algen vor, vorzugsweise an etwas offenen Stellen. 
- Die Art ist einjährig mit in den Vorsommer und Hochsommer 
fallender vegetativer Ausbildung. Cystokarpien und Gonidien wer
den während des Nachsommers und Herbstes von :Mitte Juli an 
entwickelt. 

Längs der ganzen Westküste, ziemlich gemein (Bohuslän) 
spärlich (Halland). 

Chylocladla (GREv.) THUR. 
Chylocladla kallformls (GooD. et Wooow.) Hoox.; HARv., Phyc. 

Brit., Taf. 146; Lomrnfaria kaliformi.'I AREsca., Alg. Scand. exsicc., 
N:r 71. 

Die Art kommt an geschützten Stellen in der Sublitoralregion 
in 10-20 m Tiefe auf Schalen und Steinen oder epiphytisch auf 
verschieuenen Algen, meist auf Furcellaria fastigiata, vor. Ein
jährige Sommerart mit Cystokarpien und Gonidien im Juli, August. 
Die oben angeführte Nummer in AREscuoua's Exsiccatwerk, das 
untere J.~xemplar der F,tikette nach im Juni eingesammelt, ist cysto
karpientragend. 

Bohuslän: spärlich zerstreut. 

Plocamium (LAil.) LYNOB. 

Plocamlum cocclneum (Runs.) LYNGB.: HAUCK, Meeresalgen, 
8. 163; AREscH., Alg. Scand. exsicc., N:r 203. 

Kommt vorzugsweise an offenen Stellen im unteren Teil der 
Sublitoralregion in 16-30 m Tiefe vor. Wächst gewöhnlich auf 
Schalen und Steinen oder epiphytisch auf den Hapteren von Lami-
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uariu Cloustoni. Die bohuslänschen Exemplare können eine Höhe 
von ungefähr 7 cm erreichen. Fertil im September. Mehrjährig. 

Längs der ganzen bohuslänschen Küste, spärlich-selten. Zu 
dieser Art hat K.JELLHAN (1908, S. 79) mit Zögern eine Floridee 
gestellt, die im südlichen Teil des Sinus codanus (Skelderviken) 
eingesammelt worden ist. 

Fam. Delesseriaceae. 

Delesseria LAHOUR. 

Delesserla alata (Huns.) LAMoUB.: fuucx, :Meeresalien, 8. 176; 
AREsca., Alg. Scand. exsicc., N:r 75. 

Die Art erreicht an der schwedischen Westküste eine Lange 
von 5-10 cm, bisweilen bis zu 12 cm; die Breite des Thallus be
trägt 1-8 mm, nur in Ausnahmefl.llen bis zu 5 mm. Die Indi
viduen an der halländischen Küste sind nicht selten etwas grösser, 
der Thallus aber in der Regel etwas schmäler als an der bohus
länschen Küste. Die Verzweigung ist auch gewöhnlich etwas lichter 
und die Exemplare haben daher ein grazileres Aussehn an der 
halländischen als an der bohuslänschen Küste. 

Kommt in der Sublitoralregion vorzugsweise an offenen Stellen 
vor. Gewöhnlich tritt sie epiphytisch auf verschiedenen Algen, 
meist auf FurceUaria fastigiata, auf, kommt aber auch an Steinen • 
und Felsen anhaftend vor. Bei einer Gelegenheit (Kristineberg im 
April) traf ich ein paar Exemplare dicht unter der Wasserlinie an. 
Die Exemplare waren mit Sicherheit wenigstens ein Jahr alt. Cysto
karpien- und gonidientragende Exemplare habe ich im Dezember 
beobachtet. AaEsCHOUG giebt die Art als fertil im :März und April 
an. Das vegetative Wachstum findet hauptsächlich während des 
~~rühlings und Sommers bis in den August hinein statt. Mehrjährig. 

Längs der ganzen Westküste, ziemlich gemein. Die Art scheint 
gewöhnlicher an der halländischen als an der bohuslänschen Küste 
zn sein. 

Delesseria ruscifolia (TuaN.) LAMOUR.; HAucx, Meeresalgen, 
8. 176. 

In einigen 1-3 cm hohen Exemplaren im unteren Teil der 
Sublitoralregion in 20-25 m Tiefe angetroffen; kommt an offener 
Küste epiphytisch auf Hapteren und Stipes von Laminaria Cloustoni 
vor, seltener auf Schalen nnd kleineren Stein~n. Cystokarpientra-
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gende Exemplare habe ich im August, gonidientragende im Juli 
und August g~funden. Nach ARESCHouo fertil im Juli-September. 

Bohuslän: Koster, Kristineberg. - Spärlich. 

Delesseria sinuosa (Goon. et W oonw.) LAxoua.; KJELLK., N. 
Ish. algfl., S. 175 (136). 

f. quercifolia TURN.; K.rELLM., a. a. 0.; Delesseria sinuosa ARESCH., 
Alg. Scand. exsicc., N:r 74. 

f. lingulata Ao.; KJELLM., a. a. 0. 
Die Hauptmasse der Delesseria sinttosa-Y egetation besteht aus 

.fi~xemplaren, die der f. quercifolia angehören, man kann aber auch 
Individuen antreffen, die sich der f. fypica (HARv., Phyc. Brit., 'faf. 
259) nähern, ohne jedoch völlig mit dieser übereinzustimmen. F. 
lingulata kommt nur in den südlichen Teilen der schwedischen 
Westküste vor. Meine Exemplare stimmen mit den als f. lingulata 
bestimmten Exemplaren überein 1 die ich Gelegenheit hatte in Prof. 
KJELLMAN's Algenherbarium zu sehn, und die im Nördlichen Eis
meer eingesammelt worden waren. Zwischen diesen beiden Formen 
finden sich eine Menge Übergangsformen. Die Art ist weit kräftiger 
an der bohuslänschen als an der halländischen Küste ausgebildet. 

Kommt in der Sublitoralregion von 4-5 m bis zur unteren 
Grenze der Algenvegetation vor, vorzugsweise an offener Küste, 
teils epiphytisch auf verschiedenen Algen, teils auf Steinen und 
Felsen. Gonidientragende Exemplare habe ich im Dezember beob-
achtet, cystokarpientragende im Dezember und April. Nach ARE
scuouo fertil im März und April. Neutriebe werden während des 
Spätwinters angelegt, und das vegetative Wachstum findet während 
des Frühlings und Sommers statt. Mehrjä.hrig. 

Längs der ganzen Westküste, gemein. 

Delesserla sanguinea (L.) f,AMOl'R.; ARESCH., Phyc. Scand., S. 
68; Alg. Scand. exsicc., N:r 73. 

Diese Art kommt in der Sublitoralregion von 4-5 m Tiefe 
an und so weit herunter vor, als überhaupt eine Algenvegetation 
existiert. Sie bevorzugt offene Küste, fehlt aber auch nicht an 
ziemlich geschützten Stellen. Wächst gewöhnlich auf Steinen, sel
tener epiphytisch auf gröberen Algen. 

An der halländischen Küste ist diese Art schwächer entwickelt 
als an der bohuslll.nschen. So sind z. B. die blattähnlichen Teile 
des Thallus bei Exemplaren von der ersteren Küstenstrecke gewöhn-
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lieh O,t1-l,s cm breit und 5-12 cm lang, von der letzteren Küsten
strecke dagegen 2-8 (4) cm breit und 8-16 cm lang. Aus diesen 
Massen geht auch hervor, dass die Breite der Blätter im Verhältnis 
zur Länge grösser bei Exemplaren von der bohuslänschen als von 
der hallänclischen Küste ist. Auch die Nerven der Blätter, beson-
1lers der Mittelnerv, sind bedeutend kräftiger ausgebildet, je weiter 
nach Norden man kommt. 

Der obige Vergleich ist nach Exemplaren angestellt worden, 
tlie in geringerer Tiefe als 20 m erbeutet worden sind. In grös
seren Tiefen sin(l 1lie blattförmigen Teile des Thallus bei Exemplaren 
von der halländischen Küste kräftiger ausgebildet und variieren in 
der Regel zwischen einer Breite von 2-3,11 (4) cm und einer Länge 
von 8-16 cm. Sie erreichen also dieselbe G-rösse wie bei Ji~xem
plaren von der bohuslänschen Küste. Auf dieser Küstenstrecke 
findet sich dagegen kein oder nur ein unbedeutender Unterschied 
in der Hlattgrösse bei Exemplaren, die oberhalb oder unterhalb der 
20 m-Grenze gewachsen sind. Der Mittelnerv ist jedoch nicht kräf
tiger ausgebildet bei Exemplaren, die in grösserer Tiefe gewachsen 
sind, als bei solchen, die aus geringerer Tiefe stammen. 

Die Art ist mehrjährig. Die biattförmigen Teile beginnen be
reits im August abzufallen, und Während des Mittwinters sind nur 
die Mittelnerven übrig. Im Dezember habe ich cystokarpien- und 
gonidientragende Exemplare beobachtet. ARESCHOUG giebt die Art 
als reich fertil im März an. Schon im Dezember findet man Exem
plare, bei denen neue Triebe sich auszubilden begonnen, zu einer 
lebhafteren Ausbildung neuer Triebe kommt es jedoch erst später 
im Winter. Bei im April (Kristineberg) eingesammelten Exemplaren 
waren die jungen 'l'riebe schon 1-i cm breit und ö-10 cm lang. 
Die Exemplare waren steril. 

Was ich oben gesagt, gilt für Exemplare von der bohuslänschen 
Küste. An der halländischen Küste geht <lie Ausbildung neuer 
'!'riebe später vor sich, und im Zusammenhang hiermit werden die 
älteren blattähnlichen Thallusteile später abgeworfen. Noch Anfang 
Juni habe ich im südlichen Teil der halländischen Küste reichlich 
Exemplare gefunden, bei denen die älteren Blätter fast völlig vor
handen waren. Eine lebhafte Ausbildung nfluer Triebe fand statt. 
-wahrscheinlich ist die Art später an der halländischen als an der 
bohuslänschen Küste fertil, doch weiss ich hierüber nichts mit 
Sicherheit. 

Längs der ganzen Westküste, gemein. 
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Delesseria hypoglossum (Woonw.) LAM:otm. ist von ABsscHouo 
in akademischen Vorlesungen 1871 nach Aufzeichnungen von Prof. 
KJELLMAN für die bohuslä.nsche Küste angegeben worden. Selbst 
habe ich sie nicht erhalten, und auch in mir zugänglichen Samm
lungen habe ich keine Exemplare von dorther gesehen. 

Fam. Bonnemaisoniaceae. 

Bonnemaisonia Ao. 

Bonnemaisonia asparagoldes (Woonw.) Ao.; HAucK, Meeres
algen, S. 209; ARE1:10H., Alg. Scand. exsicc., N:r 70. 

Kommt an etwas geschützten Stellen in der Sublitoralregion 
gewöhnlich in 15-20 m Tiefe vor, epiphytisch auf verschiedenen 
Algen oder auf Bryozoen. Die Art ist einjährig mit Cystokarpien im 
Juli-September. 

Bohuslän: spärlich - ziemlich gemein. 

Fam. Rhodomelacem. 

Laurencla LAHOUR. 

Laurencia pinnatlflda (G:MEL.) LAHoUR.; HAUCK, Meeresalgen, 
8. 208; ARESCH., Alg. Scand. exsicc., N:r 6. 

Kommt in der Litoralregion vorzugsweise an etwas geschützten 
Stellen epiphytisch auf Fucus serratus oder an Steinen und Felsen 
anhaftend vor. Am reichlichsten in ½-2 m Tiefe. 

Zu Anfang August findet man von dieser Art junge Pflanzen, 
die nur wenige Millimeter hoch sind; nach älteren Individuen sucht 
man dagegen vergebens. Schon Ende August sind 3-4 cm hohe 
Individuen anzutreffen, und im Dezember habe ich diese Art in 
grossem Individuenreichtum ausgewachsen oder nahezu ausgewach
sen, aber noch nicht fertil beobachtet. Cystokarpien und Gonidien 
werden während der Monate Mai-Juli ausgebildet. 

Bohuslän: gemein; Ha.Hand: RAö. Nach AREsCHOUG findet 
sich die Art "a Kullaberg Scanim per totam oram Scandinavüe 
occidentalem" (AREscH., Phyc. Scand., S. 62). Ich habe sie im 
südlichen und mittleren Halland nicht gefunden, und im nördlichen 
Halland nur in ein paar vereinzelten Exemplaren (Räö). 
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Cbondrla Ao. 

Cbondrla dasypbylla (Woonw.) Ao.; .HA.ucx, Meeresalgen, S. 
210: Laurentia dasyphylla ABEscH., Phyc. Scand., S. 62. 

"In fundo ostreifero Segesäta dicto prope Koster cum Griffith
sia corallina aliisque Phyceis rarioribus non infrequens. - Juli
August". (ABEscH., a. a. 0.). Von mir nicht angetroffen. ABEscHouo 
hat gonidientragende, aber nicht cystokarpientragende Exemplare 
beobachtet. 

Polyslpbonla GREv. 

Polyslpbonla urceolata (LmHTF.) GREv.; KlELLH., N. Ish. algfl., 
s. 153 (118). 

f. typica KJELLH., a. a. 0.; Polysiphonia urceolata .HA.av., Phyc. 
Brit., Taf. 167; AREscH., Alg. Scand. exsicc., N:r 68. 

f. formosa (SUHR) J. G. Ao., Spec. Alg. II, S. 971, Polysiphonia 
patens ABEsCH., Alg. Scand. exsicc. Ser. I, N:r 58. 

f. pulvinata (Ao., J. G. Ao.); Polysiphonia pulvinata J. G. Ao., 
Spec. Alg. II, S. 957 (excl. syn.). 

f. roseola (Ao.) J. G. Ao., Spec. Alg. Il, S. 971; Polysiphonia 
1'oseola A.REsCH., Alg. 'Scand. exsicc., N:r 69. 

In seiner Beschreibung von P. pulvinata sagt J. G. AGABDB 
ausdrücklich: "articulis 4-siphoniis", mit Unrecht also wird P. pulvi
nata ABEscH. (Phyc. Scand., S. 67), welche Art dadurch gekenn
zeichnet ist, dass die Glieder aus 6 Siphonen bestehen, in der Syno
nymenliste aufgeführt. Diese letztere Art ist später von A.REsCHouo 
unter dem Namen P. hemisphrerica nlLher beschrieben und abgebildet 
worden (Obs. phyc. III, S. 7, Taf. 1, Fig. 1-3), und mit Recht 
unter neuem Namen, da dfo Art durch die Verschiedenheit in der 
Anzahl Siphonen scharf von der ILlteren P. pufoinata (Ao.) J. G. 
Aa. sich unterscheidet, welche Art nur eine Form von P. urceolata 

· ist und durch deutliche Zwischenformen in die typische P. urceolata 
übergeht. Was RoTH mit seiner Conf eroa pulvinata gemeint hat, ist 
ohne Originalexemplare nicht möglich zu entscheiden (Cat. bot. I, S. 
187). - Diese Form, f. pulvinata, kommt auf sanft abfallenden 
Ji,elsen im oberen Teil der Litoralregion an Stellen vor, wo die See 
ungehindert hereinbrechen kann. 

Die Formei:t typica und formosa sind weniger scharf von ein
ander geschieden als die übrigen Formen. Sie kommen vorzugs
weise an offenen Stellen im oberen Teil der Litoralregion vor, ge-
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wöhnlich dicht unter der Wasserlinie. Vorzugsweise wachsen sie auf 
steilen Felsen, f. formosa an offeneren Stellen als f. typica. An 
geschützten Stellen kann f. typica auch vorkommen, die Exemplare 
werden aber weniger steif und schleimiger; diese Exemplare nl1hern 
sich der f. comosa (J. G. Ao., Spec. Alg. Il, S. 971). 

F. roseola ist eine Sublitoralform und kommt noch bis zu 25 
m Tiefe an Schalen oder kleineren Steinen haftend oder epiphy
tisch auf verschiedenen Algen vor. 

Die Art ha.t ihre hauptsächliche Entwicklungsperiode während 
des Frühlings und Vorsommers bis in den Juli hinein. F. roseola 
ist etwas später und kommt noch im August vor. Mit Gonidien 
Mai-Juli (f. roseola Juni-August). Cystokarpien habe ich nur bei 
f. roseola im Juli gefunden. Die Art perenniert duroh die fort
lebenden Basalteile. 

Längs der ganzen Westküste, gemein. 

Polysiphonia violacea (RoTH) GaEv. 
f. subbrodicei AaEscH., Phyc. Scand., S. 52; Polysiplwnia violacea 

HARv., Phyc. Brit., Taf. 209; AaEsCH., Alg. Scand. exsicc., N:r 5. 
f. violacea ABESCH., Phyc. Scand., S. 53; Polysiphonia violacea 

ARESCH., Alg. Scand. exsicc., N:r 65. 
f. biilbosa (Sumt) ABEscH., Phyc. Scand., S. 53; Polysiphonia 

bulbosa AREscH., Alg. Scand. exsicc. Ser. I, N:r 9: Polysiphonia 
fibrillosa AaESCH., Alg. Scand. exsicc., N:r 305. 

Die Art kommt in der Litoral- und Sublitoralregion von der 
Wasserlinie an bis herunter zu etwa 20 m Tiefe sowohl an offenen 
als an geschützten Stellen vor. Gewöhnlich wächst sif' epipbytisch 
auf verschie,lenen Algen, wird aber auch auf Felsen, Steinen und 
Schalen angetroffen. 

Die drei oben angeführten Formen sind durch Zwischenformen 
mit einander verbunden, und eine bestimmte Grenze zwischen ihnen 
lässt sich nicht ziehen. In der Sublitoralregion werden die Exem
plare gewöhnlich 10-20 cm hoch; in der Litoralregion variiert die 
Grösse in der Regel zwischen 5-10 cm. Der Verzweigung nach 
können diese Litoralexemplare bald mehr mit f. subbrodicei, bald mehr 
mit f. violacea übereinstimmen. 

An ruhigen Stellen fand ich bei den Väderöarne lose liegende 
Exemplare, die trotzdem zu wachsen fortfuhren. Diese lose liegenden 
Exemplare, die steril waren, zeigten mehr abstehende Verzweigung 
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als die festsitzenden. Die Rindenbekleidung war weniger kräftig 
als bei den festsit:zenden Individuen. Wahrscheinlich sind es solche 
Ezemplare, die AusCBouo unter dem Namen f. tenuissima (Phyc. 
Scand., S. 54) beschrieben hat. 

Die Art ist eine einjährige Sommerart mit Cystokarpien und 
Gonidien im Juni-August. Im südlichen Teil des untersuchten 
Gebiets ist die Art weniger kräftig ausgebildet als weiter nordwärts, 
und in Zusanimenhang hiermit steht auch, dass f. bulbosa am ge
wöhnlichsten im südlichen Teile der Westküste ist. 

Längs der ganzen Westküste, gemein. 

Polyslpbonta ftbrlllosa (Dn:.tw.) GBEv.; HARv., Phyc. Brit., 
Taf. 302; J. G. Ao., Spec. Alg. II, S. 991. 

Diese Art steht der Polysiphonia violacea nahe und ist bis
weilen schwer von dieser zu unterscheiden, ist aber mit Sicherheit 
als eine von dieser völlig verschiedene Art anzusehn. Charakteris
tisch für P. fibrillosa zum Unterschied von P. violacea sind die 
groben, deutlichen Hauptstämme, die mit kleinen Zweigbündeln be
kleidet sind. P. fibrillosa ist in allen Teilen gröber, weniger schlei
mig und haftet daher weniger fest am Papier als P. violacea. 

Kommt im unteren Teil der Litoralregion und oberen Teil der 
Sublitoralregion bis herunter zu ungefähr 10-15 m Tiefe vor, vor
zugsweise an etwas geschützten Stellen. Wächst gewöhnlich epi
phytisch auf gröberen Algen, meistens auf Furcellaria fastigiata. 
Mit Cystokarpien und Gonidien im Juni-August . 

Bohuslän: Koster, Kristineberg; Halland: Malö, Fjordskär 1 

Varberg. 

Polysiphonia elongata (Huns.) HARV.; J. G. Ao., Spec. Alg. 
II, S. 1004. 

f. typica. 
subf. Lyngbyei J. G. Ao., a. a. 0.; Polysiphonia. elongata 

HARv., Phyc. Brit., Taf. 293; A&ESCH., Alg. Scand. exsicc., N:r 60. 
subf. gelatinosa nov. subf. 

8-20 cm hoch; habituell gleich der vorigen, unterscheidet 
sich aber von dieser durch ihre gröberen, schleimigeren, loser gebau
ten Neutriebe. Die Zweige sowohl nach oben als nach unten 
schmäler werdend, hoch hinauf rindenbekleidet. Glieder 0,o-l,o mal 
so lang als breit. 
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f. microdendron J. G. Aa. 
subf. glomerata GRAN, Kristianiafj. algefl., S. 24. 
subf. nana GRAN, a. a. 0.; Polysiphonia microdendron 

AREscH., Alg. Scand. exsicc., N:r 61. 
Die hier beschriebene subf. gelatinosa ist eine Tiefwasserform, 

die im unteren Teil der Sublitoralregion in 20-25 m Tiefe vor
kommt, an Schalen oder kleineren Steinen haftend. Sie ist im 
südlichen und mittleren Halland nicht selten, ist aber auch an der 
bohuslänschen Küste (Väderöame) angetroffen worden. In typischen 
Exemplaren ist sie stets durch ihre groben, schleimigen, lose gebau
ten Zweige von subf. Lyngl,yei wohlverschieden, es können aber 
auch Exemplare angetroffen werden, die einen Ubergang zwischen 
diesen beiden Subformen bilden. Die eingesammelten Exemplare 
hatten überwintert. Mit Cystokarpien im Juli; im Juni nur in 
sterilen Exemplaren gefunden. 

Subf. Lyngl,yei kommt in der Sublitoralregion bis zu etwa 20 
m Tiefe epiphytisch auf gröberen Algen oder an Steinen haftend 
vor, vorzugsweise an etwas offener Küste. Schon im August wird 
der grösste Teil der während der Vegetationsperiode ausgebildeten 
Zweige abgeworfen, und nur die gröberen leben während des Win
ters fort. Während des Dezembers beginnen neue Zweige sich 
anzulegen, eine kräftigere Ausbildung von Neutrieben tritt aber 
erst während des späteren Teils des Winters und Frühlings ein. 
Mit Cystokarpien und Gonidien im Juni und Juli. Diese Form 
kommt in ebenso kräftig ausgebildeten Exemplaren an der hallän
dischen wie an der bohuslänschen Küste vor. 

Subf. glomerata kommt an exponierten Stellen ungefähr O,r; m 
1mter dem Wasserspiegel vor, subf. nana in litoralen Felshöhlungen, 
vorzugsweise an exponierten Stellen. 

Subf. Lyngbyei längs der ganzen Westküste, gemein. Subf. 
gelatinosa, Bohuslän: Väderöarne; Halland: Varberg, Morup, La
holmsbukten. Subf. glomerata, Bohuslän: Väderöarne. Subf. nana, 
Bohuslän: Kristineberg (a Bahusia media ... usque in Koster, 
AREscH., Phyc. Scand., S. 48). 

Polyslphonia hemlspherica A&Esca., Obs. phyc. III, S. 7; 
Polysiphonia pulvinata AREsca., Phyc. Scand., S. 57; Alg. Scand. 
exsicc. Ser. I, N:r 60, Ser. II, N:r 67. 

In scrobiculis saxorum littoralium exteriorum per totam Ba
husiai oram, ab initio Julii usque in finem Septembris (AREscaoua, 
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0bs. phyc. m, S. 8). Von mir nicht angetroffen (vgl. Polysiplwnia 
urceolata, S. 189). 

Polyslpbonla Brodlel (Du.Lw.) Guv.; fuucx., :Meeresalgen, S. 
287; Polysiphonia penicillata AuscH., Phyc. Scand., S. 51; Alg. 
Scand. exsicc., N:r 64. 

Kommt auf Steinen und Felsen im oberen Teil der Litoral
region an stark exponierten Stellen vor. Einjährig, mit Cystokarpien 
und Gonidien im Juni-August. 

Boh uslän: gemein längs der ganzen Küste; Halland: nörd
licher Teil (ABESCHouo, a. a. 0.). 

Polyslpbonla nlgrescens (ThLLw.) Guv.; J. G. Ao., Spec. Alg. 
II, S. 1067. 

f. fucoides J. G. Aa., a. a. 0., S. 1058; Polysiphonia nigrescens 
HABv., Phyc. Brit., Taf. 277; AuscH., Alg. Scand. exsicc., N:r 62 
tmd 304. 

f. pectinata J. G. Ao., a. a. 0., S. 1068; Polysiphonia Brodirei 
AaxsOH., Phyc. Scand., S. 50 (eJCcl. syn.); Alg. Scand. exsicc., N:r 68. 

f. senticosa (SuHR) J. G. Aa., a. a. 0., S. 1058. 
f. protensa J. G. Ao., a. a. 0., S. 1058. 
f. fiaccida AusCH., Phyc. Scand., S. 49. - Taf. 5, Fig. 1. 
Die gewöhnlichste Form, f. fucoides, kommt sowohl an offenen 

als an geschützten Stellen in der Litoral- und Sublitoralregion von 
der mittleren Wasserlinie bis herunter zu etwa 1f> m vor. Die kräf -
tigst ausgebildeten Exemplare findet man in 1-10 m Tiefe. In den 
tieferen Bezirken, 15-20 m, kommt die Art spärlicher vor und ist 
gewöhnlich als f. protensa ausgebildet. Wo sie an exponierteh Stel
len in oder dicht unter der Wasserlinie vorkommt, sind die äusseren 
Verzweigungen oft pinselförmig zusammengedrängt. 

Die f. fucoides, die besonders charakteristisch für die bohus
limsche Algenvegetation ist, kommt auch an der halländischen Küste 
vor, aber in weniger kräftig ausgebildettfil Exemplaren. Hier geht 
sie auch nicht so weit in die Sublitoralregion herunter, sondern 
wird schon in ungefähr 10 m Tiefe durch f. protensa oder durch 
Obergangsformen zwischen f. fucoides un<l f. protensa ersetzt. Am 
typischsten ausgebildet wird f. protensa im südlichen Teil der West
küste in ungefähr 10-20 m Tiefe, wo sie in Exemplaren vorkommt. 
die inbf'zug auf Grllsse mit f. fucoides-Exemplaren von der bohus-
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111.nschen Küste wetteifern können, die aber spärlicher verzweigt 
und mit langgestreckteren Trieben versehen sind. 

F. pectinata habe ich auf mehreren Lokalen bei Kristineberg 
im August gefunden. Sie kam an offenen oder etwas geschützten 
Stellen in oder dicht unter der Wasserlinie vor. Meine Exemplare 
stimmen ausserordentlich gut mit AaEscHomi·s oben angeführtem 
Exsiccatexemplar überein. 

Ein paar Exemplare, die meines 14~rachtens der f . . -renticosa zu
zuweisen sind, habe ich bei Varberg in der Litoralregion erhalten. 

Die Form, die ich mit .A.REscuouG's f. flaccida identifiziert habe, 
kommt ausschliesslich im unteren Teil der Sublitoralregion in 20-
25 m Tiefe vor, auf Schalen oder kleineren Steinen wachsend. 
Alle Zweige haben bei dieser den Charakter von Langtrieben, und 
die bei P. nigrescens typisch vorkommende federartige Verzweigung 
ist vollständig verschwunden. Die Rindenbekleidung ist schwächer 
ausgebildet und die Zweige infolgedessen feiner als bei den übrigen 
Formen. Oft hat sie eine habituelle Xhnlichkeit mit gröberen P. 
violacea-Formen. Die J4Jxemplare sind 5-15 cm hoch. Sie behalten 
auch nach dem Trocknen ihre rote Farbe. Diese Form steht ganz 
sicher der Polysiphonia affinis (HAav., Phyc. Brit., 'l'af. 301l) nahe, 
sie entbehrt aber der für diese charakteristis(•hen, durch reiche Yer
zweigung im oberen Teil der Zweige gebildeten Zweigbündel. 

Diese Form ist ziemlieh gemein im südlichen und mittleren 
Halland in 20-25 m Tiefe, ich habe aber in « lerselben Tiefe einige 
Exemplare auch an der bohuslänschen Küste gefunden. Die kräf
tigst ausgebildeten Exemplaro waren indessen difljenigen, welche im 
südlichen Halland, vor der Laholmsbucht, erhalten worden waren. 
Dieser Umstand scheint mir zu zeigen, dass die Entstehung einer .. 
f. ftaccida lediglich durch die Verminderung tler Lichtstärke bedingt 
sein kann, wie sie in 20-25 m Tiefe stattfindet, dass aber ein ver
minclerter Salzgehalt. in hohem Grade zur ~Jntstehung dieser Form 
beiträgt, ohne jedoch allein sie hen·orzurufcn (f. protensa kommt 
reichlich in demselben Gebiet in nur 5 m geringerer Tiefe vor). 

Die Art ist mehrjährig. Bei den ltJxemplaren, die ich während 
des Dezembers zu untersuchen Gelegenheit hatte,. waren die Vege
tationspunkte in Ruhe. Im April ging ein lebhaftes vegetatives 
Wachstum vor sich, und zn ~nde «les Monats begannen die Jt~xem
plare schon fertil zu werden. Mit Cystokarpion 1md Goni«füm im 
April-August. 

Längs 1ler ganzen Westküstf', gemein. 
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Pteroslphonia F ALKENB. 

Pteroslpbonia parasltica (Runs.) F ALKENB., Rhodomelaceen, 
s. 265. 

Kommt auf exponierten Lokalen im unteren Teil der Sublito
ralregion in 20-30 m Tiefe, gewöhnlich auf Steinen, seltener 
epiphytisch auf den Hapteren von Laminaria Cloustoni vor. Die 
grössten Exemplare, die ich erhalten, waren 3 cm hoch. Beobachtet 
in den Monaten Juni, Juli und August, aber nicht fertil. Auch 
AREscaouo hat sie in der Zeit Juli-September nicht fertil beob
achtet (Phyc. Scand., S. 57). 

Boh uslän: Koster, Väderöarne, Kristineberg. - Selten. 

Brongniartella BoaY. 

Brongnlartella byssoides (Goon. et Woonw.) ScmDTz; FALKENB., 
Rhodomelaceen, S. 542; Polysiphonia byssoides AREsoa., Alg. Scand. 
exsicc., N:r 66. 

Kommt in der Sublitoralregion herunter bis zu 25 m Tiefe 
vor, seltener in vereinzelten Exemplaren im unteren Teil der Lito
ralregion, gewöhnlich epiphytisch auf gröberen Algen, meist auf 
Furcellaria f astigiata, bisweilen auch auf Steinen und Schalen. Die 
Art ist eine einjährige Sommerart mit Cystokarpien und Gonidien 
während des Nachsommers und Herbstes von :Mitte Juli an. Im 
April habe ich nur junge, zentimeterhohe Individuen beobachtet. 

Längs der ganzen Westküste, gemein. 

Rhodomela (Ao.) J. G. Ao. 

Rhodomela subfusca (Woonw.) Ao. 
f. typira; Rhodomela subfusca K.raLLH., N. Ish. algfl., S. 146 

(112), Taf. 8; ARESCH., Alg. Scand. exsicc., N:r 57. 
f. gracilis ARESCH., Obs. phyc. III, S. 7, Rhodomela gracilis 

Am:sca., Alg. Scand. exsicc., N:r 58. - Taf. 5, Fig. 2. 
F. typica kommt in der Litoral- und Sublitoralregion von 0,.; 

bis etwa 20 m Tiefe vor, teils epiphytisch auf Fucus serratus, Fur
cellaria fastigiata oder anderen gröberen Algen, teils auf Steinen 
oder Felsen. 

Infolge des verminderten Salzgehalts ist diese Form an der 
halländischen Küste, besonders in den südlichen Teilen, weniger 
kräftig ausgebildet als an der bohuslänschen Küste. Die Individuen 
können zwar ebenso gross werden, die Verzweigung aber ist spär• 

Kylin, Algenflora der ,ehwed. Westkitate. 10 
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lieber, die Zweige feiner und schmächtiger, besonders wo die Art 
in der Sublitoralregion in 10-20 m Tiefe vorkommt. Diese Exem
plare stehen auf dem Übergang zu der Ostseeform f. tenuior Aa. 
(SvEDELIUs, Östersjöns hafsalgfiora, S. 124), scheinen mir aber doch 
der bohuslänschen Form näher zu stehn als der Ostseeform. Sie 
werden nicht so stark schwarz beim Trocknen wie die mehr typisch 
bohuslänsche Form. 

Während des zweiten Teils des Winters und des Frühlings 
wachsen aus den überwinternden Teilen neue Triebsysteme hervor, 
<lie während des Frühlings (April und Mai) reichlich Fortpflan
zungsorgane tragen, und während des Sommers noch als assi
milierend vorhanden sind. ,Vährend des Herbstes und des frühen 
Winters wird ein Teil der assimilierenden Zweigsysteme abgeworfen, 
jedoch nicht in so grosser Ausdehnung, dass eine Assimilations
arbeit ausgeschlossen ist (vgl. K.JELLMAN, a. a. 0.). Das vegetative 
Wachstum, das während des Spätwinters und des Frühlings ausser
ordentlich lebhaft ist, ist bereits vor dem Juni der Hauptsache nach 
abgeschlossen. Im Juni findet man an der bohuslu.nschen Küste 
nur vereinzelte Exemplare, bei denen ein vegetatives V.;' achstum 
stattfindet; an der halländischen Küste kann man dagegen noch im 
Juli Individuell: finden, die in Wachstum begriffen sind. Anfang 
Juni eingesammelte Exemplare waren bereits steril. 

F. gracilis hat A.BEscHoua vor Göteborg "in aqua sinuum 
interiorum minus salsa" erhalten (A.BEscHoua, a. a. 0.). Selbst habe 
ich diese Form im südlichen und mittleren Halland in der Sublito
ralregion in 20-25 m Tiefe auf Schalen und kleineren Steinen 
wachsend gefunden. AREscaouo erwähnt nicht, in welcher Tiefe er 
diese Form erhalten, ich glaube indessen nicht, dass sie allein durch 
verminderten Salzgehalt hervorgerufen werden kann, sondern dass 
die geringere Lichtintensität im unteren Teil der Sublitoralregion 
die Hauptursache ist, wenn auch ein verminderter Salzgehalt einen 
in hohem Grade mitwirkenden Faktor darstellt (vgl. Polysiphonia 
nigrescens f. fiaccida, S. 144). Die Exemplare sind ungefähr 10-
15 cm hoch, habituell der Polysiphonia nigrescens f. ff,accida ähnlich, 
von welcher Rh. subfusca f. gracilis oft nur durch anatomische Unter
suchung unterschieden werden kann. Die rote Farbe erhält sich 
auch nach dem Trocknen. Im Juni eingesammelte Exemplare waren 
in lebhaftem vegetativem Wachstum begriffen; fertil nicht beob
achtet (Juni-August); das im April eingesammelte Exemplar in 
AaESCHouo's Exsiccatwerk ist auch steril. 
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F. ttJpica, gemein längs der ganzen Westküste; f. gracilis, 
Längedrag in der Nähe von Göteborg (AREscHouo), südliches und 
mittleres Halland. 

Rhodomela virgata KJELLll., N. Ish. algfl., S. 143 (110), Taf. 
1; Rhodomela subfusca ABEscH., Alg. Scand. exsicc., N:r 303. 

Kommt an geschützten Stellen in der Sublitoralregion in 5-
15 m Tiefe epiphytisch auf gröberen Algen oder auf Steinen haf
tend vor. 

Im Frühling, besonders während des April, ist diese Art in leb
haftem vegetativem Wachstum begriffen. Bei Exemplaren, die ich 
im Juli erhalten, beginnen bereits die assimilierenden Kurztriebsy
steme abzufallen, und im August sind von dieser Art nur die Haupt
achsen übrig. Von diesen bilden sich während des Winters kleine 
Bündel von fertilen Zweigen aus, die entweder Cystokarpien, Spermo
gonstände oder Gonidiogone tragen. Reich fertile Exemplare habe 
ich im Dezember gefunden. Während des Spätwinters und des 
Frühlings wird ein grosser 'feil der Achsen abgeworfen, welche die 
fertilen Kurztriebsysteme getragen haben, und die neuen, rein vege
tativen Triebe wachsen aus den unteren Teilen dieser Achsen hervor. 
Nur in Ausnahmefällen findet man noch im April fertile Exemplare, 
bei denen vegetative Triebe sich noch nicht zu entwickeln be
gonnen haben. 

Die beiden Arten Rh. subfusca und Rh. virgata sind als ver
schiedene Arten zuerst von KJELLMAN unterschieden worden, später 
aber von mehreren V erfasse'rn wieder zusammengeschlagen worden. 
FALKENBERG führt in seiner Monographie über die Rhodomelaceen (S. 
593) Rh. virgata KJELLM. als Synonym zu Rh. subfusca (wenn auch 
mit einem 1) auf und fertigt sie im Text auf folgende Weise ab: "Von 
Kiel giebt REINKE für Rh. s11,bfusca als Fruktifikationszeit das Früh
jahr an; in den Exsiccaten der Kieler Rh. virgata KJELLM., die 
REINKE in der Phycotheca universalis ausgegeben hat ( <lie ich aber 
nur für eine Habitusform von Rh. subfusca halten möchte) giebt er 
für diese Form den Dezember als Termin der Fruktifikation an. 
Man wird danach wohl sagen können, dass Rh. subfusca etwa vom 
Dezember bis März fruchtet". 

Für den, der Gelegenheit gehabt hat, in der Natur die beiden 
Arten zu stuclieren, wo sie zusammen vorkommen, ist es völlig klar, 
dass diese biologisch so weit von einander verschiedenen Arten 
nicht zu einer vereinigt werden können. Auch habituell sind sie, 
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wenn sie vollentwickelt sind, sehr wohl von einander verschieden, 
und nur während des Sommers kann in gewissen Fällen eine habi
tuelle Ähnlichkeit eintreten. Der Unterschied zwischen den Arten 
ist schon von KJELLMAN so gut geschildert worden, dass nur auf 
die Beschreibung in K.1ELLllAN, N. Ish. algfl., S. 143-147 (110--
113} verwiesen zu werden braucht. Auf ein paar Unterschiede 
möchte ich jedoch hinweisen: bei Rh. virgata sind alle assimilie
renden Kurztriebsysteme während des Winters vollständig abge
worfen, sodass nur die Hauptachsen übrig sind, bei Rh. subfusca 
bleiben den ·winter über einige assimilierende Kurztriebe und Kurz
triebsysteme sitzen; bei Rh. virgata wachsen die fertilen Kurztrieb
systeme während des Winters hervor und werden nach abge
schlossener Fruktifikation vollstll.ndig abgeworfen; während des 
Frühlings bilden sich dann neue rein vegetative Neutriebe aus. 
Die Hauptachsen in diesen Neutrieben tragen im nächstfolgenden 
Winter fertile Kurztriebe. Bei Rh. subfusca bilden sich während 
des Spätwinters und Frühlings Neutriebe aus, die anfangs sowohl 
vegetativ als fertil sind, nach Ende der Fruktifikation aber als 
vegetativ fortbestehen. Bei Rh. virgata sitzen also die fertilen 
Zweige an den perennierenden Trieben, bei Rh. subfusca an den 
für die Vegetationsperiode ausgebildeten Trieben. 

Bobuslän: Koster, Kristineberg (gemein). 

Odonthalia LYNGB. 

Odontbalia dentata (L.) LYNGB.; KmLLH., N. Ish. algfl., S. 
138 (105); AREsCH., Alg. Scand. exsicc., N:r 56. 

Kommt in der Sublitoralregion von 5-25 m Tiefe an auf 
Steinen oder Schalen vor. Diese Art ist an der halländischen Küste 
kräftiger ausgebildet und scheint auch reichlicher vorzukommen 
als an der bohuslänschen Küste. Besonders sind die Exemplare, 
die ich an der südlichen halländischen Küste, vor der Laholmsbucht 
in 20-25 m Tiefe erhalten, grösser gewachsen, jedoch mit etwas 
schmäleren, oft auch mit etwas lichter stehenden Zweigen als bei 
Exemplaren, die weiter nordwärts vorkommen (f. angusta HARV.). 
Sie erinnern in auffallend hohem Grade an die Exemplare, die ich 
in Prof. KJELLH.AN's Algenherbarium. zu sehn Gelegenheit hatte, und 
die im Nördlichen Eismeer eingesammelt waren. 

Es sei jedoch bemerkt, dass ARESCHoua diese Art reichlich an 
einem Lokal an der bohuslänschen Küste erhalten hat. Er sagt in 
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Phyc. Scand., S. 89: "inter Buskär et \Vargö copiosissima atque 
pulcherrima." 

Die Art ist mehrjährig. Assimilierende Neutriebe bilden sich 
während des Frühlings und Sommers aus. AREscaouo giebt sie 
als fertil während der Monate Dezember und März an. 

Längs der ganzen Westküste, ziemlich gemein-spärlich. 

Heteroslphonia MoNTAONE. 

Heteroslphonia cocclnea (Huns.) F ALKENB., Rhodomelaceen, S. 
648; Dasya coccinea AREscn., Alg. Scand. exsicc., N:r 59. 

Kommt an offenen oder etwas geschützten Stellen im unteren 
Teil der Sublitoralregion in 15-30 m Tiefe gewöhnlich auf Steinen 
und Schalen wachsend vor. Die Art ist mehrjährig. Neue assi
milierende Triebsysteme bilden sich während des' Frühlings und 
Sommers aus; noch im August ist sie rein vegetativ. Fruktifiziert 
nach AREscuouo im September und Oktober. \Yährend des "Winters· 
werden die assimilierenden Zweigsysteme zum grössten Teil abge
worfen. 

Längs der bohuslänschen Küste, spärlich-selten. 

Fam. Ceramiacere. 

Spermothamnion AR.ESCH. 

Spermothamnion roseolum (Ao.) PRINGSH.; HAucK, Meeres
algen, S. 44; ARESCH., Alg. Scand. exsicc., N:r 83. 

Kommt in der Litoral- und Sublitoralregion epiphytisch auf 
gröberen Algen, gewöhnlich auf FurcellarÜt f astigiata, vor. An der 
bohuslänschen Küste geht sie bis in den oberen Teil der Litoral
region hinauf, wo sie epiphytisch auf Aseophyllitm nodosum vor
kommt; an der halländischen Küste wird sie erst in ungefähr 2 m 
Tiefe angetroffen. 

Die Art ist mehrjährig, indem sie mittelst der basalen Teile 
überwintert, aus denen sich dann während des Frühlings und Som
mers neue Achsen herausbilden. Fertil im Juli und August. Cysto
karpien, Spermogonstände und Gonidiogone kommen oft an denselben 
Zweigen vor. In Prof. K1ELLMAN's Präparatsammlung finden sich 
gonidientragende Exemplare, die im Januar eingesammelt sind. 

Längs der ganzen Westküste, gemein. 
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Oriffithsia Ao. 

Orifflthsia coralllna (LmHTF.) Ao.; HARv., Phyc. Brit., Taf. 214. 
Diese Art habe ich nur an zwei, etwas geschützten Lokalen 

in der Nähe von Kristineberg (Skär, Strömmarne) erhalten. Sie 
wuchs hier in ungefähr 6 m Tiefe epiphytisch auf verschiedenen 
gröberen Algen, wie Phyllophora membranifolia und Gorallina offi
cinalis. Die grösseren Exemplare waren bis zu lö cm hoch. Reich 
gonidientragend (August). 

Nach ARESCHOUG (Phyc. Scand., S. 102) kommt sie "in fundo 
extratreniensi limoso conchifero 1. petroso ostreifero" vor. Nach Exem
plaren in den Sammlungen des Schwedischen Reichsmuseums ist 
sie mit Cystokarpien und G-onidien im Juli und August versehen. 

In den Sammlungen des Reichsmuseums finden sich einige 
Exemplare, die bei Öckerö vor Göteborg eingesammelt worden sind 
und die Bezeichnung Griffithsia setacPa tragen. Die Sprossachsen 
sind etwas feiner als bei der typischen Gr. corallina, da aber die 
Exemplare steril sind, ist eine sichere Bestimmung nicht möglich. 
Wahrscheinlich ist indessen, dass die Exemplare der Art Gr. coral
lina angehören. 

Längs der ganzen bohuslänschen Küste. 

Calllthamnion (LYNOB.) THuR. 

Calllthamnion Hookeri (DILLw.'?) ARESCH., Phyc. Scand., S. 103. 
f. typica; Callithamnion Hookeri a AREsCH., Phyc. Scand., S. 

103, Taf. 4, Fig. F; Alg. Scand. exsicc., N:r 311. 
Zellen 2-4 mal so lang wie breit, Parasporenhauf en sphärisch, 

Endzweige (pinnulai) stark abstehend. 
f. elongata nov. forma. 
Zellen 4-7 mal so lang wie breit, Parasporenhaufen mehr 

oder weniger langgestreckt ellipsoidisch, Endzweige (pinnula:i) schwach 
abstehend. 

Die Exemplare, die ich hier zur f. typica stelle, stimmen in 
allen Teilen mit der von ARESCHouo beschriebenen und abgebildeten 
G. Hookeri o: überein. Meine Exemplare sind 1-3 cm hoch und 
reich verzweigt. Die Hauptachsen sind unten 260-360 µ dick und 
dicht mit herablaufenden Zellfäden bekleidet, die in den Zellwän
den der Hauptachsen wachsen. Nur in den untersten Teilen des 
Sprosssystems finden sich auch Zellfäden, die ausserhalb der Zell-
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wände herabwachsen. Noch hoch hinauf an den Hauptachsen kom
men herablaufende Zellfäden vor. 

Die Verzweigung ist in den unteren Teilen allseitig mit variie
render Divergenz zwischen den auf einander folgenden Zweigen 
(siehe NXGELI, Morphologie und Systematik der Ceramiacem, S. 329), 
in den oberen Teilen wiederholt zweiseitig. 

Die an einem Seitenzweig höherer Ordnung ausgebildeten 
Seitentriebe liegen in demselben Plan wie der Seitenzweig und 

Fig. 30. Ca/lithanini-On Hookeri. 

a - b Zweige, welche zeigen, dass die Seitentriebe nach rechts und links angelegt 
werden; r wachsende Zweigspitze. Vergr. a 160 mal; b 200 mal; c 360 mal. 

dessen Mutterachse. Die Seitentriebe werden indessen in einem zu 
dem ebengenannten Plan senkrechten Plan angelegt, demnach nicht 
nach oben und unten, sondern nach rechts und links (Fig. 30 a-b). 
Durch eine sukzessive Drehung des Seitenzweiges entstehen die für 
die Art charakteristischen verzweigten Kurztriebe mit nach der 
Hauptachse gewandtem Rande. Der unterste oder die beiden un
tersten Zweige an einer Seitenachse behalten jedoch oft ihre ur
sprüngliche Richtung nach rechts oder links bei. 
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' - - · e ongata, c--e f. typica. Fig. 31. Callithamnion Hookeri a b f l 

Vergr. a 30 mal, b 200 mal, c 60 mal, d-e 200 mal. 
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Die Endzweige (pinnul&1) stark abstehend, 25-85 t.t dick, nach 
der Spitze zu schmlller werdend, jedoch nicht pfriemförmig. Die 
Zellen sind in Zweigen sowohl höherer als niedrigerer Ordnung 
durchgehends 2-4 mal so lang wie breit. 

Von Fortpflanzungsorganen habe ich teils Gonidiogone, teils 
sogen. Parasporen beobachtet. Die ersteren kommen sehr spärlich 
an demselben Individuum wie die Parasporen vor und sitzen ungestielt 
auf der Innenseite der Endzweige. Sie sind tetratidrisch geteilt. 

Die Parasporen sitzen in grösseren oder kleineren Haufen auf 
der Innenseite der Endzweige, gewöhnlich ein Haufe, seltener 2-3 
auf jedem. Die Parasporenhaufen sind Zweiganlagen, die nicht auf 
typische Weise in der Längsrichtung ausgebildet worden sind, deren 
Zellen vielmehr schon frühzeitig sich vergrössert und mit einem 
reichen Inhalt erfüllt haben. Die Scheitelzelle der Zweiganlage 
scheidet nur ein paar Segmente ab, welche einige wenige ein- oder 
zweizeilige Zweige ausbilden. Die Zellen dieser Zweige füllen sich 
auch mit einem reichen Inhalt und bilden zusammen mit den Zellen 
des Mutterzweiges einen Parasporenhaufen. Die Parasporenhauien 
sind bei f. typica sphärisch (Fig. 81 d-e). 

Bisweilen kann dieselbe Zelle, die einen Parasporenhauf en 
ausgebildet hat, auch einen vegetativen Zweig ausbilden. Auch 
kann es geschehen, dass zwei Parasporenhaufen von derselben Zelle 
aus gebildet werden können. Die Parasporenhauf en werden auf 
der Innenseite der Endzweige angelegt und entsprechen demnach 
nicht den zum Zweigsystem gehörigen vegetativen Achsen. Der 
vegetative Zweig, der zusammen mit einem Parasporenhauf en und 
von derselben Zelle wie dieser ausgebildet werden kann, entspricht 
auch nicht den typischen vegetativen Zweigen. 

An der südlichen Küste von Halland, in der Laholmsbucht, 
habe ich einige Exemplare einer Alge erhalten, die der Verzweigung 
und der Ausbildung der Parasporen nach mit der C. Hookeri über
einstimmt, von dieser sich aber durch ihre gewöhnlich doppelt 
so langen Zellen und die dadurch bedingte lichtere Verzweigung 
unterscheidet. Die Endzweige sind weniger stark abstehend, oft 
etwas länger und feiner (20-30 t.t dick) als bei C. Hookeri. Ausser
dem sind die Parasporenhaufen in der Regel etwas ellipsoidisch, 
wenn auch rein sphärische keineswegs fehlen. Die übrigen Charak
tere stimmen mit C. Hookeri überein. Ich habe sie als eine beson
dere Form, f. elongata, von C. Hookeri abgesondert. 
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Bei Varberg erhaltene Exemplare stimmen am meisten mit f. 
typica überein, weichen aber von den bohuslänschen Exemplaren 
dieser Form durch ihre der Regel nach' etwas längeren Zellen ab, 
die 3-4, oft bis zu 5 mal so lang wie breit sind. Möglicherweise 
repräsentieren sie eine Übergangsform zwischen f. typica und f. 
elongata. 

Die Art kommt in der Sublitoralregion in ungefähr 15 m Tiefe, 
epiphytisch auf gröberen Algen, gewöhnlich auf Furcellaria fasti
giata, vor. Reich parasporentragend im Juni. Im April eingesam
melte Exemplare waren in lebhafter vegetativer Entwicklung be
griffen, aber noch steril. 

Bohuslän: Väderöarne, Kristineberg; Koster, Kungshamn, 
Tornbjörnskär in der Nähe von Hälsö (ARESCHouo); Rödskären vor 
Göteborg (AKERMARK); Halland: Varberg. F. elongata, Halland: 
Laholms bucht. 

Callithamnion fruticulosum J. G. Ao., Symb., S. 46; Spec. Alg. 
II, S. 56; Phlebothamnion fruticulosum KOTz., Tab. phyc. XI, Taf. 95. 

Die Seitenzweige der Hauptachsen werden bei dieser Art in 
einem Abstand von 90 ° von einander angelegt, und da jede von 
der Scheitelzelle abgesonderte Segmentzelle einen Seitenzweig aus
bildet, ist jede Hauptachse mit spiralständigen Seitenzweigen mit 
der Divergenz ¼. versehen. Unmittelbar nachdem eine Segment
zelle abgesondert worden, bildet sie einen Seitenzweig aus, welcher 
sich schneller als die Hauptachse entwickelt und daher diese nach 
der Seite verschiebt. Die oberen Seitenzweige umgeben die jüng
sten Teile der Hauptachsen und gewähren folglich den im Wachstum 
begriffenen Teilen einen gewissen Schutz (Fig. 32 b). 

Ein Seitenzweig bildet seinen ersten Seitentrieb rechts oder 
links aus, je nachdem er den nächst darunter liegenden Seitenzweig 
der Hauptachse auf seiner linken oder rechten Seite hat. Der 
zweite Seitentrieb des Seitenzweigs legt sich auf der dem ersten 
entgegengesetzten Seite an, der dritte auf der dem zweiten ent
gegengesetzten Seite u. s. w. Früher oder später tritt indessen ein 
Umschlag in der Ausbildung der Seitenzweige höherer Ordnung 
ein, indem sie nicht mehr nur nach rechts und links, sondern auch 
nach oben und nach unten angelegt werden. Der Umschlag ge
schieht gewöhnlich nach Ausbildung von 1-3 Seitenzweigen und 
wird damit eingeleitet, dass ein Seitenzweig nicht auf der linken 
oder auf der rechten Seite, sondern nach unten angelegt wird. 
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1-'ig. 32. Callithamnion fniticulosuni. 

a HabitW1bild; b wachsende Zweigspitze (l--6 die !mkzessiven Seitentriebe); c wach
sende Zweigspitzo mit einem Karpogon; d Kurztrieb mit Gonidiogonen; 

e junger Gonimoblast; f Spermogonstände. 
Vergr. a !i0 mal, b 360 mal, c 4!i0 mal, d 90 mal, e 280 mal, f 200 mal. 
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Hiermit ist die spiralförmige Anlegung der Seitenzweige höherer 
Ordnung begonnen, und sie fährt dann in derselben Weise wie bei 
den Hauptachsen fort. 

Die untersten Seitenzweige an einem Seitenzweig niederer 
Ordnung sind einfach, die darauf folgenden Seitenzweige mit 1-3 
Seitenzweigen höherer Ordnung versehen. Diese wiederum ver
zweigten Seitenzweige bilden verzweigte Kurztriebe, die ihre flache 
Seite der Mutterachse zuwenden. Geschieht der oben erwähnte 
Umschlag in der Anlagerichtung der Seitenzweige, bevor alle Seiten
triebe des Kurztriebes zur Ausbildung gekommen, so kann man 
Kurztriebe erhalten, die auch auf der Unterseite mit einem Seiten
trieb versehen sind ("ramulos - - - lateraliter et extrorsum pinna
tos" J. G. AoARDH, a. a. 0.). Fährt die Ausbildung von Seitentrieben 
fort, nachdem der erwähnte Umschlag geschehen, so bilden sich Lang
triebe mit spiralständigen Seitentrieben mit der Divergenz 1/ ,. Auf 
dem mittleren und den oberen Teilen der Seitenzweige sind Lang
triebe und Kurztriebe durch einander vorhanden. Die Seitenzweige 
der Hauptachsen werden der Regel nach alle als Langtriebe aus
gebildet. 

Die Verzweigung ist demnach monopodial, nicht sympodial. 
Für Callithamnion tetragonum, eine dieser Art nahestehende und 
hinsichtlich der Verzweigung mit ihr übereinstimmende Art (siehe 
S. 158), schildert N!oELI (Morphologie und Systematik der Ce
ramiacem, S. 344) die Verzweigung als sympodial. Dass dieses 
indessen nicht der Fall ist, zeigt meine Fig. 32 c. Es ist ein Seiten
zweig, der durch seine schnelle Entwicklung die Scheitelzelle der 
Mutterachse seitwärts verschiebt, um dann seinerseits von der Mut
terachse zur Seite geschoben zu werden. 

Die Hauptachsen sind unten ungefähr 500 µ, oben ungefähr 
150 11 dick, mit Zellen, die 2-4 mal so lang wie dick sind. Dem 
grösseren Teil ihrer Länge nach sind sie wie auch der untere Teil 
ihrer Seitenzweige mit in den Zellwänden herablaufenden Zellfäden 
versehen. Nur in den untersten Teilen des Zweigsystems finden 
sich Zellfäden, die ausserhalb der Zellwände herabwachsen. Von 
den herablaufenden Zellfäden können abstehende, einfache oder 
spärlich verzweigte Seitenästchen ausgehen. 

Die Endzweige (pinnulre) sind pfriemförmig, gleichmässig von 
der Basis an schmäler werdend und mit Zellen, die 8-5, gewöhn
lich 4 mal so lang wie breit sind. Die Dicke an der Basis be
trägt 40-60 µ. 
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Die Gonimoblaste bilden sich in den oberen Teilen der Haupt
achsen und den kräftiger ausgebildeten Seitenachsen aus. Die An
lage der Auxiliarmutterzellen geschieht stets in einer Ebene, die zu 
der durch die Hauptachse und den Seitenzweig der fertilen Zelle 
gehenden Ebene senkrecht steht. Die fertilen Zellen strecken sich, 
wenn Befruchtung eintritt, nicht so stark in die Länge wie die 
sterilen Zellen. Die fertiggebildeten Gonimoblaste sind sphärisch 
oder etwas ellipsoidisch, ungefähr 75-150 t.t. im Durchmesser, bis
weilen mit einem schwach ausgebildeten unteren Lappen versehen. 
Dieser Lappen findet sich regelmässig angelegt, kommt aber nur 
selten zu weiterer Ausbildung (Fig. 32 e). 

Die Spermogonstände bilden halbsphärische Kissen auf der der 
Mutterachse zugewandten Seite der Kurztriebe (Fig. 32 f). Wenn 
diese mit Seitenzweigen 'versehen sind, können die Spermogonstände 
auch in den Zweigwinkeln sitzen. Tragen die Seitenzweige des 
Kurztriebs Spermogonstände, so sitzen diese nicht auf der morpho
logischen Innenseite der Seitenzweige, sondern stets aufwärts auf 
der Seite verschoben, die gegen die Hauptachse gerichtet ist, an 
welcher der Kurztrieb sitzt. Diese Verschiebung kann 90° betra
gen, bisweilen aber nur ungefähr 45 °. 

Die GonidiogonP sind ungestielt, tetra~drisch geteilt, 40-50 t.t. 
breit und 50-60 µ lang. Sie sitzen analog den Spermogonstänclen 
angeordnet (Fig. 32 d'). 

Karpogone und Spermogone kommen zusammen an demselben 
Individuum vor. Gonidiogone gewöhnlich an besonderen Individuen, 
doch habe ich Karpogom, (spärlich) und Spermogone an demselben 
Individuum wie Gonidiogone auftreten sehen. 

Bisweilen können akzessorische Zweige an der untersten Zelle 
eines Kurztriebes anstatt eines Spermogonstandes oder eines Go-
nidiogons zur Ausbildung kommen. 1 

Diese Art habe ich nur bei ein paar Gelegenheiten teils bei 
den Väderöarne, teils bei Hällsundsudde im nördlichen Ha.Hand er
halten, an w<'lchen Lokalen sie epiphytisch auf Furcellaria fastigiata 
in einer Tiefe von ungefähr 15 m vorkam, teils auch bei Halmstad 
im siidlichen Halland am Strande aufgeworfen. Da das hier ge
fundene Exemplar ausserordentlich gut erhalten war, halte ich es 
nicht für wahrscheinlich, dass es von einem weit entfernten Stand
orte her an den Fundort getrieben worden ist. - Mit Gonimo
blasten und Spermogonstllnden im Juni und Juli, mit Gonidiogonen 
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im Juli. Die Art ist wahrscheinlich eine Vorsommerart. Die Exem
plare im Juli wiesen bereits Anzeichen des Absterbens auf. 

Bohuslän: Väderöame; Hälsö, Kristineberg, .Marstrand (nach 
Exemplaren in den Sammlungen des Schwedischen Reichsmuseums); 
Halland: Hällsundsudde, Halmstad. 

Callithamnion tetragonum (Wim.) Ao.; J. G. Ao., Spec. 
Alg. II, S. 53; HA.Rv., Phyc. Brit., Taf. 136; KOTZ., Tab. phyc. 
XII, Taf. 3. 

Hinsichtlich der Verzweigung stimmt diese Art mit C. f,·uti
culosum überein. Alle Zweige sind demnach monopodial aufgebaut 
und die Hauptachsen mit spiralständigen Seitenzweigen versehen, 
die der Regel nach als Langtriebe ausgebildet sind. Die unteren 
Seitentriebe dieser Seitenzweige, gewöhnlich 2-5, sind nach rechts 
und nach links gerichtet. Durch denselben Umschlag in der An
lage von Seitenzweigen höherer Ordnung, wie er bereits für C. 
fruticulosum geschildert worden ist, werden die Seitenzweige später 
spiralförmig angelegt. 

Die unteren Seitentriebe eines Seitenzweigs sind einfacl~, darauf 
folgende Seitentriebe mit 1--4 Seitenzweigen höherer Ordnung ver
sehen. Diese aufs neue verzweigten Seitentriebe bilden wie bei der 
vorhergehenden Art Kurztriebe, die ihre plane Seite der Mutter
achse zuwenden. Durch denselben Umschlag in der Anlage der 
Seitenzweige wie bei der vorigen Art können auch bei C. tetragonum 
Kurztriebe auftreten, die auf der Unterseite mit einem Seitenzweig 
versehen sind. Der Unterschied, den J. G. AoARDH zwischen C. 
tetragonum und C. fruticulosum geltend machen will, dass nämlich 
die erstere zweiseitig verzweigte, die letztere dagegen auch auf der 
Aussenseite verzweigte Kurztriebe hätte, findet sich demnach nicht 
durchgehend. Doch tritt die zweiseitige Verzweigung der Kurz
triebe infolge d~r grösseren Steife der Endzweige (pinnulm) bei C. 
tetragonum schärfer hervor als bei C. fruticulosum. Auch bildet die 
erstgenannte Art der Regel nach mehr Seitenzweige aus, bevor der 
Umschlag zur Spiralstellung eintritt, sodass sich grössere Wahr
scheinlichkeit dafür findet, dass man bei C. tetragonum Kurztriebe 
erhält, die nur zweiseitig verzweigt sind, da die Ausbildung von 
Seitenzweigen oft aufhört, bevor der Umschlag zur Spiralstellung 
geschehen ist. 

Von C. fruticulosum unterscheidet sie sich durch ihre gröbel'en 
Zweige und durchgehends kürzeren Zellen. Die Hauptachsen sind 
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unten 500 1-'-dick oder dicker, oben ungefähr 250 1,1,, reichlich mit 
herablaufenden Zellfäden und von diesen ausgehenden, kurzen, ab
stehenden Zweigen versehen. Zellen gewöhnlich 1-2 mal so lang 
wie breit. Die äusseren Verzweigungen (pinnulm) sind an der Mitte 
am dicksten, 75-100 1,1,, nach den beiden Enden zu schmäler wer
dend, nach oben in eine kurze pfriemförmige Spitze auslaufend. 
Die Zellen sind 1-2, gewöhnlich 1 ½ mal so lang wie breit, an 
den Querwänden gewöhnlich etwas zusammengeschnürt. 

Die Gonimoblaste und Spermogonstände werden auf dieselbe 
,v eise wie bei der vorhergehenden Art angelegt und ausgebildet. 
Die Gonidiogone werden höher an den Kurztrieben hinauf ausge
bildet und sitzen daher seltener in den Zweigwinkeln. 

C. • tetragonum habe ich nur bei einer Gelegenheit epiphytisch 
auf Furcellaria fastigiata in einer Tiefe von 15 m erhalten. Die 
Exemplare trugen Gonimoblaste und Spermogonstä.nde (im Juli). 
Ein Exemplar in den Sammlungen der Universität Upsala, im Au
gust eingesammelt, ist mit Gonidiogonen versehen. (Das Exemplar 
war als C. fruticulcsum bestimmt worden). 

Bohuslän: Koster; Öckerö (S. AKERM:ARK). 

Callithamnion brachiatum (BoNNEH.) fuRv., Phyc. Brit., Taf. 
137; Ktrrz., Tab. phyc. XII, Taf. 3, Fig. c-d; Callithamnion tetra
gonum var. ~ J. G. Ao., Spec. Alg. II, S. 54. 

Ausser durch Beschreibungen kenne ich diese Art nur nach 
einem an der schwedischen Westküste eingesammelten Exemplar. 
Sowohl diesem Exemplar als den Beschreibungen nach zu urteilen, 
nimmt diese Art eine Mittelstellung ein zwischen C. fruticulosum 
und C. tetragonum, ist aber von diesen beiden der Art nach wohl
verschieden. Die Endzweige sind ö5-80 1-'-dick, langsam nach 
oben zu einer pfriemförmigen Spitze schmäler werdend. Die Zellen 
sind 2-3 mal so lang wie breit, nicht oder nur unbedeutend an 
den Querwänden eingeschnürt. . 

Bohuslän: Väderöarne (in fundo plurium orgyarum, nach 
Exemplar in den Sammlungen des Schwedischen Reichsmuseums). 

Callithamnion splniferum nov. sp. - Taf. 7, Fig. 1. 
Thallus 2-4 cm hoch, reich, wiederholt verzweigt. Haupt

achsen unten lö0-200 1,1,, oben 60-80 1-'-dick, an der Basis mit 
einer spärlichen Schicht von in den Zellwänden herablaufenden 
Zellfäden versehen. Die basalen Zellen sind ebPnso lang wie breit, 
die übrigen Zellen 4-8 (in den oberen Teilen der Hauptzweige und 
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den kräftiger ausgebildeten Seitenzweigen gewöhnlich 6-8) mal 
so lang wie breit. Die Seitenzweige der Hauptachsen spira.lständig 
mit einem Winkel von 90 ° zwischen zweien auf einander folgenden 

Fig. 33. Callithamnio11 •pinifen1m. 

a HabitUBbild; b Gonimoblaste; c Spermogonst.Ande; d wachsende Zweigspitze 
(1-7 die sukzessiven Seitentriebe; die drei kleinen Zellen auf der Innen

seite des Triebes 2 sind Anlagen zu Spermogonständen); e Gonidiogone. 
Vergr. a 30 mal, b 85 mal, r-e 160 mal. 

' 

Zweigen. Die unteren (gewöhnlich 2-4) Seitentriebe der Seiten
zweige nach rechts und links gerichtet, die oberen spira.lständig in 
gleicher '\V eise' wie bei der Hauptachse. Die untersten Seitentriebe 
eines Seitenzweigs sind einfach, die darauf folgenden mit 1-3 nach 
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rechts und links gerichteten Seitenzweigen höherer Ordnung ver
sehen, die oberen Seitentriebe mit 2-4 nach rechts und links ge
richteten, dann aber mit spiralständigen Seitenzweigen höherer Ord
nung versehen. Die unteren Zweige an einem Seitenzweig sind als 
Kurztriebe ausgebildet, einfach oder verzweigt, mit der planen Seite 
der Mutterachse zugewendet, bisweilen auch mit einem Zweig auf 
der unteren Seite, die oberen als Langtriebe ausgebildet. 

Die Endzweige (pinnula1) bestehen aus 5-9, gewöhnlich 6-7 
Zellen, die 5-8 mal so lang wie breit sind. Sie sind an der Basis 
2ö-40 p. dick, nach oben hin zu einer pfriemförmigen Spitze schmä
ler werdend. 

Die Gonimoblaste bilden sich an den oberen Teilen der Lang
triebe aus. Die Auxiliarmutterzellen werden in einer Ebene angelegt, 
die zu der durch die fertile Zelle und ihren Seitenzweig gehenden 
Ebene senkrecht steht. Die Gonimoblaste sind sphärisch, 150-250 
µ. im Durchmesser, bisweilen mit einem kleineren unteren Lappen 
versehen (Fig. 33 b). Dieser findet sich regelmässig angelegt, kommt 
aber selten zur Ausbildung. '\Venn die Gonimoblaste zur Aus
bildung kommen, streckt sich die fertile Zelle gar nicht oder nur 
wenig in die Länge, werden sie dagegen nicht ausgebildet, streckt 
sich die fertile Zelle zu derselben Länge ·wie die sterilen. Die 
Auxiliarmutterzellen bleiben jedoch als zwei kleine Zellen am oberen 
Rande der fertilen Zelle und von dieser durch urglasförmige Wände 
getrennt erhalten (Fig. 82 a). 

Die Spermogonstände bilden halbsphärische Kissen auf der 
der Hauptachse zugekehrten Seite der Zweige letzter und vorletzter 
Ordnung, gewöhnlich eines, seltener zwei auf jeder der unteren 
Zellen derselben. Sind diese Zellen mit vegetativen Seitenzweigen 
versehen, so können die Spermogonstände auch in den Zweigwin
keln sitzen (Fig. 33 c). 

Die Gonidiogone sind tetra~drisch geteilt, 55--65 p. breit und 
70-80 (J. lang. Sie sind ungestielt und sitzen den Spermogon
ständen analog (Fig. 38 e). 

Karpogone, Spermogone und Gonidiogone kommen an dem
selben Individuum vor, doch überwiegen entweder Karpogone und 
Spermogone oder Gonidiogone. 

Wie aus der obigen Beschreibung hervorgeht, stimmt die V er
zweigung bei der hier beschriebenen Art in allen Teilen mit der 
Verzweigung bei C. fruticulosum überein. Die Anlage der Seiten
zweige geschieht auf dieselbe Weise, und die oberen Seitenzweige 

Kylin, Algenfiora der Bchwed. Westküste. 11 

• 
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werden wie bei C. fruticulosum schneller als die obersten Teile der 
Mutterachse ausgebildet und bilden dadurch einen Schutz für die 
im Wachstum begriffenen Teile. Infolge der bedeutend längeren 
Zellen treten jedoch die Kurztriebe bei C. spiniferum nicht so deut
lich hervor wie bei C. fruticitlosum. 

C. spiniferum gehört unter den Callithamnion-Arten derselben 
Gruppe wie C. fruticulosum an und unterscheidet sich von dieser 
Art hauptsächlich durch ihre weit schmäleren Zweige und weit 
längeren Zellen. Bemerkenswert ist indessen, dass sowohl Gonimo
blaste als Gonidiogone bei der ersteren kräftiger ausgebildet sind 
als bei der letzteren. Das Vorkommen von Karpogonen und Sper
mogonen an demselben Individuum ist beiden Arten gemeinsam, 
wie auch die Möglichkeit, dass Gonidiogone an den karpogon- und 
spermogontragenden Individuen auftreten können und umgekehrt. 

Die hier neubeschriebene Art habe ich in einigen wenigen 
Exemplaren in der Sublitoralregion in einer Tiefe von 8-15 m 
epiphytisch auf Furcellaria fastigiata erhalten. Mit Gonimoblasten, 
Spermogonständen und Gonidiogonen im Juli. 

Halland: Hogardsgrund, Varberg, Morup. 

Vergleich zwischen den End.zweigen (pinnulm) bei der Artserie 
Callithamnion spinifernm, C. frutici,losum. C. brachiatum und C. 
tetragonum. 

C. spinü. C. frutic. C. bra.chiat. C. tetrag. 

GrössteDic~ederEnd-} 25_ 40 1-L 40_ 60 1-L 55_ 80 1-L 75_,..100 ll 
zweige. 

Länge der Zellen im} 5-8 mal 3-5 mal 2-3 mal 1-2 mal. 
Verhältnis zur Breite. 

Caliithamnion Brodl~i HARv., Phyc. Brit., Taf. 129; J. G. 
Ao., Spec. Alg. II, S. 57; Phlebothamnion Brodimi KOTz., Tab. phyc. 
XI, Taf. 100. 

Von dieser Art habe ich nur ein paar ungefähr zentimeterhohe 
Exemplare erhalten. Die Hauptachse ist an der Basis 150-200 µ, 
oben 60- 75 µ dick, längs dem grössten Teil ihrer Länge reich mit 
in den Zellwänden herablaufenden Zellfäden bekleidet. Die un
tersten Zellen sind ebenso lang wie breit, die übrigen Zellen 2-4: 
mal so lang wie breit. 

Die Seitenzweige der Hauptachsen werden in Spiralen gewöhn
lich mit der Divergenz 1/, angelegt, nicht selten aber kommt auch 

• 
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Fig. 3-1. Callithanmion Broclirei. 

a Habitusbild; b wachsende Zweigiipitze (1-6 die sukzessiven Seitentriebe); 
c Kurztriebe mit Gonicliogonen. Vergr. a 60 mal, b 190 mal, c 86 mal. 

die Divergenz 1/ 8 vor. Die obersten Seitenzweige entwickeln sich 
nicht so schnell wie bei C. fruficulos111n und gewähren daher den 
jüngsten Teilen der :Mutterachse keinen Schutz (Fig. 3-1: b). Die 
unteren Seitentriebe einer Seitenachse sind nach rechts und links 
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gerichtet, früher oder später aber, gewöhnlich nach der Ausbildung 
von 2-5 Seitentrieben geschieht die Anlage in Spiralenfonn mit 
derselben Divergenz wie bei der Hauptachse. Die Seitentriebe sind 
stark abstehend, auch die unteren wiederholt verzweigt; die unteren 
(gewöhnlich 1-3) Seitenzweige· dieser Seitentriebe sind nach rechts 
und links gerichtet, die darauf folgenden spiralständig. Diese Seiten
zweige höherer Ordnung sind der Regel nach mit einem oder ein 
paar Seitenzweigen versehen, von denen bereits der zweite gewöhn
lich nach hinten gerichtet ist. Alle diese sukzessiven Seitenzweige 
bilden zusammen einen sperrzweigigen Kurztrieb an der ursprüng
lichen Seitenachse. Höher hinauf an der Seitenachse bilden sich 
durch fortgesetzte Entwicklung von Seitenzweigen höherer Ordnung 
Langtriebe statt Kurztriebe aus (Fig. 34 a). 

Die ZeJlen in den kräftiger ausgebildeten Seitenzweigen sind 
100-150 tJ. dick, 2-3 (3 ½) mal so lang wie breit und etwas ober
halb der Mitte mehr oder weniger stark zusammengeschnürt. Sie 
sind am breitesten dicht oberhalb der unteren Querwand. In den 
weniger kräftig ausgebildeten Seitenzweigen sind die Zellen 30-70 
tJ. dick, 2-4 mal so lang wie breit, nicht zusammengeschnürt. Die 
Endzweige (pinnuloo) sind gewöhnlich 3-5-zellig mit Zellen, die 
2-4 mal so lang wie breit sind; an der Basis sind sie 15-30 tJ. 
dick, werden nach oben zu schmäler, niemals aber pfriemförmig. 
Nicht selten findet man, dass sie in ein einzelliges Haar aus
laufen. 

Die Gonimoblaste werden in den oberen Teilen der kräftigeren 
Seitenzweige auf dieselbe Weise angelegt wie bei C. {rttticulosum. 
In ausgebildetem Zustande sind sie sphärisch, ungefähr 75-150 tJ. im 
Durchmesser, bisweilen mit einem kleineren, unteren Lappen ver
sehen. Dieser findet sich regelmässig angelegt, kommt aber selten 
zu weiterer Entwicklung. 

Die Gonidiogone sind tetraedrisch geteilt, 40-50 tJ. breit und 
50-60 µ lang. Sie sitzen ungestielt auf der Innenseite der Kurz
triebe, eines oder seltener zwei an jeder der unteren Zellen. Wenn 
die Kurztriebe verzweigt sind, können Gonidiogone auch in den 
Zweigwinkeln sitzen {Fig. 34 c). Die Gonidiogone kommen auf 
besonderen Individuen vor. 

Spermogonstände habe ich nicht beobachtet. Sie finden sich 
nicht an denselben Individuen wie die Gonimoblaste, wie das der 
Fall war bei C. fruticulosum und 0. spiniferum. 
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Die Art kommt in der Sublitoralregion in ungefähr 15 m 
Tiefe, epiphytisch auf Fttrcellaria fastigiata vor. Mit Gonimoblasten 
und Gonidiogonen im Juni. 

Bohuslän: Väderöarne. 

Caliithamnion granulatum (DULc.) Aa.; J. G. AG., Spec. Alg. 
II, S. 61 ; Phlebothamnion granulatum KOTz., Tab. phyc. XII, Taf. 11. 

Von dieser Art habe ich nur ein vereinzeltes Exemplar in der 
Sublitoralregion erhalten. Das Exemplar war leider steril (im Juni). 
In den Sammlungen der Universität Upsala finden sich zwei von 
MLLMAN im Januar_ eingesammelte lt~xemplare. Auch diese steril. 

Bohuslän: Kristineberg (K.raLLMAN); Halland: Varberg. 

Calllthamnion corymbosum (Smrn) LYNGB., Hydr. Dan., S. 
125, Taf. 88 C; KOTz., Tab. phyc. XII, Taf. 9; HARv., Phyc. Brit., 
Taf. 272; THURET, Etudes phycologiques, Taf. 83 und 85; ARESCH., 
Alg. Scand. ex.sicc., N:r 15. 

Die Seit-enzweige der Hauptachsen sind bei dieser Art wie bei 
C. Brodirei spiralständig, meistens mit der Divergenz ¼, doch kommt 
auch die Divergenz 1/{ nicht selten vor. Die unteren (gewöhnlich 
2-4) Seitentriebe der Seitenzweige sind nach rechts und links ge
richtet, die darauf folgenden spiralständig in derselben Weise wie 
bei der Hauptachse. Au<;h die untersten Seitentriebe der Seiten
zweige sind wiederholt verzweigt. In den oberen, reich verzweig
ten Zweigbündeln ist die Divergenz stets ¼.• 

Die Anlage der Zweige· geschieht demnach bei dieser Art auf 
die gleiche Weise wie bei C. Brodirei. Ein wesentlicher Unterschied 
besteht indessen darin, dass bei 0. conJmbosum keine unverzweigten 
Endzweige vorhanden sind, sondern jede Zelle mit einem vegeta
tiven Seitenzweig ver,sehen ist, welcher wenigstens in den oberen 
Teilen des Zweigsystems ebenso kräftig oder nur unbedeutend 
schwächer ausgebildet ist als die Mutterachse, wodurch eine fast 
dichotomische Verzweigung entsteht. 

N!GELI .(Morphologie und Systematik der Ceramiacem, S. 859) 
deutet die Verzweigung bei C. Brodirei und C. corymbosum als 
sympodial. Dass die Verzweigung, wenigstens bei C. Brodirei, den 
Eindruck einer sympodialen erwecken kann, ist wahr, doch ist in 
Wirklichkeit die Verzweigung bei dieser Art ebenso wenig sym
podial wie bei C. fruticulosum und C. tetragonum. Wieder ist es 
Ain Seitenzweig, der anfangs sich etwas schneller als die Mutter-
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achse entwickelt und diese zur Seite schiebt, um dann seinerseits 
wieder von der :Mutterachse zur Seite geschoben zu werden. Der 
Unterschied in der Stärke zwischen der Hauptachse und ihren 
jüngsten Seitenzweigen ist indessen weit geringer bei C. Brodirei 
als bei C. fruticulosum, und bei C. corymbosum entwickeln sich die 
Seitenzweige nicht schneller als die :Mutterachse. 

Die Gonimoblaste werden in den oberen Teilen der kräftiger 
ausgebildeten Zweige in derselben Weise angelegt wie bei der vori
gen Art. Bei Eintritt der Befruchtung streckt sich die fertile Zelle 
nur unbedeutend, geschieht dagegen keine Befruchtung, so streckt 
sich die fertile Zelle in derselben Weise wie die sterilen, und die 
Auxiliarmutterzellen bleiben als ein paar kleine Zellen an der oberen 
Wand der fertilen Zelle sitzen (vgl. C. spiniferum). 

Die Spermogonstände bilden halbsphärische, lockere Kissen, 
die analog den Spermogonständen bei den vorhergehenden Arten 
angeordnet sitzen, da aber jede Zelle bei C. corymbosum stets mit 
einem vegetativen Seitenzweig versehen ist, sitzen sie stets in einem 
Zweigwinkel. Das Auftreten der Spermogonstände in den Zweig
winkeln ist demnach eine notwendige Folge der V erzweigungsweise. 

Die Gonidiogone sind tetraedrisch geteilt, ungestielt und sitzen 
den Spermogonständen analog angeordnet. - Karpogone, Spermo
gone und Gonidiogone habe ich nur an verschiedenen Individuen 
gefunden. 

Nach abgeschlossenem Wachstum läuft die Scheitelzelle in ein 
langes farbloses Haar aus. An im Wachstum begriffenen Exem
plaren kann man oft ganze Zweigbündel ohne ein einziges Haar 
sehn, andere Zweigbündel wieder, wo einige Haare in der Ausbil
dung begriffen sind, und schliesslich auch Zweigbündel, bei denen 
alle Zweigspitzen haartragend sind (vgl. NXGELI, :Morphologie und 
Systematik der Ceramiacem, S. 360). Doch habe ich Exemplare 
gefunden, die mir ausgewachsen erschienen, doch aber vollstän
dig ohne Haarbildungen waren. HARVEY bildet seine C. corymbosum 
ohne Haarbildungen ab, und das Gleiche tut LYNGBYE in seiner 
Figur für diese Art. C. corymbosum LYNGB. ist auch weniger regel
mll.ssig verzweigt, und mit Zellen ohne vegetative Seitenzweige, 
weshalb die Gonidiogone nicht immer in den Zweigwinkeln sitzen. 
Sowohl K-OTZING als THURET bilden C. corymbosum mit terminalen 
Haaren ab, C. corymbosum THUR. unterscheidet sich aber von C. 
corymbosum KOTZ. durch ihre reichere Verzweigung, besonders in 
den oberen Teilen des Zweigsystems. Auf eine Erörterung der 
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verschiedenen Formen, möglicherweise verschiedenen Arten, ein
zugehn, die in der Litteratur unter dem Namen C. corymbosum zu
sammengefasst werden, ist mir indessen mit dem Material, das ge
genwärtig mir zu Gebote steht, nicht möglich. 

Die Art kommt in der Sublitoralregion epiphytisch auf ver
schiedenen Algen oder auf alten Zostera.Blättem vor. Fertil im 
Juni-August. 

L11ngs der ganzen Westküste, ziemlich gemein. 

Callithamnlon furcellaria, J. G. Ao., Spec. Alg. II, S. 37; 
Callithamnion byssoides ABEscH., Phyc. Scand., S. 107, Taf. 5 B. 

Die Seitenzweige der Hauptachsen sind spiralständig mit einem 
Winkel von 90° zwischen zwei auf einander folgenden Seitenzwei
gen, welche alle der Regel nach als Langtriebe ausgebildet sind. 
Die unteren Seitentriebe dieser Seitenzweige, gewöhnlich 3-5, bis
weilen bis zu 7, sind nach rechts und links gerichtet, die darauf 
folgenden Seitentriebe in gleicher Weise spiralständig wie die Seiten
zweige der Hauptachse. Die grösste Anzahl der Seitenzweige zweiter 
Ordnung sind als Kurztriebe ausgebildet und mit oft bis zu 7-8, 
nach rechts und links gerichteten Seitenzweigen dritter Ordnung 
versehen. Die Kurztriebe wenden also ihre plane Seite der Mutter
achse zu; bei kräftiger ausgebildeten Kurztrieben (Ö'bergangszweigen 
zu Langtrieben) werden aber die Seitenzweige höherer Ordnung 
spiralst11ndig, und man kann dann allseitig oder wenigstens auf 
der Unterseite verzweigte Kurztriebe erhalten. Die als Langtriebe 
ausgebildeten Seitenzweige zweiter Ordnung werden auf die gleiche 
Weise wie die Mutterachse ausgebildet. In den oberen Teilen der 
Langtriebe kann die Divergenz zwischen den Seitenzweigen oft von 
¼ zu 1/ 8 übergehn, bisweilen auch zu½ (vgl. NXGELI, Morphologie 
und Systematik der Ceramiaceie, S. 368). 

Bei den gonidiogontragenden Individuen sind die Kurztriebt' 
länger gestreckt und ihre Ästchen an Zahl geringer als bei den go
nimoblast- und spermogontragenden. Die Kurztriebe treten daher 
weniger hervor, und die Verzweigung wird in ihrer Gesamtheit mehr 
gleichförmig. Dies~r Unterschied ist bereits von AREscHouo bemerkt 
worden, der von dieser Art schreibt (a. a. 0.): "Specimina, qure 
sporocarpia gerunt, tetragonidiif eris pro more minora, ramis, ramulis, 
pinnis pinnulisque minus elongatis". 

Die Hauptachsen sind unten 80-100 µ., oben 80-40 µ. dick. 
Unten können sie mit einigen in den Zellwänden herablaufenden 
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Zellfäden versehen sein, bisweilen auch mit einigen ausserhalb der 
Zellwände herablaufenden Zellfäden. Die untersten Zellen der 
Hauptachsen sind ebenso lang wie breit. Die Zellen der Langtriebe 
6-10, in den obersten Teilen jedoch gewöhnlich 4-6 mal so lang 
als breit. Die Zellen der Kurztriebe gewöhnlich 4-6 mal so lang 

Fig. 35. CaUithamnion fttrcellarire. 

a Habitus bild; b Spermogonstllnde; c Gonidiogone; d junge Gonimoblaste; 
e älterer Gonimoblast. Vergr. a 60 mal, b 860 mal, c-d 200 mal, e 160 mal. 

wie breit. Die Endzweige an der Basis 12-18 1-L dick, nach oben 
zu schmäler werdend, jedoch nicht pfriemförmig. 

Die Gonimoblaste werden in den oberen Teilen der Lang
triebe angelegt; die Auxiliarmutterzellen senkrecht zu der durch die 
fertile Zelle und ihren Seitenzweig gelegte Ebene. Bei Befruchtung 
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streckt sich die fertile Zelle nur unbedeutend in die Länge, kommt 
es dagegen nicht zur Befruchtung, so streckt sich die fertile Zelle 
wie die sterilen, und die Au.xiliarmutterzellen sitzen dann an der 
oberen Wand der fertilen Zelle, als ein paar kleine, von der Mutter
zelle durch urglasförmige Wände geschiedene Zellen (vgl. C. spini
ferum). Die fertiggebildeten Gonimoblaste sind tief in 2-4 Lap
pen geteilt. 

Die Spermogonstände sitzen auf der Oberseite der Endzweige, 
1-3 an jeder ihrer unteren Zellen, in den obersten Teilen der Lang
triebe bisweilen anstatt der vegetativen Zweige, manchmal auch 
einem vegetativen Zweig gerade gegenüber. Ist der Endzweig mit 
einem vegetativen Seitenzweig versehen, so können sie auch in 
einem Zweigwinkel sitzen. Die Spermogonstände sind nicht wie 
bei den vorhergehenden Callithamnion-Arten halbsphärische Kissen, 
sondern etwas in die Länge gestreckte, 3-6-zellige Zweige, die oft 
mit einem oder ein paar kleineren Seitenzweigen versehen sind, und 
bei denen jede Zelle 2-4 Spermogone trägt. Die Zweige sind ge
wöhnlich nach der Mutterachse zu einwärts gebogen und haben die 
Spermogone auf ihrer äusseren Seite (Fig. 35 b). 

Gonidiogone tetratidrisch geteilt, 35-45 tJ, breit und 55-66 tJ, 

lang, ungestielt (in einem Fall beobachtete ich ein Gonidiogon an 
einem einzelligen Stiel), den Spermogonständen analog sitzend. Aus
nahmsweise können nur einmal geteilte (quergeteilte) Gonidiogone 
auftreten (Jungstadien?). An einem Exemplar waren alle Gonidio
gone quergeteilt; sie waren indessen mit Sicherheit fertig entwickelt, 
Pinige waren bereits entleert. Das Exemplar stimmte im übrigen in 
allen Teilen mit gonidiogontragenden Exemplaren von C. furcellarire 
überein. 

Karpogone, Spermogone und Gonidiogone habe ich niemals an 
demselben Individuum beobachtet. 

Die bohuslänschen Exemplare sind der Regel nach reicher 
verzweigt als die halländischen. Die reichere Verzweigung wird 
teils dadurch bedingt, dass die Zellen in den oberen Teilen der 
Zweigsysteme bei Exemplaren von der bohuslänschen Küste etwas 
kürzer sind als bei solchen von der halländischen, teils dadurch, 
dass die Kurztriebe bei den ersteren eine grössere Anzahl Seiten
zweige tragen als bei den letzteren. Besonders deutlich ist der 
geringere Grad der Verzweigung bei Exemplaren vom mittleren und 
südlichen Halland. Die meisten Seitenzweige der Langtriebe sind 
bei diesen einfach oder nur mit einem oder ein paar Seitentrieben 
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versehen. Auch sind die Kurztriebe etwas länger als bei Exem
plaren aus Bohuslän, und die Exemplare aus dem mittleren und 
südlichen Halland sind daher nicht nur weniger reich verzweigt, 
sondern auch gleichförmiger verzweigt mit weniger scharfem Unter
schied zwischen Lang- und Kurztrieben. Wahrscheinlich beruht 
dieses auf vermindertem Salzgehalt. 

Die Callithamnion-Art, die SVEDELIUS (Östersjöns hafsalgflora, 
S. 126) für die Ostsee unter dem Namen C. byssoideum A.&N. (J. 
G. Ao., Epicrisis, S. 39) angiebt, ist wahrscheinlich C. furcellarire, 
aber eine Form, bei welcher der Unterschied zwischen Lang- und 
Kurztrieben vollständig versc'hwunden ist. Das von SVEDELIUS ein• 
gesammelte, gonidiogontragende Exemplar ist auch weniger reich 
verzweigt als die Exemplare vom südlichen und mittleren Halland . 

Exemplare von C. byssoideum A.aN. (HARv., Phyc. Brit., Taf. 
262; J. G. Ao., Epicrisis, S. 39) habe ich von der schwedischen 
Westküste nicht gesehen. 

C. f urceUarim kommt in der Sublitoralregion bis zu einer Tiefe 
von 15-20 m vor, epiphytisch auf verschiedenen Algen oder auf 
alten Zostera-Blättern. Im Dezember fand ich sie auch in der Lito
ralregion epiphytiseh auf alten Zostera-Blättern. Mit Gonimoblasten, 
Spermogonen und· Gonidiogonen im Juni-August und im Dezem
ber. Die im Dezember eingesammelten Exemplare waren nicht noch 
fortlebende Sommerexemplare, sondern wahrscheinlich aus Fort
pflanzungskörperchen von den Sommerexemplaren her entstanden. 

Längs der ganzen Westküste; ziemlich gemein. 

Calllthamnlon hlemale KJELLH. mscr. (Akademische Vorle
sungen Frühlingssemester 1904). 

Thallus 2-3 cm hoch, reich, wiederholt allseitig verzweigt. 
Hauptachsen unten 75-150 µ. dick, oft mit einigen teils in den 
Zellwänden, teils ausserhalb derselben herablaufenden Zellfäden 
versehen. Die mittleren Teile der Hauptachsen nebst den gröberen 
Seitenzweigen 40-80 µ. dick; die äussersten Verzweigungen 9-10 
µ. dick. Die Seitenzweige der Hauptachsen spiralständig mit der 
Divergenz ¼-½, in den oberen Teilen kann auch die Divergenz 
½ vorkommen. Die unteren Seitentriebe der Seitenzweige, oft bis 
zu 6- 7 Stück, nach rechts und links gerichtet, mehr oder weniger 
stark verlängert, einfach oder mit einigen nach rechts und links 
gerichteten, verlängerten Seitenzweigen dritter Ordnung versehen. 
Die oberen Seitenzweige zweiter Ordnung spiralständig in gleicher 
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Weise wie bei der Mutterachse, verlängert und mit verlängerten 
Seitenzweigen in grösserer Anzahl als die unteren Seitenzweige 
zweiter Ordnung versehen. Eine Teilung in Lang- und Kurztriebe 
fehlt. Die Verzweigung ist in den oberen Teilen reich, mit gleichho
hen, büschelig gedrängten Seitenzweigen. Die Zellen in den mittleren 
Teilen des Zweigsystems 6-10 mal so lang wie breit, an der Basis 
oft angeschwellt, nach oben hin schmäler werdend und in ihrem 
obersten Teil gewöhnlich nur halb so breit wie unten. In den 

Fig. 36. Callithamnion hiemale. 

Vergr. a 120 mal, b 40 mal. 

obersten Teilen des Zweigsystems sind die Zellen 3-6 mal so lang 
wie breit, rein zylindrisch. Die basalen Zellen sind 1-2 mal so 
lang wie breit. Gonidiogone tetraedrisch geteilt, ellipsoidisch
schwach birnförmig, 40-45 µ breit und 55-65 µ lang, ungestielt, 
an der Innenseite der basalen Zellen der obersten Verzweigungen, 
bisweilen in den Zweigwinkeln. 

Diese Art habA ich im Dezember in der Litoralregion epiphy
tisch auf alten Zostera-Blättern gefunden. In Prof. KJELLKAN's 
Sammlungen finden sich zahlreiche Exemplare von mehreren Lo-
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kalen in der Nähe von Kristineberg, im Dezember und Januar ein
gesammelt. -- Mit Gonidien im Dezember und Januar. 

Bohusllln: Kristineberg. 

Callithamnion polyspermum Ao. wird von AnEscHouo (Phyc. 
Scand., S. 105) als an der schwedischen Westküste vorkommend 
angegeben. In J. G. AoARDH's einige Jahre später erschienener 
Arbeit Spec. Alg. II (S. 48) und ebenso in der i. J. 1876 erschie
nenen Epicrisis (S. 32) wird sie indessen nicht als an der schwe
dischen Westküste vorkommend aufgeführt. Nach Aufzeichnungen 
von Herrn Prof. KJELLHAN bezeichnete sie AREsCHouo in seinen i. 
J. 1871 gehaltenen akademischen Vorlesungen als schwedische Art, 
gab aber als Fundorte nur Koster und die Väderöarne an, während 
er in seiner Arbeit Phyc. Scand. sie als vom nördlichen Halland 
an nordwärts vorkommend angiebt. In mir zugänglichen Samm
lungen habe ich keine mit Sicherheit an der bohuslänschen Küste 
eingesammelten Exemplare gesehen, die zu dieser Art gehören. 

Selrospora HARv. 

Seirospora Orlffithsiana HARv., Phyc. Brit., Taf. 21; Calli
thamnion seirospermum ARESCH., Phyc. Scand., S. 108. 

Phyceis tenuioribus innascens, in fundo ostreifero Segesäta 
dicto prope Koster Bahusiai (AREsCHouo, a. a. 0.). Liegt in den 
Sammlungen des Schwedischen Reichsmuseums in mehreren Exem
plaren von Koster vor. Von mir nicht angetroffen. 

Plumaria (STACKH.) SCHMITZ. 

Plumaria elegans (BoNNEK.) SCHMITZ; Ptilota elegans llil"CK, 

Meeresalgen, S. 95; ARESCH., Alg. Scand. exsicc., N:r 11. 
Kommt in der Sublitoralregion, epiphytisch auf gröberen Algen, 

vorzugsweise an offenen Stellen vor. Neue assimilierende Triebe 
wachsen im Frühling und Sommer hervor, und noch Ende Juli ist 
die Art rein vegetativ. Während des Winters werden die assimilie
renden Triebsysteme teilweise abgeworfen. Ein im April erbeutetes 
Exemplar in den Sammlungen der Universität Upsala ist mit Go
nimoblasten versehen. 

Bohuslän: Koster, Kristineberg; Öckerö (Ä.x.ERllABK). 
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Ptllota Ao. 

Ptilota plumosa (L.) Ao.; HAucx, Meeresalgen, S. 96; ARESCH., 
Alg. Scand. exsicc., N:r 160. 

Kommt vorzugsweise an offenen Stellen in der Sublitoralregion 
auf Steinen oder epiphytisch auf gröberen Algen vor. In 20-25 m 
Tiefe ist sie ein charakteristisches Epiphyt, auf dem Stamm der 
Laminaria Cloustoni. Die Art ist mehrjährig, und neue Triebe 
wachsen während des Frühlings und Vorsommers hervor. Die assi
milierenden Zweigsysteme werden während des Winters oder gleich 
zu Beginn der darauffolgenden Vegetationsperiode abgeworfen. An 
der halländischen Küste ist jedoch noch im Juli der grösste Teil 
der älteren assimilierenden Zweigsysteme vorhanden, diese unter
scheiden sich aber durch ihre braunrote (nach Trocknen schwarz 
werdende) Farbe scharf von den lebhaft roten neuen Trieben. Mit 
Cystokarpien und Gonidien während des Sommers und Herbstes 
von Anfang Juni an. 

Längs der ganzen Westküste, ziemlich gemein. 

Antithamnlon NÄo. 

Antlthamnion plumula (Eu.is) Tm!R.; HAucx, Meeresalgen, 
S. 7t; Callithamnion plumula ARESCH., Alg. Scand. exsicc., N:r 82. 

Kommt an offener Küste im unteren Teile der Sublitoralregion 
epiphytisch auf gröberen Algen oder auf Schalen und Steinen vor. 
Die Art ist einjährig. Cystokarpien und Gonidien werden während 
des Nachsommers und Herbstes von Mitte Juli an entwickelt. 

Längs der ganzen Westküste, ziemlich spärlich. 

Antlthamnion boreale (GoBI) KJELLM., N. Ish. algfl., S. 226 
(180), Taf. 16, Fig. 2-3. 

f. baltica H.EINKE, Atlas, Taf. 22. 
Antithamnion boreale, das ursprünglich von GoBI als eine Form 

von A. plumula beschrieben wurde, ist von KJELLMAN als eine be
sondere, von dieser verschiedene Art abgesondert worden. Dass 
die beiden Arten durch Zwischenformen mit einander verbunden 
sind, ist von GoBI nachgewiesen worden und ist auch von KJELL

MAN nicht bestritten worden. Auf Grund des Vorkommens dieser 
Zwischenformen hat RosENVINGE (Gr0nl. Havalg., S. 786) A. boreale 
eingezogen und sie "ieder als Form unter A. plumula aufgeführt. 
·wie es sich nun auch mit diesen Zwischenformen verhalten mag, 
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so fehlen sie jedenfalls an der schwedischen Westküste, Jmd Exem
plare der beiden Arten sind stets deutlich von einander verschieden. 
Ich führe daher A. boreale als eine von A.plumula verschiedene Art auf. 

Vor allem unterscheiden sich die beiden Arten dadurch, dass 
die Gonidiogone bei A. plumula gestielt sind, bei A. boreale dagegen 
ungestielt. Ausserdem ist A. boreale in allen Teilen etwas zart.er 
und weniger reich verzweigt als A.. plumula. Ein Merkmal, das 
mir ausserordentlich konstant zu sein scheint, ist auch das, dass die 
Zellen bei A. boreale unten 3-4, oben 4-7 mal so lang wie breit 
sind, bei A. plumula dagegen unten 1-2, oben 2-4 mal so lang 
wie breit. Die Arten sind auch biologisch verschieden, indem A. 
boreale reich gonidiogontragend schon Anfang Juni ist, A. plumula 
dagegen erst im Juli. GRAN sagt von A. boreale: "Fruktifiziert im 
Frühling und Vorsommer bis zur ersten Hälfte des Juli" (Kristianiafj. 
algefl., S. 27). 

A. boreale habe ich aus dem unteren Teil der Sublitoralregion, 
20-25 m Tiefe, auf Schalen, Bryozoen oder epiphytisch auf Des
merestia aculeata und Chretopteris plumosa erhalten. Mit Gonidio
gonen im Juni und Juli. 

Halland: Varberg, Morup, Laholmsbucht; selten. An der bo
huslänschen Küste habe ich sie nicht angetroffen, doch dürfte sie 
dort nicht fehlen. Sie wird von GRA..~ für den Christianiaf jord 
angegeben. 

Antlthamnion cruciatum (Ao.) NÄG.; HAUCK, Meeresalgen, S. 
i1; HARv., Phyc. Brit., 'faf. 164. 

Nach AREsCHouo (Phyc. Scand., S. 112) kommt diese Art "in 
fundo 3-6 orgyali intratl:l:lniensi Segesäta dicto prope Koster" vor. 
Selbst habe ich sie nirgends gefunden, in den Sammlungen des Schwe
dischen Reichsmuseums finden sich aber Exemplare, die dieser Art 
angehören. Die von J. G. AoARDH in Linnl:l:la 1841, S. 44 beschriebene 
Callithamnion cruciatum var. radieans ist mir vollständig unbekannt. 

B oh u s l än: Koster (AREscHouo ). 

Ceramium (RoTH) LYNGB. 

Ceramium tenuissimum (LYNGB.) J. G. Ao., Spec. Alg. ll, S. 
120; De typ. Ceram., S. 17; ARESCH., Alg. Scand. exsicc., N:r 13. 

Die zu dieser Art gestellte f. arachnoidea (Ao.) J. G. Ao. 
(Spec. Alg. III, S. 94) ist, soweit ich habe finden können, nichts 
anders als eine typische C. tenuissinwm, nur mit der Form von 
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Fortpflanzungsorganen versehen, wie sie 8CJD1ITz (ENGLER und PRANTL, 
Die natürlichen Pflanzenfamilien 1: 2, S. 502) Parasporen nennt. 
Ein anderer Unterschied als der durch die verschiedenen Formen 
der Fortflanzungsorgane bedingte, ist nicht vorhanden. Gonidien 
und Parasporen habe ich an demselben Individuum nicht beobachtet. 
Ein Exemplar mit Gonimoblasten, die an <ler Basis mit ein paar 
~infachen Ästchen versehen waren, welche gar nicht oder nur wenig 
länger waren als der Gonimoblast, habe ich auch zu beobachten 
Gelegenheit gehabt. 

Die Art kommt teils in der Litoral-, teils in der Sublitoral
region epiphytisch auf verschiedenen gröberen Algen und auf Zo
stera vor. Fertil im Juni-August. Während des \Vinters (De
zember) habe ich sie in kräftig ausgebildeten, aber noch sterilen 
Exemplaren angetroffen. 

Längs der ganzen Westküste, aber ziemlich spärlich. 

Ceramium strictum GREv. et HARv.; HARv., Phyc. Brit., Taf. 
334; J. G. Ao., De typ. Ceram., S. 44; Ceramium diaphanum ABEscH., 
Alg. Scand. exsicc., N:r 161 und 210. 

In seiner Arbeit, The Norwegian forms of Ceramium, S. 5, 
hat FosLIE C. strictum als eine Form unter C. diaphanum (LIGHTF.) 
aufgeführt, und verschiedenes spricht für die Richtigkeit dieses 
V erfahrene; da ich selbst aber nicht Gelegenheit gehabt habe, 
Exemplare von 0. diaphanum zu prüfen, und demnach nicht direkt 
die beiden Arten vergleichen kann, halte ich es für zweckmässiger, 
C. strictum hier als besondere Art aufzuführen. An der schwe
dischen Westküste fehlt die typische Ceramium diaphanum. 

Unter den von AaEscaouG in Alg. Scand. exsicc. verteilten 
Exemplaren finden sich die drei verschiedenen Formen von Fort
pflanzungsorganen vertreten, die bei C. strictum vorkommen, näm
lich Gonimoblaste, Gonidien und Par.asporen. Gonidien und Para
sporen treten gewöhnlich an verschiedenen Individuen auf, doch 
habe ich auch Exemplare beobachten können, wo diese beiden Arten 
von Fortpflanzungskörpern an demselben Individuum vorhanden 
waren. Sie können sogar in demselben Rindengürtel vorkommen. 
Gonimoblaste kommen nur an besonderen Individuen vor. 

Die Art kommt in der Litoralregion teils auf Steinen, teils 
epiphytisch auf gröberen Algen vor. Fertil im Juni-August. 

Bohuslän: mehrorts (von mir jedoch nicht angetroffen); 
Halland: Gottskär, Varberg (reichlich). 
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Ceramium cortlcatulum nov. sp. - Taf. 7, Fig. 8. 
Thallus reich, regelmässig dichotomisch verzweigt, spärlich mit 

einfachen oder gablig verzweigten Seitenzweigen versehen. Der 
Thallus ist unten ungefähr 350 µ, oben 100-150 µ breit. Untere 
Glieder 1-3 mal so lang wie breit, stark zusammengezogen dicht 
unterhalb des unt~ren Randes des Rindengürtels. Obere Glieder 

Fig. 37. Ceramium corticat11lum. 

Vergr. 150 mal. 

zylindrisch, in den äusseren Verzweigungen schliesslich nur unge
.fll.hr 1-2 mal so lang wie breit. In den unteren Teilen ist der 
Thallus mit vom oberen Rande des Rindengürtels ausgehenden, 
licht liegenden Zellfäden versehen, die aus langgestreckten Zellen 
bestehen. Diese. Zeilfäden reichen ungefähr bis zur halben Höhe 
des Gliedes empor. Die Glieder im mittleren und oberen Teil des 
Thallus entbehren derartign Zellfäden. Der Rindengürtel ist ebenso 
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bis halb eo lang wie breit. Gonidientragende Rindengürtel stark 
angeschwellt, mit eingesenkten, in einem Ring angeordneten Go
nidiogonen. 

Die oberen Teile des Thallus (Fig. 87 a) bei der hier neu
beschriebenen Art erinnern in hohem Grade an C. strictum, dass 
hier aber eine von dieser wohlverschiedene Art vorliegt, el'giebt 
sich daraus, dass die Internodien in den unteren Teilen des Thallus 
(Fig. 37 b) wenigstens teilweise mit einer spirlichen Rindenschicht 
bekleidet sind, die aus langgestreckten Zellen besteht, welche aus 
dem oberen Rande des Rindengürtels entstehen. Bei C. strictum 
fehlt eine solche Rindenschicht. 

Die Glieder im unteren Teil des Thallus haben eine ausser
ordentlich charakteristische, fast konische Form, mit der stärksten 
Zusammenziehung dicht unter dem unteren Rande des Rindengürtels 
und der grössten Breite am oberen Rande des Rindengürtela. Diese 
Zellform stimmt sehr gut mit der Zellform überein, die KOTZING 
bei Gongroceras tenui.corne abbildet (KOTZ., Tab. phyc. XII, Taf. 82). 
Diese Art wird in der Litteratur gewöhnlich als Synonym zu C. 
tenui.ssimum f. arachnoidea angegeben. Die Berechtigung hierzu 
erscheint mir ziemlich zweifelhaft, und ich möchte stattdessen auf 
die Möglichkeit hinweisen, dass Gongroceras tenuicorne mit der hier 
neubeschriebenen Art identisch sei. Mit Sicherheit dies zu ent
scheiden, ist indessen ohne Originalexemplare unmöglich. Die Wahr
scheinlichkeit scheint mir jedoch ziemlich gross, und dies um so 
mehr, als G. tenuicorne nach Exemplaren aus dem "Sinus codanue" 1 

beschrieben worden ist. 
Die Art kommt in der Litoralregion epiphytisch auf Fucus 

vesi.culosus vor. :Mit Gonidien im Juni. 
Ha.Band: Halmetad. 

Ceramium penlclllatum AusOH. in KOTZ., Spec. Alg., S. 678; 
Gongroceras penicillatum KOTz., a. a. 0.; Tab. phyc. XII, Taf. 80. 
- Taf. 7, Fig. o und 2. 

Nach Material von der schwedischen Westküste hat KOTznm 
an den oben angeführten Stellen eine Ceramium-Art beschrieben 
und abgebildet, mit der eine von mir eingesammelte Ceramium-Art 
sehr gut übereinzustimmen scheint. 

1 Unter dieser Benennung fasst KttTZING wahrscheinlich die ganze schwe
ditche Westkilste zusammen, nicht nur die Westküste südlich von Vinga, wie ich 
es in dieser Arbeit, in -Obereinstimmung mit Au:ecaouo, tue. 

K1'itt, AJgmf'ora der aehwed. Wutkmt<'. 12 
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Die Rindengürtel bestehen aus verhaltnismä.ssig kleinen, run
den oder rundkantigen Zellen, sind kräftig ausgebildet, stark ange
schwellt (bei gonidientragenden Exemplaren) und in den obersten 
Zweigen fast zusammenfliessend, nur eine schmale Spalte zwischen 
einander übrig lassend. Durch die Streckung der Internodien wird 
der unberindete Teil länger, gewöhnlich O,& mal so lang wie breit, 
bisweilen mit etwas grösserer Lange als Breite. Zunächst ist das 
Internodium zylindrisch, bisweilen schwach tonnenförmig, wird aber 
ziemlich bald in der Mitte eingeschnürt. Durch stärkeres Wachstum. 
des unteren Teils des Internodiums kommt di(einges9hnürte Partie 
etwas oberhalb der Mitte zu liegen. Die Glieder sind 1,&-2,6 mal 
so lang wie breit. 

Das von dem unteren Rande des Nodus aus gebildete Rinden
gewebe besteht aus isodiametrischen oder in der Längsrichtung 
verhältnismässig schwach gestreckten Zellen. Der untere Rand ist 
während der Ausbildung gewöhnlich eben und scharf begrel!Zt gegen
über dem unberindeten Teil des Internodiums. Der Teil des Rinden
gewebes, der von dem oberen Rande des Nodus ausgebildet wird, 
besteht aus langgestreckten Zellen, und die obere Grenze ist mehr 
oder weniger uneben (vgl. Ceramium .A.reschougii, Fig. 38 b). Die 
beiden 'feile des Rindengewebes stossen zusammen, wo das Inter
nodium am meisten zusammengeschnürt ist. In dem unteren Teil 
<les Thallus ist die Rindenbekleidung vollständig. 

Die Gonidiogone sind in einem oder oft zwei Kränzen in den 
Rindengürteln der oberen und mittleren Gabelzweige angeordnet. 
Die Rindengürtel sind als fertil in hohem Grade angeschwellt. Ur
sprünglich eingesenkt sind die Gonidiogone in ausgebildetem Zu
stande oft aus dem Rindengürtel hervorragend. 

Bei gonimoblasttragenden Individuen ist der Rindengürtel in 
der Regel weit schwächer ausgebildet und oft überhaupt nicht an
geschwellt; die unberindcte Partie des Gliedes ist auch durchgehends 
langer als bei den gonidiogontragenden Individuen. Die Gonimo
blaste sitzen auf den Seiten der oberen Gabelzweige, an der Basis mit 
gewöhnlich 3-4 einfachen Ästchen versehen, die die gleiche Höhe wie 
der Gonimoblast erreichen oder bisweilen etwas kürzer sind als dieser. 

Der Rindengürtel ist in der Regel reichlich mit langen, farb
losen Haaren versehen, doch habe ich Individuen gesehen, die 
vollständig der Haarbildungen ehtbehrten 1. • 

' Bei vielen Ceramium-Arten können Haarbildungen vorkommen, diese haben 
aber wahrscheinlich nur eine biologische Bedeutung und scheinen hauptslcblich 
bei Individuen vorzukommen, die stärkerem Sonnenlicht ausgesetzt gewesen ~sind. 
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Die Art ist ungefähr 6-8 cm hoch, verhältnism.ässig grob und 
gewöhnlich reich mit gablig verzweigten Seitenzweigen versehen. 
Obere Gabelzweige gewöhnlich etwas verkürzt. Diese Verkürzung 
macht sich besonders stark bei Individuen gehend, die an der Ober
fläche des Wassers an stark exponierten Stellen vorkommen. Oft 
entstehen hierbei in den oberen Teilen des Zweigsystems dichte 
Zweigbündel, wodurch das habituelle Aussehn ziemlich wesentlich 
verändert wird (f. fasci.culata KYL.IN mscr., Taf. 7, Fig. 2). Die 
Farbe zeigt in den oberen Teilen einen Stich ins Violette, in den 
unteren Teilen dagegen einen Stich ins Gelbe. 

Diese Art habe ich reichlich bei den Väderöarne an mehr 
oder weniger offenen Stellen in der Litoralregion gewöhnlich epi
phytisch auf Fucus serratus, bisweilen auch auf F. vesiculosus und 
Ascophyllum nodosum angetroffen; f. fasci.culata kommt auf Steinen 
und Felsen zusammen mit Polysiphonia Brodimi vor. Von Koster 
habe ich nur einige kleinere, nur ungefähr 3 cm hohe Exemplare, 
die epiphytisch auf Ascophyllum nodosum wuchsen, und ein paar 
Exemplare von f. fasciculata erhalten. Exemplare, die dieser Art 
angehören, aber als C. diaphanum bestimmt sind, finden sich im 
Herbarium der Universität Upsala ohne Angabe des Lokals von 
13ohuslll.n. Ebenso finden sich bei Lysekil erbeutete Exemplare in 
Prof. K.raLLMAN's Sammlungen mit der Aufschrift "in einer Fels
höhlung nahe der W asseroberflll.che" - Mit Gonidien und Gonimo
blasten im Juni-Angust. 

Boh u_slän: Koster, Väderöame; Lysekil (KJELLJUN). 

Ceramium Areschougii nov. nomen; Ceramium rubrum « de
currens J. G. Ao., Spec. Alg. II, S. 127; K.raLLx., N. Ish. algfl., 
S. 214 (170) (sec. ico~.); Ceramium decurrens ARESCH., Alg. Scand. 
exsicc., N:r 208; Ceramium rubrum var. RABENH., Alg. Europ., N:r 
1981. - Taf. 7, Fig. 6. 

Die Unterschiede zwischen C. rubrum f. genuina und C. rubrum 
f. decun·ens scheinen mir allzu tiefgehender Art zu sein, als dass 
sie als Formen von einer und derselben Art angesehen werden 
könnten, weshalb ich f. decurrens als selbständige Art aufführe. 
Hierbei J. G. AoABDH's Namen decurrens beizubehalten, ist unmög
lich, da KOTZING (Spec. Alg., S. 676; Tab. phyc. XII, Taf. 71 a-d) 
bereits früher unter diesem Namen eine Ceramium-Art beschrieben 
hat, mit welcher die hier vorliegende Art mir nicht vereinigt wer
den zu können scheint. 
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Die Grösse bei meinen Exemplaren von dieser Art schwankt 
zwischen ~10-26 cm. Der Thallus ist regelmäaaig dichotomiach 
verzweigt,j mehr oder weniger reich mit abstehenden, gablig ver-

Fig. 38. Ceramium Aresr.hougii. 
a Rindengtlrtel aUB dem oberen, b aus dem mittleren Teile dea Sprol!S8Yltems. 

Vergr. a 160 mal, b 100 mal. 

zweigten Seitentrieben versehen, unten 300-600 1.1. dick, nach oben 
hin schmäler werdend. Die Rindenbekleidung ist unten vollatlLndig. 
Oben sind die Glieder mit einer unberindeten Partie von wech-
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selnder Länge, 0,,-2 mal so lang ·wie breit, versehen. Der Rinden
gö.rtel iat gar nicht oder nur unbedeutend angeschwellt; seine Länge 
ist gleich der Breite oder wenig kürzer. Der Teil des Rinden
gewe~, der von ~em oberen Rande des Nodns ausgebildet wird, 
besteht ans langgestreckten Zellen, und die obere Grenze ist mehr oder 
weniger uneben. Das vom unteren Rande des Nodus ausgebildete 
Rindengewebe besteht dagegen aus fast isodiametrischen oder schwach 
in der Längsrichtung gestreckten Zellen; die untere Grenze ist eben 
und besteht aus kleinen, runden Zellen. Hier und da findet man 
indessen Glieder, wo auch in diesem Teil des Rindengewebes lang
gestreckte Zellen ausgebildet worden sind; die untere Grenze ist 
dann gewöhnlich uneben. 

Die Glieder sind in den oberen Tailen des Zweigsystems zylin
drisch, bisweilen schwach tonnenförmig, werden aber ziemlich bald 
in der Mitte zusammengeschnürt. Durch stärkeres Wachstum des 
unteren Teils der Intemodalzelle gegenüber dem oberen wird die 
Zusammenschnürnng etwas oberhalb der Mitte verschoben. Das 
verschiedene Aussehn des Rin<lengewebes, wenn es von dem obe
ren oder von dem unteren Rande des Nodus ausgebildet ist, be
ruht ganz sicher zum Teil auf diesem verschiedenen Wachstum 
in der Intemodalzelle. Die Einschnürung kann so stark werden, 
dass der kleinste Durchmesser des Gliedes nur die Hälfte des grös
seren beträgt. Sie ist stärker bei den längeren Gliedern als bei den 
kürzeren, es lassen sich aber auch Glieder finden, die doppelt so 
lang wie breit, dennoch aber nicht zusammengeschnürt sind. Die 
Glieder sind 1-2,11 (-3) mal so lang wie breit. (Betreffs der Am1-
bildung des Rindengewebes vgl. die vorhergehende Art.) 

Der zusammengeschnürte Teil der Glieder wird zuletzt berin
det, und da dieser etwas oberhalb der Mitte liegt, wird demnach 
der grössere Teil des Rindengewebes von dem oberen Rande des 
Nodus ausgebildet. Indessen fehlt es nicht an Gliedern, wo das Rin
dengewebe von dem unteren Rande des Nodus her mächtiger ist 
als vom ober~n Rande desselben. Die Partie, die sich zuletzt mit 
Rinde bekleidet, liegt in diesem Fall etwas unterhalb der Mitte. 
Diese Glieder werden nicht zusammengeschnürt, sind rein zylindrisch 
oder bisweilen etwas tonnenförmig. 

Die Art kommt in der Sublitoralregion und im unteren Teil 
der Litoralregion epiphytisch auf verschiedenen Algen, meistens auf 
Furcellaria fastigiata, vor. Mit Gonimoblaeten und Gonidien im 
Juni-Juli. 

Längs der ganzen Westküste, gemein-spärlich. 
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Ceramlum resclssum nov. sp. - Ta.f. 7, Fig. 4. 
Gewöhnlich 10-15 cm hoch, reich regelmässig gablig ver

zweigt und gewöhnlich reich mit kleineren einfachen oder gablig 
verzweigten Seitenästchen versehen. Thallus unten 400-600 11> 
oben 150-200 !L dick. Rindengürtel kräftig ausgebildet, in den 
3-5 oberen Paaren von Gabelzweigen fehlen Zwischenräume zwi
schen den Rindengürteln; in den mittleren Teilen des Thallus wird 
durch Streckung der Intemodalzellen eine unberindete Partie gebil
det, deren Länge gewöhnlich etwas kleiner als die halbe Breite, 
seltener gleich der Breite ist. Vom oberen Rande des Nodus aus 
gebildetes Rindengewebe besteht aus langgestreckten Zellen, und 
clcr obere Rand desselben ist mehr oder weniger uneben. Vom 
unteren Rande des Nodus aus gebildetes Rindengewebe besteht aus 
isodiametrischen oder schwach in der Längsrichtung gestreckten 
Zellen, und der Rand desselben ist der Regel nach ziemlich eben. 
Die unteren Teile des Thallus sind vollkommen berindet. Die 
Glieder sind in den oberen Teilen des Sprosssystems ebenso lang 
wie breit, in den mittleren und unteren Teilen l,1>-2,1> (-3) mal so 
lang wie breit, oberhalb der Mitte etwas zusammengeschnürt. Die 
Gonidiogone sitzen teils an den oberen und mittleren Gabelzwei
gen, teils an den Adventivästchen. Sie sind in die Rindengürtel ein
gesenkt, in einem einfachen oder doppelten Kranz angeordnet. 
Fertile Rindengürtel nui:, schwach angeschwellt. Die Gonimoblaste 
sitzen teils an den oberen Gabelzweigen, teils an den Adventiv
ästchen und sind an der Basis mit einigen wenigen, einfachen 
Ästchen versehen, die etwas über den Go.nimobla.st hinausreichen. 

Diese Art ist gröber und fester gebaut als die vorhergehende 
und nähert sieb hierin Ceramium rubrum. Habituell erinnert sie 
durch ihren Reichtum an Seitenästchen an C. pedicellatum. 

Von den übrigen schwedischen Ceramium-Arten ist diese Art 
dadurch verschieden, dass in den mittleren Teilen des Thallus 
eine unberindete Partie an den Intemodalzellen zur Ausbildung 
kommt. Dies geschieht hauptsächlich durch ein Wachstum der un
teren Hälfte der Internodalzelle. Die Rindenbekleidung der hierdurch 
entblössten Partie geschieht durch von dem oberen Rande des 
Rindengürtels hervonvachsende, langgestreckte Zellen. Y om unte
ren Rande des Rindengürtels aus bilden sich auch einige neue Zel
len, diese bleiben aber klein und rund. Die eingeschnürte Partie 
der Internodalzelle liegt dicht unterhalb des unteren Randes des 
Rindengürtels. 
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Hinsichtlich der Ausbildung des Rindengewebes stimmt diese 
Art im Wesentlichen mit den beiden vorhergehenden überein. Zu
nächst sind wohl diese drei Arten zur Gruppe Adscendentia unter 
der Tribus Zygogonia (J. G. Aa., De typ. Ceram., S. 81) zu führen. 

Diese Art habe ich in der Sublitoralregion vorzugsweise an 
etwas geschützten Stellen, epiphytisch auf Furcellaria fastigiata, 
gefunden. Mit Gonim.oblasten und Gonidien im Juli. 

Bohuslän: Koster. 

Ceramlum rubrlforme nov. sp. - Taf. 7, Fig. 7. 
Wie C. rubrum gegenwärtig in der Litteratur begrenzt ist, 

umfasst sie mehrere, mit Sicherheit völlig verschiedene Arten, und 
wenn auch die Begrenzung so vorgenommen wird, dass von C. 
rubrum alle Formen ausser f. genuina abgerechnet werden, erhält 
man doch, soweit ich sehen kann, keine einheitliche Art. Wenig
stens finden sich an der schwedischen Westküste unter Ceramium 
rubrum f. genuina mindestens zwei Typen, die ich für so wohlver
schieden halte, dass sie als besondere Arten aufzuführen sind. 

Bei dem einen von diesen Typen ist der Thallus bis in die 
Spitzen hinein dicht berindet, bei dem anderen dagegen sind die 
äusseren Gabelzweige dünn berindet und mit einer schmalen, unbe
rindeten Partie zwischen den verschiedenen Rindengürteln versehen. 
Den ersteren betrachte ich als typische C. rubrum, den letzteren 
führe ich hier als neue Art unter dem Namen C. rnbriforme auf. 

Habituell unterscheiden sich die beiden Arten nicht oder nur 
unbedeutend von einander. C. rubrum ist jedoch oft etwas dunkler 
rot als C. rubriforme. 

Wie bereits oben erwähnt, sind die oberen Gabelzweige bei 
C. rubriforme dünn berindet. Die 2-4 obersten Paare von Gabel
zweigen sind mit schmalen, unberindeten Partien von wechselnder 
Länge versehen. Gewöhnlich sind diese Partien nicht halb so lang 
wie breit, bisweilen sind sie nur als schmale Spalten zwischen den 
verschiedenen Rindengürteln vorhanden. Bei lebhafterem Wachstum 
der Intemodalzellen können die unberindeten Partien ebenso lang 
wie breit werden, da die Ausbildung neuer Rindenzellen hierbei mit 
der Streckung der Intemodalzellen nicht Schritt zu halten vermag. 

Die Rindenzellen, die vom unteren Rande des Nodus ans gebil
det werden, sind gewöhnlich isodiametrisch, fast quadratisch, aber 
auch langgestreckte Zellen können zur Ausbildung kommen. Der 
untere Rand des Rindengewebes kann eben sein, ist aber in der 



184 

Regel uneben und wird nicht durch kleine runde Zellen abgeschlos
sen, die sich von den übrigen Zellen im Rindengewebe unterschei
den. Vom oberen Rande des Nodus aus gebildete Rindenzellen 
sind mehr oder weniger langgestreckt, und der obere Rand des 
Rindengewebes ist der Regel nach uneben. 

Die Ausbildung von mehr oder weniger langgestreckten Rin
denzellen steht in Zusammenhang mit der grösseren oder geringe

Fig. 39. OeramiWI, n,briforme. 

Noch nicht vollkommen berindetes Inter
nodium. Vergr. 150 mal. 

ren Länge der entblössten Par
tie. Natürlich können sich lang
gestreckte Rindenzellen nicht 
ausbilden, wenn der unberin
dete Teil der Internodalzelle 
auf nur eine schmale Spalte 
reduziert ist. 

Schon im vierten oder fünf
ten Paar von Gabelzweigen 
von oben gerechnet ist die in
nerste Zellschicht des Rinden
gewebes fertiggebildet, und 
die oberflächlicheren, kleinzel
ligeren Zellschichten sind in 
Ausbildung begriffen. Diese 
innel'!'lte Zellschicht besteht bei 
C. rubriforme aus grösseren 
Zellen als bei C. rubrum. 

Die Glieder sind in den 
oberen Teilen des Sprosssy
stems ebenso lang oder ein 
wenig länger als breit, gewöhn
lich etwas tonnenförmig, in den 
unteren Teilen ungefähr l ,r,-2 
mal so lang wie breit, in der 
Regel etwas oberhalb der Mitte 
schwach eingeschnürt. 

Der Thallus ist mehr oder weniger reich mit wiederholt gab
lig verzweigten Adventivästchen versehen. Die Gonidiogone sitzen 
an den oberen und mittleren Gabelzweigen, in einem einfachen 
oder doppelten Kranz angeordnet in die Rindengürtel eingesenkt. 
Die Gonimoblaste sitzen an den oberen Gabelzweigen; an der 
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Basis sind sie mit ein paar einfachen Astehen versehen, die ge
w(jhnlich etwas über den Gonimoblast hinausreichen. 

In seiner Arbeit, The Norwegian forms of Ceramium, S. 16 er
wähnt FosLIE, dass Übergangsformen zwischen f. deeurrens und f. 
genuina vorhanden sind. Wahrscheinlich ist, dass was ich hier als C. 
rubriforme aufführe, in dem enthalten ist, was FosLIE Übergangsfor
men nennt. Ich will zwar nicht bestreiten, dass die Grenze zwischen 
C. rubrttm und C. rubrif orme bisweilen äusserst schwer zu ziehen 
sein kann, besonders wenn der unberindete Teil der Internodalzelle 
bei C. rubriforme stark verkürzt ist, deshalb aber diese beiden zu 
einer Art zu vereinigen, will mir nicht berechtigt erscheinen, da 
sie typisch ausgebildet sehr wohl von einander verschieden sind. 

Was J. G. AoARDH unter C. viminemn (De typ. Ceram., S. 38) 
versteht, ist mir nicht möglich zu entscheiden, da ich nicht Gele
genheit gehabt habe, Originalexemplare zu sehen, nach der Beschrei
bung aber, die in Spec. Alg. II, S. 128 gegeben ist (C. rubrum a 
virgatum . . . ramis lateralibus fertilibus elongatis utrinque attenua
tis simplicibus furcatisque ... ) wäre diese Art wenigstens habituell 
von C. rubriforme wohlverschieden. (Vgl. C. pedieellatum S. 186). 

Die Art kommt in der Litoral- und Sublitoralregion epiphytisch 
auf gröberen Algen vor. Am reichlichsten scheint sie in der 
Litoralregion epiphytisch auf Fucus vesiculosus, F. serratus und 
.Ascophyllum nodosum vorzukommen. Fertil im April, Juni und Juli. 

Gemein längs der ganzen Westküste. 

Ceramium rubrum (Huos.) Ao.; J. G. Ao., De typ. Ceram., S. 37. 
Diese Art kommt in der Litoral- und Sublitoralregion epi-

phytisch auf gröberen Algen vor. Am gewöhnlichsten scheint sie 
in der Litoralregion zu sein, wo sie zusammen mit der vorherge
henden Art epiphytisch auf Fucus vesiculosus, F. serratwt und 
Ascophyllum nodosum vorkommt. In der Sublitoralregion sind die 
Individuen in der Hegel weniger reich mit Adventivästchen versehen 
als in der Litoralregion. Einige Exemplare aus dem oberen Teil der 
Litoralregion stimmen sehr gut mit der von FosLIE mitgeteilten 
Habitusfigur von f. eorymbifera (BoNNE11:.) J. G. Aa. (FosL., The 
Norwegian forme of Ceramium, S. 16, Taf. 3, Fig. 6) überein. Ein 
Exemplar, das ich bei Fjordskär im nördlichen Halland erhalten, 
gehört möglicherweise der f. squarrosa fuRv. an. - Die Art ist· 
fertil April-August. 

Gemein längs der ganzen Westküste. 
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Cenunfam pedlcelJatum (DueY) J. G. Ao., De typ. Ceram., 
S. 39; Ceramium nd>rnm KCTz., Tab. phyc. XIIl, Taf. 4; lliBv., 
Phyc. Brit., Taf. 181; ß.ABIOOL, Alg. Enrop., N:r 1877 b; Au.ESCH., 
Alg. Scand. euicc., N:r 81 (wenigstens das untere, kleinere Exem
plar). - Taf. 6, Fig. 1-2. 

Die gonimoblasttragenden Individuen stimmen vollstindig mit 
KC'rmio ·s oben angeführter Fig. 4 a überein. Bei den gonidien
tragenden Individuen sind die Adventivästchen kräftiger ausgebildet, 
wiederholt gablig verzweigt und infolgedessen weniger deutlich 
hervortretend als die Adventiv&st.chen bei den gonimoblasttragen
den Individuen. Hierdurch entsteht eine ziemlich grosse habituelle 
\ erschiedenheit zwischen gonimoblast- und gonidientragenden In
dividuen. 

An der oben angeführten Stelle hat Kt'.'TZING zwei habituell 
wohlverschiedene Ceramfom-Formen abgebildet, beide zu derselben 
Art C. rubrum geführt, die eine (Fig. 4 a) gonimoblasttragend, die 
andere (Fig. 4 c) gonidientragend. Wahrscheinlich ist diese Zusam
menstellung völlig richtig. Wenigstens stimmen die gonidientra
genden Individuen, die ich zu C. ped~ellatum gerechnet. und von 
deren Zusammengehörigkeit mit den zu dieser Art gestellten goni
moblasttragenden Individuen ich völlig überzeugt bin, sehr gut mit 
KCTznm·s oben angeführter Fig. 4 c überein. (In J. G. AoABDa's 
Arbeit, De typ. Ceram., S. 38 wird diese Figur als auf C. vimineum 
bezüglich angeführt). 

In den äussersten Verzweigungen ist die Rindenbekleidung 
an der Mitte des Internodiums dünn, ohne dass jedoch eine unbe
rindete Partie sich bildet (nur in Ausnahmefällen kann eine schmale, 
nnberindete Spalte sich bilden). Das dünnere Internodalgewebe 
tritt indessen als eine lichtere Partie im Verhältnis zu dem dichte
ren Rindengiirtel hervor. 

Die Gonimoblaste sitzen haupt:aächlich an den Adventivästchen, 
kommen aber auch an den oberen Gabelzweigen vor. An der Basis 
sind sie mit ein paar einfachen Ästchen versehen, die etwas über 
den Gonimoblast hinausreichen. Die Gonidiogone sitzen teils an 
den Adventivästchen, teils an den oberen Gabelzweigen; in einem 
einfachen oder doppelten Kranz in den Rindengürtel eingesenkt. 

In völlig ausgebildeten Exemplaren ist C. pedicellatum habituell 
wohlverschieden von C. mbrum, die gonimoblasttragenden Individuen 
schärfer als die gonidiogontragenden. Wenn die fertilen Adventiv-



187 

1.stchen abgefallen, ist eine Unterscheidung zwischen den beiden 
Arten in der Regel unmöglich. 

Die Art kommt in der Sublitoralregion epiphytisch auf grö
beren Algen meistens auf Furcellaria fastigiata, vor. Fertil im Juni 
-August. 

Bohuslän: Koster, Väderöame, Kristineberg. 

Ceramlum secundatum LYNGB., Hydr. Dan., S. 119, Ta.f. 37, 
}'ig. _ A; J. G. Aa., De typ. Ceram., S. 40; Ce-ramium rubrum I. 
prolifera subf. secundata FosL., The N orwegian forma of Ceramium, 
S. 15, Taf. 3, Fig. 5. 

Diese Art ist an der schwedischen Westküste nicht so kräftig 
ausgebildet wie bei den Faröern, teils nach LYNGBYE1s Originalfigu
ren teils nach einigen Exemplaren von den Faröern im Herbarium 
der Universität Upsala zu urteilen. Dagegen zeigen meine Exem
plare gute Cbereinstimmung mit FosLtE's oben angeführter Figur. 

Diese Art kommt ausschliesslich in der Corallina-Formation in 
der Litoralregion vor (vgl. B0RGESEN, Marine Algm, S. 388: Tbc 
characteristic subforma secundata (LYNGB.), ... is fairly common in 
tbe Corallina-belt). Mit Gonidien im Juni und Juli. 

Bohuslän: Koster, Väderöarne. 

Rhodochorton NÄa. 

Rhodochorton Rothll (TURT.) NÄ.o; IlAucK, Meeresalgen, S. 
68; Thamnidium Rothii AREsCH., Alg. Scand. exsicc., N:r 259. 

Diese Art findet sich teils formationsbildend an nicht zu expo
nierten Stellen im obersten Teile der Litoralregion auf Steinen und 
Felsen, teils im unteren Teile der Sublitoralregion epiphytisch auf 
dem Stamm der Laminaria Cloustoni. - Die Art ist mehrjährig. 
Sie ist im Dezember in lebhafter Ausbildung fertiler Kurztriebsy• 
steme begriffen, nur hier und da aber sieht man Gonidiogone, 
in welchen Teilungen eingetreten sind. Im April ist bereits die 
Fruktifikationsarueit der HauptHche nach abgeschlossen, und man 
findet nur noch spärlich gonidiogontragende Exemplare. Anfang 
Juni ist sie rein steril und in lebhafter Ausbildung neuer vegeta
tiver Achsen begriffen. 

Bohuslän: längs der ganzen Küste, gemein. An der hallän
dischen Küste habe ich sie nicht beobachtet, sie wird aber von ARE
SCHOUG (Phyc. Scand., S. llf>) als im nördlichen Halland vorkommend 
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angegeben. Von 8VED1tLIUs ist sie bei Gotland (Ostsee) gefunden 
worden (Östersjöns hafsalgflora, S. 129). 

Rhodochorton membranaceum MA.GNUS; KuOJcuCK, Bei~rage 
zur Kenntnis der :Meeresalgen 2, S. 337. 

Die Art lebt endozoisch in Sertularia und Flustra in der 
Litoral- und Sublitoralregion bis herab in 25 m Tiefe. :Mit Gonidien 
im April und Juni-August angetroffen, am reichlichsten im April. 

Längs der ganzen \Vestküste, gemein. 

Rhodochorton penicllllforme (KJELLM.) RosENV., Algues mari
nes, S. 66; Rhodochorton mesocarpum f. penicilliformis KlET,LK., N. 
Ish. algfl., S. 236 (187), Taf. 16, Fig. 6-7. 

Die Exemplare, die ich zu dieser Art stelle, stimmen voll
ständig mit den Originalexemplaren von Rh. mesocarpum f. peni
cilliformis überein, die ich Gelegenheit hatte, in Prof. KJEtLll.lN' s 
Algenherbarium zu sehen. Was besonders diese Art im Unterschied 
von den übrigen bisher bekannten Rhodochorton-Arten charakterisiert, 
ist die wohl ausgebildete Basalscheibe, wovon eine gute Figur von 
B0RGESEN in :Marine Algie, S. 389 geliefert wird. Die aufrechten 
Fäden bleiben ziemlich lange unverzweigt, und erst bei der Aus
bildung von Gonidiogonen tritt in den oberen Teilen eine reiche 
Verzweigung ein, wodurch der ursprünglich einfache Zellfaden die 
Form eines gestielten Pinsels erhält. 

Die Art kommt im unteren Teile der Sublitoralregion epiphy
tisch auf gröberen Algen vor, meistens auf Desmarestia aculeata 
und Polysiphonia nigrescens, o<ler epizoisch auf Sertularia. Mit 
Gonidien im Juni und Juli. 

Halland: Hogardsgrund, Varberg, :Morup, Laholmsbucht; 
spärlich. 

Rhodochorton endopbytlcum nov. sp. 
ßildet ungefähr 160 l.l. hohe, mehr oder weniger dichte RA.sehen 

auf Delesseria-Arten. Die ßasalschicht besteht aus feinen ( 1,r,-8 p. 
dicken) verzweigten Zellfäden, die in den Zellwänden der Wirta
pflanze kriechen. Von diesen Zellfäden gehen aufrechte, einfache 
oder spärlich verzweigte Ästchen aus von ungefähr 8 p. Dicke und 
mit Zellen, die 1-8 mal so lang wie breit sind. Die Gonidiogone 
terminal, selten seitenst.ändig an den oberen Teilen der Zweige, 
stets monomär, 6 l.l. dick, 7-8 l.l. lang. 
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Wegen des Umstandes, dass bei der hier beschriebenen Art 
nur monomire Gonidiogone vorkommen, bin ich etwas zweifelhaft 
gewesen, ob diese Art richtigerweise zur Gattung Rhodochorton zu 
rechnen ist, bei welcher Gattung bisher, soviel ich weiss, nur tetra
märe Gonidiogone beschrieben worden sind. Zieht man indessen 
die in allen Hinsichten kleinen Dimensionen dieser Art in Betracht, 
so dürfte es weniger merkwürdig erscheinen, dass hier nur mono
mire Gonidiogone ausgebildet sind. Hinsichtlich ihres Wachstums 

Fig. 40. Rhodochorton endophyticum. 

a-b Aufrechte Flden; c-d in den Zellwn.nden der Wirtapßanze 
kriechenden Fäden. V ergr.: 600 mal. 

zeigt sie eine schöne Analogie mit Rh. membranaceum. Beide bilden 
ihre Basalschicht innerhalb ihres Substrats aus, welches bei Rh. 
memlwanaceum gewöhnlich eine Sertularia, bei Rh. endophyticum 
eine Del,esseria ist. Von der Basalschicht gehen einfache oder ver
zweigte Ästchen a118, welche die Gonidiogone tragen. 

Bei geeigneter Einstellung kann man im :Mikroskop sehn, wie 
die Basalfäden sich auf lange Strecken den Wänden zwischen den 
verschiedenen Zellen folgend hinschlängeln. Am reichlichsten ent
wickelt sind sie indessen in den A11Ssenw1Lnden der Zellen, welche 
sie mit einem dichten Netzwerk durchspinnen, ohne jedoch paren-
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chymatische Zellscheiben zu bilden, wie das bei Rh. membranaceum 
der Fall sein kann. Die Zellfäden in diesem Netzwerk sind mehr 
oder weniger reich verzweigt, gewöhnlich 2-8 tJ. dick; an länger 
auslaufenden Fäden kann die Breite bis auf 1,li tJ. heruntergehn. 
Die Länge der Zellen beträgt das 2-4--fache der Breite. Die auf
rechten Fäden sind einfach oder gewöhnlich spärlich verzweigt, 
ungefähr lf>0 tJ. lang; die Zweige werden früher oder später dadurch 
abgeschlossen, dass die Scheitelzelle anschwillt und ein Gonidiogon 
mit einer Gonidie bildet. Die Zellfäden gewöhnlich 3 1,1, dick mit 
Zellen, die 1-3 mal so lang als breit sind 1. 

Endophytisch in Delesseria sinuosa und D. sanguinea in der 
Sublitoralregion in 15-20 m Tiefe. Mit Gonidiogonen im Juli. 

Hallatid: Hogardsgrund, Morup. 

Farn. Gloiosiphoniacere. 

Oloiosiphonia CARM:. 

Oloiosiphonia capillaris (Huns.) CARM.; HAucx, Meeresalgen, 
S. 101; AREsCH., Alg. Scand. exsicc. Ser. I, N:r 65. 

Kommt in zerstreuten Exemplaren an exponierten Stellen im 
oberen Teile der Litoralregion oft zusammen mit Polysiphonia elon
gata f. microdendron subf. glomerata vor. Die Exemplare, die ich 
erhalten, waren bis zu 7 cm hoch, unten unverzweigt, oben dicht 
verzweigt, mit fast kugelförmigen Zweigbüscheln. Mit Gonidiogonen 
im Juni. AREsCHouo giebt die Art als im Juli-August vorkommend 
an. Das oben angeführte, im August eingesammelte Exsiccatexem
plar ist cystokarpientragend. 

Bohuslän: Väderöarne; nach A.&EscHouo von S11.rö im nörd
lichen Halland an längs der ganzen bohuslänschen Küste. 

1 Möglicherweise ist diese Art Synonym zu einer von BATTBU (New or cri
tical British marine Algre, 1896. S. 386) beschriebenen Acrochretium endophyticum, 
welche endophytisch in Hetero11iphonia cocc'inea angetroffen worden ist. BATTliBB 

liefert keine Figuren zu seiner Beschreibung. Nach dieser sind inde880n die Zellen 
in den kriechenden Zellfäden länger (6--18 mal so lang als breit) bei B.&.ffDIJ 

Art als bei meiner. Von den Gonidiogonen sagt ß.&.TTDS Mnearly globular, about 
6 µ. in diameter", sod888 sie also der Form nach etwas • von denen der hier be
schriebenen Art verschieden sind. Dass diese Unterschiede einen Artunterschied 
bedingen können, ist wohl kaum wahrscheinlich, und die fragliche Art muss dem
nach möglfoherweise Rhodochorton endophylicum (B.&.TT.) heissen. 
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Fam. Dumontiacem. 

Oumontia {LilOUB.) J. G. Aa. 

Dumontia fillformis (Fl. Dan.) Guv.; HAUO.K, Meeresalgen, 
S. 129; AREscH., Alg. Scand. exsicc., N:r 79 und 157. 

Kommt sowohl an offener als an geschützter Küste in der 
Litoralregion vor, hauptsächlich in ihrem oberen Teil. Wächst ge
wöhnlich an Steinen oder Muscheln befestigt. 

Im Dezember angetroffene Exemplare waren ungefähr 5 cm 
hoch. Sie erlangt ihre kräftigste Ansbildung während der Monate 
April und Mai; Anfang Juni ist bereits der grösste Teil der Zweige 
bei den Exemplaren von der bohusllnschen Küste abgeworfen; an 
der halllndischen Küste kann man dagegen noch Mitte Juni kräftig 
ausgebildete Exemplare treffen. Im Juli habe ich an der bohus
län.schen Küste diese Art nicht angetroffen, wohl aber an der 
halllndischen Küste. Nach AREsCHouo findet sie sich indessen noch 
im Augnst an der bohuslänschen Küste. Mit Cystokarpien und 
Gonidien im April-Juli. 

Längs der ganzen Westküste, gemein. 

Dudresnaya coceinea (Ao.) CaouAN. Ein Fragment dieser Art 
ist bei den Väderöarne von EKMAN (Skandinaviens hafsalger, S. 7) 
angetroffen worden. Ob die Art unserem Flora.gebiet angehört, 
dürfte ungewiss sein, da das von EuuN gefundene Fragment durch 
die Meeresströme von irgend einem fremden Gebiet her an die 
schwedische Westküste geführt worden sein kann. 

Dilsea STACKH. 

DUsea edulls STAcK.H.; Sarcophyllis edulis HAucx:, Meeresalgen, 
S. 120; Iridcea edulis AREscH., Alg. Scand. exsicc., N:r 78. 

In der Sublitoralregion in 10-20 m Tiefe vorzugsweise an 
offener Küste, auf Steinen oder Schalen wachsend. Gonidientragende 
Exemplare habe ich im Dezember gefunden: Die Art ist wahr
scheinlich mehrjährig. 

Längs der ganzen w·estktiste, ziemlich gemein-spärlich. 

Fam. Nemastomacem. 
Halarachnion KOTz. 

Halarachnion llgulatum (Woonw.) KOTz.; Halymenia ligulata 
HAUO.K, Meeresalgen, S. 127. 
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Findet sich in den Sammlou.gen des Schwedischen Reichs
museums in einigen kleineren sterilen Exemplaren, die von EKK.AN 
bei den Väderöarne auf mit Schalen gemengtem Grunde eingesam
melt worden sind (Skandinaviens hafsalger, 8. 8). 

Bohuslän: Väderöame {E:IDlAN). 

Furcellarla LiloUB. 

Furcellaria fastlglata (Huns.) LAKOUB. 
f. typiea KJELLM:., N. Ish. algfl., S. 201 (158); Furcellaria fasti

giata AHEsCH., Alg. Scand. exsicc., N:r 256. 
f. minor Aa., Syn. Alg., S. 11; Furcellaria fastigiata f. tenuio,· 

AREsCH., Alg. Scand. exsicc., N:r 257. 
Kommt an offener oder geschützter Küste in der Litoral- und 

Sablitoralregion vor. In 0,6 m Tiefe sind die Exemplare kleiner 
(f. minor) als in grösserer Tiefe, an der bohaslänschen Küste 8..:.._10 
cm hoch, an der halländischen Küste gewöhnlich 5-6 cm. Auch 
in der Sublitoralregion ist diese Art an der bohuslllnschen Küste 
etwas kräftiger ausgebildet als an der halländischen, zwar nicht 
hinsichtlich der Grösse, aber darin, dass die Zweige bei vermehrtem 
Salzgehalt etwas gröber werden. 

Die Art ist fertil während der Wintermonate. Im Dezember 
habe ich reichlich cystokarpien- und gonidientragende Exemplare 
beobachtet. Schon während dieses Monats können Neutriebe sich 
auszubilden beginnen, eine lebhaftere Ausbildung von solchen tritt 
aber erst etwas später im ·winter und im Anfang des Frühlings 
ein. Mehrjährig. 

Längs der ganzen V{ estküste, gemein. 

Fam. RhlzophyllidaceEe. 

Polyl4es Aa. 

Polyldes rotundus (Gimt.) G&Ev.; Polyides lumbriealis HAUOK, 
Meeresalgen, S. 199; Polyides rotundus A.BEscH., Alg. Scand. exsicc., 
N:r 252. 

Kommt an offener und geschützter Küste in der Litoral- und 
Sublitoralregion vor (im südlichen und mittleren Halland jedoch 
nur in der Sublitoralregion). Ich habe Exemplare von dieser Art 
im Juni-August und im April erhalten, nicht aber fertile. In den 
Sammlungen der Universität Upsala finden sich cystokarpientra-
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gen de Exemplare, die im Januar eingesammelt worden sind. AaE
sCHouo (Phyc. Scand., S. 87) giebt sie als fertil im August-Sep
ttimber an. Mehrjährig. 

Lllngs der ganzen Westküste, an der bohuslä.nschen Küste 
ziemlich spärlich, an der halländischen Küste selten in zerstreuten 
Exemplaren. 

Fam. Squamariacem. 

Petrocells J. G. Ao. 

Petrocells Hennedyl (IIARv.) BATT., Marine Algoo of Berwick
on-Tweed, S. 814; Petroeelis Rupreehtii HAUCK, :Meeresalgen, S. 80. 

Von dieser Art habe ich nur bei einer Gelegenheit sicher be
stimm bare Exemplare erhalten. Sie wuchsen an einem geschützten 
Lokal auf Steinen ungefähr 0,11 m unter der Wasseroberfläche und 
trugen noch Mitte Juli Gonidiogone. In Prof. KJELLHAN's Samm
lungen liegen reich gonidiogontragende Exemplare vor, die im De
zember eingesammelt worden sind. In welcher Tiefe sie vorge
kommen, ist nicht angegeben. 

Bohuslän: Kristineberg (KJELLMA.!ti); Halland: Gottskär. 

Cruorla Fa. 

Cruorfa pelllta (LYNGB.) FR.; HAucK, Meeresalgen, S. 28 
AREsCH., Alg. Scand. exsicc., N:r 809. 

Diese Art kommt vorzugsweise an offener Küste in der Sub
litoralregion auf Schalen oder Steinen oder epiphytisch auf den 
Hapteren und Stipes von Laminaria Clousfoni wachsend vor. Exem
plare mit Cystokarpien und Spermogonständen habe ich im De
zember eingesammelt. In Prof. KJELLMAN's Sammlungen liegen 
gonidiogontragende Exemplare vor, die im Januar erbeutet worden 
sind. Im April und Juni-August eingesammelte Exemplare wa
ren steril. 

Längs der ganzen Westküste, gemein. 

Cruorlella CaouAN. 

Cruorlella Dubyi (CaoeAx) SCHMITZ; Pcyssonnelia Dubyi HArcK, 
Meeresalgen, S. 35. 

Kommt vorzugsweise an offener Küste in der Sublitoralregion 
an Steinen und Schalen befestigt vor. Cystokarpien- und gonidio
gontragend im Dezember und Januar. Einige im April emge-

Kylin, Algettflo,·a der schwed. ll·rslkiisle. 13 
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sammelte Exemplare trugen noch Gonidiogone; während Juni
August steril. 

Längs der ganzen Westküste, spärlich. 

Rhodophysema BATT. 

Rhodophysema Oeorgii BATT., New or critical brit. mar. Algre 
(1900), S. 377, 1'af. 414, Fig. 8-13; Rhododermis Van Heurckii 
HEYDRICH, Über Rhododermis Crouan, S. 246, Taf. 17. 

Die Alge, die ich hier mit der von BATTERS beschriebenen 
Rhodophysema Georgii identifiziere, habe ich hauptsächlich auf den 
Rändern, spärlicher längs den Breitseiten von Zostera-Blättern ge
funden. Sie bildet sphärische Kissen, ungefähr 0,G mm im Diameter 
haltend, und besteht aus einer inneren Gewebeschicht, die aus gros
sen, inhaltsarmen Zellen gebildet ist, und einer 11.usseren Gewebe
schicht, die aus kleinen, inhaltsreichen, ö- 7 tL im Durchmesser 
haltenden Zellen gebildet ist. Ausser diesen kissenförmig ange
schwellten Individuen, welche hauptsächlich auf den Rändern der 
Zostera-Blätter, seltener auf ihren Breitseiten auftreten, finden sich 
auch solche, die ausschliesslich aus kleinen Zellen bestehen, und die 
hauptsächlich auf den Breitseiten, weniger auf den Rändern der 
Zostera-Blll.tter auftreten. Diese Individuen bilden runde Scheiben 
von 0,1> mm Durchmesser. Oft sieht man, wie ein Exemplar, das 
am Rande wächst und dort sphärische Kissen gebildet hat, wenn es 
auf die Breitseite übergeht, nur eine aus kleinen Zellen bestehende 
Scheibe ausbildet. Ob BATTERS diese letzteren Bildungen beobacht('t 
hat, geht nicht völlig deutlich aus seiner Beschreibung hervor. 

Der Thallus besteht aus einer auf der Unterlage kriechenden 
einschichtigen Basalscheibe mit marginalem Wachstum und Yon 
dieser ausgehenden vertikalen Zellfäden. Die innere Gewebeschicht 
wird durch eine starke Volumzunahme bei den unteren Zellen der 
vertikalen Zellfäden, gewöhnlich 4-ö Stück, ausgebildet. Die Basal
zellen der Zellfäden nehmen stärker an Länge zu als die übrigen 
Zellen (Fig. 41 a). Die äussere Gewebeschicht besteht aus 2-3 
Zellschichten. Die Zellen der Basalscheibe bleiben lange unverän
dert und unterscheiden sich ausser durch ihre geringe Grösse auch 
durch ihren reichen Zellinhalt von den Zellen in der inneren Ge
webeschicht. Schliesslich tritt indessen auch eine Vergrösserung in 
den Zellen der Basalscheibe ein, indem sie sich zwischen die ver
grösserten Basalzellen der vertikalen Zellfäden einkeilen. 
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Die Gonidiogonsori sitzen zerstreut auf der Oberfläche und 
können schon auftreten, wenn die Alge nur aus zwei Zellschichten 
besteht. Die Gonidiogone sind 24-30 11 lang und 14-20 µ breit. 
Die Paraphysen sind ungefähr 5 11 breit und 50- 70 µ lang und 

C 

B OO0CDOO O 8808 
7nf7flr 

Fig. 41. Rhodophyacma Georgii. 

a Wachsender Thallusrand mit nach innen zu vergrösserten Zellen; b-c Gonidio
gonsori (die unteren grösseren Zellen in Fig. c sind die Epidermiszellen des 

Zo.,lern-Blattes); d Haarbildung. Vergr. 6ö0 mal. 

bestehen aus 4- 6 Zellen. - Einzelne Zellen auf der Oberfläche 
des 1'hallus können in lange farblose, 6-8 µ Llicke Haare aus
laufen. BATTERs erwähnt k('ine Haarbildungen. 

Die von HEYDRICH beschriebene Rhododermis Yan Heurckii ist 
meines Erachtens nicht von BATTEas· Rhodophysema Georgii zu unter-

Digitized by Google 
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scheiden und muss demnach als spll.ter beschrieben auf der Syno
nymenliste aufgeführt werden. IIEYDBICH, der für die Art eine 
ausführlichere Beschreibung als BATTEBS liefert, führt auch an, dass 
die Exemplare auf den Breitseiten der Zostera-Blätter schwächer 
ausgebildet sind als die, welche auf den Rändern wachsen, und dass 
sie nicht mit einer inneren Gewebeschicht von vergrösserten Zellen 
versehen sind, was meistens der Fall ist, wenn sie an den Blatt
rändern auftreten. Auch Haarbildungen erwähnt HEYDRICH. Lappen
förmige Verzweigungen, wie sie nach HEYDBICH vorkommen können, 
habe ich bei meinen Exemplaren nicht beobachtet. 

Der Thallus ist bei Rlwdophysema auf die gleiche Weise auf
gebaut wie bei Rhododermis, und der Unterschied zwischen den 
beiden Gattungen ist nur der, dass bei der ersteren eine aus grossen 
Zellen bestehende innere Gewebeschicht sich ausbilden kann. Da 
indessen bei Rhodophysema auch fertile Individuen vorkommen, die 
dieser inneren Gewebeschicht entbehren, so kann demnach der Unter
schied zwischen den beiden Gattungen vollkommen verschwinden, 
und es lässt sich daher bezweifeln, ob es wirklich berechtigt ist, die 
Gattung Rhodophysema aufrechtzuerhalten. HEYDBICH stellt die Art 
zur Gattung Rhododermis, muss aber gleichzeitig die ursprünglichen 
Grenzen für die Gattung erweitern. Für mein Teil halte ich es 
indessen für geeigneter, Rhododermis in ihrer ursprünglichen Be
grenzung beizubehalten und demnach auch an der Gattung Rhodo
physema festzuhalten. 

Wie erwähnt, ist die Art epiphytisch auf Zostera-Blättern, 
vorzugsweise auf alten, loseliegenden Blättern. Sie kommt teils in 
der Litoral-, teils in der Sublitoralregion vor; die in der letzteren 
Region vorkommenden Exemplare sind wmiger kräftig ausgebil
det und, auch wenn sie auf den Blatträndern wachsen, mit schwach 
oder gar nicht vergrösserten inneren Zellen versehen. Haare fehlen. 
- Die Art ist mit Gonidiogonen im April, Juni und Juli ange
troffen worden. 

Bohuslll.n: Koster, Väderöame, Kristineberg. 

Hildenbrandtia NARDo. 
Hildenbrandtla rosea KttTz.; J. G. Ao., Spec. Alg. II, S. 495; 

AaESCH., Alg. Scand. exsicc., N:r 159. 
Kommt auf Steinen, seltener auf Schalen in der Litoral- und 

Sublitoralregion vor. Mit Gonidiogonm das ganze Jahr. 
Längs der ganzen \Vestküste, gemein. 
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Fam. Corallinacere. 

Lithothamnion (.PHIL.) FosL. 

Lithothamnion Lenormaodi (A.REscH.) FosL., Remarks on 
northern Lithothamnia, S. 12. 

In der Litoral- und Sublitoralregion von ungefähr 1/" m Tiefe an. 
Längs der ganzen Westküste gemein. 

Lithothamoion Sonderi HAucK; Fost., Remarks on northern 
Lithothamnia, S. 23. 

Auf Steinen und Muscheln in der Sublitoralregion. 
Bohuslän: Koster, Väderöarne, Kristineberg; Halland: 

Fjordskär. 

Lithothamnion colliculosum Fost., Remarks on northern Litho
thamnia, S. 34. 

Auf Steinen in der Sublitoralregion. 
Bohuslän: Väderöarne (LAGERHEI:M nach FosLIE, a. a. 0., S. 

36); Kristineberg; Halland: Varberg. 

Lithothamnioo Oranii FosL., Remarks on northern Litho
thamnia, S. 59. 

Auf Steinen und Muscheln in der Sublitoralregion. 
Bohuslän: Koster, Väderöarne, Kristineberg; Schonen: Skel

derviken (LöNNBERG nach FosLIE, a. a. 0., S. 60). 

Llthothamnion membranaceum (EsPER.) FosL.1 Rt>marks on 
northern Lithothamnia, S. 72. 

In der Sublitoralregion und im untt>ren Teil der Litoralregion, 
epiphytisch auf verschiedmen Arten gröberer Algen. In einem 
Falle epiphytisch auf Hikfrnbrandtia rosea gefunden, wobei sie auch 
auf die Schale hinausgewachsen war, auf der die Wirtspflanze lebte. 

Längs der ganzen Westküste, gemein. 

Phymatolithon ltosL. 
, 

Phymatolithon polymorphum (L.) FosL., Remarks on northern 
Lithothamnia, S. 75. 

In der Sublitoralregion, auf Steinen oder epiphytisoh auf den 
Hapteren von Laminaria Cloustoni. 

Längs der ganzen Westküste, gemein. 



198 

Phymatollthon lrevigatum FosL., Remarks on northern Litho
thamnia, S. 79. 

Von dieser Art schreibt Herr Konservator M. FosLJE mir 
in einem Brief: "Phym. lcevigatum ist noch nicht mit Sicherheit 
von Bohuslän bekannt, da keine Sporangien gefunden worden sind; 
andererseits aber scheint darüber kein Zweifel herrschen zu können, 
da jedenfalls ein paar Exemplare wohlentwickelt sind". - Die Art 
kommt in der Sublitoralregion vor. 

Bohuslän: Väderöarne, Kristineberg; Halland: Fjordskär, 
Malö, Varberg. 

Melobesia (LA.MouR.) FosL. 

Melobesia farinosa LAMOUR.; FosL., Remarks on northern Litho
thamnia, S. 96. 

Bo huslän: Koster (BovALLIUs und K1ELLMAN nach FosLIE 
a. a. 0., S. 102; die Bestimmung jedoch unsicher, siehe FosLIE). 

Melobesia Lejolisii UosAN.; Fo~L., Remarks on northern Litho
thamnia, S. 102. 

Epiphytisch auf Laminaria Cloustoni, Phyllophora Brodirei und 
alten Zostera-Blättern in der Sublitoralregion. 

Boh uslän: Koster, Väderöarne; Halland: Varberg. 

Melobesia mlnutula FosL., Remarks on northern Lithothamnia, 
s. 107. 

Bohuslän: Koster (BovALLrns und KlELLMAN nach FosLIE, 
a. a. 0., S. 111). 

Lithophyllum (PHIL.) FosL. 

Lithophyllum macrocarpum (Ros.rn.) FosL., Remarks on nor
thern Lithothamnia, S. 128. 

Selbst habe ich nur f. intermedia FosL. epiphytisch auf alten 
Zostera-Blättern in der Litoralregion gefunden. FosLIE giebt auch f. 
corallinre (CRN., FosL.) und f. laminarire (CRN., FosL.) von der schwe
dischen Westküste an. 

Bohuslän. 

Coralllna (TOL'RN.) LAMOUR. 

Corallina rubens L.; HAucK, Meeresalgen, S. 278; Jania rubens 
AREscH., Alg. Scand. exsicc., N:r 301. 

Auf Steinen in der Sublitoralregion. 
Bohuslän: Koster; Kristineberg. - Selten. 
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Corallina officlnalis L.; HAucK, Meeresalgen, S. 281; ARESCH., 
Alg. Scand. exsicc., N:r 8. 

Diese Art ist an der bohuslänschen Küste formationsbildend 
in der Litore.lregion in ¼-3 m Tiefe, kommt aber auch in der 
Sublitoralregion bis zu ungefähr 20 m Tiefe herunter vor, obwohl 
nicht so reichlich wie in dn Litoralregion. An der he.lländischen 
Küste kommt sie nur in der Sublitoralregion in zerstreuten Exem
plaren vor. Fertil im Juni und Juli. 



Allgemeine Beobachtungen über die Algenflora der 
schwedischen Westküste. 

I. Die äusseren Bedingungen für die Algenvegetation. 

Salzgehalt und Temperatur des Wassers. 

Die hydrographischen Verhältnisse an der schwedischen West
küste sind dank den eingehenden Untersuchungen hauptsächlich von 
0. PETTERSSON und G. EKHAN und später 1902 von der internatio
nalen hydrographischen Kommission ziemlich gut bekannt. Um zn 
einem Verständnis der Hydrographie unserer Westküste und ihrer 
Variationen während verschiedener Jahreszeiten zu gelangen, sei 
daran erinnert, dass das Kattegat und das Skagerrak als die Binde
glieder zwischen zwei grösseren, in hydrographischer Hinsicht we
sentlich verschiedenen Wassergebieten, nämlich der Ostsee und der 
Nordsee, betrachtet werden können. 

Durch den Öresund und die Belte strömt das wenig salzhaltige 
Ostseewasser aus der Ostsee heraus und breitet sich im Kattegat 
als ein Oberflächenstrom aus, der baltische Strom genannt, der in 
tlen südlicheren Teilen des Kattegats 20-30 m mächtig ist, weiter 
nordwärts aber dünner wird und im Skagerrak zwischen 10-20 m 
Mächtigkeit variiert. Dieser baltische Strom, der ein Wasser mit 
einem Salzgehalt weniger als 30 ¼o enthält, führt während des Spät
winters und Frühlings (März--April) grössere Wassermassen als 
während des Hochwinters, und verdrängt dadurch die Wasserart, 
die während des Winters das Oberflächenwasser im Skagerrak 
gebildet hat, das sog. 32-33-Wasser, auch Bankwasser genannt 
(Salzgehalt 32-34 Ofo0). ·während des Sommers breitet sich das 
baltische "\V asser über den grösseren Teil der Oberfläche des Ska
gerraks aus und ruht direkt auf einem Wasser mit 34-36 ° / 00 Salz
gehalt, dem sog. 34-Wasser, indem das 32-33-"\Vasser so gut wie 
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vollständig fehlt oder auf eine nur ein paar Meter mächtige Schiebt 
reduziert ist. Wegen seiner Bewegung nach aussen zieht der bal
tische Strom das darunterliegende 34-Wasser als einen Unterstrom 
nach der bohuslänschen Küste hin (in die Kosterrinne und den 
Gulmarfjord hinein) und in das Kattegat und weiter teils durch die 
Belte zur Ostsee, teils herunter zum Öresund. Hierbei wird das 
34-Wasser mehr und mehr entsalzt, wodurch das Tiefenwasser im 
südlichen Teil des Kattegats nur einen Salzgehalt von ungefähr 
30 ¾o erhält. In demselben Masse wie das Tiefenwasser nach Süden 
zu entsalzt wird, erhält das Oberflächenwaaser nach Norden zu 
einen immer grösseren Salzgehalt. So hat das Wasser des baltischen 
Stromes an der Oberfläche bei der Mündung des Öresunds während 
des Sommers einen Salzgehalt von 10--15 ¼o• Im mittleren Katte
gat beträgt der Salzgehalt des Oberflächenwassers 15-20 ¼o, im 
nördlichen Kattegat 20-25 ¼o und an der bohuslänschen Küste 
25-30 ¾o• Natürlich giebt es viele Gelegenheiten, wo diese Werte 
entweder grösser oder kleiner werden können. 

Anfang August strömt in das Skagerrak aus dem südlichen 
Teile der Nordsee längs der Küste von Jütland das sog. südliche 
Bankwasser hinein (Salzgehalt= 32-34 ¾o, Temperatur 13°---16°). 
Dieses teilt sich bei Skagen in einen südlichen Zweig, der während 
des Herbstes den aus 34-Wasser bestehenden Unterwasserstrom des 
Sommers im Kattegat ersetzt, und einen nördlichen Zweig, der als 
Unterwasserstrom der bohuslänschen Küste entlang geht. Im Laufe 
cles Herbstes erhält das Bankwasser einen mehr und mehr nörd
lichen Ursprung, bis es im November durch das sog. nördliche 
Bankwasser (Salzgehalt = 32-34 ¾o, Temp. = 3°-4°) von den 
Gegenden westlich von Norwegen her ersetzt wird. Dieses nörd
liche Bankwasser flutet während des Winters nach den bohuslän
schen Küstenbänken hinauf unter dem baltischen Wasser und er
setzt das südliche Bankwasser als Unterstrom im Kattegat. Es 
bildet während des Winters das Oberflächenwasser in dem grösseren 
Teile des Skagerraks und überdeckt das 34-Wasser mit einer 20-
40 m mächtigen Wasserschicht. Das Niveau des 34-Wassers liegt 
<lemna.ch während des Winters tiefer als während des Sommers. 

Der baltische Strom, der während des Sommers sowohl das 
Kattegat als den gröss~ren Teil des Skagerraks mit einer weniger 
salzhaltigen Wasserschicht bedeckt hat, wird während des ·winters 
im Skagerrak auf einen schmalen Küstenstrom längs der bohus-
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Fig. 42. Oberflächen-Karte 1. Augugt-30. August 1904 (Bulletin 1904--1905, 
Teil A Taf. II). Die Kurven sind Isohalinen. 

Fig. 43. Oberflächen-Karte Februar 1906 (Bulletin 1906-1906, Teil A 1 Taf. Vlll). 
Die Kurven sind Isohalinen. 
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Tabelle 1 (August 1904) . 

. Tiefe : 1 1 II ! m 
m ' to I so/oo ,~,- so/oo [ tO I so/oo -: to 

IV V 

1 1 

0 1 18,7 l 17,9ö 18,7 i 19,ss l 18,2 23,77 1 17,6 

5 17 ,85 122,86 18,11 i 22,20 118,11> 23, 76 17 ,r, 
10 116,67 22,si 16,u 1 24,&> 17,8 25,.i8 16,s 
15 15,97 j 23,oo 15,01 29,rn j 16,o 29,68 16,o 
20 • 14,99 : 25,87 12,11 3l,6ö 

1

14,Sö 32,41 15,9 
30 ; 7,66111 32,111112,0o 32,-11 14,-1 32,56 15,7 
40 1 - - 1 8,60 32,11 10,s 133,,o 14,9 

' S0/ tO I so, 
1 /00 100 

26,« l 11 ,, 28,1s 1 

26,,2 17 ,62 28,98 
26,58 16,-10 31,02 
31,ss 

I 31,r.s 14,r,9 32,28 

1 32,os 13,2ö I 32,9.i : 
1 32,86 12,ts i 33,69 ' 

Tabelle 2 (I-IV Februar, V März 1906). 
- - -· 

•Tiefe• I 
1 

II 1 IIP 1 IV V 1 ' ' -------
; m 

1 S 0/oo 
i 1 

1 so;oo • t0 t0 : so/oo i t0 1 So; t0 
1 

SO/ t0 1 
1 1 1 00 , 00 

1 

1 1 
1 

27,861 1 0 1,9 24,181 2,8 3,, 32,27 3,r, 32,so 2,B 31,821 
1 

1 5 1,8 24,181 2,7 27,861 3,2 32,18 3,-1 32,29 2,76 31,so; 
1 10 2,o 24,78 2,7 27,86 3,2 32,18 3,4 32,47 3,82 32,97: 

1 
15 2,4 25,77 1 3,1 29,26 3,2 32,18 3,6 32,68 - -- 1 

1 

33,116 i 1 20 2,6 26,17 4,1 31,86 3,s 32,18 3,s 33,01 3,56 

i 30 5,72 1 32,842 4,7 32,62 3,7 32,72 4,2 33,19 3,76 33,-181 
40 - 1 - 6,1 [ 33,68 4,o 33,os 4,2 33,24 4,11 34,07' 

I. Südlicher Teil des Kattegats (06°22',3 ~. 11°48',6 i..; Da 20). 
II. Mittlerer Teil des Kattegats (67°01',2 ~. n°4o',4 i..; Da 17). 

lli. Nördlicher Teil des Kattegats, Vinga (67° 36',6 ~. 11 ° 29',s i..; Da 10). 
IV. Marstrand (67° 62',7 p, 11 ° 22',2 i..; Da 8). 
V. Nördlicher Teil des Skagerraks (58°48' ~; 10°23 1 i..; S. Skag. 10). 

Die Angaben stammen aus den Bulletins der internationalen hydrographischen 
Kommission. Angaben für grössere • Tiefe als 40 m sind ausgelassen. 

1 Die Angabe bezieht sich auf 29 m Tiefe; in 26 m Tiefe waren t = 9 ° ,92, 
S = 31,76 °/00 • 

' Die Angabe bezieht sich auf 27 m Tiefe; in 22,5 m Tiefe waren t = 2°,,, 
S = ~6,17 %0, in 25 m Tiefe t = 6 ° ,1, S = 33,19 ¼o• 

8 Die Observation wurde den 1. Februar gemacht; den 2. Februar waren in 
0 m Tiefe t=3°,s, 8=27,3'! 0/ 00 , in 6 m Tiefe t=3°,9, 8=30,72% 0, in 10 m 
Tiefe t:=3°,5, 8=32,211°/ 00 , in 16 m Tiefe t=3°,6, 8=32,61°/ 00 • 
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länschen Küste reduziert. Das Kattegat ist im Winter wie 1m 
Sommer mit baltischem Wasser bedeckt. 

·während des Sommers ist der Unterschied zwischen dem 
baltischen Wasser (Oberflächenwasser) und dem Tiefenwasser in der 
Regel scharf ausgeprägt, während des Winters dagegen weniger 
scharf, infolge der grösseren Leichtigkeit, mit der das im Winter 
kältere baltische Wasser gegenüber dem wärmeren Wasser des 
Sommers sich mit dem darunterliegenden Wasser mischt. Eine 
weitere Folge hiervon ist auch die, dass das Wasser an der Ober
fläche während des Winters einen grösseren Salzgehalt annimmt 
als während des Sommers. Dieser Unterschied beträgt im südlichen 
Teil des Kattegats durchschnittlich ungefähr 5 ¼o• Weiter nach 
Norden ist der Unterschied geringer, doch habe ich in der Litteratur 
keine Zahlen gefunden, welche angäben, wie gross dieser ist. Die 
Variation des Tiefenwassers hinsichtlich des Salzgehalts geht in 
entgegengesetzter Richtung wie die des Oberflächenwassers, teils 
infolge der bereits erwähnten grösseren Leichtigkeit, mit welcher 
sich Oberflächenwasser und Tiefenwasser im Winter mischen, teils 
auch weil das "\V asser, das im Skagerrak <lem baltischen Wasser 
untergelagert ist, während des Winters das 32-33-Wasser, während 
des Sommers dagegen das 34-W asser ist. Der baltische Strom 
wird demnach tiefer während des ·winters als während des Som
mers. Der Unterschied beträgt im Kattegat ungefähr 10 m, an 
der bohuslänschen Küste etwas weniger. - Bei den Väderöarne 
betrug die Mächtigkeit des baltischen Stromes im Durchschnitt für 
die Jahre 1880-1890 nicht völlig 20 m. In einem von diesen 
Jahren überstieg er 20 m, in zweien Jahren betrug er nicht ganz 
10 m (PETTERSSON und EKMAN 1891, S. 62). 

Das 35-Wasser (Salzgehalt höher als 35 ¼0) reicht an der bo
huslänschen Küste hinauf bis zu ungefähr 80 m Tiefe. Sein Niveau 
ist während des Sommers in der Regel höher als während des 
Winters (vgl. das 34-W asser). Bei stärkeren, anhaltend östlichen 
Winden, bei denen das Oberfläche~wasser von den Küsten weg
getrieben und durch Wasser aus den tieferen Schichten des Skager
raks ersetzt wird, kann es indessen geschehen, dass das 35-W asser 
bis hinauf zu nur 30 m Tiefe getrieben wird. Hierbei kann diese 
Wasserart auch in <lie Tiefrinne des Kattegats getrieben werden 
(Dezember 1896; s. PETTERSSON und EKMAN 1897, S. 49), was unter 
normalen Verhältnissen nicht stattfindet. 
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Hier sei indessen daran erinnert, dass die hydrographischen 
Verhältnisse, über die wir oben berichtet, wie auch die in den Ta
bellen 1 und 2 mitgeteilten Angaben für das offene Meer gelten. 
Näh.er den Küsten machen sich natürlich einigermassen andere Ver
hältnisse geltend, indem das Wasser durch das Wasser, das die 
Flüsse in die See hinabführen, entsalzt wird. 

Was das Kattegat betrifft, so liegen meines Wissens keine 
Angaben vor, die sich direkt auf den verhaltnismä.ssig schmalen 
Küstenstreifen beziehen, der mit Algenvegetation bewachsen ist. 
Da indessen die Algenvegetation an der halländischen Küste nur 
bis ungefähr 25 m Tiefe heruntergeht, ist sie demnach in die Was
serschicht verlegt, die den baltischen Strom enthält, und nur in den 
tieferen Sublitoralgebieten kann sie, wahrscheinlich mehr ausnahms
weise, einem Wasser mit mehr als 30 ° / 00 Salzgehalt ausgesetzt sein. 
Dies gilt wenigstens nach Norden zu bis zur Gegend vor dem 
Kungsbackafjord. Nördlich davon trifft es öfters ein, dass die 
Vegetation in den tieferen Teilen der Sublitoralregion einem Wasser 
mit grösserem Salzgehalt als 30 ¼o ausgesetzt wird. Betreffs der 
Änderungen im Salzgehalt sei auf das verwiesen, was über die 
Änderungen im Wasser des baltischen Stroms bereits gesagt wor
den ist, auf die Kolumnen I und II in den Tabellen 1 und 2 und 
auf die Karten auf S. 202. 

Tabelle 3. 

Tiefe 1 1 1 

1 

I II II[ IV V 

1 

--~-----~ ' 
m 

tO j so;oo [ 
1 1 

tO 1 S o/oo tO j so/oo 1 tO 1 so,oo tO 
1 

s 0 ' 1 

' 

,oo 1 

' 1 1 
1 

28,281 
1 

0 j +1,o 25,881 +2,o 27,17 1 +2,2 26,67 +2,2 - 27,,.i 
1 

10 
1 

1,, 26,19: 2,1 27,70 2,2 26,98 ! 2,2 28,66 -- ·- 28,70 
20 2,1 27,.n 2,6 28,u 2,8 27,101' 2,, 29,66 - 31,70 
30 3,o 29,10 2,, 28,18 2,2 27,9.i 4:,o 131,47 - --- -
40 5,1 32,87 3,o 29,28 4,6 1 32,661 4,6 ' 32,48 - 32,9-i 

I. :Mündung des Gullmarfjortls; 17 Februar 1890. • 
II. Westlich von HAllö (ö8° 19' 40" i3, 11 ° 6' 4&" J..); 16 Februar 1890. 

III. Südlich von den Vlderöarne (58 ° 31' 5" ß, 11 ° 61 4&" J..); 16 Februar 1890. 
IV. Kosterrinne (68° 641 2i" ß, 11 ° 4' 10" J..); 16 Februar 1890. 
V. Väderöarne, Salzgehalt im Durchschnitt in den Jahren 1880-1890. 

Die Angaben stammen aus P1nTERSSON und EKIUN 1891, S. 67--58 tl-lV) 
und S. 62 (VJ. Angaben für grössere Tiefe als 40 m sind ausgelassen. 
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In Tabelle 3, Kolumnen I-IV, werden einige hydrographische 
Angaben von der bohuslänschen Küste mitgeteilt. Die Observatio
nen sind im Februar 1890 angestellt worden (PETTERSSON und EK
:MAN 1891, S. 57-58), und so nahe algenbewachsenen Gebieten, dass 
sie -ohne nennenswerten Fehler auch als für solche geltend be
zeichnet werden können. 

Als allgemeine Regel lässt sich sagen, dass man an der bo
huslänschen Küste herunter bis zu ungefähr 15 m ein Wasser mit 
geringerem Salzgehalt als 30 ¾o zu erwarten hat. Während des 
Sommers dürfte es nur in seltenen Ausnahmefällen eintreffen kön
nen, dass Wasser von mehr als 30 ° / 00 Salzgehalt an die Oberfläche 
hinaufgetrieben wird; während des Winters ist es dagegen eine 
nicht allzu ungewöhnliche Erscheinung, dass das nördliche Bank
wasser an die Oberfläche hinaufgetrieben wird (vgl. Tabelle 2, 
Kolumnen III-IV). Es ist sogar vorgekommen, dass Wasser mit 
einem Salzgehalt von mehr als 34 ¼o an die Oberfläche hinauf
getrieben worden ist (Mäseskär Febr. 1897; e. MALMBERG und PET
TEBSSON 1903, S. 1). Aus Tabelle 3, Kolumne V geht hervor, dass 
das Wasser bei den Väderöarne an der Oberfläche im Durchschnitt 
(in den Jahren 1880-1890) einen Salzgehalt von 27,« ¼o, in 10 m 
Tiefe 28,10¼ 0 hat. Während des Winters ist diese Wasserschicht 
im Durchschnitt etwas salzhaltiger als während des Sommers (s. 
PETTERSSON und EKMAN 1891, S. 62). -- Gelegentlich kann das 
Wasser an der Oberfläche sowohl während des Winters als während 
des Sommers heruntergehn bis auf 16 ¼o Salzgehalt. 

Das Oberflächenwasser an der bohuslänschen Küste hat seinen 
grössten Salzgehalt in dem Gebiet nördlich von Hällö und südlich 
von Koster (um die Väderöarne herum). Siehe PETTERSSON und 
EKMAN 1891, S. 115 und H:4. 

In lf>-20 m Tiefe streiten der baltische Strom und das Tiefen
wasser um die Herrschaft, und man trifft daher in diesem Gebiet 
ein Wasser, dessen Salzgehalt um 30 ¼o herum variiert. Nicht 
selten geht indessen der baltische Strom herunter bis in 25, bis
weilen bis in 40 m Tiefe (vgl. Tab. 3). 

Das Tiefenwasser in (20) 26-40 m Tiefe besteht von Mitte 
August an aus südlichem Bankwasser. Während des Herbstes wird 
dieses allmählich durch nördliches Bankwasser ersetzt, wobei die 
Temperatur von 14°-16° Ende August und Anfang September 
auf 3 °-4 ° im November sinkt. Dieses nördliche Bankwasser bleibt 
dann den ganzen ·winter über, nnd das ·Wasser, das als Tiefen-
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wasser an der bohuslänschen Küste während des Sommers ange
troffen wird, ist wenigstens in gewiesen Fällen vom '\Vinter her 
zurückgebliebenes nördliches Bankwasser. Seine Temperatur steigt 
indessen während des Sommers auf 12°-13° (s. PETTEBSSON und 
EK.11.AN 1897, S. :W- ·22). Im August wird es, wie erwähnt, durch 
das sütlliche Bankwasser ersetzt, und die Temperatur des Tiefen
wassers steigt damit auf 14°-16°. In einigen Fällen dürfte es 
indt>ssen wahrsch(•inlich sein, dass das Tit:·fenwass<•r des Sommers 
nicht altes Bankwasser, sondern später heraufgekommenes Misch
wasser ist. 

Die Änderungen der Temperatur hängen in ersh'r Linie von 
den Jahreszeiten ab. Während des Sommers wird das Wasser an 
der Oberfläche auf 18° oder darüber erwärmt, während des Winters 
wird PS bis auf ungefähr 0° abgekühlt, wobei auch Eisbildung ein
treten kann. Das Tiefenwasser ist gleichfalls während des Sommers 
wärmer als während des "\Vinters. Seine höchste Temperatur hat 
es während dPs Spätsommers und Anfang Herbst, wo der Einfluss 
de-s südlichen Bankwassers stattfindet (siehe oben). Während des 
Winters ist das TiPfenwasser in der Regel 3°-4° warm. Die 
Temperaturänderungen, die dadurch hervorgerufen werden, dass die 
östlichen Winde das Oberflächenwasser von den Küsten wegtreiben, 
bewirken während des Sommers eine Ernie-drigung, während des Win
ters eine Erhöhung der Temperatur. Diese Temperaturänderungen 
stehen stets in Zusammenhang mit einer Erhöhung des Salzgehalts. 

Die Eisbildung und ihre Bedeutung für die Algenvegetation 
an unserer W estküstP habe ich keine Gelegenheit gehabt zu studieren. 

Die Beschaffenheit der Küste und des Orundes. 
Die schwedische Westküste kann als für die Entstehung einer 

re-ichen Algenvegetation günstig bezeichnet werden. Die beiden 
untersuchten G<"biete, die hallä.ndische und die bohuslänsche Küste, 
zeigen indessen hinsichtlich der Beschaffenheit der Küste wesent
liche Unterschiede. Die halländische Küste besitzt keine vorge
lagerten Schärt>n, während die bohuslänsche Küste eine reich zer
schnittene Fels('nküste mit ausgPsprochener Schärenbildung ist. 

Der Grund ist an dn halländischen Küste sanft abfall0nd, und 
man muss im allgemeinen ö Kilometer von der Küste sich entfernen, 
um eine Ti<>fe von 20 m zu erreichen. Der Grund bt>sk'ht in d('m 
Gebiete 0-20 m TiPfe abwPchsdnd aus Str,in und Sand. In der 
Laholmsbucht bc·stt>ht das Strandgebiet zu grossem T<•ile aus Sand, 
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was zur Folge hat, dass die Litoralvegetation. weniger reich ist; im 
Sublitoralgebiet ist der Grund zum grössten Teil Steingrund mit 
reicher Algenvegetation. Vor ::Morup konnte der Grund über grosse 
Gebiete hin aus Sand bestehn und daher von Algenvegetation 
entblösst sein; indessen fehlte es nicht an grossen Steingebieten 
mit reicher Algenvegetation. Das Strandgebiet bestand aus Stein
grund. Bei Varberg war der Grund vom Strande an bis herunter 
zu 18-20 m Tiefe fast ausschliesslich Steingrund. Im nördlichen 
Halland ist die Küste weniger sanft abfallend, und 20 m Tiefe wird 
bereits 2-3 km von Land entfernt angetroffen, bisweilen in un
mittelbarer Nähe des Landes. Der Grund ist abwechselnd Sand
und Steingrund. Unterhalb 20 m Tiefe wird längs der ganzen 
halländischen Küste ein mit Ton gemischter Schalengrund mit der 
Regel nach dürftiger Vegetation angetroffen. 

In Bohuslän fällt die Küste steiler nach der Tiefe zu ab, da 
sie aber reichlich in Schären zerteilt ist, finden sich auch hier grosse 
Gebiete, wo eine reiche Algenvegetation entstehn kann. Der Grund 
ist abwechslungsreicher als an der halländiscben Küste. Stein- und 
Felsgrund, Sand-, Ton- oder Schalengrund lösen einander in rascher 
Folge ab. 

Die halländieche Küste hat den Charakter einer offenen Küste, 
doch zeigt die reich ausgebildete Fucus vesiculosus-Fonnation, dass 
die halländische Küste nicht in so hohem Grade exponiert ist wie 
die weitest nach aussen zu liegenden Schären der bohuslänschen 
Küste. Wesentlich beruht dies wohl darauf, dass die sanft ab
fallende Küste die Kraft der Wogen vermindert. Das Fucus t.Jesi

culosus-Gebiet wird indessen auch durch eine Menge grösserer 
Steine charakterisiert, die in gewissem Grade dazu beitragen, die 
Kraft der Wogen zu mindern, und demnach die Entstehung einer 
reichen Fucus vesiculosus-Formation fördern. Die an geschützter 
Küste nicht selten vorkommenden freiliegenden Algenformationen 
fehlen an der hallundischen Küste. 

Il. Die Regionen und Formationen der Algenvegetation. 

Die Algenregionen. 

Der erste, der Versuche zur Einteilung der Algenvegetation 
in verschiedene Regionen machte, war J. G. AoARDH, der in seiner 
1836 publizierten Arbeit, N o·vitim Florm Suecim, innerhalb der 
Algenvegetation an der schwedischen Westküste drei Regionen 
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witeracheidet: Regnum A.lgarum Zooapermarum, Regnum Algarum 
Olivaceanun und Regnum Algarum Floridearum, welche Regionen 
jede für sich wieder in Unterregionen (regiones) eingeteilt werden. 
Diese Regionen sind indessen, wie KJBLLKA.N bereits gezeigt (1878, 
S. 7), a.ls die Zusammenfll88ung der Gebiete zu betrachten, die hin
sichtlich der ZU&ammensetzung der Vegetation hauptsichlich mit 
Arten bewachsen aind, welche in systematiacher Hinsicht derselben 
Abteilung angehören. Als Beweis hierfür sei nur erwähnt, dasa 
zwei in ökologischer Hinsicht so weit verschiedene Algenformationen 
wie Regio Fucorum und Regio Dictyotearum zu demselben Regnum 
gerechnet werden, während die einander ökologisch wr-it niher 
stehenden Regio Ulvaoearum und Regio Fucora.m verschiedenen 
Regna zugewiesen werden, die erstere dem Regn. Alg. Zoosp. 
die letzten, dem Regn. .Alg. Oliv. 

Eine natürlichere F..inteilung ist die, welche von 0RSTED in 
einer i. J. 1844 publizierten Arbeit, De regionibus marinis, 
aufgestellt worden ist, und in der er die Algenvegetation in fol
gende drei Regionen einteilt: lkgio Algarum viridium s. Chloro
spermearum, von der ·w asseroberfläche bis herunter zu 2-5 Faden 
Tiefe sich erstreckend, Regio Algarum olivacea.rum s. Melanosper
mearum, von 3-5 bis zu 7-8 Faden Tiefe sich erstreckend, und 
Regio Algarum purpurearum s. Rhodo&J)(•rmearum, von 8 bis 20 
Faden Tiefe sich erstreckend. Die einzelnen Regionen werden in 
mehrere Unterregionen (subregiones) eingeteilt. In 0RSTEn's Eintei
lung finden wir auch ökologische Itaktoren bei dem Studium der 
Zusammensetzung der Algenvegetation berücksichtigt. 

In LnmsY1:'s Arbeit, Rariora Codana, v. J. 1836 scheinen 
auch die ökologischen Faktoren bei der Einteilung der Algenvege
t&tion in verschiedem' Regionen Bfiachtung gefunden zu haben. 
Diese Arbeit, di<· erst i. J. 1879 von RosENVINGE veröffentlicht 
wurde, sei hier indessen nur beiläufig erwähnt. 

Erst in KJELLVAN's beiden grundlegenden Arbeiten, Über <li<' 
Algenvegetation des _MurmanschPn Meeres (1877) und Über 
Algenregionen und AlgenformationPn im östlichPn Ska
ger Rack (1878) sincl <lie ökologischen Faktoren heim Studium 
der Zusammensetzung un<l Verteilung der Algenvegetation in a.us
gedehntf~rem Masst> berücksichtigt worden 1. In der erstgenannten 

1 kh sehe hier von zwei wertvollen Arbeiten nb. die eine von FoRHES (18-16),_ 
die andere Yon LORENZ (1863), welche Arbeiten eigentümlicherweise in d<'r spätt>ren 
Litteratur verhl\ltnismllssig wenig henchtet worden sind. 

Kylin, Algenflora de,· schwed. Westkii.•fe. 14 
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Arbeit wird die Algenvegetation an der Westküste von Nowaja 
Semlja und Wajgatsch in drei Gebiete eingeteilt, das litorale, das 
sublitorale und das elitorale. Das litorale Gebiet ist auf das Gebiet 
zwischen der obersten Flutgrenze und der untersten Ebbegrenze 
beschränkt. Das sublitorale Gebiet erstreckt sich von der unteren 
Ebbegrenze herunter bis 20 Faden Tiefe, und das elitorale Gebiet 
umfasst den algenbewachsenen Grund unterhalb 20 Faden Tiefe. 
In der anderen Arbeit, in welcher die Benennung Gebiet gegen 
Region vertauscht wird, wird die für die Verhältnisse des Eismeeres 
aufgestellte Einteilung auf die Verhältnisse an der schwedischen 
Westküste übertragen, da aber Ebbe und Flut hier fehlen, so wird 
die Grenze zwischen der Litoral- und Sublitoralregion bei der Tiefe 
angesetzt, wo die Laminaria-Arten formationsbildend werden, d. h. 
bPi ungefähr 1 ½-2 Faden (3-4 Meter) Tiefe, da ja die Laminari.a
Arten, an Küsten mit Ebbe und Flut, eben an der Ebbegrenze 
formationsbildend werden. 

Diese von KJELLMAN durchgeführte Einteilung ist mit nur 
einigen kl«:>ineren :Modifikationen von späteren Forschern angewandt 
worden. Die :Modifikationen betreffen hauptsächlich die Grenzen 
für die verschiedenen Regionen. 

So setzt RosENVINGE (1899, S. 189) die obere Grenze für die 
Litoralregion da an, wo die Algenvegetation beginnt, was bei Grön
land ungefähr mit der untersten Flutgrenze, d. h. mit der Flntlinit> 
bei Nippflut zusammenfällt. Demnach liegt die obere Grenze der 
Litoralregion bei Grönland nach RosENVINGE etwas tiefer, als sie es 
nach KJELLMAN·s ursprünglicher Definition tun würde. Die untere 
Grenze für die Litoralrflgion setzt RosENVINGE ungefähr an der 
höchsten Ebbegrenze an, d. h. an der Ebbelinie bei Nippflut; ihre 
nntere Grenze liegt demnach nach RosENVINGE etwas höher, als 
sie es nach K.JELLMAN°s ursprünglicher Definition tun würde. 

In Übereinstimmung mit RosENVINGE setzt auch B0RGESEN (1905, 
t,. 708) die obere Grenze der Litoralregion da an, wo die Algen
vegetation bt•ginnt, während aber diese Grenzlinie bei Grönland 
mit dt'r Flutgrenze bei Nippflut zusam~enfällt, fällt sie bei den 
Faröern an gesehützten t,tt->llen mit. der obersten. ]'Jutgrenze zu
sammen, an t->xponierten Stellen dagegen liegt sie bisweilen mehr 
als 100 Fuss oberhalb derselben. Die untere Grenze der Litoral
v1•getation setzt B0RGESEN in Übneinstimmung mit RosENVINGE an 
1ler Ehbegrenze hei Nippflut an. 
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Betreffs der unteren Grenze für die Sublitoralregion, d. h. der 
Grenze zwischen der sublitoralen und der elitoralen Region, gehen 
die Ansichten mehr auseinander als betreffs der bisher behandelten 
Grenzlinien. Unter Elitoralregion versteht KlELLKAN, wie oben be
reits erwlhnt wurde, den algenbewachsenen Grund unterhalb 20 
Faden Tiefe. RosENVINGE (1899, S. 237) weist indessen darauf hin, 
dass die Algenvegetation, sofern eine solche unterhalb 20 Faden 
Tiefe vorkommt, nur durch die Armut an Arten und Individuen sich 
von der etwas höher hinauf gelegenen Sublitoralvegetation unter
scheidet, und hält es daher für das Natürlichste, die untere Grenze 
für die Sublitoralregion von der 20 Faden-Grenze dahin zu verlegen, 
wo die Algenvegetation überhaupt aufhört. Die Elitoralregion be
steht demnach aus dem Teile des Meeresgrundes, der vollständig 
der Vegetation entbehrt. 

B0RGESEN (1905, S. 749) folgt hierin RosENVINGE. Er erinnert 
jedoch auch daran, dass die 20 Faden-Grenze in den nordischen 
Meeren wohl als Grenzlinie dienen kann, dass aber z. B. im Mittel
meer eine reiche Algenvegetation noch in mehr als 40 Faden 'riefe 
vorkommt, und dass in den Tropen die Algenvegetation wahrschein
lich noch tiefer heruntergeht. 

Was die schwedische Westküste betrifft, so will ich in Über
einstimmung mit RosENVINGE die obere Grenze der Litoralregion 
dort ansetzen, wo die Algenvegetation überhaupt beginnt. Nach 
einer Porphyra mnbilfralis-Formation zu urteilen, würde diese Grenze 
an offener Küste etwa 2 m oberhalb der mittleren \V a.sserlinie ver
laufen. Diese Formation habe ich indessen nur an einem Lokal 
beobachtet, und ich will daher in diesem Zusammenhang auch dat·an 
erinnern, dass die Bangia-Ulothri.r-Urospora-Formation, eine an der 
bohuslänschen Küste allgemPin verbreitete Formation, sich bis unge
fähr a;4 m oberhalb der mittleren Wasserlinie erstreckt. 

Bei starken, westlichen Stürmen kann die ·w asserlinie unge
fähr einen Meter oberhalb der mittleren Wasserlinie zu liegen kom
men, soviel ich aber habe finden können, spielt eine solche vor
übergehende Verschiebung der Wasserlinie keine Rolle für die 
Verteilung der Algenwgetation, vielmehr ist es ausschliesslich die 
Brandung, welche verursacht, dass die Algenvegetation an exponier
ten Stellen sich über die mittlere Wasserlinie erheben kann. An 
geschützter Küste fällt stets die obere Grenze der Litoralvegetation 
mit der mittleren \Vasserlinie zusammen und wird hier durch die 
Fucus Arescho11gii-Formation markiert. 
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An der schwedischen Westküste eine Supralitoralregion (Lo
BENZ 1863, S. 193) zu unterscheiden, die solchenfalls die Porphyra
und Bangia-Ulothrix-Urospora-Formationen umfassen würde, halte 
ich nicht für nötig. B0RGESEN (1905, S. 709) lehnt entschieden den 
von SDOloNs (1904, S. 173) gemachten Versuch ab, bei den Faröem 
die Vegetation oberhalb der höchsten Flutgrenze als einer beson
deren Supralitoralregion angehörig zu unterscheiden. Wenn aber 
auch B0RGESEN's Hauptgrund gegen eine besondere Supralitoral
region, dass nämlich eine bestimmte Grenzlinie zwischen dieser und 
der Litoralregion sich nicht ziehen lasse, nicht recht überzeugend 
auf den wirkt, der mit den Schwierigkeiten zu laborieren hat, an 
der schwedischen Westküste eine bestimmte Grenzlinie zwischen der 
Litoral- und der Sublitoralregion zu finden, so erachte ich es doch, 
was unsere Verhältnisse betrifft, nicht für notwendig, für die beiden 
Formationen, die Porphyra-Formation und die Bangia-Ulothrix-Dro
spora-Formation, eine besondere Supralitoralregion einzuführen, da 
eine grössere Übersichtlichkeit dadurch durchaus nicht gewonnen 
wird 1. 

Bei einer Küste mit Gezeiten ist eine bestimmte .Grenzlinie 
zwischen der Litoral- und der Sublitoralregion verhältnismässig leicht 
zu ziehen. Nicht dagegen bei einer Küste ohne Gezeiten. Hier 
muss man es auf anderem Wege versuchen, die Grenzlinie za ziehen, 
die so zu sagen sich von selbst ergiebt, wo Ebbe und Flut vor
handen sind. Um eine solche Grenzlinie zu .erhalten, wendet K.mLL
HAN das Vorkommen der Laminaria-Arten, L. digitata und L. saccha
rina, an, die an Küsten mit Gezeiten erst an der Ebbegrenze auf
treten. An der bohuslänschen Küste werden diese formationsbildend 
in 3-4 m (1 ½-2 Faden) Tiefe, und KrELLMAN setzt daher die 
Grenzlinie zwischen der Litoral- und Sublitoralregion bei 3-4 m 
Tiefe an. GRAN (1893, S. 15) setzt dagegen im Anschluss an das 
Vorkommen von Ahnf eltia plicata und Chondrus crispus die Grenze 
zwischen der Litoral- und Sublitoralregion im Tönsbergfjord bei 1/'t 
m Tiefe an. 

Wie SvEDELIUS (1901, S. 24) gezeigt hat, liegt eine grosse 
Gefahr. in diesem Verfahren, da eine und dieselbe Art in verschie
denen Gebieten sich verschieden hinsichtlich der Region verhalten 
kann, der sie angehört. Schon KrELLKAN (1878, S. 33) hat darauf 
hingewiesen, dass einige Arten, die an der norwegischen Westküste 

1 Diese beiden Fomiationen werden im übrigen auch TOD Snrxon (1904, S. 
198) als litoral, nicht supralitoral aufgeführt. 

• 
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in der Litoralregion vorkommen, an der bohuslllnschen Küste ent
weder all88cbliesslich oder wenigstens vorzugsweise in den tiefer lie
genden Teilen der Sublitoralregion vorkommen. Als solche Arten 
werden Rhodymenia palmata, Delesseria alata und Plumarw elegans 
angeführt. Von diesen Arten habe ich indessen Rhodymenia palmata 
an der bohuslänschen Küste in der Litoralregion gefunden, wogegen 
sie an der hallä.ndischen Küste ausschliesslich snblitoral ist. (Bei 
einer Gelegenheit habe ich auch Delesseria alata bis zur Wasser
oberfläche hinauf gefunden, vgl. S. 135). Zu dieser Gruppe rechnet 
K.JELUIAN auch Rhodomela su'JJ(usea, Polyides rotundus, Phyllophora 
membranifolia, Cystocl<>nium purpurascens und Furcella,·i<i fastigiata. 
Diese Arten kommen noch an der halländischen Küste in nur ½-
1 m Tiefe vor, obwohl die Indi,·iduen in der Regel hier kleiner 
sind als in etwas grösserer Tiefe. In ungefähr 2 m Tiefe haben 
sie indessen bereits ihre volle Grösse erreicht. Die ferner ange
führten Arten Cruoria pellita und Callithamnion Hookeri habe ich 
nur in der Sublitoralregion gefunden; von Callithamnion poly,<?permum 
habe ich keine Exemplare erhalten. 

KJELLMAN (1878, S. 5) hat darauf hingewiesen, dass die Lami
naria-Arten an der bohuslänschen Küste ganz dicht an der Wasser
oberfläche vorkommen, nicht aber in solcher Häufigkeit, dass sie 
formationsbildend genannt werden können. Für die Gegend von 
Kristineberg, wo KJELLMAN seine Untersuchungen angestC1llt hat, 
trifft ,lies, soweit ich habe finden können, völlig zu, dagegen aber 
sind die Laminaria-Arten bei den Väderöarne, wo das Wasser an 
der schwedischen Westküste seinen grössten Salzgehalt hat, schon 
in 1-2 m Tiefe formationsbilrlend und wetteifern an etwas offenen 
8tellen mit Fucus sermtus um die Herrschaft. Es dürfte dies mit 
einer allgemeinen Tendenz bei einer ganzen Reihe von Arten in 
Zusammenliang stehn, bei vermehrtem Salzgehalt sich höher hinauf 
nach dem Strande zu zu verschieben. Bei den Värleröarne war es 
auch, wo Rhodymenia palmatn ziemlich gemein in der Litoralregion 
vorkam, während ich sie in der Gegend von Kristineberg nur bei 
einer Gelegenheit innerhalb dieser Region wahrnahm. 

Aus dem Vorhergehenden dürfte indessen hervorgehn, welche 
Schwierigkeiten wirklich dem Ziehen einer Grenzlinie zwischen der 
Litoral- und Sublitore.lregion, wo Gezeiten fehlen, entgegenstehn, 
es dürfte aber daraus auch hervorgehn, wie schwierig es ist, eine 
Regionseinteilung nach der Verbreitung einer einzelnen Pflanze 
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vorzunehmen, auch wenn sie in einem Gebiete mit anderen öko
logischen Verhältnissen eine sehr charakteristische Verbreitung hat. 

Bei einem eingehenden Studium der Vegetation oberhalb und 
unterhalb der von KJELL:MAN gezogenen Grenzlinie zwischen der 
Litoral- und Sublitora.lregion, bei 3-4 m Tiefe, zeigt es sich in
dessen, dass eine auffallende Verschiedenheit zwischen der V ege
tation in diesen beiden Regionen herrscht. Es finden sich viele 
Arten, die mehr oder weniger streng an das Strandgebiet bis her
unter zu 3-4 m Tiefe gebunden sind, in tieferem Wasser aber 
fehlen, während andere dagegen erst unterhalb der genannten Grenz
linie auftreten. Unter den Arten der letzteren Kategorie seien m 
erster Linie erwähnt: 

Dthoderma f atiscens 
Chrefopferis plumosa 
Sticfyosiplwn tortilis 
Striaria aitenuata 
Asp<'rococcus b11llos11s 
Drsmarestia vfridis 

aculeata 
Laminaria Cloustoni 
Chantransia rf'florescens 
Lo11wntaria clavellosa 
('hylocladict kaliformis 
DrtesRerict si1111osa 

Delesseria sanguinea 
Bonnemaisonia asparagoides 
Rhodomela rirgatn 
Odonthalia dentafa 
Callithamnion Hookeri 

n eorymbosum 
Plumaria elf'gans 
Ptilota plumosa 
A.ntitl1111nnion plmnula 
Dilsea <'dulis 
Cruoria pellita 
Cruoriella Dubyi. 

Zn (lieser Gruppe sind auch Delesscria alata und Brongniartella 
liyssoides zu rechnen, die ich indessen in vPreinzelten Exemplaren 
in der Litoralregion gefunden habe. - Y on selteneren Arten, die 
anssehliesslich oder wenigstens hauptsächlich im unteren Gebiete 
der Snb]itoraJregion (15-30 m) vorkommen, seien genannt: 

E'ctocaipus ot·atus Lomentaria rosea 
Jlyriocladia Loi•enii Ploeamimn coccineum 
Callophyllis laciniafa Delessn·ia ruscifolia 
E'11thora cristata Pterosiphonia parasitica 
Rlwdophyllis bifida Heterosiphonia coccinea. 

Mesogloia renniculata hat ihre hauptsächliche Verbreitung in 
der Sublitoralregion, kommt aber auch im unteren Teile der Litoral
region (2~4 m Tiefe) Yor. 

Von den litoralen Arten, <l. h. den Arten, tlie oberhalb der 
ß--J. m-Grenze vorkommen und nicht oder nur ausnahmsweise 
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1mterhalb dieser Grenze angetroffen werden, seien folgende an
geführt: 

die Ulothrix-Arten 
die Enteromorpha-Arten 
Ulva laduca 
Jlonostroma Grevillei 

lactuca 
die Urospora-Arten 
die Acrosiphonia-Arten 
die meisten Cladopliora-Arten 
Ralf sia verrucosa 
Pylaiella litoralis 
Ectocarpus tomentos11s 

„ fasriculatus 
penicillatus 

Elachista fucicola 
Cfadostephus spongiosus 
Punctaria plantaginea 
Scytosiphon lommtari11s 
Phyllitis fascia 

zostaifolia 

Asperococcus echinatus 
Dictyosiphon chordaria 

„ foeniculaceus 
hippuroides 

Leathesia diff ormis 
Chordaria divaricata 

fiagellifonnis 
Stilophora rhizodes 
Fucus Areschougii 

„ vesiculosus 
Ascophyllmn nodosum 
Bangia fuscopurpurea 
Porphyra umbilicalis 

laciniata 
Nemalion multifidum 
Laurencia pinnatifi.da 
Polysiphonia Brodicei 
Gloiosiphonia capillaris 
Dumontia filiformis 

Die Eetocarpus-Arten, E. conferroides und E. silicutosus, haben 
ihre hauptsächliche Verbreitung innerhalb der Litoralregion, kommen 
aber nicht selten auch in der Sublitoralregion vor. Von Ectocarpus 
hiemalis kommt I. typica hauptsächlich in der Litoralregion, f. spala
tina in der Sublitoralregion vor. 

Halidrys siliqzwsa, Fucus serratus, Chorda filmn und Sperma
fochnus paradoxus haben ihre hauptsächliche Verbreitung in der 
Litoralregion von 1/ i m Tiefe an, kommen aber auch im oberen 
Teil der Snblitoralregion vor. 

Yon den der Litoral- und Sublitoralregion gemeinsamen Arten 
seien ausser den bereits angeführten noch folgende genannt: 

Chretomorpha melagonium Phyllophora Brodiwi 
Cladophora rnpestris Ahnfeltia plicata 
Bryopsis plumosa (vgl. S. 217). Cystoelonium purpurascens 
Sphacelaria eirrosa Rhodymenia palmata (vgl. S. 217) 
Desmotrich11m und11latum Polysiphonia urceolata 
Chondrus crispus „ violacea 
Phyllophora membranifolia dongata (vgl. S. 217) 
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Polysiphonia nigrescens 
Rhodomela subfu,sca 
Spermothamnion roseolum 
Furcellaria f astigiata 

Polyides rottmdus 
Hildenbrandtia rosea 
Corallina offfoinali.Y (vgl. S. 217). 

Von diesen Arten haben Chondrus crisp11s, Polysiphonia 1n-ceo
lata und P. elongata verschiedene Formen in der Litoral- und Sub
litoralregion ausgebildet. Phyllophora Brodimi, Ph. membrariifolia. 
Cystoclonium JYIHpurascens, Polysiphonia violaeea, FurceUaria fastigi
ata, Polyides rotundus sind, wo sie in geringerer Tiefe als 1 m vor
kommen, schwächer au~gebildet, als wenn sie in tieferem Wasser 
vorkommen. A.hnfeltia plfoata ist gemeiner in der Litoral- als in 
der Sublitoralregion. 

Besondere Aufmerksamkeit scheint mir Clwndrus crispus zu 
verdienen. Bei dieser sind die in der Litoralregion vorkommenden 
Individuen nicht nur kleiner als die, welche in der Sublitoralregion 
vorkommen, sondern die ersteren unterscheiden sich von den letz
teren auch durch ihre braunrote, meistens stark ins Violette spie
lende Farbe. Die sublitoralen Exemplare zeichnen sich durch ihre 
schön hochrote Farbe aus (vgl. S. 123). Es scheint mir dies auf 
einen ausgeprägten Unterschied zwischen den ökologischen Ver
hältnissen in der Litoral- und Sublitoralregion hinzuweisen. Die 
Litoral formen können unmittelbar unter der mittleren Wasserlinie 
vorkommen und werden dann bei niedrigem Wasserstand trocken
gelegt. Reichlicher treten sie indessen erst in 1/z m Tiefe auf, und 
noch in 2 m Tiefe habe ich sie gefunden. Ob sie tiefer hinunter
gehn, weiss ich nicht. Die Sublitoralformen habe ich indessen nicht 
in geringerer Tiefe als 5 m angetroffen. 

Wenn GRAN die Sublitoralregion bei ungefähr ½ m Tiefe be
ginnen lässt, weil Ahnfeltia plicata und Chondrus crisp11s bei dieser 
Tiefe aufzutreten beginnen, so scheint er den Unterschied übersehen 
zu haben, den Chondrus crispus zeigt, wenn sie in tiefem oder in 
weniger tiefem Wasser vorkommt, ein Unterschied, von dem ich 
mir schwer denken kann, dass er in dem Gebiet, wo GRAN seine 
Untersuchungen angestellt hat, im Christ.ianiafjord, fehlen sollte. 
An der bohuslänschen Küste wenigstens, wo ein solcher Unterschied 
vorhanden ist, scheint er darauf hinzudeuten, dass die Grenzlinie 
zwischen der Litoral- und Sublitoralregion nicht bei ½ m Tiefe 
gezogen werden darf. 

Aus dem oben Angeführten dürfte hervorgehen, dass die Grenz
linie 3-4 m am besten den tatsächlichen Verhältnissen entspricht, 
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und ich behalte daher die bereits von K.lELLM:AN gezogene Grenzlinie 
zwischen <ln Litoral- und Sublitoralregion bei. Würde die Grenz
linie in Übereinstimmung mit GRAN in ¼ m Tiefe gezogen, so 
würden die Arten, die ich oben als litorale aufgeführt habe, und 
von denen wenigstens die meisten auch in anderen Gebieten vor
zugsweisf' litoral sind, bis auf nur wenige Ausnahmen sowohl in 
<ler Litoral- als auch in der Sublitoralregiou vorkommen. 

Bei der obigen Schilderung habe ich mich hauptsllchlich an 
die A.lgenvegetation a.n der bohuslä.nschen Küste gehalten. An der 
balländischen Küste erscheint es mir am geeignetsten, clie Grenz
linie , zwischen <ler Litoral- und der Sublitoralregion in 1 bis 2 m 
grösserer Tiefe, also in ungefähr 5 m 'l'iefe, zu ziehen. 

In mehreren Hinsichten finden sich grosse Verschiedenheiten 
zwischen <ler Algenvegetation an der bohuslänschen und an der 
halländischen Küste, ich will hier aber nur in Kürze berühren, was 
die eigentliche Regioneinteilung betrifft, um in einem späteren 
Kapitel auf eine ausführlichere Schilderung der Verschiedenheiten 
einzugehn. 

Die Laminaria-Arten habe ich an der halländischen Küste 
nicht formationsbildend gefunden. Sie treten hier in zerstreuten 
Exemplaren erst in ungefähr 5 m 'riefe auf. Nur im nördlichen 
Ha.Hand habe ich sie in ungefähr 2 m Tiefe angetroffen. Im Skel
derviken sollen sie indessen auch in der Litoralregion vorkommen 
(SDülONS 1898, s. 192). 

Die Arten, die ich bereits als sublitorale Arten erwähnt habe, 
und die an der bohuslänschen Küste bereits in 3-4 m Tiefe ange
troffen werden, habe ich an der halländischen Küste nicht in ge
ringerer Tiefe als 5 m angetroffen. Die untere Grenze für Fucus 
.-;erratus als formationsbildend dürfte auch auf ungefähr 5 m ange
setzt werden können (vgl. Sn,:u.oNs 1898, S. 191). Für die im Vor
hergehenden erwähnten litoralen Arten ist die Tiefengrenze an der 
halländischen Küste gleichfalls auf ungefähr 5 m anzusetzen (einige 
von diesen wie auch von den oben erwähnten sublitoralen Arten 
fehlen indessen an der halländischen Küste). 

Von <len Arten, die an der bohuslänschen Küste sowohl in 
der Litoral- als in der Sublitoralregion vorkommen, sind Bryopsis 
plumosa 1 Rhodymcnia palmata, Polysiphonia elongata, Corallina of fi
einalis an der halländischen Küste ausschliesslich sublitoral, die 
übrigen sowohl litoral als snblitoral (Polyides rotundus siehe S. 192). 
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Die Grenzlinie 5 m ist auch die, welche 811Dt0Ns für die 
geeignetste hält, um an der schonischen Küste eine litorale und 
eine sublitorale Region von einander zu scheiden. Die gleiche Be
grenzung für diese beiden Regionen wird auch von SVEDELIUS (1901, 
S. 28) für die Ostsee (Küsten von Gotland und Smaland) ange
nommen. 

Betreffs der unteren Grenze für die Algenvegetation an der 
bohuslänschen Küste sagt KJELLKAN (1878, S. 6), "dass auch an 
der nordwestlichen Küste Schwedens eine reiche Vegetation bis in 
einer Tiefe von etwa 20 Faden vorkommt, dass aber der tiefer 
liegende Abschnitt des Grundes entweder alle Vegetation - von 
den Diatomaceen abgesehen - entbehrt, oder nur eine sehr spar
same, einförmige Vegetation besitzt". Bei meinen Untersuchungen 
habe ich keine Algen in grösserer Tiefe als etwa 35 m gefunden, 
betreffs derer mit Sicherheit festgestellt werden kann, dass sie in 
der fraglichen Tiefe gewachsen sind, wohl aber habe ich bei einigen 
Gelegenheiten beim Dreggen in mehr als 35 m Tiefe Algen erhalten, 
die aus der Litoral- oder Snblitoralregion herunter getrieben worden 
waren. Sehon in ungefähr 20-25 m Tiefe wird indessen die Vege
tation knapp im Vergleich mit der reichen Vegetation, die oberhalb 
dieser Grenze vorkommt. An der halländischen Küste geht die 
Algenvegetation nicht tief er herunter als bis etwa 25 m. Im Zu
sammenhang hiermit sei daran erinnert, dass die Algenvegetation 
in der westlichen Ostsee nach UEINKE (1889, S. 13) bis in etwa 30 
m Tiefe heruntergeht und in der Ostsee um Gotland und an den 
Küsten von SmftlanJ nach SvEDELIUS (1901, S. 23) bis in etwa 20 m 1. 

Die Algenformationen. 

Die Algenregionen teilt K.JELLMA..., in kleinere Y egetationsab
schnitte, Algenformationen, ein, welche er auf folgend!-' Weise de
finiert: "Unter einer Algenformation sollte folglich ein Abschnitt 
der ganzen Algenvegetation verstanden werden, der durch ein eigen
tümliches Vegetationsgepräge ausgezeichnet ist. Im allgemeinen 
erhalten diese Abschnitte dadurch dieses Gepräge, dass eine oder 

1 Filr die Algenvegetation an der norwegischen "·e,itküste tBergen) gieht 
KRASKOWITS (1904, S. 12i) folgende Einteilung: Die Brandungszone, u. 0-1 m 
1 bei tiefster Eblwgrenz<' l ; Die litorale Region, 1-4 m; Die suhlitorale Region, 
4-10 m; Die elitorale Region, 10 m bis an die Grenze der zur Assimilation 
nötigen Liehtmenge \verschieden. bis ca. 30 mi. 
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ermge Algenarten die Hauptmasse ihrer Bestandteile ausmachen" 
(K.TBLLMAN 1878, S. 10). Für diese .K.raLLKAN'schen Algenforma
tionen schlägt B0BGESEN (1906, S. 707) den Namen Assoziationen 
vor und fasst diejenigen Assoziationen, die unter gleichen ökolo
gischen Verhältnissen leben, zu Formationen zusammen. Er schreibt 
a. a. 0. : "l propose the name of association for these types of 
vegetation {K.raLLKAN's Formationen). These associations are oft.en 
united in a natural way in larger communities, where they live 
together under the same or very similar biological and ecological 
conditions. I propose the name of formation f or these more com
prehensive groups."' 

Es ist B0RGESEN als Verdienst anzurechnen, dass er bei der 
Unterscheidung von Algenformationen auch auf die ökologischen 
Verhältnisse H.ücksicht nimmt und als Forderung für eine Formation 
aufstellt, dass sie soweit wie möglich eine ökologische Einheit sein 
soll und nicht nur zufällige Artzusammenschlüsse. Bei der näheren 
Darstellung der Algenvegetation der Faröer gebraucht indessen 
ßeRGESEN die Benennungen Formation und Assoziation durcheinan
der, ohne dass die letztere der ersteren untergeordnet würde, und 
es ist geradezu unmöglich, ins klare darüber zu kommen, weshalb 
der eine Vegetationsabschnitt Formation, der andere Assoziation 
genannt wird. 

Bei der Kenntnis, die wir heutzutage von den Ursachen der 
Verteilung der Algenvegetation in verschiedene Formationen haben, 
können wir indessen nicht dahin gelangen, dass jede Formation 
eine ökologische Einheit wird, und ich stelle daher in der folgenden 
Darstellung an eine Algenformation dieselbe Forderung wie K.JELL· 

l!A.'11, dass sie nämlich sich „durch ein eigentümliches Vegetations
gepräge„ auszeichnen soll, wie es im allgemeinen dadurch zustande 
kommt, dass eine oder einige Arten die Hauptmasse der Formation 
bilden. In gewissen Fällen ist es indessen klar, dass dieses Gepräge 
mehr zufällig und dadurch entstanden ist, dass eine der Arten, die 
neben anderen ein(l Formation zusammensetzen, sich lokal ungewöhn
lich reichlich findet und daher diejenige wird, die das Anssehn der 
Formation bestimmt, ohne dass man eino ökologische Ursache finden 
kann, weshalb gerade diese Art die vorherrschende geworden ist. 
Als charakteristisches Beispiel sei die Bangia-Ulotlzrix-Urnspora
Formation angeführt, in welcher ba]d aHe <lrei Gattungen ungefähr 
gleich reichlich vertreten sein können, bald Bangia, bald Ulothrix, 
bald Urospora am meisten hervortreten o<ler sogar a.lleinherrschend 
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sein kann (siehe des näheren S. 221). Ich halte es nicht für rich
tig, hier mehrere Formationen zu unterscheiden, wie man das mög
licherweise bei einer strengen Anwendung der Definition KJELLHAN's 
tun könnte, und ich unterscheide deshalb Unterabteilungen von 
Formationen, welche Unterabteilungen ich Facies nenne (LoRBNz 
1863, S. 188; vgl. ferner die Furcellaria-Formation, S. 230). Be
treffs der Faktoren, die auf die Einteilung in verschiedene Algen
formationen einwirken, sei auf KJELLllAN (1878, S. 29-30) verwiesen. 

Die litoralen Algenformationen. 

Die Porphyra-Formation. Im harten Winter 1874-75 
hatte K.JELLlilN (1878, S. 11) Gelegenheit, bei Lysekil eine Algen
formation zu beobachten, die aus grossen Massen einer P-0rpliyra
Art bestand, welche als P. vulgaris HAav. bestimmt wurde. Die 
Formation fand sich an exponierten Stellen "etwas oberhalb der 
.Nemalion-lformation und wie diese an festen, glatten Felsen", hatte 
aber etwas grössere Breite als diese, ungefähr 1-1 ½ m. Sie ist 
nur während des Winters beobachtet worden, nicht während des 
Frühlings oder Sommers. Bei meinen Untersuchungen habe ich 
nirgends diese Art erhalten, die ich in meinem Artenverzeichnis 
unter dem Namen P. hiemalis aufgeführt habe, da ich sie nicht für 
identisch mit HARVEY's P. vulgaris halte (siehe S. 112). Bei einer 
Gelegenheit während des Sommers fand ich dagegen Porphyra 
umbiliealis formationsbildend auf einer der äusseren Schären bei 
Koster. Die Formation erstreckte sich hinauf bis etwa 2 m ober
halb der mittleren Wasserlinie und zeigte sich am reichlichsten 
O,ö-1 m oberhalb der Wasserlinie, wo sie ausserordentlich prächtig 
ausgebildet war, um unterhalb der O,ö m-Grenze spärlicher zu wer
den und an der mittleren Wasserlinie zu verschwinden. Im unteren 
Teile der Formation wurde auch spärlich Bangia fuscopurpurea 
angetroffen; im übrigen bestand sie ausschliesslich aus P. umbili
calis. ·während des Winters habe ich keine Gelegenheit gehabt, 
dieses Lokal zu besuchen, ganz sicher aber ist P. umbilicalis auch 
dann formationsbildend. Bei Kristineberg habe ich teils im August, 
teils im Dezember und April diese Art beobachtet, sie bildete hier 
aber nur kleinere Bestände. Eine kräftigere Ausbifdung während 
des Winters als während des Sommers beobachtete ich nicht (vgl. 
BoYE 1896, S. 21; B0RGESEN 1906, S. 717), da aber meine Beob
achtungen während des \Vinters nur einige kleineren Bestände um
fassten, so will ich nicht die Möglichkeit bestreiten, dass die Art 
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auch an der schwedischen Westküste während des Winters kräf
tiger ausgebildet sein kann als während des Sommers. 

Die beiden habituell so verschiedenen Arten Porphyra umbili
eali.~ und P. hiemalis bilden demnach Formationen an Lokalen der
selben Art, die letztere aber ist, soviel bisher bekannt, eine Winter
formation, während P. umbilicalü1 aller Wahrscheinlichkeit nach 
sowohl im Winter als im Sommer formationsbildend ist. In der 
Litteratur (B0RG1CSEN, a. a. 0.; SVEDELIUB 1906, 8. 206; vgl. auch 
BoYE, a. a. 0.) begegnet die Angabe, dass die Porphyra-Formation 
an der schwedischen Westküste eine Winterformation ist. Es ist 
dies richtig, soweit es die aus P. hiemalis zusammengesetzte Forma
tion betrifft, nicht aber gilt es für die aus P. umbilicalis zusammen
gesetzte Formation. 

Die Bangia-Clothrix-U rospora-Formation. Während des 
lt'rühlings sind die Felsen an exponiert-an Stellen von dicht unter 
der mittleren Wasserlinit> bis etwa 9/ 1 m oberhalb derselben mit 
einer clichten üppigen Vegetation bedeckt, die ans Bangia fusco
purpu,t·ea, Ulofhrix tfaeea, U. pseudo"flaccn und Urospora penicilli
formis besteht. Diese Arten kommen der Regel nach durcheinander 
gemischt vor, nicht selten aber findet man, dass eine der Arten 
innerhalb eines begrenzten Gebiets allein herrscht und demnach 
eine Facies (z. B. eine Bangia-Facies) bildet. An geschützteren 
Stellen fehlen Bangia und Urospora; die Ulothrix-Arten können noch 
vorhanden sein, gehen hier aber nur ein unbedeutendes Stück über 
die mittlere Wasserlinie hinaus. Hier und da fand ich bei Kri
stineberg, dass Porphyra linearis in der Formation enthalten war, 
und an einem stärkt>r exponierten Lokal (Smedjan vor Kristineberg) 
spielte sie während des April f"ine ebenso hervortretende Rollfl 
wie Bangia. 

Diese Formation habe ich nur an der bohuslänschen Küsw 
näher studiert>n können, wo sie während cles Frühlings ausseror
dentlich stark hervortritt. Schon Anfang Juni sind indessen dit> 
Ulothri.x-Arten und zum grüssten Teil auch Urospora verschwunden, 

1 Bangia ist noch vorhanden, durch ihre helle Farbe aber und ihre 
krausen Fäden 1:whält sie ein ganz anderes Aussehn als während 
des Frühlings (vgl. S. 108). An der halländischen Küste habn ich 
Bangia und Ulothrix nicht beobacht-et, an einem Lokal bei Varberg 
aber fand ich Urospora pmieilliformis im Juni formatfonsbildend. 
Sie bedeckte hier auf einem exponierwn Lokal mit ziemlich langsam 
abfallendem Grunde die Steine in unii dicht oberhalb der Wasser-



222 

linie mit einer dichten Vegetation, die bei niedrigem Wasserstande 
gänzlich oberhalb der Wasserfläche lag. Eine ausschliesslich aus 
Urospora gebildete Formation ist auch von SvEDELIUS (1901, S. 28) 
an den Küsten von Gotland beobachtet worden. 

Die N emalion-Formation (K.JELLllAN 1878, S. 11). Man 
kann sagen, dass diese Formation an exponierten Stellen während 
des Sommers die mittlere Wasserlinie markiert. Sie kommt vor
zugsweise auf steilen Felsen vor, die etwas stärkerem \Vellenschlag 
ausgesetzt sind, und fehlt an geschützteren Stellen. Hauptsächlich 
besteht sie aus Nemalion mttltifw,um und Polysiphonia_ Brodi<Bi, aber 
auch andere Algen sind in <lerselben anzutreffen, z. B. Phyllitis 
zosterifolia und Cladophora rupestris. KJELLHAN erwähnt auch Ecto
carpus fasciculatus, die ich indessen nicht in der Nemalion-Forma
tion angetroffen habe. Gewöhnlich findet sich Nemalion weit reich
licher als Polysiphonia Brodicei, die letztere kann aber so gut wie 
alleinherrschend sein und bildet dann eine Polysiphonia-Facies. Die 
Formation erreicht ihre höchste Ausbildung im Juli und August. 
Im Laufe des Herbstes verschwindet sie vollständig und fehlt w.äh
rend des ·winters und Frühlings. Mitte Juni findet man von Ke
malion kaum zentimeterhohe Individuen. Polysiphonia ist etwas 
früher ausgebildet und Mitte Juni schon fertil. Diese Formation 
habe ich sowohl an der halländischen als an der bohuslänschen 
Küste beobachtet; Polysiphonia geht jedoch nicht weiter herunter 
als bis zum nördlichen Halland. 

DiPse eben erwähnten Formationen, denen das gemeinsam ist, 
,lass sie an exponierten Stellen von dicht unter bis etwas über der 
mittleren \V asserlinie vorkommen, können zweckmässigerweise unter 
d'::lr von GRAN (1896, S. 9) angewandten Bezeichnung Wellenschlag
formationen zusammengefasst werden. Im Zusammenhang hiermit 
sei auch erwähnt, dass Pylaiella litoralis f. rupincola während des 
Aprils bei Kristineberg auf mehreren Lokalen als unmittelbare 
Fortsetzung der Bangia-Ulofhri:r-Urospora-Formation nach unten an
getroffen wurde. Sie kam herunter bis zu kaum 0,6 m Tiefe vor. 
In der Wasserlinie wuchs sie zusammen mit den Arten, die die 
eben genannte Formation bildeten. Diese Pylaiella-Formation 
hat indessen nur eine mehr lokale Bedeutung, indem andere Vege
tation, hauptsächlich Fucus vesiculosus-Vegetation, sie daran hindert, 
eine grössere horizontale Verbreitung anzunehmen. Zusammen mit 
Pylaiella kam auch Polysiphonia ttrceolata vor. Schon im Juni ist 
diese Form von Pylaiella im Abstnben begriffen. Die Formation 
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hat wie die vorhergehenden den Charakter einer W ellenschlagforma-
tion (vgl. SVEDELIUS 1901, s. 31). 

Die Rhodochorton-Formation (Thamnidium-Formation 
HANsTEEN 1892, S. 348). Diese Formation kommt von der Wasser
oberfiäche an herunter bis zu ungefähr 0,11 m Tiefe in dunklen 
Felsengrotten oder auf steil abfallenden Felswänden, die nach Nor
den zu gerichtet sind, vor. Sie scheint weder an allzu exponierter 
noch an allzu geschützter Küste zu gedeihen. Zum grössten Teile 
besteht sie aus Rhodochorton Rothii~ nicht selten aber trifft man 
auch Polysiphonia urceolata in ihr an. Ich habe die Formation bei 
Koster, den Väderöarne und Kristineberg (Bondhälet) gefunden. 

Während meines Aufenthalts bei Kristineberg im April fand 
ich Felsen und Schären an exponierten Stellen mit einer reichen 
Vegetation bekleidet, die aus einer ganzen Reihe verschiedener Arten 
zusammengesetzt war," unter denen Acrol'liphonia centralis durch ihr 
schönes Grün, das von dem dunkeln Farbenton der umgebenden 
Vegetation sich scharf abhob, am meisten hervortrat. Ich will diesen 
Vegetationszusammenschluss eine Acrosiphonia centralis-For
mation nennen. Diese Formation kam, wie bereits erwähnt, an 
exponierten Stellen vor und erstreckte sich von dicht unter der 
Wasseroberfläche herunter bis zu 2-3 m Tiefe. In dieser Forma
tion wurden mehrere der Charakterpflanzen der Frühlingsvegetation 
angetroffen, wie Scytosiphon lomentarius, Phyllit-is fm;eia, Chord<r 
tomentosa, Dumontia filiformis, Monostroma kutuca, Acrosiphonia 
vernalis. Ausserdem kame>n Polysiphonia urceolata, P. elongata f. 
microdendron subf. nana, Corallina officinalis und Cladophora ru
pe..~tris vor. Scyto.<:iphon, Phyllitis, Dumontia und ]fonostrorna ge
hörten vorzugsweist.> dem obert·n Teil der Formation an. In 0,5- l m 
Tiefe konnte .Acrosiphonia centralis fast reine Bestände bilden. Im 
unteren Teile der Formation trat auch Rhodomela subfusca auf. 
Leider bin ich nicht in <ler Lage gewesen, die Zusammensetzung 
dieser Formation während des Sommers zu untersuchen, nachdem 
die Frühlingsarten verschwunden sind. Wahrscheinlich ist sie in
dessen mit der von HANSTEEN (1892, S. 348) erwähnten "Hroget
pelagiske-formation" verwandt, näher vielleicht aber mit der von 
ßeRGESEN (190ö, S. 731) beschriebenen Arrosiphonia-Formation. Vgl. 
auch die nächste Formation. 

Die Corallina-Formation (BoYE 1895, S. 26; vgl. auch 
B0BGESEN 1905, S. 729 und 750). An offenen oder nicht allzu 
geschützten Stellen, gewöhnlich von etwas unter der Wasserober-
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:fläche herunter bis zn 2-3 m Tiefe, teils aber auch in litoralen 
Felsenbassins, trifft man nicht selten eine Vegetation an, die we
sentlich mit der von BoYE beschriebenen Corallina-Formation über
einzustimmen scheint. Charakteralge ist Corallina officinalis, neben 
dieser findflt sich aber ein gr~sser Teil der litoralen Algen ver
treten. Eine Art, die stets an diese Formation gebunden zn sein 
scheint, ist Ceramium secundatum. Unter den übrigen Algen seien 
nur erwähnt Polysiphonia urceolata, 8pennothamni0f'I. roseolum, Chor
daria flagelliformis und im obersten Teile der Formation an &tl.rker 
exponierten Stellen Polysiphonia Brodimi. An etwas geschützten 
Stellen tritt Leathesia difformis auf und im unteren Tt>il gleichfalls 
a.n etwas geschützten Stellen Fnrcellaria f astigiata. Wahrscheinlich 
ist diese Formation engverwandt mit der vorhergehenden und in 
einigen Fällen vielleicht nur eine Sommerfacies zu derselben. Ich 
habe hauptsächlich Gelegenheit gehabt, diese Formation bei den 
YILderöame und bei Koster zu studieren; bei Kristineberg dagegen 
nur auf einigen kleineren Bezirken. An der halländiachen Küste 
fehlt sie. - Bestände bildend tritt in dieser Formation Acrosiplwnia 
pallida auf, am reichlichsten in ungefähr 0,r; m Tiefe. Diese Art 
tritt auch an • der halländischen Küste Bestände bildend auf, hier 
aber in der Fucus vesiculosus-V egetation eingesprengt. 

Die Hildenbrandtia-Formation. An offenen oder geschütz
ten Stellen, sowohl wo Vegetation vorhanden ist als wo sie fehlt, 
sind oft Steine und Felsen mit Hildenbrandtia rosea bekleidet. Diese 
Art geht nicht gerne über die mittlere Wasserlinie hinaus (vgl. 
B0RGESEN 1905, S. 711) und findet sich noch im unteren Teile der 
Sublitoralregion. Von einer Hildenbrandtia-Jformation kann man 
jedoch nur in der Litoralregion auf Gebieten mit mehr sanft ab
fallendem Orunde sprechen, wo andere Vegetation fehlt. In der 
Hegel besteht der Grund an solchen Stellen aus kleineren Steinen, 
die reich mit Hildenbrandtia rosea bewachsen sind. Ralfsia verrueosa 
kommt im oberen Teile der Formation vorzugsweise an etwas ge
schützten Stellen vor. 

Die Hauptmasse der litoralen Algenvegetation an der schwe
dischen Westküste besteht aus den Fucus-Arten F. se1·ratus, F. 
vesiculosus und F. Areschougii und aus Ascophyllum nodosum. Diese 
haben an der bohuslänschen Küste ihre grösste Verbreitung an 
etwas geschützter KüstP, F. serratus und F. vesiculosus kommen 
aber noch auf stark exponierten Lokale:o. in solcher Menge v-or, 
dass sie auch hier in hohem Grade dazu beitragen, der litoralen 
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Algenvegetation ihr besonderes Gepräge zu verleihen. An der hal
ländischen Küste, welche Küstenstrecke nicht durch vorliegende 
Schären geschützt ist, finden sich keine Arten, die auch nur an
nähernd eine solche Rolle in der Litoralregion spielen wie Fucus 
vesiculosus und F. serratus. 

Mit Recht hat liANSTEEN (1892, S. 351-353) innerhalb der 
Fucus-Vegeta.tion drei Formationen unterschieden: die Pelvetia
Formation, die Ascophyllum-Fucus-Formation und die Fucus serratus
Formation. 

An der schwedischen Westküste fehlt Pelvetia canaliculata, 
und die Pelvetia-Forma.tion wird hier durch eine Fucus Are
schougii-Formation ersetzt, die an geschützter oder schwach 
exponierter Küste einen 1-2 dm brPiten Rand längs der Wasser
linie bildet. Bei niedrigem W assersta.nd liegt die ganze Formation 
oberhalb des W ass~rs und ist bieweilen dem A11Ssehn nach fast 
vertrocknet. Epiphyten fehlen so gut wie vollständig. Die Forma
tion ist nur an der bohuslänschen Küste beobachtet worden; an der 
halländischen Küste findet sich zwar Fucus Areschougii, aber nur 
in zerstreuten Exemplarf'll oder kleinere Bestände bildend. An der 
Westküste von Norwegen scheint F. Areschougii nach unten hin 
durch Pelvetia verdrängt zu werden un<l wird von HANsTEEN zur 
Ascophyllum-Fucus-Formation gerechnet. 

An der bohuslänschen Küste erstreckt sich die Fucus-Asco
phyllum-Formation an geschützter oder schwach exponierter Küste 
von der Fucu.-; Areschougii-Formation an herunter bis zu ungefähr 
0,11 m Tiefe. Sie tritt teils auf Felsgrund, teils auf Grund auf, der 
aus grösseren oder kleineren (jedoch nicht allzu kleinen) Steinen 
besteht. In der RegPl kommen die beiden Arten Fucus vesiculosus 
und Ascophyllum nodosum durch einander in ungefähr demselben 
Individuenreichtum vor, lokal kann aber bald die eine, bald die 
andere vorherrschen. F. vesiculosuR gedeiht auf geschützteren Lo
kalen (ruhigen, fast abgeschlossenen Buchten) als Ascophyllum, geht 
auf solchen Lokalen auch tiefer herunter und kann formationsbildend 
bis in 1 m Tiefe werden. In zerstreuten JtJxemplaren kann die Art 
hier bis zu 2(-3) m Tiefe heruntergehn, welche Tiefe als untere 
Grenze für F. vesicttlosus an der bohuslänschen Küste anzusehn ist. 
Auf nicht so extrem geschützten Lokalen werden F. vesiculosus und 
Ascophyllum in ungPfähr ½ m Tiefe durch F. serratus verdrängt 
und kommt unterhalb dieser Grenze herunter bis zn kaum 2 m 
Tiefe nur in zerstreuten Exemplaren vor. 

Kylin, Alge11f!,<rra der schwed. Wutkilate. 16 
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Wo die Küste offener wird, verschwindet Ascophyllum, und 
an exponierter Küste besteht die Formation ausschliesslich aus F. 
vesiculosus. Diese nimmt hier den Grund von der Wasserlinie an, 
indem F. Areschougii an stärker exponierter Küste nicht vorkommt, 
herunter bis zu knapp O,r; m Tiefe ein, wo sie durch F. serratus 
ersetzt wird. Nicht selten ist F. vesiculosus an exponierter Küste 
auf einen schmalen Rand in und dicht unter der Wasserlinie be
schränkt, die mit der F. Areschougii-Formation an mehr geschützter 
Küste vergleichbar ist. Gleichzeitig damit, dass die untere Grenze 
für F. vesiculosu.<J so nach oben verschoben wird, wird die obere 
Grenze für die F. serratus-Formation nach oben verschoben. 

Wie ich in meinem Artenverzeichnis erwähnt habe, kommt 
Fucus vesiculosus in verschiedenen Formen an geschützter und an 
exponierter Küste vor. In ruhigerem -w asser sind die Individuen 
grösser und reichlicher mit Blasen versehen • (f. vadorum ist eine 
exklusive Stillwasserform). Je mehr man an offenere Küste kommt, 
nimmt die Grösse der Individuen und die Anzahl der Blasen ab, 
und auf den stärkst exponierten Lokalen kommt eine der kleineren 
F. vesiculosus-Formen vor, die, wie es scheint, stets blasenlose Form 
o compressus f. racemosa. 

An der halländischen Küste besteht die Formation zum gröss
ten Teile aus Fucus vesiculosus, indem A.scophyllum stets weniger 
reichlich als F. vesiculosus vorkommt und an vielen Stellen voll
ständig fehlen kann. Die Formation geht etwas tiefer hinab als 
an der bohuslänschen Küste und wird erst in 3/.,,-1 m Tiefe durch 
Fucus serratus verdrängt. Weiter nach unten findet man nur zer
streute Exemplare bis zu einer Tiefe von ungefähr 2-3 m, beson
ders auf etwas geschützten Lokalen. Unterhalb 3 m habe ich F. 
vesiculosus nicht angetroffen. SllOloNs erwähnt indessen {1898, S. 
192), dass sie an vielen Stellen bei Kullen weiter hinabzugehn 
scheint als F. serratus. Als untere Grenze für die Fucus-Arten an 
den Küsten Schonens giebt S1MMONS 5 m an. In der Ostsee an 
den Küsten von Smä.land und Gotland geht die untere Grenze für 
F. vesiculosus wenigstens als formationsbildende Art herunter bis 
zu ungefähr 5 m (SVEDELIUS 1901, S. 26). 

An der halländischen Küste fehlt Schärenarchipel mit Aus
nahme der nördlichsten Teile. Längs der übrigen Küstenstrecke fin
den sich nur vereinzelte Schären, die zu geschützten Lokalen Anlass 
geben können, aber in einspringenden Buchten oder zwischen grösse
ren Steinen und Blöcken, die an vielen Stellen reichlich vorkommen, 
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finden sich Stellen, wo eine Vegetation, die nicht stärkeren Wellen
schlag verlangt, entstehen kann. Sogar eine so exklusive Still
wasserform wie F. vesiculo,<:us f. vadorum fehlt nicht. Auf den 
exponiertesten Lokalen wird auch an der halländischen Küste in oder 
etwas unter der Wasserlinie die blasenlose Fucus vesiculosus-Form 
8 compressus f. racemosa angetroffen (vgl. S. 103). 

Auf geschützten oder schwächer exponierten Lokalen, wo, wie 
erwähnt, die Fucus-A.s-cophyllum-Formation ihre prächtigste Ausbil
dung hat, ist sie stets reich mit Epiphyten versehen. Die· gewöhn
lichsten sind Elachista fueicola, Ectocarpus tomentosus, E. silieulosu,S, 
Pykiiella litoralis, Polysiphonia violacea, Ceramium rubrum, C. rttbri
forme. In ruhigen Buchten fehlt selten Dictyosiphon foeniculaceus 
f. flaccida. Auf den Felsen und Steinen treten oft als eine Art Un
tervegetation Hil,denbrandtia rosea, Polysiphonia urceolata, Chondrus 
crispus f. abbreviata, Cladophora rnpestris auf. Je mehr exponiert 
der Standort der Formation ist, um so weniger reichlich ist die 
Epiphytenvegetation, und die Fucus vesiculosus-Form, die auf den 
stärkst exponierten Lokalen wächst, ist in der Regel ohne Epi
phyten. Zusammen mit dieser Form kommt während des Sommers 
keine Untervegetation vor, während des Frühlings tritt dagegen 
Bangia fuscopurpurea, Urospora penicilliformis und Ulothrix fiacca auf. 

Die Fttcus-Ascophyllum-Forma.tion wird nach unten zu von der 
Fucus serratus-Formation fortgesetzt. Diese Formation kommt 
sowohl an geschützter als an offener Küste vor, und erst.reckt sich 
herunter bis zur unteren Grenze der Litoralregion. Noch im oberen 
Teil der Sublitoralregion findet sich F. serratus, aber nicht forma
tionsbildend. An geschützten Stellen treten die breiteren Formen 
von F. .w•rratus auf, je offener aber die Küste wird, um so geringer 
wird die Breite des Thallus. Auf stark exponierten Lokalen kommt 
f. elongata vor. Diese Formation ist weniger reich mit Epiphyten 
verse.hen als die Fucus-Ascophyllum-Formation, ein Unterschied, der 
indessen sich mehr an der halländischen als an der bohuslänschen 
Küste gelten<l macht. Nur die gewöhnlicheren Epiphyten seien 
erwähnt. So treten sowohl an offener als an geschützter Küste 
Ela.chista fueicnla, Rhodomela subfusca. Polysiphonia 11igrescens auf. 
Ceramium rnbrum und C. rubriforme gedeihen dagegen weniger gut 
auf mehr exponierten Lokalen. Laurencia pinnatifida, Spermatochnus 
paradoxns und Stilophora rhizodes fehlen selten an etwas geschützten 
Stellen an <ler bohuslänschen Küste. Im südlichen und mittleren 
Halland habe ich dagegen die drei letzteren Arten nicht gefunden. 
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Ist die F. serratus-Formation dicht, so kann nur eine dürftige 
Untervegetation sich ausbilden, wo aber die Formation etwas lichter 
wird, treten als Untervegetation mehrere Arten auf, von denen 
Hildenbrandtia rosea, Ahnfeltia plicata, Phyllophora Brodian, Ph. mem
branifolia, Chondrus crispus und Cladophora rupestris erwähnt seien. 

Die Fucus-Vegetation der schwedischen Westküste scheint gute 
Übereinstimmung mit der zu zeigen, die nach BoYE's Beschreibung 
(1895, S. 25 und 27) an der Westküste von Norwegen vorkommt. 
Von besonderem Interesse ist, dass Fucus vesiculosus sowohl an 
der norwegischen als an der schwedischen Westküste sich noch an 
den exponie~testen Lokalen findet. Bei den Faröem ist sie dagegen 
nach B0RGESEN (1905, S. 743-748) ausschliesslich an mehr ge
schützter Küste gebunden, und beim Übergang zu mehr offener 
Küste verschwindet F. vesiculosus vor .A.scophyltum nodosum, dem
nach das entgegengesetzte Verhältnis wie an der schwedischen West
ldiste. Das Auftreten von Fucus 1Jesiculosus bei Grönland scheint 
am nächsten mit dem bei den Faröern übereinzustimmen (RosEN· 
VINGE 1899, S. 194:-197). 

Auf Lokalen, die mehr im Schatten liegen, gedeihen die Fucu.'~
Arten nicht, weshalb die Untervegetation sich dichter zusammen
schliessen und Bestände oder, wenn man so will eine Formation, 
eine Ahnfeltia-Phyllophora-Formation, bilden kann. Zusam
men mit .A.hnfeltia plicata, Phyllophora Brodirei und Ph. membrani
f olia treten Cystoclonium purpurascens, Polysiphonia nigrescens, P. 
violacea, Rhodomela subfusca, Chondrus crispus, Chordaria ff,agelli
formis, Dictyosiphon hippuroides, D. foeniculaceus und Cladophora 
rupestris auf. Nicht selten tritt auch diese Vegetation auf grös
seren Steinen innerhalb der FU<·us serratus-Forma.tion auf. Beson
ders fand ich sie auf diese Weise reichlich bei V arberg in 1-2 m 
Tiefe in der einförmigen F. Nerratus-V egetation eingesprengt. 

Die Chorda-Formation (vgl. HANSTEEN 1892, S. 353. und 
BoYE 1895, S. 11). An geschützten Stellen, besonders wo der Grund 
aus kleineren Steinen oder aus Kies besteht, auch wenn er stark 
mit Ton gemischt ist, kann Chorda filum formationsbildend in der 
Litoralregion von 1 m Tiefe an herunter bis zu ihrer unteren Grenze 
auftreten. In der Sublitoralregion habe ich diese Art nicht forma
tionsbiltlend gefunden. Zusammen mit Chorda können auch Sperma
tochnus paradoxus und Chordaria ff,agelliformis auftreten. Von den 
innerhalb der Formation vorkommenden Epiphyten seien nur Litho
siphon pusillus, Ectocarpus siliculos·us, Polysiphonia violacea erwähnt. 
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Bestände bildend kommt Chorda filum oft in der Fueu..<: serratus
Formation eingesprengt vor. 

Die Spermatochnus-Formation (BovE 1895, S. 9). Diese 
Formation habe ich nur bei einigen Gelegenheiten bei Koster und 
Kristineberg beobachtet, wo sie an geschützten Stellen im unteren 
Teile der Litoralregion auf Stein- oder Felsengrund vorkam. Zu-

, sammen mit Spermatochnus paradoxu.~ wurden auch Stilophora rhi
zodes und Jfesogloia vermicu,lata angetroffen. Auch andere Algen 
kamen vor, spielten aber nur eine untergeordnete Rolle. 

An mehr geschützten Stellen in der Litoralregion, vorzugs
weise in ihrem oberen Teil, können die Enteromorpha-Arten sich 
zu einer Enteromorpha-Formation (HANSTEEN 1892, S. 358) zu
sammenschliessen, während sie an weniger geschützten Stellen nur 
Bestände bildend in der Fucw1-Ascophyllum- oder dem oberen Teil 
der Fucus serratu,.~-Formation eingesprengt auftreten oder als Epi
phyten in ihnen vorkommen. Besonders ist es Enteromorpha com
pressa, die gerne als Epiphyt auftritt. Auf den mehr geschützten 
Lokalen ist es Ent. inte..~tinalis f. genuina oft zusammen mit Erd. 
clathrata, welche die Enteromorpha-Formation bilden. 

Die beiden zuletzt erwähnten Arten treten auch in wasser
gefüllten Felshöhlungen oberhalb des Strandes auf und erfüllen 
diese mit einer dichten Vegetation. In diesen Felshöhlungen können 
auch zerstreute, mehr oder weniger verkümmerte Individuen von 
Fucus ·1:esicitlosit-<: vorkommen, ausserdem Cladophora sPricea und 
Seytosiphon lomentariu.~ f. castanea. An der bohuslänschen Küste 
kommen Cladostephus spongiosu,s und Enteromorpha plumosa hinzu. 
Der Wasserwechsel in diesen Felshöhlungen geschieht nur bei hö
herem Wasserstand, besonders bei stärkeren westlichen Winden. 
Ist der Niederschlag reichlich, so "';rd das Wasser beträchtlich 
entsalzt, nach längtlrer Trockenheit kann der Salzgehalt aber in 
hohem Grade zunehmen, sogar so stark, dass das Salz auszukri
stallisieren beginnt. 

Eintl Ulva lactuca-Formation habe ich teils bei der Zoo
logischen Station Kristineberg, teils bei Ifiskebä.ckskil beobachtet, 
wo sie in der Litoralregion an völlig geschützten Stellen, am reich
lichsten in 1-2 m Tiefe, vorkam. Die Formation besteht aus frei
liegenden Individuen von Ulva lactuca (vgl. S. 11), zusammen mit 
ihnen aber kommen freiliegende Zostera-BllLtter vor, die mit ver
schiedenen Epiphyt,en versehen sind. Der Grund bestand aus Sand 
oder mit Ton gemischtem Sand. Vereinzelt kamen indessen auch 
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Steine vor, und· an ihnen befestigt wuchsen Enteromorpha-Arten. 
am häufigsten Ent. intestinalis f. genuina, Cladophora sericea, Fucus 
vesiculosus, in welch letzterer sich oft Dictyosiphon f oenieulaceus f. 
'{f,aecida eingeschnürt fand. 

Die sublitoralen Algenformationen. 
Die Laminaria-Formation. Wie bereits erwähnt, treten die 

Laminaria-Arten bereits in der Litoralregion auf, werden aber erst 
im oberen Teil der Sublitoralregion formationsbildend. Im unteren 
Teil der Litoralregion streiten sie indessen bei dt'ln Väderöarne mit 
F. serratus um die Herrschaft und können so reichlich vorkommen, 
dass man von einer litoralen Laminaria-Formation sprechen könnte. 
Die Laminaria-Formation kommt auf groben Steinen oder Felsgrund 
Yor, am besten ausgebildet an etwas offener Küste; auf völlig ge
schützten Lokalen fehlt sie, und auf allzu exponierten Lokalen ist 
sie weniger gut ausgebildet. Auf senkrechten Felswänden scheint 
sie besonders gut zu gedeihen. Ihre untere Grenze kann bei unge
f ähr 1 O m angesetzt werden, demnach in derselben Tiefe wie an 
der norwegischen Westküste (BoYE 1895, S. 12). Die dominierenden 
Arten sind L. digitata f. genuina und L. saccharina f. bullata, von 
denen bald die eine, bald die andere vorherrschend sein kann. 
Auf den mehr exponierten Lokalen kommt meistens L. digitata f. 
euneata vor. Zu bemerken ist auch, dass L. Cloustoni vollständig 
in dieser Formation fehlt. Als Untervegetation tritt eine :Mehrzahl 
der gewöhnlicheren Florideen auf, von denen Delesseria sinuosa, 
D. sanguinea, D. alata, Phyllophora membranifolia, Ph. Brodum, 
Uystoclonium purpurascens, Phymatolithon polymorphum erwähnt 
seien. Im oberen Teil der Formation kommen nicht selten zer
streute Exemplare von Chorda filum vor. Auf den Laminana
Blättern treten einige :Myrionemaceen, Ectocarpiu-Arten, meist E. 
hiemalis, und Sphacelaria cirrosa auf. Die glatten Stämme entbehren 
gpiphyten; die Hapteren dienen dagegen oft als Ha.ftfllLChe fttr 
Spongien. - Die Laminaria-Arten sind formationsbildend an der 
bohuslänschen, nicht aber an der halländischen Küste; nach Löo
BERG (1898, S. 74) sind sie im Öresund wieder formationsbildend 
in 10-25 m Tiefe. 

Die Furcellaria-Formation (K.JELL'IIAN 1878, S. 20). Die 
sublitorale Algenvegetation an der südlichen Küste von Halland 
(Laholmsbucht) besteht bis herunter zu 18--20 m Tiefe aus einer 
prächtig ausgebildeten Furcellaria-Formation. An keiner anderen 
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Stelle habe ich an der schwedischen \Vestktt.ste Furcellaria übAr so 
grosse Gebiete hin die Vegetation beherrschen sehn wie gerade 
hier. Zusammen mit dieser treten die gewöhnlicheren sublitoralen 
Algen auf, von denen hier genannt seien Polysiphonia nigrescens, 
P. violacea, P. elongata, Chondrus crispus, Phyllophorfi membrani
(olia, Ph. Brodimi, Delesseria sinuosa, D. sanguinea, D. alata, Cysto
clonium purpurasrens, Ceramium rubrum, Rhodomela subfusca. Diese 
waren indessen an vielen Stellen ziemlich spärlich und verschwan
den fast unter der Menge von Furcellaria, an anderen Stellen kamen 
sie dagegen reichlich vor, und bisweilen war es eine von diesen 
Arten, die der Vegetation ihr Gepräge verlieh. Eine solche Rolle 
spielten nach meinem Befunde an einigen Stellen Polysiphonia ni
grescens und Rhodomela subfusca, die innerhalb der Furcellaria
Formation eine Polysi,phonia- oder eine Rhodomela-Facies bilden 
konnten. 

Im mittleren Halland gehört die Furcellaria-Formation dem 
oberen Teil der Sublitoralregion bis herunter zu 12-15 m Tiefe an. 
Die Zusammensetzung der Formation war dieselbe wie weiter süd
wärts. Bei Varberg habe ich indessen Furcellaria formationsbildend 
schon in 2-3 m Tiefe gefunden, wo sie in der Fucus serratus
Formation eingesprengt wuchs. In dieser Tiefe fehlten indessen 
die Delesseria-Arten. 

In den Gebieten, die ich im nördlichen Halland zu untersuchen 
Gelegenheit hatte, nämlich dem Kungsbackafjord und der Gegend 
dicht vor demselben, beherrscht die Fnrcellaria-Formation die ganze 
Sublitoralregion, da aber der Grund zu grossem Teil aus Sand oder 
mit Sand gemischtem Ton besteht, erhält man hier nicht grosse 
zusammenhängende Vegetationsstrecken wie in der Laholmsbucht. 
Die Formation erstreckte sich indessen herunter bis ungefähr 20 m, 
wo ein mit Schalen gemischter Tongrund anfing. Furcellaria f asti
giata war die Art, die in der Regel am reichlichsten vorkam; die 
übrigen Bestandteile der Formation zeigten grosse Verschieden
heiten, was den Individuenreichtum betrifft, und konnten lokal mit 
Fureellaria wetteifern. An einigen Stellen fand sich Striaria atte
nuata f. crinita reichlich. 

Die Furcellaria-Formation an der bohuslänschen Küste (Kri
stineberg) ist bereits ausführlich von KJELLMAN (a. a. 0.) beschrieben 
worden. Bei den Väderöarne und bei Koster habe ich die sublito
rale Algenvegetatipn bis herunter zu ungefähr 15-20 m Tiefe an 
offenen und nicht allzu geschützten Stellen oft durch Furcellaria 
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charakterisiert gefunden. Natürlich weist die Formation auch hier 
einige Verschiedenheiten hinsichtlich ihrer Zusammensetzung auf, je 
nach den Arten, die zusammen mit Furcellaria am reichlichsten 
vorkommen. So trat z. B. auf einem Lokal bei Koster Ceramium 
pedicellatum fast ebenso reichlich wie Furcellaria auf. Bei den 
Väderöarne war Desmarestia viridis, meistens als Epiphyt auf Fur
cellaria, so reichlich, dass sie das Aussehn der Formation bestimmte. 
Man hätte hier von einer Desmarestia viridis-Formation (Dichloria
Formation KJELLKAN, a. a. 0., S. 18) sprechen können, da aber das 
reichliche Vorkommen von Desmarestia viridis nur mehr lokale 
Bedeutung hatte, so halte ich es für richtiger, hier von einer Des
marestia-Facies innerhalb der Furcellaria-Formation zu sprechen. 
Wahrscheinlich ist K.JELLMAN's Dichloria-Formation auf die gleiche 
Weise auf zufassen. Bei Kristineberg fand ich an einer Stelle, dass 
Brongniartella byssoides reichlich innerhalb der Formation auftrat 
und, wenn man so will, eine Brongniarlella-Facies bildete. 

Das Aussehn der Furcellaria-Formation wechselt in hohem 
Grade mit den Jahreszeiten, was teils darauf beruht, dass einige 
ihrer Arten sich während der verschiedenen Jahreszeiten in ver
schiedenen Entwicklungsstadien befinden (z. B. die Delesseria-Arten, 
die Rhodomela-Arten, Polysiphonia elongata), teils auch darauf, dass 
die Formation eine ganze Reihe einjähriger Arten in sich schliesst, 
die nur während des Sommers auftreten, während des Winters aber 
fehlen (z. B. Brongniartella byssoides, Polysiphonia violacea, Des
marestia viridis, Mesogloia vermiculata). 

Die bunte Formation (K.JELLJUN 1878, S. 24). An ange
führter Stelle beschreibt KJELLMAN eine Algenformation, die dadurch 
charakterisiert ist, dass keine besondere Art so reichlich vorkommt, 
dass sie der Formation ihr Gepräge giebt. Die Formation trat in 
18-27 m ("10-15 Faden") Tiefe auf, demnach in etwas tieferem 
Wasser als die Furcellaria-Formation. Der Grund bestand "aus 
Ton, Schlick, Steinchen und Muschelschalen". ·während meiner 
Untersuchungen habe ich Gelegenheit gehabt, eben dasselbe Lokal 
zu besuchen, von wo KJELLM:AN seine "bunte Formation" beschrieben 
hat. Ich fand die von KJELLHAN angeführten Arten wieder mit 
Ausnahme von Tilopteris _.lf ertensii, Punctaria tenuissima ( = Des
motrichum undulatu,rn), Bryopsis plumosa und Cladophora gracilis 
(über Galothrix confervicola kann ich mich nicht äussem, da ich die 
Cyanophyceen nicht behandelt habe), dagegen aber habe ich die von 
KJELLMAN nicht erwähnten Arten Lomentaria clavellosa und Dilsea 
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edulis angetroffen. Indessen war, soweit. ich finden konnte, Fur
cel'laria fastigiata etwas reichlicher als die anderen Arten, obwohl 
sie nicht die hervorragende Rolle spielte, wie gewöhnlich in der 
Furcellaria-Formation; es beruhte dies wahrscheinlich teils auf der. 
etwas grösseren Tiefe, in welcher die Formation auftrat, teils auf 
der ziemlich starken Strömung, die oft gerade an der Stelle herrscht, 
wo die Formation vorkommt (vgl. KJELLMAN 1878, S. 80). Es ist 
nicht ungewöhnlich, dass man unterhalb 18 m Tiefe Furcellaria 
weniger reichlich als oberhalb dieser Tiefe auftretend findet, wäh
rend eine ganze Reihe der übrigen Arten, <lie innerhalb der Fur
ceUaria-Formation vorkommen, an Reichlichkeit nicht abnehmen 
oder wenigstens relativ weniger abnehmen als Furcellaria. Ich 
habe bei den Väderöarne und bei Koster in 18-25 m Tiefe an 
nicht allzu exponierten Stellen, wo aber ein lebhafter W asserwech
sel stattzufinden scheint, eine Formation gefunden, die der von 
KlELLKAN beschriebenen bunten Formation entspricht. Eine mehr 
hervortretende Rolle spielt indessen diese Jformation niemals inner
halb der Algenvegetation. 

Im mittleren Halland vor Varberg ging die Furcellaria-Forma
tion in. 12-15 m Tiefe in eine prachtvolle Delesseria-Formation 
über, charakterisiert durch die Delesseria-Arten D. sinuosa, D. san
guinea und D. alata (besonders die beiden ersteren) und Cystoclonium 
purpurascens. Von sonstigen Algen seien angeführt: Ceramium 
rubrum, Chondrus crispus, Phylloplwra membranifolia, Ph. Brodimi, 
Polysiphonia elongata, P. violacea, Brongniartella byssoides, Ecto
carpus hiemalis f. spalatina. Dagegen fehlte Furcellaria fastigiata 
so gut wie vollständig. Die Formation ging herunter bis zu 18-20 
m Tiefe. Ihre Tiefengrenze wurde durch die Beschaffenheit des 
Grundes bestimmt, indem sie nur auf stark steinigem Grunde vor
kam, nicht auf dem mit Ton gemengten Schalengrunde, der unter
halb des Steingrundes anfing. Eine Delesseria-Formation habe ich 
an keiner anderen Stelle als vor Varberg beobachtet. K.raLLKAN 
(1902, S. 72) erwähnt indessen eine Delesseria-Formation von Skel
derviken, und nach LöNNBERG (1898, S. 75) findet sich diese Forma
tion prächtig ausgebildet auch im Öresund. 

Auf dem oben erwähnten mit Ton gemischten Schalengrunde 
vor V arberg kam eine verhältnismllssig spärliche Vegetation vor, 
die aus folgenden Arten zusammengesetzt war: Desmarestia aculeata, 
Laminaria saccharina f. memb-ranacea, Chretopteris plumosa, Sphace
laria olivacea, Polysiphonia elongata f. gelatinosa, P. nigrescens f. 
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fiaccida, Phyllophora Brodian f. interrupta (nebst Übergangsformen zu 
f. typica), Delesseria sinuosa, D. sanguinea, Lomentaria clavellosa, 
Euthora cristata, Antithamnion plumu,la, A. boreale. Diese Arten 
kamen an Schalen oder kleineren Steinen befestigt vor. Als Epi
phyten traten Sphacelaria cirrosa, Rhodochorton penicillifonne, Chan
transia effiorescens, Ch. pectinata, Ch. Daviesii auf. Die Vegetation 
erstreckte sich herunter bis zu ungefähr 25 m Tiefe. 

Die Spärlichkeit der Vegetation auf dem eben erwähnten mit 
Ton gemischten Schalengnmde beruhte wesentlich auf der losen 
Beschaffenheit des Grundes. Weiter südwärts, vor der Laholms
bncht, war der Grund in derselben Tiefe, 20-25 m, ein etwas 
festerer mit Ton gemischter Schalengnmd, und die Vegetation in
folgedessen reichlicher, obwohl bei weitem nicht so reichlich wie 
in geringeren Tiefen als 20 m. Den hier vorkommenden Pflanzen
verein möchte ich eine Desmarestia-Odonthalia-Formation 
nennen. Thr südlichstes Gebiet, etwas nördlich von Hallands VlLderö, 
ist bereits von K.JELLMAN (1902, S. 73) geschildert worden, der dar
über schreibt: "Thre Hauptpflanze ist Desmarestia aculeata, reich und 
üppig ausgebildet, stellenweise stärker mit besonders kräftig ent
wickelter Odonthalia dentata vermischt". Ausser diesen beiden Ar
ten fanden sich sehr kräftig ausgebildete Exemplare von Phyllophora 
Brodirei f. interrupta (vgl. S. 124). Von übrigen Arten seien er
wähnt: Delf'sseria sanguinea (vgl. S. 136), D. sinuosa, Polysiphonia 
nigrescens f. '{f,accida, P. elongata f. gelatinosa, P. urceolata f. ro~eo"la, 
Rhodomela subfusca f. gracilis, Chmtopteris plumosa und vereinzelte 
Exemplare von Laminaria saccharina (kleinere Exemplare von f. 
membranacea oder f. sublowis). Als Epiphyten wurden angetroffen 
Sphacelaria cirrosa, Haplospora globosa, Chantransia effforescens, 
Rhodochorton penicillif orme. Endozoisch in Flustra kam Rhodo
ehorton membranaceum vor. 

Die Lithoderma-Formation (KJEL~:MAN 1878, S. 17). Diese 
Formation wird von KJELLMAN aus der Gegend von Kristineberg 
beschrieben. Leider habe ich die von KJELLlilAN angegebenen Lo
kale nicht besucht, aber an einer anderen Stelle in der Nihe von 
Kristineberg (zwischen Lilla Längholmen, Flatholmen und Smedjan) 
traf ich einen Pflanzenverein an, der meines Erachtens zu K.lELL
xAN's Lithoderma-Formation zu rechnen ist. Die Formation fand 
sich in 20-25 m Tiefe auf einem Grunde, der aus kleineren Steinen 
und Schalen bestand, und der etwas mit Ton gemischt, doch aber 
von ziemlich fester Beschaffenheit war. Steine und Schalen waren 
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reich mit Lithoderma fatiscens und Phymatolithon UBVigatum be
wachsen. Von übrigen krustenförmigen Algen'. kamen Cruoriell,a 
Dubyi, und Cruoria pellita vor. In den Schalen wuchsen nicht 
selten Ostreobium Queketti und Conchocelis rosea. Von· nicht krusten
förmigen Algen kamen nnr zerstreute Individuen von Furcellaria 
f astigiata, Phyllophora Brodirei, Chmtopteris plumosa und Spermo
thamnion roseolum vor. 

Die Laminaria Cloustoni-Formation. Erst in ungefähr 
15 m Tiefe tritt L. Cloustoni auf, jedoch nur in zerstreuten Exem
plaren. In 20-25 m Tiefe wird sie indessen auf groben Steinen 
oder Felsgrund a.n stark exponierten Stellen formationsbildend, wenn 
auch die Formation nicht sonderlich dicht ist. L. Cloustoni kommt 
stets wohl getrennt von L. digitata und L. saccharina vor, und als 
eine Faciesbildung der bereits erwähnten Laminaria-Formation kann 
die L. Cloustoni-Formation nicht aufgefasst werden. Der rauhe 
Stamm bei L. Cloustoni ist ein beliebter Aufenthaltsort für eine 
reiche Epiphytenvegetation, während die Blätter in der Regel ohne 
Epiphyten sind, zum Unterschied von dem epiphytenfreien Stamm 
von L. digitata und L. saccharina, bei dflnen dagegen die Blätter 
oft Epiphyten tragen (vgl. S. 230). Von den in der Epiphyten
vegetation enthaltenen Arten seien erwähnt: Ptilota plumosa, Euthora 
cristata, Callophylli.'1 laciniata, Plocamium coccineum, Rhodochorron 
Rothii, Chantransia Daviesii, Delesseria ruscifolia, D. sanguinea (sel
tener D. alata), Cruoriella Dubyi, Cruoria pellita. Eine so reiche 
Epiphytenvegetation, wie B0RGESEN (1905, S. 757) sie erwähnt, habe 
ich jedoch nicht beobachtet, und ebenso wenig habe ich beobachten 
können, dass die verschiedenen Epiphyten in einer gewissen Reihen
folge a.n den Stämmen vorkommen. Die meisten der eben genann
ten Arten können auch auf Steinen und Schalen innerhalb der 
Formation vorkommen. In gleicher Weise trifft man innerhalb 
dieser Formation Pterosiphonia parasitica und Lithothamnion-Arten. 
- Die Formation habe ich bei Koeter und den Väderöarne ange
troffen. 

Unterhalb 25 m Tiefe wird die Vegetation an der bohus
länschen Küste immer spärlicher, sodass man schliesslich von einer 
Algenformation nicht mehr sprechen kann. Vereinzelte Exemplare 
von Laminaria Cloustoni können sich noch immer finden, die Art 
aber verschwindet bald, und nur die in der L. Cloustoni-Formation 
enthaltenen :b'lorideen, hauptsächlich die Delesseria-Arten, Ptiwta 
plumosa, Cruoriella Dubyi und Cruoria pellita, bilden die Vege-
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tation im untersten Teil der Sublitoralregion herunter bis zu 30-
35 m. - Die Vegetation in den tieferen Sublitoralgebieten an der 
halländischen Küste ist bereits besprochen worden. Sie erstreckt 
sich hier nach unten nur bis zu etwa 25 m. 

Die Lomentaria-:Mesogloia-Fo,rmation (KrELLMAN 1878, 
S. 22). Nach KJELLMAN's Beschreibung sind es vier Arten, die vor 
allem diese Formation charakterisieren, nämlich Brongniartella bysso
ides, Chylocladia (Lomentaria) kaliformis, A.sperococeu.s bullosus und 
Mesogloia nermiculata. "Es ist ~her schwer zu unterscheiden, welche 
von diesen im höchsten Grade dazu beitragen, der Vegetation ihr 
Gepräge zu geben" (KJEI,LMAN, a. a. 0.). Die drei von KJELLMAN 
für diese Formation angegebenen Lokale habe ich untersucht, bei 
der Gelegenheit aber, wo dies geschah (im August 1905), hatte 
Furcellaria fastigiata zum grössten 'feil <lie für die Formation cha
rakteristischen Arten verdrängt. Chylocladia kaliformis fehlte voll
ständig; die übrigen waren vorhanden, aber nur als untergeordnete 
Bestandteile einer Furcellaria-Formation. Auf einem Lokal dicht 
bei Stängholmen, auf der südwestlichen Seite der Insel, fand ich 
indessen eine Formation, die mir wesentlich mit der von KJELLllAN 
beschriebenen Lomentaria-,..lfesogloia-Formation übereinzustimmen 
scheint, jedoch mit einigen :Modifikationen. Chyiocladia kaliformis 
fehlte vollständig. Brongniartella byssoides und Mesoglout vermi
culata kamen vor, wurden aber an Individuenreichtum teils von 
.Asperococcus bullosus übertroffen, welches die hervorstechendste 
Art der Formation war, teils von Bonnemai1wnia asparagoides. Lo
mentaria clavellosa war auch nicht selten. Chondrns crispus und 
Furcellaria fastigiata kamen ziemlich spärlich vor; die Individuen 
waren vollkommen mit Spermothamnion roseolwn überwachsen. Des
marestia viridis fand sich in zerstreuten Exemplaren reich mit 
Elachista stellaris bewachsen, welch letztere auch als Epiphyt auf 
.Asperococcus vorkam. Von übrigen in der Formation spärlicher 
vorkommenden Arten seien hier angeführt Polysiphonia elongata, 
Heterosiphonia coccinea, Cystoclonium purpurascens, Delesseria sinu
osa, D. sanguinea und Ceramium rubrttm. Die Formation kam in 
einer Tiefe von 12-18 m und, "wie es scheint, mit Vorliebe auf 
felsigem, umwechselnd steinigem, an Muschelschalen reichem Grunde 
vor". Es ist eine Formation, die nur an etwas geschützten Stellen 
angetroffen wird. 

Die Tilopterideen-Formation (K.JELLM:AN 1878, S. 14). An 
der angeführten Stelle beschreibt KJELLM:AN eine Algenformation, 
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deren Hauptmasse aus Phloeospora sttbarticulata AREscH. besteht, 
daneben aber zu einem wesentlichen Teile durch die Tilopterideen 
Tilopteris Merfensii und Raplospora globosa gebildet wird. Die 
Formation ist von zwei L,okalen in der Nähe von Kristineberg be
schrieben worden, woselbst sie auf einem 9-18 m tiefen Grunde 
vorkam, cler "aus Ton und vermodernden Muschel- und Schnecken
schalen" bestand. Ich habe nur Gelegenheit gehabt, das eine dieser 
Lokale zu besuchen, das auf der Innenseite von Gäsö, welche Stelle 
ich teils im August, teils im April besuchte. In beiden Fällen fand 
ieh indessen keine Vegetation. Der Grund war der von KlELLKAN 

erwähnte, die Schalen (zum grössten Teil aus Turitella bestehend) 
waren aber alle ohne Algen. Abgestorbene Zostera-Blätter, auch 
diese ohne Vegetation, kamen reichlich vor. Die Lokale, von denen 
K.JELLHAN diese Formation beschrieben, sind geschützte Lokale. 

An ruhigen, wohlgeschützten Stellen trifft man nicht selten 
in der Sublitoralregion grosse Massen von zusammengetriebenen 
toten Zostera-Blättern. Oft weisen diese keine Vegetation auf, man 
kann sie aber auch reich mit einer Epiphyten-Vegetation antreffen, 
die dann hauptsächlich aus Desmotrichum undulatum besteht. Ausser
dem kommen auch Chorda filum und Ectocarpu.~ confervoide.,; vor. 
Diese Desmotrichum-Formation fand ich am schönsten ausge
bildet bei den Väderöarne in einer Tiefe von 8-15 m. KJELLMAN 
erwähnt sie von einer Stelle in der Nähe von Kristineberg, wo sie 
in 11-18 m Tiefe vorkam (Die Punctaria-Formation KJELLMAN 
1878, s. 16). 

Eine Gracilaria-Formation ist von KJELLlLL'i (1878, S. 25) 
.. an der südlichen Seite der Insel Hvalö in der Nähe von Fjell
backa" gefunden worden. Diese Formation, die ich selbst nicht 
beobachtet, • besteht hauptsächlich aus grossen Massen von Gracilaria 
conferooidn: (vgl. S. 132). - Im südlichen Teile der Inselgruppe 
Väderöaroe in 15-18 m tiefem, steinigem, an Muschelschalen reichem 
Grunde ist von ExJUN (185i, S. 10 und 13) eine Sporochnus
Formation (KJELUCAN 1878, S. 25) beobachtet worden, die von 
Sporochnus pedunculatus neben verschiedenen der seltensten schwe
dischen Algen wie Cutleria multifi,da, Halarachnion ligulatum~ Myrio
cladia Ekmani gekennzeichnet ist. Selbst habe ich nicht Gelegen
heit gehabt diest1 Formation zu untersuchen. 
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Ill. Vergleich zwischen der Algenvegetation der bo
huslänschen und der halländischen Küste. 

In pflanzengeographischer Hinsicht teilt AREsCHouo (1846-50, 
S. 13-17) die Skandinavien umfliessenden Meere in drei Gebiete ein: 

1) Mare orientale, umfassend den Sinus bottnicus und 
das Mare balticum herunter bis zu Skanör; 

2) Mare occidentale snecico-norvegicum, umfassend das 
Fretum balticum und den Sinus codanus von Skanör bis Vinga 
vor Göteborg und das Mare bahusiensi-norvegicum von Vinga 
bis Lindesnll.8; 

3) Mare occidentale norvegicum von Lindesnäs bis zum 
Nordkap. 

In pflanzengeographischer Hinsicht gehört demnach die schwe
dische Vl estküste, d. h. die Küstenstrecke von der norwegischen 
Grenze herunter bis zu Öresund zum Mare occidentale suecico-nor
vegicum an oder, genauer bestimmt, dem Sinus codanus und dem 
südlichen Teil des Mare bahusiensi-norvegicum ( = :Mare bahusiensi). 

A.REsCHouo giebt keine bestimmte Grenze zwischen dem Fretum 
balticum und dem Sinus codanus an, sie wird aber in der Regel 
durch eine Linie von Kullen bis Gillbjerghoved bezeichnet. Auf 
Grund umfassender zoologischer Forschungen im Öresund und süd
lichen KattPgat meint indessen LöNNBERG (1898, S. 2), dass die 
biologische Grenze zwischen dem Öresund und dem Kattegat etwas 
südlicher gezogen werden muss, nämlich in einer Linie zwischen 
Hitta.rp und Hellebmck. Wenn auch eine biologische Grenze stets 
der Willkür einen gewissen Spielraum lässt, so liegen doch von 
zoologischem Gesichtspunkt aus viele Fakta vor, die für die ,-on 
LöNNBERG gezogene biologische Grenzlinie sprechen. Wie die Sacht' 
sich vom botanischen Gesichtspunkt aus stellt, kann ich nicht 
entscheiden, da meine Untersuchungen sich südwärts nicht über 
Kullen hinaus erstrecken, und ich muss daher die Frage offen 
lassen. Für die Darstellung meines Gegenstandes spielt es im 
übrigen keine Rolle, ob die Grenzlinie Hittarp-Hellebreck richtiger 
ist als die drei Meilen nördlicher gelegene Grenzlinie Kullen-Gill
bjerghoved. 

ARESCHOUG gründet seine Einteilung der schwedischen West• 
küste in zwei pflanzengeographisch verschiedene Gebiete, nämlich 
den Sinus codanus, umfassend die Küijtenstrecke vom Öresund bis 
Vinga, und das Mare bahusiensi von Vinga bis zur norwegischen 
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Grenze auf das Vorkommen einer Reihe Arten nördlich von Vinga, 
die dagegen südlich davon fehlen. Als charakteristische Arten für 
die bohuslänsche Küste führt A.uscuouo folgende an: Striaria attmu
ata, A.sperococcus bullosus, Dictyota dichowma, Grif fithsia corallina, 
Callithamnion Hookeri, A.ntithamnion plumula, Chylocladia kaliformis, 
Bonnemaisonia asparagoides, Heterosiphonia coccinea. Von diesen 
habe ich jedoch Striaria attenuata, Callithamnion Hookeri und A.nti
thamnion plumula auch an der halländischen Küste (Sinus codanus) 
angetroffen (A.sperococcu.~ bullosus giebt A.uscHouo, a. a. 0., S. 133, 
als im nördlichen Halland gefunden an). 

Meine Untersuchungen zeigen indessen, wie völlig berechtigt 
die von AREscuouo gemachte Einteilung ist; doch besteht der Unter
schied zwischen der Algenvegetation nördlich und südlich von Vinga 
nicht nur in der verschiedenen Anzahl der Arten, sondern es lassen 
sich auch eine ganze Reihe anderer Verschiedenheiten anführen. 
So sei erwähnt, dass der Individuenreichtum bei einigen Arten an 
der halländischen Küst~ geringer ist als an der bohuslänschen; 
dass bei einigen eine Verschiebung von der Litoralregion nach der 
Sublitoralregion stattfindet; dass in der vegetativen und in der 
fruktifikativen Arbeit bei einigen Arten einige Verschiebungen statt• 
finden können; dass viele Arten bei vermindertem Salzgehalt auch 
eine weniger kräftige Ausbildung zeigen. 

Es ist eine schon lange bekannte Tatsache, dass die Artenanzahl 
bei geringerem Salzgehalt geringer ist. Man kann daher a priori 
eine Verminderung der Artenanzahl erwarten, je weiter man an der 
schwedischen Westküste nach Süden kommt. Ich gebe in der 
Tabelle 4 e>in Verzeichnis der in der Ostsee (an den Küsten von Got
land und Smäland nach SVEDELIUS), in dem südlichen Ha.Hand und 
Schonen, im mittleren und nördlichen Halland und in Bohuslän 
gefundenen Algen 1. Das Zeichen* in den drei letzten Kolumnen 

1 Folgende in der Tabelle 4 fllr die schwedische Westküste aufgenommene 
Art.eo habe ich während meiner Untersuchungen nicht erhalten: Chlorochyt1·ium 
Cohnii, Ettteromorpha aureola, E. minima, Monostroma fmct<cm, M. mtmdum, Prasiola 
furft1racea, P. stipitata, P. corrmcopire, Chwtomorpha cam1abina, Acroitiplwnia fl,accida, 
A. setacea, A .. ,tolonifem, Cladophora hirta, Cl. lubrica, Hecatonema reptatis, Streblommia 
fasr.iculatum, Ectoearpus tomtutosoides, E. granttlosus, Ifl. rrespitulua, Sorocarpus uvw
forrnis, Isthmoplea splicerophora, Halopteris spinulosa, Cladostephw, v~rticillatm, IJic

tyosiphon Ekma11i, JJ. me11ogloia, Myriocladia Ekmani, Sporochnus pedtmculatu.s, Ti
lopteri.s Mertm.<ii, Porphyra rorcinea, P. hiemalis, Helminthora divarirata, Colacolepia 
inen1,11ta118, <Jrarilaria r:ouferooidu, Chondria dasyphylla, Polysiphonia kemiq,haarua, 
Callithamnio,i brachiatum, Seirospora Griffithsiana, A11tithamnion cmriatum, Hala
rachnio11 ligulatum, Melobc11ia farinoaa, M. mi,mtula. 
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giebt an, dass ich in den mir zugänglichen Sammlungen keine 
Exemplare der Art aus dem fraglichen GP.hiet gesehen habe. Die 
Angaben in der ersten Kolumne sind direkt SVEDELIUS, Östersjöns 
hafsalgflora, entnommen. 

Tabelle •· 

Chlorophyceoo 1 Ochlocbrote ferox . . . . . . . . . - -1 7 : 

1 Urospora incrassata - - -1 -
Chlorochytrium dermato- penic-illiformi.s . . . + + .,.. 1 -

colax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + - - - grandis............... - - - 1 - i 

Cohni ............ _.. __ __ - + • Chrotomorpha melago- 1 1 

Codiolum petrocelides ... - - + 1 - nium ........................ - + + --
Blastophysa polymorpha - -- - + rorea.................. - - .,.. • -
Ulothrix flacca . . . . . . . . . . . . - - _

1 

i + linum . . . . . . . . . . . . . . . .,.. + .,.. i -
pseudoflacca . . . . . . - -- - + cannabina . . . . . . . . . - - , -

Percursaria percursa...... - ' + + * + Rhizoclonium riparium ... - - + ! - ! 
Enteromorpha aureola . . . - + - + Acrosiphonia spineseens - ! - - - 1 

Jinza.................. - + • - , + ßaccida . . . . . . . . . . . . - ! - - , , 
1

, 

intestina.lis . . . . . . . . . + + + 1 -'- setacea................ - - -
micrococca ......... - -1 + 1 :- 1 centralis ............ t- - 1 - -,-

minima ............ - +* - 1 "1· .. 1 vernali.s ............ - -1- + 
compressa . . . . . . . . . - + 1 t [ + stolonifera . . . . . - - I - + j 
flexuosa . . . . . . . . . . . . , + 1· 1 + pallida............... + ~ ~ I _: 
tubulosa . . . .. . .. . . . . -- - + 1 + • effusa . . . . . . .. . . . . . . . -
clathrata . . . . . . . . . . . . + + + i + congregata . . . . . . . . . - - - -
pl~osa . . . . . . . . . . . . - •t- + 

1 

-r lanosa . . . . . . .. . . . . . . . - - - + 
cnmta . . . . . .. . . . . . . . . - + + + Cladophora rupestris + + : + + ' 
usneoides............ - - + i + ~ diffusa ............... - - - , 

iUlva lactuca ............... - +• - + hirta ................. - - 1 -
IMonostroma fll8cum ...... : - , - = 1 -,- refracta ............ - - ! + , -

mundum ............ 
1

- - -,- lrotevirens - - - [ + ! 
Grevillei . . . . . . .. . . . - - - 1 ; gracilis............... - • -;-• + 1 -t-

lactura ············1 ·- + - + lubrica ............... - : - 1 - , -'-
latissimum ......... - + 1 -- + glomerata ......... - + *' + , - 1 

balticum . . . . . . .. . . . . + - 1 - - sericea . . . . . . . . . . . . . . . - + ; -,- 1 
Prasiola furfuracea ...... 1 - - - "1· ' glaucescens......... - + + -

stipitata ............ ! - - -1 "1· cristata ............ + + + , -1 
cornucopiw ......... , -- + • -

1 
+ fracta .............. - + 1 , 

Epicladia flustrro ......... 1 -- - - , + Gomontia polyrhiza . . . - - - -,-
!Entoderms Wittrockii ... 1 + +* + • + * Ostreobium Queketti ... - - .,.. -
: perforans ............ 

1 
+ - - + Bryopsis plumosa ........ , - i -t- -,-

jAcrochrete repens ......... : - - 1 - , + 1 Valonia ovalis ............ 1 - 1 - - -· 
1 parasitica ......... + I - ! - i -,- Summe Chlorojlhycee,oi 16129: 31 68 
iBolbocoleon piliferum ... : - 1 ,. 1 -:- + 1 

,Ulvella Jens ............... 1- __ ' _,_ 1 Fucoidere i 
: . fu?ic.ola . . . . . . . . . . . . . - ; -~ :1 - [ : lf Myrionema vulgare . . . . . . = , + *, :_ ..- , 
_Pnngshe1m1a s< utata .. . -,- , , + .. , foecundum ......... ! 1 , --:-
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' Myrionema corunnai...... - - - + Desmotrichum bal~cum - - + + 

balticum ............ - - + - u.ndulatum - + + + 
aicidioidea - - - t Pu.nctaria hiemalis . . . . . . - - - + 

subglobosum - - + t plantaginea......... - - + • + 
globo1um . . . . . . . . . . . + - - + Lithosiphon filiformis ... ,- - - -t- 1 

•Ascocycl~. orbicularis ... - + + + pusillus ............ - + , + + 
aff1rus . . . . . . . . . . . . . . . -t- - 1 - - Stictyosiphon tortilis . . . + + 1 + + 1 

Hecatonema diffusum . . . - - i - + Striaria atl;enuata . . . . . . . . . - 1 + I + + 
reptans . . . . . . . .. .. - ; - - + Scyto~iphon lo~e~tariusi - + j + + 
maculans ....... ..... - - - + PhyllitlB zosterifolia ....... - + + + 

~~;:;:~:!~i:iatino- - - - + 1 Aspero~=:~ ·~~·lri~~t~·.:1 = + 1 + ! 
sum ........................ - - + + bullosus ............ - ~•,:. + 

Ralfsia clavata .......... oe - - + + Gobia baltiea .............. . 1 + -
verrucosa............ - + + + Dictyosiphon Ekmani .. • - - - + 

Lithodenna fatiscens . . ..,.. + + + chordaria ............ 1 - + + ++ 
1 JW.Jcrosyphar zostene . . . -r - 1 + + mesogloia ......... , + - + 

1 
. po~hyne. . ....... · j - - + + hippuroides . . .. . . ..,.. + + +: 

1 Pylaiella litorahs ......... 1 + + + + foeniculaceus ...... - + ..,.. 
Phieostroma aiquale ...... 1- - - ..,.. Desmarestia viridis ...... - -t- + 
:Streblonema effusum . .. - - 1- + aculeata . . .. . . .. .. . . - t + + 1 

1 sphairicum - - - + 1 Microcoryne ocellata . . . - - - + , 
i faaciculatum . . . . . . - - - + *1 Leathesia difformis ...... i - + + + 1 

, oligosporum + - , - 1 Mesogloia vermiculata .. · 1-+ * + * + 
IEctocarpus desmarestill3.. - - - • + Eudesme virescens .. .. . . + + * + + 

, tomentosoides ... . . - - - -r· * zosterll3 .......... "I - - - + 
terminalis . . . .. .. . . - - + + Myriocladia Lovenii ....... - : - - + , 
tomentosus . . . . . . . . . - , + 

1 

+ + Ekmani ............ : - • - - + 1 

ovatus ............... - ,- + + Chordaria divaricata ...... i - - + ..,.. 
gram~losus ......... 1 - - - + flagelliformis ...... • - ..,.. ..,.. + 

, C113Sp1tulus ......... 1 - - - + Acrothrix gracilis ......... 1 - - - + 
dra~arnaldioides. ... 1 - 1 -1 -1 -t- Stilophor~ tuberculosa .. · I ~ ~ + -
fasc1culatus . . . .. . - 1 - + + rh1zodes ............ , ..,.. ..,.. + + 
penicilla~us ......... -1 + i + 1 + Spermatochnusparadoxusl - i + * + + 

confervo1des . .. . . . ..,.. + : ..,.. -t- Sporochnus pedunculatus - ! -- - 1- ! 
siliculosus ......... + : + '. -t + Chorda .tomentosa ......... 1- ~, - + '! 

hiemalis . . . . .. . . .. . . - 1 + 1 + ..,.. filum .. .. .. . . . . . . . . . + 1 .,.- + + 
:sorocarpus uvreformis ... : - - - + Laminar_ia. saccharina ... '. - + t + 1 

,IstID:'1op.lea. sphrerophora1 - -1--t- d1gitata .. . .. ..... · 1--r- +- ·r 1 
Mynotrichia repens ...... - - + + .Clous~n.i.. .......... - - , ++ 

1
1 

filiformis .. _......... - - t-
1 

+ C?-tlena. mult1f1da ·:: ..... . 1 - - -
clavrefornus ...... - - , - + Tilopter1s Mertensn ...... , - - - + i 

Leptonema fasciculatum + r : t , + Haplospora globosa ..... 1 - + + + 
Elachista fuc~cola. ... . . . .. ..,.. 1 + ! + ; + Fucus Areschougii ..... , - .1• + + ' 

chondn . . . . .. .. . . . . - - , - -i- vesiculosus .. .. .. . . . t -+ + + 

stellaris ............ - i - . - + serratus ..... : ...... j + + + 1-
chordre ............... J - -1- + Ascophyllum nodosum ... 1 - .,.. + ..,.. 

Giraudia sphacelarioides - 1

1 
_ + + Halidrys siliquosa ......... • -- ' + 1- t-

:Sphacela~a radicans ...... : - t j ..,.- + Dictyota dichotoma ...... : - - - + 
, o~iv:acea ............ 1-1 + 

1 

T + S111111ne Fucoic/ee11
1

20 46 67 102 
b~pmnata ............ - 1 -,- + + 

' cirrosa ............... 1 -1 + , + + Bangiales 

1 

racemosa ............ , T I - - - Erythrotrichia ceramicola - - + t- 1 
Halopteris. spinulosa ...... i. - - 1 - + Bangia fuscopurpurea . . . - + * 1 - + 1 
Chaitoptens plumosa ... : - + 1 + ..,.. Porphyra coccinea . . . . . . - - - 1- 1 
,Cladostephus verticillatllil - - + leucosticta ......... - 1 - - + 1 

i spongiosus . . . .. . . . . . - • - _+ I elongata ............. - , - - + 
IDesmotrichum repens ... i - - ..,.. linearis ............ • - ..,.. 
1 scopulorum ......... 1 - - , + 1 + 1 laciniata ....... ,. .. , - r -1- i 

Kylil,, Algenflora der 11chwed. Vt'estk-(lste. 16 
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Porphyra umbilicalis .. . 
hiemalie ........... . 

Goniotrichum elegane .. . 
Conchocelis roeea . . . . . . . . . + 

Summe Bangiaeetn O 2 3 

F,lorideai 
Chantransia parvula ..... . 

hallandica ........ . + 
secundata ........ . 
virgatula . . . . . . . . . . . . + + 
lmmriane 
Daviesii ........... . 
pectinata ........... . 
effloreecene ........ . + 

. Thuretü ............ ,
1
-

Nemalion multifidum . . . - ,.. 
1Helminthora divaricata .. -
IChondrus crispus ........ . + 
Phyllophora Brodiaii . . . + + 

membranifolia . . . + -,-
rubene ···············: t-

Actinococcus subcutaneus 
Colacolepis incrustans ... 
,Callophyllis laeiniata .. 
'Choreocolax cystoclonii 
:Harveyella mirabilis...... + + 
iAhnfeltia plicata . . . . . . . . - 1 + 
;Sterrocolax decipiens ... I - + 

·1cya:~!~.~~~~ ..... ~~.~~~:, - + 
Euthora cristata ............ 1 

-

Rhodophyllis bifida . . . . . . -
Gracilaria confervoides .. . 
Rhodymenia palmata .. . T 

-t

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
-r 

+1 
1 Lomentaria rosea . . . . ... . 

clavellosa ........ . + -:;:-1 
Chylocladia kaliformis .. . 
'Plocamium coccineum .. . 
:oelesseria alata ........... . 

rtlB<\ifolia ........... . 
sinuosa .. ............ + 
sanguinea ....... . 

Bonnemaisonia aspRI"a-
goides .................... . 

Laurencia pinnatifida . . . -
Chondria dasyphyll11. ...... ; -
Polysiphonia urceolata ... 

violR.Cea . . . . . .. .. . .. + 
fihrillosa ........... . 
elongata ........... . 
hemisphairica ..... . 
Brodhei ........... . 

+ T 

+ + 
-,-

+ -t-

-. + 
nigrescens ........ . 

Pterosiphonia parasitica 
Brongniartella byssoides 

+ +i+ 
-:;:-1 + 

Rhodomela subfusca ..... . :- ! _,.. l + 

1 Vgl. S. 170. 

+ Rhodomela virgata 
-,- Odonthalia dentat.a 
-1- Heterosiphonia coccinea 
+ Spermothamnion roseo-
11 lum ....................... . 

Griffithsia corallina ..... . 

-l-=1~ + 

- + + 

• Callithamnion Hookeri ... - ' + + 

+ 
-'-

1 

7: 

fruticulosum . . . . . . _ 1, + + -i-
tetragonum . . . . . . . . . - - ~ 

b~c~atum ......... 1 - - + 
sp1D1ferum ......... 1 - - + 

+ 

+ B d• • 1 1 + ro 1ai1 ............ 1- -
granulatum ......... 1 - 1 - + + 
corymbosum ...... 1 - 1 + + ~ 
~rcellariai . . . • • • • • • + •1 + + - : 
hiemale ............ - -

-,- Seirospora Griffithsiana - - -i-

T Plumaria elegane . . . . . . . . . - - -,- , 

+ 
+ 

-t- Ptilota plumosa............ + + + : 
+ Antithamnion plumula... + + + . 
+ boreale ..... u........ + + -

cruciatum ........ . T 

+ Ceramium tenuissimum... + i + -r , + 
strictum .......... .. 

+ circinatum . . . . . .. . . + 
+ fruticulosum + 
+ corticatulum . . .. . 

penicillatum ..... . 
+ Areschougii ........ . 

rescissum ........... . 
+ rubriforme ........ . 
+ rubrum ............... + 
+ I pedicellatum ..... . 

+ Rhodochorton Rothü ...... + 

+:+ _,_ 

+, 
+ + + 
-1- + 

! 1 ! ; i 

-1 
+· 

+ 
1 

secundatum ........ . 

1~ membranaeeum . . . + + 7 

t ,, penicilliforme...... + + 
+ ! endophyticum...... + - 1 

+ :i Gloiosiphonia oapillaris - , - + • + ; 
+ 1·i Dumontia filiformis . . . . . . + + -:-
-t- Dilsea edulis . . . . . . . . .. . . . . . + + -,-+ I 
-i- :1 Halarachnion ligulatum .. -
-,- ! Furcellaria fastigiata ... j + + + + 1 

1 
Polyides, rotundus .. :··· ... : -

1 
-r + - 1 

+ Petrocehs Hennedyi. . . . . - - + ~ 
+ Cruor!a pellita ·: .... u •••• 1 - 1 + + -r-1 

+ Cruonello. Duby1 . . . . . .. . . - , + + , 1 

+ Rhodophysema. Georgii . . + i 
+ Hildenbrandtia rosea . . . + + + , 
+ Lithothamnion Lenor-
-r mandi ..................... !-'- + + 
+ Sonderi ············j - - + 
+ colliculosum ...... - ! - + 

G „ 1 •i ... + rann . . . . . . . . . . . . .. . - . + 1 -
+ membranaceum . . . - ,

1 

+ · + . 

r Ph~:ol'.~~~~ .. :.~~~~~:i-+ 1 + i , j 
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IIPhymatolithon lreviga-l 1 1 , i! Corallina. ~be'?-s ....... ..! - i ~ ! - -r \ 

.Melobesia farinosa ......... - - ,+? Summe Florideen; 16. 66 72 99 
tum ........................ ! - - , + I rj offic1nahs ......... , -

1 
•t· + .,.. 

Lejolisü ............ 1- -1 + 1 + a-- ....._, ,.. .. '· 1 : . tula , , .. * ....... me ., ... orop...,-, .-a-
1 

1 1 

ILithop:1;~:m ~~~~~~:,· - , - 1 - : -r I cold-, ~- ud 1 1' 

1 pum ........................ _ -1- i + [ l'lo.rldMa ............... , lil 1111173 180 

Einige der Arten, die bis zum südlichen Teil des Sinus co
danus heruntergehn, kommen dort nur in vereinzelten Exemplaren 
vor, während sie weiter nordwärts, besonders an der bohuslänschen 
Küste, reichlich vorkommen oder gar formationsbildend sind. Von 
solchen Arten seien hier angeführt Leathesia difformis, Desmarestia 
viridis, Fucus Areschougii, AsoophyUum nodosum, Halidrys siliquosa, 
Laminaria digitata, L. saccharina [nach LöNNBERO (1898, S. 74) sind 
die Laminaria-Arten im Öresund formationsbildend), Corallina offi· 
cinalis. 

Schon oben haben wir Gelegenheit gehabt zu betonen, dass 
die Grenze zwischen der Litoral- und der Sublitoralregion in unge
fähr 1-2 m grösserer Tiefe an der hallä.ndischen als an der bo
huslänschen Küste anzusetzen ist. Nicht aber nur diese Grenzlinie 
wird nach unten verschoben, sondern es giebt eine ganze Reihe 
Arten, die an der bohuslänschen Küste in der Litoraliegion oft in 
ihrem oberen Teil vorkommen, weiter im Süden aber in den unteren 
Teil der Litoralregion oder sogar bis in die Sublitoralregion ver
schoben werden. So kommt z. B. Spermothamnion roseolum in Bo
huslän im oberen Teil der Litoralregion vor, wird aber an der 
halländischen Küste erst in ungefähr 2 m Tiefe angetroffen. Coral
lina offieinalis ist an der bohuslänschen Küste in der Litoralregion 
formationsbildend, wird aber an der halländischen Küste nur in der 
Sublitoralregion angetroffen. Rhodymenia palmata, die an der hal
ländischen Küste ausschliesslich in der Sublitoralregion vorkommt, 
habe ich bei den Väderöame nicht selten in grossen, kräftig aus
gebildeten Individuen in 0,6 m Tiefe epiphytisch auf Fucus vesicu
losus gefunden. Bei Koster und Kristineberg traf ich sie nur in 
ein paar vereinzelten Fällen in der Litoralregion an (vgl. S. 133). 
Laminaria digitata und L. saccharina kommen an der bohuslänschen 
Küste ziemlich reichlich in geringerer Tiefe als 1 m vor, an der hal
lä.ndischen Küste dagegen erst in der Sublitoralregion. Nur im 
nördlichen Halland kann man Exemplare schon in 2-3 m Tiefe 

1 Vgl. ferner S. 266-266. 
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finden. Nach SlllJ,(ONS (18981 S. 192) findet sich L. digitata in der 
Litoralregion an den Küsten des Skelderviken. BrongniarteUa ~oi
des ist an der hallän<lischen Küste ausschliesslich sublito~. wird 
aber an der bohuslänschen Küste in vereinzelten Exemplaren auch 
im unteren Teile der Litoralregion angetroffen. 

Als charakteristisch für die Verschiebung in der vegetativen 
und fruktifikativen Arbeit seien folgende Beispiele angeführt. Von 
Dumontia filiformis werden im südlichen Ral.land noch :Mitte Juni 
bis zu 2-3 dm hohe Jl~xemplare angetroffen, während zu derselben 
Zeit in Bohuslän die oberen Teile der Individuen schon abgestorben 
sind, sodass nur ö-10 cm hohe Exemplare angetroffen werden (vgl. 
S. 191). HalidrtJS siliquosa hat an der bohuslänschen Küste schon 
vor Juni seine Fruktifikationsarbeit abgeschlossen, steht aber im 
südlichen und mittleren Halland reich fertil noch Mitte Juli (vgl. 
S. 106). Bei Desmarestia aculeata wird das vegetative Wachstum 
an der halländischen Küste noch Anfang Juli fortgesetzt, während 
es an der bohuslii.nschen Küste schon im Mai abgeschlossen ist (vgl. 
S. 81). Eine ähnliche Verschiebung wie bei dieser Art findet sich 
auch bei Rhodomela subfusca (vgl. S. 146). Exemplare von Deles-
1~eria sanguinea, die im südlichen Halland in ungefähr 10-lö m 
Tiefe :Mitte Juni eingesammelt waren, hatten nur teilweise die 
während der vorhergehenden Vegetationsperiode: gebildeten assimi
lierenden Blattteile abgeworfen. Die neuen Triebe waren in leb
haftem Wachstum begriffen, entsprachen aber den Stadien, die an 
der bohuslänschen Küste schon im April angetroffen werden (vgl. 
S. 137). Ähnliche Verhältnisse zeigt Ptilota plumosa (vgl. S. 173). 

Aus den angeführten Beispielen geht hervor, dass die Ver
schiebung wesentlich darin besteht, dass bei einigen Arten, deren 
fruktifikative oder vegetative Arbeit an der bohuslänschen Küste 
hauptsächlich in den Frühling fällt, diese in den Vorsommer ver
legt wird. Es deutet dies darauf hin, dass die Vegetationsbeding
ungen an der halländischen Küste sich denen nähern, die in nörd
licher belegenen Meeren (bei Grönland nanh RosENVINGE 1899, S. 
238 und bei den Faröern nach B0RGESEN 1905, S. 827) herrschen, 
wo einige Arten, die in südlicheren Gegenden der Frühlingsflora 
angehören, vortrefflich den ganzen Sommer über wachsen. 

Recht bemerkenswert ist es, dass eine Verschiebung in ent
gegengesetzter Uichtung bei einer Art Sphacelaria bipinnata beob
achtet worden ist. Diese wird an der halländischen Küste schon 
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Mitte Juli fertil, an der bohuslänschen Küste dagegen erst Ende 
August (vgl. S. 64). 

Im Zusammenhang mit vermindertem Salzgehalt steht, worauf 
mehrere Verfasser hingewiesen haben, eine Ausbildung reduzierter, 
und wenn der Salzgehalt hinreichend vermindert ist, verkiimnlerter 
Formen. Man hat demnach zu erwarten, dass wenigstens die we
niger widerstandskräftigen Arten verschiedene Formen ausbilden 
werden, wenn sie an der bohuslänschen oder an der halländischfm 
Küste vorkommen. Es sei hier indessen gleich gesagt, dass es 
Arten giebt, die im südlichen Teil der halländischen Küste _ebenso 
kräftig oder sogar kräftiger ausw~bildet sind als an der bohuslän
schen Küste. 

SVEDELrus (1901, S. 12) hat gezeigt, dass es auch in der Ostsee 
Formen giebt, die durchaus keine Anzeichen von Reduktion auf
weisen. Als solche werden genannt die Enteromorpha-Arten, Py
laiella litoralis, Eudesme virescens, Sphacelaria racemosa, Ceramium 
tenuissimum, Rhodochorton Rothii, Hildenbrandtia rosea. 

Als Beispiele von Arten, die in der Ostsee in höherem Grade 
reduziert werden, nennt SvEDELIUB Fucus vesiculosus, F. serratus, 
Polysiphonia nigrescens, Phyllophora Brodirei, Ph. membranif'olia, 
Rhodomela subfusca, Furcellaria fastigiata, Delesseria sinuosa, Ce
mmium rubrum. 

Von diesen Arten sind die Phyllophora-Arten schon im süd
lichen Teil des Sinus codanus ebenso kräftig entwickelt wie an der 
bohuslänschen Küste (oder nur unbedeutend schwächer). .Fucus 
ve.,iculosus (wenigstens einige Formen) erinnert durch ihre etwas 
hellere braune Farbe an die Ostseeformen, ebenso sind die hallän
dischen Formen etwas schwächer ausgebildet als die an der bohus
lllnschen Küste vorkommenden. Bei Fucus serratus, die in der 
Ostsee (bei Gotland) nur unter der reduzierten Form f. arctica auf
tritt, ist der Thallus, wenn die Art an der halländischen Küste 
vorkommt, nur 1-1,o cm breit, gegenüber l,5-2,o (3) cm Thallus
breite an der bohuslänschen Kü!!te (vgl. S. 106) Polysi,phonia ni
grescens und Rhodomela subfusca sind an der halländischen Küste 
kräftiger ausgebildet und mit einer grösseren Anzahl Zweiggene
rationen versehen als in der Ostsee, ohne jedoch die kräftige Aus
bildung und reiche Verzweigung zu erreichen, die sie an der bo
husllnschen Küste aufweisen (vgl. S. 143 und 146). Die Exem
plare im südlichen Teil des Sinus codanus stehen auf dem Über
gang zwischen den Ostseeformen und den bohuslänschen Formen, 
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jedoch näher den letzteren. Das Gleiche gilt auch. von Delesseria 
siniiosa (vgl. S. 136), Ceramium rubrum. Bei Furcellaria f as-tigiata 
wird der 'I.'hallus etwas dünner bei vermindertem Salzgehalt, eine 
Abnahme in der Grösse der Individuen findet aber nicht längs der 
Westküste statt (es gilt dies für die Sublitoralexemplare; vgl. S. 192). 

Von Arten, bei denen der verminderte Salzgehalt an der hal
ländischen Küste, wenigstens in den südlichen und mittleren Teilen 
derselben, sich deutlich geltend macht, seien ausser den bereits 
angeführten genannt: 

Sphacelaria bipinnata 
Desmotrichum undulatum 
Asperococcus echinatus 
Desmarestia viridis 
Laminaria digitata 

saccharina 

Cystoclonium purpuraseens 
Lomentaria clavellosa 
Delesseria sanguinea 
Pol ysiphonia violacea 
Brongniartella byssoides 
Callithamnion furcellarire. 

Am stärksten unter den hier angeführten Arten ist die Re
duktion bei Asperococcus echinatus, die ich im mittleren Halland in 
Formen gefunden habe, die zunächst als verkümmerte bezeichnet 
werden können. Durch die Reduktion der Grösse des Thallus wer
den die Sori mehr und mehr zusammengedrängt und bekleiden 
schliesslich vollständig die ganze Thallusoberfläche. Gleichzeitig 
hiermit erhält der Thallus auch eine reichlichere Haarbekleidung, 
je mehr der Salzgehalt abnimmt. Bei den Väderöarne, wo das 
Wasser an der schwedischen Westküste seinen grössten Salzgehalt 
hat, ist die Art vollkommen oder wenigstens nahezu. glatt, bei 
Koster dagegen in der Hegel ziemlich reichlich mit Haaren be
kleidet. Im nördlichen Halland wird die Haarbekleidung reich
licher, während gleichzeitig die Exemplare kleiner und die Sori 
mehr zusammengedrängt werden. Im mittleren Halland (Varberg) 
habe ich Exemplare gefunden, die nur zentimeterhoch waren, und 
bei denen der ganze Thallus vollständig mit Sporangien, Paraphy
sen und Haaren bekleidet war (vgl. S. 78). Die Reduktion ist also 
nicht in derselben Richtung (oder ist vielleicht nicht so weit) ge
gangen wie in der westlichen Ostsee, wo die Art in einer haarfeinen 
Form vorkommt, die nur mit zerstreuten Sporangien, Paraphysen 
und Haaren versehen ist (f. filiformis ltEINKE, Atlas, Taf. 4). 

Im allgemeinen lassen sich die Veränderungen bei verminder
tem Salzgehalt als eine Verminderung des Thallus in seiner Gesamt
heit charakterisiPren. So z. B. bei Dclesseria sanguinea, bei welcher 
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der blattförmige Teil des Thallus an der südlichen Küste von 
Halland 0,s-1,e cm breit und 5-12 cm lang, an der bohuslänschen 
Küste dagegen 2-3 (4) cm breit und 8-16 cm lang ist. Auch die 
Nerven des Thallus, besonders der Mittelnerv, sind kräftiger ent
wickelt, je weiter man nach Norden kommt. Auf dieselbe Weise 
wie diese verhalten sich Desmotrichum undulatum, Laminaria digi
tata, L. saccharina, Rhodymenia palmata, Delesseria sinuosa. 

Als ein Spezialfall dieser Art von Reduktion kann erwähnt 
werden, dass bei Polysiphonia nigrescens und Rhodomela subfusca 
bei vermindertem Salzgehalt eine geringere Anzahl Triebgeneratio
nen ausgebildet werden, wozu auch eine verminderte Ausbildung 
des Rindengewebes hinzukommt (SvEDELIUS 1901, S. 14). Gleich
zeitig mit dieser Reduktion der Anzahl der Triebgenerationen ent
wickeln sich die Seitentriebe mehr in die Länge und erhalten 
überwiegend den Charakter von Langtrieben. Die Verzweigung 
wird hierdurch gleichförmiger, und die Individuen erhalten ein 
grazileres Aussehn. Die Grösse der Individuen kann übrigens an 
der halländischen Küste dieselbe sein wie an der bohuslänschen. 

Die Reduktion bei Polysiphonia violacea geht in derselben 
Richtung wie bei den beiden erwähnten Aru,n. Dasselbe gilt für 
Desmarestia viridis und Cystoclonimn purpurascens, da aber diese 
beiden Arten keine Kurztriebe besitzen, so ist der habituelle Unter
schied zwischen Exemplaren von der halländischen und von der 
bohuslänschen Küste bei diesen geringer als bei Polysiphonia ni
grescen.,; und Rhodomela subfusca. - Betreffs Callithamnion f'ur
cellarim sei auf S. 169 verwiesen. 

Eine Reihe von Arten zeigt überhaupt keine oder nur in un
bedeutendem Grade Anzeichen einer Reduktion infolge der Vermin
derung des Salzgehalts, diP. zwischen der bohuslänschen und der 
halländischen Küste stattfindet. Als Beispiele für diese abgehärte
teren Arten seien ausser denen, die nach SVEDELIUS in der Ostsee 
keine Reduktion zeigen (Sphacelaria racemosa fehlt an der West
küstc, und Eudesme virescens habe ich im südlichen und mittleren 
Teil der halländischen Küste nicht gefunden), und den bereits er
wähnten Phyllophora Brodüei und Ph. membranifolia genannt: die 
Ectocarpus-Arten (diP für die beiden Küstenstrecken gemeinsamen), 
Elachista fucicola, Dictyosiphon hipp1iroides, D. foeniculacens, Por
phyra laciniata, Chondrus crispus, Ahnfeltia plicata. 

Folgende Arten: Chretopteris plumosa 1 De~~marestia aculeata, 
Delesseria alata und Polysiphonia clongata scheinen mir besondere 
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Beachtung zu verdienen. Wo Delesseria alata an der südlichen 
Küste von Halland vorkommt, ist der Thallus oft etwas schmäler 
und. die Verzweigung etwas spärlicher, während die Exemplare 
nicht selten etwas gtösser sind als die weiter nordwärts vorkom
menden (vgl. S. 135 ). Desmarestia aculeata ist an der bohuslän
schen Küste meiRtens reicher verzweigt als weitn südwärts, aber 
die Individuen sind an der halländistihen Küste nicht kleiner, bis
weilen grösser als an der bohuslänschen. Das Gleiche gilt für 
Polysi.phonia elongata. Chmtopteris plumosa zeigt sich dagegen regel
mässig etwas kräftiger im südlichen uhd mittleren Halland als in 
Bohusllin. 

Odonthalia dentata ist, wo sie an der südlichen Küste von 
Halland vorkommt, kräftiger ausgebildet als weiter nordwärts; aber 
der Thallus ist etwas schmäler und die Verzweigung etwas spllr
licher (vgl. Delesseria alata). Die Exemplare, die ich von dieser 
Art vor der Laholmsbucht (südliches Halland) erhalten, erinnern in 
auffallend hohem Grade an die Exemplare, die ich Gelegenheit ge
habt habe, in Prof. K.JELLMAN's Algenherbarium zu sehn, und die 
aus dem Nördlichen Eismeer stammen (vgl. S. 148). 

Aus dem oben Angeführten geht hervor, dass es Arten giebt, 
auf die ein etwas verminderter Salzgehalt nicht hemmend einwirkt, 
PS verdient aber erwähnt_ zu werden, dass diese abgehärteteren 
Arten ihre hauptsächliche Verbreitung in den subarktischen Gebie
ten des Atlantischen Ozeans haben. Besondere Aufmerksatn.1teit 
verdienen die Arten Desmarestia aculeata, Chretopteris plumosa und 
Odonthalia dentata, von denen die beiden ersteren die atll gemein
sten verbreiteten und am zahlreichsten vorkommenden Fucoideen in 
dem Meer von Spitzbergen sind, und die letztere eine sehr gewöhn
liche Floridee im Murmanschen Meer an der westlichen Küste von 
Nowaja Semlja ist, wo sie üppiger ausgebildet als an den übrigen Stel
len im Eismeer und in der Nordsee auftritt (KJELLIIAN 1902, S. 'i'ß). 

Vor der Laholmsbucht kam Odonthalia dentata zusammen mit 
Desmarestia aculeata, Delesseria sinuosa, D. sanguinea, Phyllophora 
Brodicei f. interrupta, Polysiphonia elongata f. typica subf. gelatinosa, 
P. nigrescens f. • {iaccida, Rhodomela subfusca f. gracilis vor, alle 
Arten ausser Desmarestia aculeata in Formen, die ziemlich wesent
lich von der Hauptform der betr. Arten oder vielleicht richtiger 
von den Formen abweichen, die in geringerer Tiefe vorkommen. 
Bei Delesseria sangu,inea waren die blattähnlichen Teile des Thallus 
2-3,5 (4) cm breit und 8-16 cm lang und erreichten demttaeh 
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dieselbe Grösse wie bei Exemplaren von der bohuslllhschen Küste. 
Die Blattnerven waren dagegen nicht kräftiger ausgebildet als bei 
Exemplaren, dit> in geringerer Tiefe gewachsen waren (vgl. 8. 137). 
Del1!8seria sinuosa verhält sich in gleicher Weise wie D. sanguinea. 
Ph.yllophora Brodimi kam in einer Form vor, die vollständig mit f. 
interrupta nach Exemplaren übereinstimmte, die ich Gelegenheit 
hatte, in Prof. KJELLHAN's Algenherbarium zu sehn, und die bei 
Spitzbergen eingesammelt worden waren (vgl. S. 124). Polysiphonia. 
nigrescens und Rhodomela subfusea kommen in Formen mit weit 
spärlicherer Verzweigung und längeren Seitentrieben vor als bei 
1<;xemplaren aus geringerer Tiefe (vgl. S. 144 und 146). Über 
Odonthalia dentata habe ich bereits berichtet. 

Die Entstehung dieser eigentümlichen und in hohem Grade 
interessanten Formen wird nach dem, was ich habe finden können, 

• durch das Zusammenwirken zweier Faktoren bedingt, nämlich ver
minderter Salzgehalt und verminderte Lichtstärke. Dass nicht allein 
der verminderte Salzgehalt die Ursache ist, geht daraus hervor, 
dass diejenigen von diesen Arten, die in dem fraglichen Gebiet, 
aber in geringerer Tiefe vorkommen, dort keine so extrem umge
bildeten Formen ausbilden. Dass auch nicht die Verminderung der 
Lichtstärke (wenigstens nicht immer) allein die Ursache ist, geht . 
daraus hervor, dass z. B. die Delesseria-Arten und Phyllophora 
Brodirei an der bohuslä.nschen Küste herunter bis zu 20-30 m 
Tiefe vorkommen, ohne dass ein wesentlicherer Unterschied bei 
den in dieser oder etwas geringerer Tiefe wachsenden Exemplaren 
vorhanden ist. (Die blattähnlichen Teile bei den Delesseria-Arten 
sind oft auch an der bohuslll.nschen Küste etwas kräftiger in grös• 
serer als in geringerer Tiefe, der Unterschied ist aber nfo so gross 
wie bei Exemplaren von der halländischen Küste). 

Polysiphonia nigrescens f. flaccida kommt auch an der bohus
lähschen Küste in 20-25 m Tiefe vor, die Exemplare sind hier aber 
bedeutend kleiner als an der Südküste von Halland, welcher Um
stand zeigt, dass diese Form nur auf Grund verminderter Lichtstärke 
entstehn ka.ttn, dass aber eine Verminderung des Salzgehalts ein in 
hohem. Grade unterstützender Faktor ist. Die Exemplare von dieser 
Form, in 20-25 m Tiefe im mittleren Halland erbeutet, waren auch 
etwas schwächer ausgebildet als die vor der Laholmsbucht (vgl. S.144). 

Rhodomela subfusca f. gracilis kommt auch an der mittleren 
Küste von Halland in derselben Tiefe wie in der Laholmsbucht 
garnicht oder nur ganz unbedeutend schwächer ausgebildet vor. 
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Von A.&EsCHOUG ist sie vor Göteborg angetroffen worden, in welcher 
Tiefe sie dort aber vorkommt, wird nicht erwähnt (vgl. S. 146). 

Phylwphora Brodicei f. interrupta habe ich vor der Laholms
bucht völlig typisch ausgebildet gefunden. Weiter nordwärts, an 
der mittleren und nördlichen Küste von Halland, kommt sie noch 
in 20-25 m Tiefe vor, die Exemplare sind aber kleiner, und eine 
Menge Zwischenformen zwischen dieser und f. typica treten auf. 
An der bohuslänschen Küste fehlt f. interrupta vollständig. 

Betreffs Polysiphonia elongata f. typica subf. gelatinosa sei auf 
S. 142 verwiesen. 

IY. Die pflanzengeographische Stellung der Algenflora. 

Die Zusammensetzung der Algenflora. 

Die Anzahl der an der schwedischen Westküste vorkommen
den Chlorophyceen, Fucoideen, Bangiaceen und Florideen beträgt 
nach dem Artenverzeichnis, das ich im Y orhergehenden gegeben, 
294 Arten. Yon diesen sind 71 Chlorophyceen, 105 Fucoideen, 11 
Bangiaceen und 107 Florideen. 

Um einen Überblick darüber zu bekommen, wie sich diese 
Arten hinsichtlich ihrer geographischen Verbreitung verteilen, und 
um dann die geographische Stellung der Algenflora der schwe
dischen Westküste mit den in einigen anderen genauer untersuchten 
Gebieten vergleichen zu können, teile ich die in der Algenflora 
unserer ,\~ estküste enthaltenen Arten in der \V eise. wie B0RGESEN 
und JoNssoN (1905) es vorgeschlagen haben, in 5 Gruppen, die 
arktische, die subarktische, die boreal-arktische, die kalt
boreale und die warm-boreale. Hierbei lasse ich jedoch die 
Chlorophyceen beiseite, da die Art, wie die Arten innerhalb dieser 
Gruppe, besonders innerhalb der Gattungen Enteromorpha, Clado
phora und Acrosiphon-ia von verschiedenen Verfassern begrenzt 
worden sind, sie für pflanzengeographische Vergleiche nicht geeig
net macht (vgl. SVEDELIUS 1901, S. 56; B0aoESEN 1905, S. 782). 
Unter den übrigen nehme ich die Bangiaceen mit den Florideen 
zusammen und arbeite demnach mit zwei Gruppen, nämlich Fu
coideffi, 105 Arten umfassend, und Floridem (inkl. Bangiales), 118 
Arten umfassend. 

Jeder ~~inteilung in verschiedene geographische Gruppen muss, 
worauf BoaoE!:!EN (1905, S. 773) hingewiesen hat, eine gewisse \Vill-
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kür anhaften. Einige Änderungen liessen sich auch an der von 
B0RGESEN und J 6NssoN gemachten Einteilung vornehmen; ich will 
indessen nur zwei solche machen. Die eine beruht auf einer Ver
schiedenheit in der Artenauffassung von Antithamnion plumula, die 
von B0RGESEN und J 6NssoN zu der boreal-arktischen Gruppe ge
rechnet wird, die ich aber, da .A. boreale als besondere Art aufge
führt wird, der kalt-borealen Gruppe zuzähle. .A. boreale rechne 
ich zu der subarktischen Gruppe 2. Die. andere Änderung ist die, 
dass ich Rhodochorton penicilliforme zu der subarktischen Gruppe 2 
anstatt Gruppe 1 rechne, da diese Art so weit südlich, nämlich an 
der Südküste von England gefunden worden ist (BATTERS 1906, S. 3). 

Die Arten, die bisher nur an der schwedischen Westküste 
gefunden worden sind, rechne ich zu der warm-borealen Gruppe 2. 

Die Gruppierung wäre demnach folgende: 

FucoidelJB. 
105 Arten. 

A. Die arktisch1· Grnppe. 
0 Arten. 

B. Die subarktische Gruppe. 

Unterabteilung 1. 5 Arten. 

Myrionema recidioides 
" globosum 

Lithoderma fatiscens 
Ectocarpus ovatus 
Chaitopteris plumosa 

Unterabteilung 2. 17 Arten. 
Ralfsia clavata 
Ectocarpus tomentosoides 
Istbmoplea sphmrophora 
Leptonema f asciculatum 
Elachista fucicola 
Punctaria plantaginea 
Lithosiphon filiforwis 
Stictyosiphon tortilis 
Dictyosiphon hippuroides 

" 
f oeniculaceus 

Desmarestia viridis 

Desmarestia aculeata 
Chordaria flagelliformis 
Chorda tomentosa 

" 
filum 

Laminaria digitata 
Haplospora globosa. 

0. Die boreal-arktische Gruppe. 
7 Arten. 

Pylaiella litoralis 
Ectocarpus confervoides 

" siliculosus 
Scytosiphon lomentarius 
Phyllitis f ascia 
Fucus vesiculosus 
Ascophyllum nodosum 

D. Die kalt-boreale Gruppe. 
31 Arten. 

Myrionema vulgare 
,, foecundum 
„ corunnm 

Hecatonema maculans 
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Chilionema reptans 
Ralfsia verrucosa 
:Mikrosyphar zostene 
Streblonema fasciculatum 
Ectocarpus terminalis 

„ tomentoeus 
„ granulosus 
„ draparnaldioides 
„ fasciculatue 
„ penicillatue 

Myriotrichia filiformis 
Sphacelaria radicane 

,. olivacea 
„ c1rrosa 

Cladostephus spongiosus 
Desmotrichum undulatum 
Phyllitis zosterifolia 
Dictyosiphon Ekmani 

" 
chordaria 

„ mesogloia 
Mesogloia vermiculata 
Eudesme virescens 
Spermatochnus paradoxus 
Laminaria saccharina 

" 
Cloustoni 

Fucus Areschougii 
,. serratus 

E. Die warm-boreale Gruppe. 

Unterabteilung 1. 4 Artt>n. 
Asperococcus echinatus 
Leathesia difformis 
Cutleria multifida 
Halidrys siliquosa 

Unterabteilung 2. 38 Arten. 
Myrionema balticum 

„ subglobosum 
Ascocyclus orbicularis 
Hecatonema diffusum 

Hecatonema reptans 
llicrospongium gelatinosum 
.Mikrof!yphar porphyrm 
Phmostroma a:iquale 
Streblon"ma effusum 

„ sphmricum 
Ectocarpus desmaresti83 

,, hiemalis 
Myriotrichia repens 

„ clav1Bfonnis 
Elachista chondri 

" 
stellaris 

" 
chordai 

Giraudia spha.celarioides 
Sphacelaria bipinnata 
Halopteris spinulosa 
Cladostephus verticillatus 
Desmotrichum repens 

„ scopulorum 

" 
balticum 

• Punctaria hiemalis 
Lithosiphon pusillus 
Striaria attenuata 
Asperococcus bullosus 
Microcoryne ocellata 
Eudesme zosterlB 
Myriocladia Lovenii 

Ekmani 
Chordaria divaricata 
Acrothrix gracilis 
Stilophora rhizodes 
Sporochnus peduncnlatus 
Tilopteris Mertensii 
Dictyota dichotom&. 

Unterabteilung 3. 3 Arten. 

Ectocarpus cf:0Spitulus 
Sorocarpus u v93formis 
Stilophora tuberculosa 
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llcmA• (inkl. ~). 
118 Arten. 

A. Die arktische Gruppe. 
0 Arten. 

B. Die subarktische Gruppe. 

Unterabteilung 1. 0 Arten. 
Unterabteilung 2. 13 Arten. 

Conchocelis rosea 
Chantransia virgatula 

„ efflorescens 
Phyllophora Brodüei 
Actinococcns subcutaneus 
Harveyella mirabilis 
Euthora cristata 
Rhodymenia palmata 
Delesseria sinnosa 
Odonthalia dentata 
Ptilota plnmosa 
Antithamnion boreale 
Rhodochorton penicilliforme 

C. Die boreal-arkti.~che Gruppe. 
11 Arten. 

Bangia fuscopurpurea 
Porphyra laciniata 

" 
umbilicalis 

Chantransia secundata 
Ahnfeltia plicata 
Polysiphonia elongata 
Ceramium Areschougii 

„ rubrum 
Uhodochorton Rothii 

„ membranaceum 
Hildenbrandtia rosea 

D. Die kalt-boreale Gruppe. 
36 Arten. 

Erythrotrichia ceramicola 
Porphyra coccinea 

Porphyra linearis 
Chantransia parvula 1 

„ Daviesii 
Phyllophora membranifolia 
Sterrocolax decipiens 
Cystocloniuin purpurascens 
Lomentaria rosea 
Delesseria alata 

„ s~guinea 
Polysiphonia urceolata 

" 
" 

"ialacea 
fibrillosa 

„ nigrescens 
Rhodomela subfusca 
Spermothe.mnion roseolum 
Callithamnion Hookeri 
Plumaria elegans 
Antithamnion plumula 
Ceramium strictum 

„ pedicellatum 
„ seoundatnm 

Dumontia filiformis 
Dilsea edulis 
Furcellaria fastigiata 
Polyides rotundus 
Petrocelis Hennedyi 
Cruoriella Dubyi 
Lithothamnion Lenormandi 

colliculosum 
„ Granii 

Phymatolithon polymorphum 
" loovigatum 

Lithophyllum macrocarpum 
Corallina officinalis 

1 Wahrscheinlich identisch mit Ok. muroscopica FosL., Contribution I, S. 64. 
Vgl. KYLIN, Zur Kenntnis einiger schwedischen Chantransia-Arten, S. 126. 
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E. Die warm-boreale Gruppe. 

Unterabteilung 1. 12Arten. 
Porphyra leucosticta 
Chondrus crispus 
Callophyllis laciniata 
Lomentaria clavellosa 
Plocamium coccineum 
Laurencia pinnatifida 
Polysiphonia Brodhei 
Pterosiphonia parasitica 
Brongniartella byssoides 
Callithamnion granulatum 

,, corymbosum. 
Cruoria pellita 

Unterabteilung 2. 
Porphyra elongata 

" 
biemalis 

Chantransia hallandica 

" 
" 
" 

luxurians 
pectinata 
Thuretii 

44 Arten. 

Nemalion multifidum 
Helminthora divaricata. 
Phyllophora rubens 
Colacolepis incrustans 
Choreocolax cystoclonii 
Rhodophyllis bifida 
Gracilaria coniervoides 
Chylocla.dia kaliformis 
Delesseria ruscifolia 
Bonnemaisonia asparagoides 

Chondria dasyphylla 
Polysiphonia hemisphrBrica 
Rhodomela virgata 
Heterosiphonia coccinea 
Griffithsia corallina 
Callithamnion fruticulosum 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

tetragonum 
brachiatum 
spiniferum 
BrodirBi 
furcellarifB 
hiemale 

Seirospora Griffithsiana 
Ceramium tenuissimum 

" 
corticatulum 
penicillatum 

„ rescissum 
„ rubriforme 

Rhodochorton endophyticum 
Gloiosiphonia capillaris 
Halarachnion ligulatum 
Rhodophysema Georgii 
Lithotbamnion Sonderi 

„ membranaceum 
:Melobesia farinosa 

„ Lejolisii 

" 
minutula 

Corallina rubens. 

Unterabteilung 3. 2 Arten. 

Goniotrichum elegans 
Antithamnion cruciatum. 

Aus dem obigen Verzeichnis geht hervor, dass die warm-boreale 
Gruppe am zahlreichsten vertreten ist und 103 Arten (45 Fucoideen, 
58 Florideen), d. h. 46,2 % der sllmtlichen Arten umfasst,. danach 
kommt die kalt-boreale Gruppe mit 67 Arten (31 Fucoi<leen, 36 
Florideen) oder 30,o %, dann die subarktische Gruppe mit 36 Arten 
(22 Jfucoideen und 13 Florideen) oder 16,7 %, und zuletzt die boreal
arktische- Gruppe mit 18 Arten (7 Fucoideen, 11 Florideen) oder 
8,1 % . Die arktische Gruppe fehlt vollständig. 
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Ferner verdient hervorgehoben zu werden, dass Florideen, 
die der subarktischen Gruppe 1 angehören, an der schwedischen 
W estkftste fehlen, dass die Fucoideen zahlreicher in der subark
tischen Gruppe sind als die Florideen, dass aber das Verhll.ltnis 
das umgekehrte in der warm-borealen Gruppe ist. 

Es wäre berechtigt zu erwarten, dass die warm-boreale Gruppe, 
die nahezu die Hälfte sämtlicher Arten umfasst, die wäre, welche 
das Aussehn der Algenvegetation bestimmt, das ist aber nicht der 
Fall, vielmehr ist es in erster Linie die kalt-boreale Gruppe, die im 
Verein mit der zwar kleinen, aber aus gemein vorkommenden Arten 
Zll8ammengesetzten boreal-arktischen Gruppe der Algenvegetation 
ihr Gepräge verleiht. Auch die subarktische Gruppe schliesst meh
rere gemein vorkommende Arten in sich, und ihre Bedeutung für 
das Gepräge der Algenvegetation übertrifft die der warm-borealen 
Gruppe oder kann wenigstens mit ihr in Wettbewerb treten. 

Tabelle ö. 

:1 Ostsee• SUdllchea Hall•"d'J' •'schweiffsche \Vest•' - Bohualln •
1
• ,1 kfl.tte (Im ganzen 1 

-~eh S'fle_dell__as) und Schonen 1 _______ : genommen) ' 

·/ i f I g' 
0
.~ g {[ f lli ~~ -i 1f i 1 ~• 1! i dl, ~i , i 'H § i ~; t - g: e:I 3 .,- :j f e.11 3 .,- , 

i ; ;' c <t ' f 1: 5 , II l: 6 • II l'I : 6 1 '" i '! ,. g, 1 D, 1 D, 1 ' 

=~kti=--.se-~=e ... = ... -~ .. ;~r~ 1-! - -1 ~ -1 ~-11·=-=, ~ 1 =-!~!,~~-=- ~ •, 
subarktische 1 ... , 3 : - 3 j 8,s 2 - 2 1,9 6 - 6 2,4 6 - 6 2,2 

„ 2 ... 1 6 1 41 9
1
26,o 11 11 22 ,21,4jl 17 11 28 13,2 l 17 13 30 113,5 j 

boreal-arktische 1 4 3 7 19,6 7 9 16 16,1>11 7 11 18 8,5 7 11 18 : 8,1 1 

~-r:::1~··i"I ~ ~ i _: i2~ 1: 2~, :~ 13~:~\13! :: 1 ~! 3~:: 3! 1 f: ~! 1·3~; 1 

ft ft 2 1 4 4 8 :22.2 6 10 ! 16 16,~i 36 38 74 34,9 38 ' 44 82 36,s 1 

~ ~ 3 ' - ' - • - - ' - - - - 2 ' 2 4 ' 1,9 3 1 2 6 2,2 

=----=-=--~ Sum;~J2ö: i6-, 38 i - !;·46 J 6s l103i - ll102T110[2121- !10&!11s[22al ~ 

Die warm-boreale Gruppe umfasst zum· grossen Teile seltenere 
Algen. Nur von den folgenden lässt sich sagen, dass sie eine Rolle 
für die Physiognomie der Algenvegetation (einige nur mehr lokal) 
spielen: Leathesia difformis, Halidrys siliquosa, Ectocarpus hiemalis, 
Sphacel,aria bipi.nnafa, Lithosiphon pusillus, Striaria attenuata, Aspero-

1 Die von B0RGKSE!I und J611sso11 nicht erwAhnten Arten Streblonema oUgo
spormn, A6cocycl1u affinis, Callithamnwn furcellarire (C. bys,oideum SVBD.) und Cera
mium fruticulosum habe ich der warm-borealen Gruppe 2 zugewiesen. Dieser Gruppe 
habe ich auch Ctramium <"ircinnatum Svw. zugewiesen, da diese Art wahrscheinlich 
nicht zu der von BeROESEN und J611ssoN erwllhnten Ceramium circi,inatum Syno
nym ist. 



2~6 

coccu.r lnfllos~. Chordf,fri.a divaricata, Stilqphora rhizodes, Olwndrus 
crispus, Lowentaria clavellosa, Laurencia pinnatifi,da, Polysipho•ia 
Brodicei, Brongniartella byssoides, Cruoria _p,llita, Nemalian multi
{ulum, BonnemaiJJonia asparagoides, Rhodomela virgata, Ceraniivm 
pedicellatum, C. rubrif OrtJHI. 

Die Arten, qie der warm-borealen Gruppe angehören, treten 
zum grössten Teil ll,Ur an der bohusl!U\schen }\:üste auf llJld ver
schwinden nach SüQ.en hin in dem M~se, wie der Salzgehalt ~b
nimmt, unQ. diese Grqppe die an der bohµslänschen Küste 94 .A,rten 
rechnet, umfasst im südlicheren Teil der Westküste nur 26 Arten 
oder 26,2 % der dort vorkommenden Algen (vgl. Tabelle 5). Die 
übr\gen Gruppen nehmen relativ weniger ab, und die Prozent?,~en 
für diese Gruppen sh1d dimer höher in dem südlichen Ral.land und 
Schonen als in Bohuslän. Die Algenflora erhält demnach em nörd
licheres Gepräge an dem südlichen Teil der Westküste als a.µ qer 
bohuslänschen Küste. 

Aus Tabelle 5 geht hervor, dass an der bohuslänschen Küste 
102 Fucoideen und 110 :norideen (inkl. Bangiaceen) vorkommen. 
An der Westküste in ihrer Gesamtheit kommen dagegen 106 Fu
coideen und 118 Florideen (inkl. Bangiaceen) vor. Demnach finden 
sich 3 ll'ucoideen und 8 Florideen, die nur an <ler halln.ndischen 
Küste angetroffen worden sind. Es aind dies: Myrionema balticum, 
Desmotrichum repens, Stilophora tuberculosa, Chantransia hallandica, 
Ch. pectinata, Colacolepis incrustan..'l, Callithamnion spiniferum, Anti
thamnion boreale, Rhodochorton penicilliforme, Rh. endophytieum, 
Ct•ramium corticatulum 1. 

Künftige Untersuchungen werden wahrscheinlich zeigen, dass 
diese Arten auch an der bohuslänschen Küste vorkommen. 

Vergleich mit nahgelegenen Floragebleten. 

Um die geographische Stellung der Algenflora der schwe
dischen Westküste mit den in benachbarten genauer untersuchten 
Gebit•ten vergleichen zu können, habe ich für die Arten, die in der 
Litteratur für die Ostsee (bei Gotland und dem smA.ländischen 
Schärenarchipel), die Kieler Föhrde, den Christianiafjord und Helgo
land angegeben sind, dieselbe lt~inteilung in verschiedene pflanzen
geograpische Gruppen angewandt, wie ich sie bereits nach B0RGE· 

SEN und J6NssoN für unsere schwedische Westküste gemacht habe, 
1 Folgende Chlorophyceen sind an der halländischen, aber nicht an der bo• 

husl&nschen Küste gefunden, nllmlich: Oodiolum petrocelidu, Uladoplwra glomerala 
(vgl. S. 31) und Cl. tristata (vgl. S. 32). 
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Tabelle 6. 
----

l 
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Anzahl der Arten 1 

:?0+16 l4s+ss1-17+♦6-, 6s+79-l 83-t76-,IOS+1181!25+l8♦ 189+1.011 12+s3 
-36 ~·103 ,-,117 -1 ♦♦ -159 ~223 =312 -190 -155 

------_;-_ - ___ ·--" - -·--- --·-------------·--------- ... -----
1 1 1 

·arktische ............... - - - - ; - - 1 - i 0,11 ! 
1 subarktische 1 ...... 8,s 1,9 6,1 1., ! 4,4 2,2 1 3,8 3,16 

! 
8,9 

2 26,o 21,, 16.2 20,a 1 13,s 13,5 9,11 14,2 20.o 
'boreai-arktische· • ·::: 19,11 16,11 12,o 11.s 10,7 8,1 

1 
6,7 s,, 11,o 

1 
kalt-boreale ......... 26,o 36,o ' 34,2 34,o ' 33,s 30,o 26,8 38,o ' 47,t 

1 
1 

1 
! 

warm-boreale 1. ..... - 1 9,7 1 6,1 8,s 1 8,2 7,a 6,7 9,47 13,o 
.. " 2 ...... 1 22,2 16,5 23,1 1 20,2 22,7 36,s 28,4 26,s 1 -

1 1 

' .. .. 3 ...... - -
' 

4,3 3,11 1 6,9 2,2 19.o 1 - -
1 Nach RE1NBOLD finden sich in der Kieler Föhrde 70 Fucoideen und 48 

Florideen. Von den Fucoideen ist jedoch Seapho1po1·a speciosa als Synonym zu 
HaploBpora globo,a und Sphacelaria olittacea als Synonym zu Sph. racemosa f. typica 
(SAUVAGKAU 1903, 8. 76), von den Florideen Ceramium arachnoideum als Synonym 
zu C. te11ui11im11m abzurechnen. Die Arten Cera,nium diaphanum und C. atrictum habe 
ich in den Tabellen als nur eine .Art aufgefüh.rt. (vgl. s. 176). Von KUCl[UCI( wer
den die drei Fucoideen Mil::rosyphar zosterre (Bot. Zeitung 1896, S. 177). Petroderma 
,narulifonne (Bemerkungen II, S. 381>) und Phycouli.s reridioides (Bemerkungen I, 
S. 234) als in der Kieler Föhrde vorkommend angegeben. - Die von BimGBBEN 
und Jo11sso11 nicht erwähnten Arten Petroderma maculifonne, Hecatonema fucicola 
(Syn. zu ,hcocyclu., reptans RKB.; vgl. S. 42), Ectocarpu, repem, Sym.phoricoccus 
ratlians, Haloptern spinulosa, Damotrichum scopulon,m, Kjellmania sorifera, Halorhiza 
t·aga, Phyllophora Bangii, Rlwdomela virgata sind der warm-borealen Gruppe 2, 
Ceramium divaricatum der warm-borealen Gruppe 3, Polysipho11i<I fibrillosa der kalt
borealen Gruppe zugewiesen. 

t Na.eh Giu.N finden sich im Christianiafjord 63 Fucoideen und 77 Florideen;. 
von den Fucoideen ist indessen Kjellma11ia ßtriarioides als Synonym zu Striaria 
attenimta (vgl. S. 7ö) abzurechnen. S1HJ10NS (1898, S. 117) hat ausserdem 3 Fucoi
deen und 2 Florideen angegeben. Lithothamnion forxicatum (apiculatum) wird. von 
Gru.11, dagegen nicht von FosLIE (1905) angegeben; dieser giebt statt dessen 
Lithothamnion colliwlosum an. - Die von BeRGRBElll und J6NSl!Olll nicht erwähnten 
Arten Lithothamniott c0Uiculos-11m, L. Granii, L. nodulosum (gracileacem) sind der 
kalt-borealen Gruppe, Rhodoniela virgata, Elachista fracta, Ectocarpus tk11marestire, E. 
pult•inatu,, E. trichophorus, Endodictyon infestan.s der warm-borealen Gruppe 2, 
Cerami11m grncillin1ton, Edocarp11.• c,e.,pit11l11s der warm-borealen Gruppe 3 zugewiesen. 

8 Die BEINin:·sche Li8te (1891, S. 271) giebt ö6 Fucoideen und 63 Florideen 
an, von welchen ich indessen Spen11otham11io11 Tt1i-neri und Sp. rouolum in den 
Tabellen als nur eine Art aufgefüh.rt habe; betreffs Cerami111n diaphanmn und 
C. strictttm siehe oben (1 ). Später hat KucKCCK (Bemerkungen 1-II) 28 Fucoi
deen und 15 Florideen hinzugefügt. Sphaceloderma helgolandicum ist jedoch abzu
rechnen, da sie nur die fertile Basalscheibe der Sphacelaria oli,,area darstellt (SAu
VAGEAU 1901, S. 66). Sphacelat·ia racemosa f. typica \\ird von S.wvAGEAU (1903, S. 

Kylin, Al!1rnflora der srlwwl. Westküste. 17 
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und stelle ich das Resultat in Tabelle 6 zusammen. In dieser fin
den sich ausserdem entsprechende Angaben für die Algenflora von 
Schottland, dem westlichen Norwegen und den Faröern. Diese 
Angaben sind B0RGESEN (1905, S. 780) entnommen. Infolge der 
in gewisser Hinsicht verschiedenen Artenauffassung, die einerseits 
B0RGESEN, andererseits der Verfasser dieser Arbeit geltend zu machen 
versuchen, sind diese Angaben nicht direkt mit denen vergleichbar, 
die ich für die schwedische Westküste geliefert habe; ich glaube 
sie aber ohne Umarbeitung anführen zu können, da es sich um 

• • Gebiete handelt, die verhältnismässig weit von demjenigen entfernt 
liegen, welches Gegenstand meiner Untersuchungen gewesen ist 
(mit Ausnahme des westlichen Norwegens, siehe unten). Auch die 
Angaben von den übrigen Algenfloren leiden natürlich an grös
seren oder kleineren Fehlern, teils infolge verschieden genauer Un
tersuchungen in den verschiedenen Gebieten, teils infolge der Un
möglichkeit, eine einheitliche Artenauffassung nur auf Grund der 
. .\.ngabell durchführen zu können, die in der Litteratur vorliegen. 

Aus Tabelle 6 geht hervor, dass in den Gebieten, die zunächst 
bei einem Vergleich in Frage kommen können, nämlich der Ostsee, 
der Kieler Föhrde, dem Christianiafjor<l und Helgoland, die Pro
zentzahl der subarktischen Arten am grössten in der Ostsee ist. 
Schon in der Kieler Föhrde hat die Prozentzahl sowohl für die 

• kalt-boreale als die warm-boreale Gruppe im Verhält,!lis zu den 
Prozentzahlen derselben Gruppen in der Ostsee um etwa 10 zuge
nommen, während die Prozentzahl für die subarktische und die 
boreal-arktische abgenommen hat. Die Algenflora im Christiania
fjord stimmt hinsichtlich ihrer geographischen Stellung mit der der 
Kieler Föhrde überein. An der schwedischen Westküste zeigt sich 
eine stärkere Zunahme in der Artenanzahl der warm-borealen Gruppe 
als der der übrigen Gruppen, berücksichtigt man aber nur den 
südlichsten Teil der Westküste, so findet man, dass die Prozent
zahl der warm-borealen Arten dort bedeutend niedriger ist als an 
der schwedischen \Vestküste im ganzen genommen. Die Algenflora 
des südlichsten Teils der schwedischen W estkiiste steht in geogra
phischer Hinsicht zwischen der der Ostsee und der der Kieler Föhrde, 

75) für Helgoland angegeben. - Die von B0BGEBBN und J611sso11 nicht erwAhnten 
Arten, Myrionema aaxicola, Petrodenna maculiforme, Sorapion simulana, Ilalfsia. Bor-
11eti, Mikrosyphar porphyrre, Phreostroma requale, Ectocarpm maculane, E. Hoimuii, E. 
Reinboldi, Leptonema lt1cif11gum, Phyllitis filiformia, Ltathesia concitina, Cruoria stilla, 
Plagiospora gracilis sind der warm-borealen Gruppe 2, Oaatagnea c<mtorta, Hel111m
lhocladia pt1rpurea, Cru,n·iella armorfra der warm-borealen Gruppe 3 zugewiesen. 
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Prozentzahl nördlicher Arten etwas grösser, 
kleiner als an der schwedischen Westküste. 
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Bei Helgoland ist die 
südlicher Arten etwas 

Dieses Verhältnis ist 
das Gegenteil von dem, was man hätte erwarten können, und be
ruht wahrscheinlich darauf, dass ein TPil der Arten, die ich zu der 
warm-borealen Gruppe 2 gerechnet habe, zu einer Gruppe nörd
licherer Algen hätte gerechnet werden müssen. Künftigen Unter
suchungen muss es indessen vorbehalten bleiben, hierüber Klarheit 
zu schaffen. Es verdient jedoch erwähnt zu werden, dass die 
warm-boreale Gruppe 3 zahlreicher bei Helgoland als an der schwe
dischen Westküste ist. 

Von den von SVEDELrus für die Ostsee (Gotland und smalän
discher Schärenarchipel) angegebenen 36 Arten fehlen 6 an dM 
schwedischen w· Pstküste, nämlich von der subarktischen Gruppe 1: 
Sphacelaria rncemosa; von der warm-borealen Gruppe 2: * Ascocyclus 
affinis 2, Streblonema oligosporum3, Gobia baltica ', *Ceramium cirei
natum SVEo., C. fruticulosum. 

Von den für die Kieler Föhrde angegebenen 11 7 Arten sind 
95 Arten diesem Gebiete und der schwedischen \\' estküste gemein
sam. Folgende 22 Arten fehlen an der schwedischen Westküste, 
nämlich von der subarktischen Gruppe 1: Sphacelaria racemosa; von 
der subarktischen Gruppe 2: Phreostroma pustulosum; von der kalt
borealey Gruppe: Ecl-Ocarpus .~tilopltorre, E. do.sycarp11s, Fucus ce
ranoides, Callithamnion roseum, Ceramium Deslongchampii, C. circi
natum, Rh-Odochorton minutum: von der warm-borealen Gruppe 2: 
Petroderma maculiforme, Chilionema oeellatum, Hrcatrmema fucicola 
( = Ascocyelus reptans RKE.; vgl. S. 42), Ectocarpw1 repms, *Sym
phoricoccus radians, *Kjellmania sorifera, Gobia baltica, Halorhiza 
vaga5, Phyllophora Bangii5, Callithamnion byssoideum; von der warm-

1 Da der Salzgehalt des südlichen Teiles des Sinus codanus grösser ist als 
der der Kieler Föhrde, so ist zu erwarten, dass künftige Untersuchungen zeigen 
werden, da..qg die Prozentzahl südlicher Arten im ersteren Gebiete grösser ist als 
im letzteren. 

2 Die mit • bezeichneten Arten sind meines Wissens nur aus den Gebieten 
bekannt, für welche sie hier angegeben worden. 

s Bisher nur aus der östlichen Ostsee angegeben. 
' 'Wahrscheinlich in dem Ostseegebiet endemisch. Die Angabe, dass diese 

Art im südlichen Schottland vorkommt (BATTERS 1002, S. 24), finde ich unwahr
scheinlich. 

& Halorhiza vaga und Phyllophora Bnngii sind im Gebiete der westlkhen 
Ostsee und der Belte endemisch. 
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borealen Gruppe 3: Ectocarpus Sandrianus, Halothrix lumbricalis, 
Ceramium divaricatum. 

Von den für den Christianiafjord angegebenen 144 Arten sind 
127 Arten diesem Gebiete und der schwedischen Westküste gemein
sam. lfölgende l 7 Arten fehlen an der schwedischen Westküste, 
nämlich von der subarktischen Gruppe 2: Phawstroma pustu'losum, 
Fueus inP,atus, Wildemania miniata; von der boreal-arktischen Gruppe: 
Chantransia microscopica GRAN (=Ch. paroula'?); von der kalt-borealen 
Gruppe: Ectocarpus stilophorre, Ceramium circinatum, Lithothamnion 
nodulosmn, L. norvegicum; von der warm-borealen Gruppe 2: EndfJ
dictyon infestans, *Eetocarpus trichoplwrus, *E. pulvinatus, *Elachista 
fracta, Callithamnion byssoideum ( = C. furcellarire?) Ceramium fa
sfigiatum, C. echionotum; von der warm-borealen Gruppe 3: Ecto
carpus Sandrianus, Ceramium gracillimum. 

Von den für Helgoland angegebenen 159 Arten sind 121 Arten 
diesem Gebiete und der schwedischen ,v estküste gemeinsam. Fol
gende 38 Arten fehlen an der schwedischen Westküste, nämlich 
von der subarktischen Gruppe 1: Sphacelaria racemosa f. typ-ica, 
Symphyocarpus strang1tlan.<1, Delamarea attenuata; von der boreal
arktischen Gruppe: Chantransia microscopica; von der kalt-borealen 
Gruppe: Ectocarpus lttcifugus, E. dasycarpus, Sphacelaria furcigera, 
Polysiphonia atrorubescens, Callithamnion polyspermum, Ceramium 
Deslongchampii, Rhododermis parmntica; von der warm-~orealen 
Gruppe 1: Punctaria. latifolia; von der warm-borealen Gruppe 2: 
.,lfyrionema (?) saxicola, Petroderma maculiforme, * Ralfsia Borneti, 
Sorapion simulans, Dichosporangi11m chordarire, Mikrosyphar polysi
phonire, * Ectocarpus ('?) maculans, E. Holmesii, E. (Polytretus) Rein
boldi, * Leptonema lucifugum, Phyllitis filiformis, Arthrocladia villosa, 
*Leathesia concinna, Callithamnion byssoideum (plumosum), Rhodo
chorton ftorid11lum, *(?)Plagiospora gracilis, *('?)Cnwria stilla ( = Cr. 
rosea'?); von der warm-borealen Gruppe 3: Sphacelaria plumula, 
Splt. plumigera, Castagnea contorta, C. Grif/ithsiana, Helminthocladia 
purpurea, Scinaia f urcellata, Gelideum capillaceum, Compsothamnion 
gracillimum, Cruoriella armorica. 

Wegen der lückenhaften Untersuchungen der Algenflora der 
norwegischen Westküste würde ein Vergleich zwischen der Algen• 
flora dieses Gebietes und der der schwedischen Westküste ein sehr 
unbefriedigendes F;rgebnis haben, und ich will daher nur einige 
der wichtigsten Algen, die an <ler ,vestküste Norwegens vorkom· 
men, an der Westküste Schwedens llagegen fehlen, erwähnen, näm-
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lieh: Punctaria latifolia, Litho.~iphon laminarice, Alaria esculenta, 
Fucus ceranoides, Pelvetia canaliculata, Himanthalia lorea, Wilde
mania miniata, Gelidium crinale, Gigartina mamillm1a, Catenella 
opmitia, Polysiphonia f a.<?tigiata, Rhodomela lycopodioides, Callitham
nion polytipermum, C. arbuscula, Ceramium acanthonotum. Infolge 
der günstigeren Lebensbedingungen hat man eine reichere Algen
flora an der norwegischen als an der schwedischen W estküstEI zu 
erwarten. Gegenwärtig kennt man aber mehr Arten im letzteren 
als im ersteren Gebiete. Für die Westküste Norwegens giebt B0a

GESEN (1905, S. 788) 190 Arten an, von welchen 133 (nach der 
Artenliste von B0RGESEN und J6NssoN} diesem Gebiete und der 
schwedischen Westküste gemeinsam sind; 5 7 Arten fehlen im 
letzteren Gebiete. Künftige Untersuchungen werden ohne Zweifel 
die Anzahl der Arten der Westküste Norwegens bedeutend ver
mehren. 

Folgende Arten sind meines \Yissens bisher nur an der schwe
dischen Westküste gefunden: .Myrionema subglobosnm, Hecotonema 
diffusum, H. reptan.~ ('?), Streblonema effusum, Desmotriclrnm rrpens, 
Punctaria hfrmalis, Jfyriocladia Ekmani, A.crothrix gracilis, Porphyra 
,·longata, P. hiemalis, Chantran~ia hallandiea, Ch. peetinata, Clwreo
eolax eystoclonii (1), Polysiphonia hemisphrerica, Callithamnion spini
ferum, C. hiemale, Ccramium corticatulum, C. penicillatum, C. rescis
.-:um, C. rubriforme, Rhodoehorton cndophyticurn (1). Ausser Heca
tonema reptans, .Jfyriocladia Ekmani, Polysiphonia hemisphrerica und 
Ceramium penicillatum werden diese Arten von mir als neue be
schrieben. 

Vermutliche Ursachen der cecenwärtigen Zusammensetzung und 
Verteilung der Algenflora. 

Man kann als ziemlich sichPr daYon ausgehn, dass die schwe
dische W estküstf' während der Eiszeit aller AlgC'nwgetation Yollstän
dig beraubt war. Allmählich, wie das J;~is nach der lctztt>n Yerei
sung abschmolz, wanclertt> die arktische Algenflora ein, die während 
der EiszPit an den Küsten dPs gegenwärtigen Frankreich geherrscht 
hatte 1, zuerst die abgehärtt•b'rl'n Arten, die, dic- niedrigere Tempe
ratur und die Variationen df's Salzgehalts, ,vif· sit> die Folge eines 
schmelzenden Eisrandes sind, Prtragen konnten, dann immer weniger 

1 Hinsichtlich der Entstehung dieser Algenflora sei auf KJELLIU.N, N. lsh. 
algfl., 8. 68- 77 verwiesen. 
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abgehärtete Arfon. In demselbt>n Masse, wie der Eisrand mehr 
und mehr nach Norden rückte, wanderten immer weniger extrem 
arktische Arten ein, und die ursprüngliche Flora mischte sich nach 
nnd nach mit Arten, die südlicheren Gebieten rmgehört,en. Während 
der fortschreitenden Klimaverbesserung wurden natürlich die mehr 
arktischen Arten gezwungen, immer weiter nordwärts zu retirieren 
nnd weniger arktischen Arten Platz zu machen. Einige der ersteren 
konnten indessen trotz der veränderten äusseren Lebensbedingungen 
fortleben und ,vurden so schliesslich Bestandteile einer Algenfiora 
von südlicherem Charakter als der, welcher sie ursprünglich angehört 
hatten. 

Infolge der Landsenkung während der Litorinazeit konnte eine 
südlichere Wasserart mit grösserem Salzgehalt und wohl auch höhe
rer Temperatur bis an die Wt>stküste Schwedens vordringen, was 
st·inerseits zur Folge haben musste, dass die Algenflora einer Ein
wandc,nmg südlicherer Art,en ausgesetzt wurde, wahrscheinlich aber 
auch dass eine RR-ihe nördlicherer Arten verdrängt wurden. Als 
das Land gegen F,nde der Litorinazeit sich wieder hob, wurde diest' 
südlichen• W asscrart von unserer Westküste wieder abgespent, 
wobei wohl angenommen werden muss, dass wenigstens ein Teil 
dn südlicheren Arten wieder nach Süden gedrängt worden ist. Wahr
scht>inlich ist indessen, dass einige der südlicheren Arten die für 
sie verschlechterten Lebensbedingungen zu ertragen vermochten und 
daher als Bürger unserer Algenflora zurückblieben. Dass einige 
der nördlicheren Arten, die wahrscheinlich während der Litorinazeit 
nach Norden gedrängt worden waren, wieder südwärt,s haben wan
dern können und auf clif'se Weise wieder sich mit unserer Algen
flora vereinigten, ist wohl nicht als ausgeschlossen zu betrachten, 
wt>nn es auch nicht bewiesen werden kann. 

In diesen oben geschilderten entwickelungsgeschicht
lichen Y Mhll.ltnissen haben wir sicher die Erklärung dafür 
zu snclu1n, dass die Algenflora an unserer Westküste ans 
Arten zusammengesetzt ist, die so verschiedenen Gebieten 
angehören wie dem nördlichen Eismeer und dem Atlan
tischen Ozean um die Küsten Frankreichs und Südeng
lands herum. 

Schon oben habe ich in dieser Arbeit Gelegenheit gehabt 
darauf hinzuweisen, dass in pflanzengeographischer Hinsicht ein 
nicht unwesentlicher Unterschied zwischen der Algenflora an der 
bohuslänschen und an der halländischen Küste vorhanden ist, indem 
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die Algenflora der letzteren Küstenstrecke einen nördlicheren Cha
rakwr hat als die der ersteren, und es erhebt sich da die FragP, 
ob wir auch die I<~rklärung hierfür in verschiedenen entwicklungs
geschichtlichen Verhältnissen zu suchen haben. 

In einem vorhergehenden Kapitel habe ich über den Unter
schied zwischen der Algenvegetation an der bohuslänschen und an 
der halländischen Küste berichtet, und aus Tab. 5 geht der Unter
schied in der geographischen Stellung zwischen den Algenfloren in 
den beiden Gebieten hervor. Sieht man sich die Verschiedenheiten 
genauer an, so findet man, dass sie in vielen Hinsichten dieselben 
sind, wie sie sich geltend machen, wenn man vom Atlantischen 
Ozean weiter und weiter nach ~orden ins Nördliche Eismeer vor
dringt. Man Iind<>t, wie einige Arten immer weniger zahlreich 
werden, um schliesslich vollständig zu verschwinden, wie V erschiP
bungen von der Litoral- nach der Sublitoralregion stattfinden, wie 
eine Reihe Frühlings- und Y orsommerarten diP Zeit ilmir vege
tativen oder fruktifikativen Entwicklung bis weit in den Sommer 
hinein ausdehnen, wie Arten eine weniger kräftige Ausbildung 
erhalten odt'lr wrschiedene Formen innerhalb der verschiedenen 
Gebiete ausbilden. 

Als bPsonders interessant will ich hervorheben, dass Phyllo
phora Brodiaii f. interrupta, welche Form bisher völlig typisch aus
gebildet nur im Nördlichen Eismen angetroffen worden ist, an der 
Küste des südlichen Halland ebenso prächtig wie im Eismeer vor
kommt .• dass Odonthalia dentata an der Küste des südlichen Halland 
in einn Form sich findet, die mit einer Form übereinstimmt, wie 
ich sie von dieser Art aus dem 14Jismeer gesehen habe, ferner dass 
die :fftr das Eismet>r charaktt>ristischen Arten Chretopteris plumosa 
und Desmarestia aculeata ebenso kräftig oder sogar kräftiger an der 
Küste des südlichen Halland ausgebildet sind als an der bohnslän
schen Küste. Chaitopteris plumosa scheint reichlicher an der ha]
ländischen als an der bohuslänschen Küste vorzukommen. 

w· enn man vom Atlantischen Ozean dem Nördlichen Eismeer 
sich nähert, so treten allmählich in der Algenflora eine Reihe von 
Arten mehr nördlichen Ursprungs auf, die in den südlicheren Gebie
ten fehlen. Etwas Entsprechendes findt'lt man auch, wenn man von 
'der bohuslänschen Küste nach der halländischen herunterkommt.. 
An dieser letzteren Küstenstrecke kommen zusammen 11 Fucoideen 
und Florideen vor, die nicht an der bohuslänschen Küste gefunden 
worden sind. Y on diesen spielen indessPn in diesem Zusammen-
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hang nur Antithamnion boreale und Rlwdochorton penicilliforme eine 
Rolle, da beide eine ausgedehnte Verbreitung innerhalb des Eis
meeres haben. Die beiden Arten sind indessen bei Island und 
den Faröem nachgewiesen worden, Antithamnion boreale ausserdem 
an der Westküste von Norwegen und im Christianiafjord, Rhodo
chorton penicilliforme an der Süd- und Ostküste von Grossbritannien 
(Scilly und Berwick-on-Tweed). Es dürfte daher als mehr zufällig 
zu betrachten sein, dass diese Arten für die bohuslänsche Küste 
nicht nachgewiesen sind, und der Unterschied, dass man an der 
halländischen Küste ein paar subarktische A1ten antrifft, die an 
der bohuslänschen nicht gefunden worden sind, ist mehr scheinbar 
als wirklich; ganz sicher werden künftige Untersuchungen zeigen, 
dass diese beiden Arten auch an der bohuslänschen Küste vor
kommen. 

Als Ursache für die Verschiedenheit der Algenflora an der 
bohuslänschen und an der halländischen Küste giebt .ÄREscHouo 
(Phyc. Scand., S. 2-4) die Verminderung des Salzgehalts an, KJELL
HAN (1902, S. 76) dagegen hält es nicht für mi:lglich, die Verschie
denheit zwischen der Algenflora im südlichen Teil des Sinus coda
nus und an der bohuslänschen Küste nur durch die Verschiedenheit. 
des Salzgehaltes des Wassers hinreichend zu erklären, vielmehr 
müsse man auch die entwicklungsgeschichtlichen Verhältnisse in 
Betracht ziehen. An der angeführten Stelle schreibt KJELLKAN: 
"W cnn auch angenommen werden muss, dass die historische Ent
wicklung der Meeresvegetation der Art nach im südlichen Kattegat 
nnd im Skagerrak gleich gewesen ist, so deutet doch die jetzige 
Beschaffenheit der Vegetation im Skelderviken und angrenzenden 
Meer darauf run, dass ein bestimmter Gradunterschied in dit~ser 
Entwicklung sich geltend gemacht hat". Ferner schreibt KJELLMAN, 
dass die J!Jrgebnisse der Unwrsuchungi•n, dif, er über die Algenflora 
im südlichen Teil des Sinus codanus angestellt hat, "darauf hinwei
sen, dass die Eisperiode dem Pflanzenleben im Öresund und süd
lichen Kattegat stärker und allgemeiner ihren Stempel aufgedrückt 
hat als in dem Meere längs der bohuslänschen Küste". 

Betreffs des Tierlebens im Öresund und sü.dlichen Kattegat 
hat LöNNBERG (1898, S. 65-72) nachgewiesen, dass es in mehreren 
Hinsichten mit dem Tierleben im Nördlichen lfäsmeer übereinstimmt. 
Er bat auch gezeigt, dass "im Öresund eine Reihe hochnordischer 
Tierarten angetroffen werden, die sich entweder überhaupt nicht 
im Katfrgat oder vielleicht nur in seinen südlichsten Teilen finden, 
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o<ler die schliesslich, auch wenn sie in grösseren Gebieten des Katte
gats vorkommen, gleichwohl erst in etwas grösserer Anzahl ange
troffen werden, wenn man nach Süden kommt". Die Ursache hier
für ist nach LöNNBERG die, dass das salzhaltigere Wasser der Lito
rinazeit den Zusammenhang "zwischen dem nördlichen und haupt
sächlichen Verbreitungsgebiet der arktischen Formen und den süd
licheren isolierten Gebieten aufhob, wo solche Formen noch heute 
vorhanden sind, wie z. B. im Öresund". Die Formen, die auf diese 
Weise von ihrem eigentlichen Verbreitungsgebiet isoliert worden 
sind, werden Relikte genannt. 

Eine andere Erklärung für das obengenannte Y erhältnis hat 
CLEVE gegeben, welcher der Ansicht ist, dass die sog. Relikte 
während des einen oder anderen Entwicklungsstadiums als Plankton 
mit den .Meeresströmungen aus ihren jetzigen nördlichen Verbrei
tungsgebieten weggeführt worden seien, und dass auf diese Weise 
die Fauna im Öresund und südliche,n Kattegat direkt mit arktischen 
Formen habe bereichert werden können. 

Ohne in diesem Zusammenhang mich für oder gegen eine die
ser beiden Theorien äussern zu wollen, glaube ich doch darauf hin
weisen zu müssen, dass der schwerstwiegende Grund, den LöNN
BERG gegen CLEVE's Planktontheorie vorgebracht zu haben glaubt, 
ein Grund, der nach LöNNBERG "von absolut entscheidender Kraft" 
ist, der ist, dass die beiden Seesterne Cribrella sanguinolenta und 
Asterias Mülleri als Relikte im Öresund vorkommen, aber eines 
planktonischen Larvenstadiums entbehren. ÜLEVE (1902, S. 6) hat 
indessen nachgewiesen, dass diese beiden Arten eine solche geogra
phiRche Verbreitung haben, dass sie LöNNBERO's Theorie überflüssig 
machen. 

Was die Algenflora im südlichen Teile des Sinus codanus be
trifft, so haben wir hier keine nördlichen Arten, für die nicht eine 
gleichmässige Verbreitung vom .lfäsmeere an anzunehmen ist. Dem
zufolge besteht kein Anlass, als Erklärungsgrund für die V erschie
denheit zwischen der Algenflora in dem genannten Gebiet und der 
an der bohuslä.nschen Küste die von LöNNBERG verwendete Relikten
theorie anzunehmen. Soweit ich die Verhältnisse beurteilen kann, 
ist es die Verminderung des Salzgehalts, welche die weniger abge
härteten, südlicheren Arten daran hindert, längs der schwedischen 
Westküste nach Süden zu gehn, dagegen aber den mehr abge
härteten nördlicheren Arten es erlaubt weiter vorzudringen. • Die 
veränderten LPbensbedingungen wirken indessen auch auf einige 
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von diesen Arten ein und können teils eine Y erminderung des 
Individuenreichtums, teils die Entstehung verschiedener Formen, 
teils biologische Verschiedenheiten verursachen, d. h. entsprechende 
V erllnderungen, wie sie beim Übergang vom Atlantischen Ozean 
zum Nördlichen Eismeer eintreten. Im letzteren Falle scheinen es 
indessen in erster Linie die ungünstigeren Belichtungsverhältnisse 
und die niedrigere Temperatur zu sein, die das Y ordringen der süd
lichen Arten hindern; in verschiedenen Teilen des Eismeeres in
dessen, besonders im östlichen Teil des Karischen :Meeres und im 
grösseren Teil des Sibirischen Meeres, wirkt auch ein verminderter 
Salzgehalt sortierend auf die Algenflora ein (vgl. 'K.JELLKAN, N. lsh. 
algfl., s. 32). 

Betreffs Phylloplwra Brodimi f. interrupta habe ich bereits 
als wahrscheinliche Ursache für ihre Entstehung die zusammenwir
kenden Faktoren: verminderter Salzgehalt und verminderte Licht
stärke angeführt. JiJrwähnt sei, dass diese Form auch im Eismeer 
im tieferen Teil der Sublitoralregion und in der Elitoralregion vor
kommt, also in • Gebieten, wo eine verminderte Lichtstärke sich hat 
geltend machen können. Auf dieselbe Weise scheint mir die Ent
stehung der Form von Odonthalia dentata, die an der südlichen 
Küste von Halland vorkommt, und die der mehr oder weniger um
gebildeten Formen einiger anderen Arten, die in 20-25 m Tiefe 
vor der Laholmsbucht vorkommen, erklärt werden zu können (vgl. 
des Näheren S. 249). 

Die Y erschiedenheiten, die gegenwärtig zwischen der Algen
flora im südlichen '!'eile des Sinus codanus und an der bohusl&n
schen Küste bekannt sind, scheinen mir demnach auf völlig befrie
digende Weise durch die Verschiedenheiten der Lebensbe
dingungen in den beiden Gebieten erklärt werden zu kön
nen, und der nördlichere Charakter der Algenflora im 
erstgenannten Gebiet erklärt sich aus dem Umstande, dass 
die dort herrschenden Lebensbedingungen gleichartige 
Veränderungen bewirkt haben wie die Lebensbedingun
gen in den nördlicheren Gebieten des Atlantischen Ozeans 
und im Nördlichen Ji1ismeer 1. 

Aus Tab. f> geht hervor, dass die Algenflora in der Ostsee 
(bei Gotland und dem smäländischen Schärenarchipel) ein noch 

1 Im Christianiafjord ist die Prozentzahl warm-borealer Arten geringer als 
an der hohuslllnschen Küste, und ganz sicher ist es auch hier der verminderte 
Salzgehalt, der das Vordringen der südlicheren Arten hindert. 

:. 
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nördlicheres Gepräge hat als die im südlichen Teil des Sinus coda
nus. Die erstere Algenflora ist eingehend von SvEDELIUS geschil
dert worden. Dieser weist in seiner Arbeit, Östersjöns hafsalgflora, 
Verhältnisse nach, die "unzweideutig auf eine Übereinstimmung 
tiefgehender Art" zwischen den von ihm studierten Gebieten und 
dem Nördlichen Eismeer hinweisen. Betreffs der Erklärung hier
für schreibt er (a. a. 0., S. 68): "Die Übereinstimmung zwischen 
der Flora der östlichen Ostsee und der des Eismeers kann demnach 
ihre Erklärung darin finden, dass gleichartige Lebensverhältnisse 
gleichartige Y eränderungen in der Vegetation hervorgerufen haben. 
Hatten nun alle arkt,ischen Arten in der Ostsee eine ununterbro
chene Verbreitung längs den Küsten Skandinaviens, so bedürfte 
man kaum eines anderen Erklärungsgrundes. Nun ist aber wenig
stens ei'be, nämlich Sphacelaria racemosa (und möglicherweise Phloeo
spora tortilis 1) in dn Ostsee von ihrem Hauptverbreitungsgebiet im 
lfäsmeer isoliert". 

Das Auftreten von Sphacelaria racemosa in der Ostsee erklärt 
SvEDELius in der Weise, dass die Art nach der Eiszeit in die Ost
see hineinkam, dass sie dann zwar das süsse Wasser der Ancy
lussee nicht ertragen konnte, sondern gezwungen wurde zu retirie
ren, • nach f~nde der Ancyluszeit aber wieder in die Ostsee zurück
kehrte. Sie wäre demnach nicht ein Uelikt in gewöhnlichem 
Sinne, sondern vielmehr ein Pseudorelikt. Dass ihre Verbindung 
mit dem J<Jismeer nunmehr aufgehoben ist, soll darauf beruhen, 
dass diese durch das salzhaltigere Wasser der Lit.orinazeit unter
brochen wurde. 

Nun lässt es sich indessen in Frage stellen, ob Sphacelaria 
racemosa überhaupt in der Ostsee vor der Ancyluszeit, in dem sog. 
Yoldiameer, sich fand. Die Verbindung zwischen diesem Meer, das 
einen äusserst unbedeutenden Salzgehalt gehabt haben muss, und 
der Nordsee ging über das westliche und mittlere Schweden. Ob 
der Öresund und die Belte zu dieser Zeit vorhanden waren, hat 
nicht mit Sicherheit entschieden werden können, sie spielten aber 
keinesfalls irgend welche Rolle als Verbindungsglied zwischen der 
Nordsee und dem Yoldiameer. Yoldia arctiea ist nicht in dem 
eigentlichen Y oldiameer gefunden worden, sondern erst in der Ge
gend von Stockholm, demnach bei der Mündung des Verbindungs
gliedes zwischen diesem Meer und der Nordsee in das Yoldiameer. 
Sie war hier auch \veniger kräftig ausgebildet als im westlichen 

1 Vgl. s. n. 
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Schweden, was auf weniger günstige Lebensbedingungen hindeutet. 
Zieht man noch in Betracht, dass Yoldia arctica arktischer ist als 
Sphacelaria racemosa 1, so dürfte man mit grösster Wahrscheinlich
keit behaupten können, <lass Sphacelaria raeemosa im Yoldiameer 
nicht vorkam, und man kann daher nicht sagen, dass sie ein Pseudo
relikt in der Ostsee ist, in welche sie vielmehr nach Ende der An
cyluszeit neu eingewandert ist. 

Das Vorkommen von Eismeeralgen in die Ostsee erklärt ÜLEVE 

(1898, S. 272) so, dass Fortpflanzungskörper von der einen oder 
anderen Art durch die Meeresströmungen aus dem Eismeere nach 
der Ostsee gebracht werden und dort sich entwickeln. Hiergegen 
ist teils von LöNNBERG (1898, S. 67), teils von SvEDELrns (1901, S. 
68) eingewandt worden, dass keine Untersuchungen über die Mög
lichkeit dafür vorliegen, dass :Fortpflanzungskörper von Algen oder 
Tieren als Plankton so lange Zeit leben können, wie sie die Reise 
aus dem Eismeere in die Ostsee (bis zu 6 Monaten) in Anspruch 
nimmt. Der Einwand kann berechtigt sein, braucht aber deshalb 
nicht die Ansicht umzustossen, die ÜLEVE zu verteidigen gesucht 
hat, dass wir nämlich die Erklärung für das Vorkommen von Eis
meeralgen in der Ostsee nicht in entwicklu.ngsgeschichtlichen V er
hältnissen zu suchen brauchen, sondern sie in Ursachen finden 
können, die heutzutage wirksam sind. 

Es ist seit lange bekannt, dass Pflanzenteile mit den Meeres
strömungen nach einem Gebiet von weit entfernten Gegenden her 
getrieben werden können. Im besonderen ist es während der letz
teren Jahre von RosENVINGE, K.JELLHAN und dem Verfasser dieser 
Arbeit nachgewiesen worden, dass an den Küsten des Skagerraks 
(an der Westküste von Jütland und an der bohuslänschen Küste) 
Algen vorkommen, die nach den betreffenden Gebieten von fremden 
Gegenden her getrieben worden sind. Hauptsächlich scheinen es 
die Küsten des westlichen Norwegens und Grossbritanniens zu sein, 
von denen die Triftalgen an den Küsten des Skagerraks herstam
men. Eine der an Land getriebenen Arten muss indessen von ent
legeneren Gegenden hergekommen sein, nämlich Lamina1ia longi
cruris, deren Verbreitungsgebiet die nordatlantischen Küsten von 
Nordamerika, das arktische Amerika und Grönland sind. Nun be
steht indessen die Möglichkeit, dass, was als L. longicruris ange
geben worden ist, stattdessen L. f reroensis ist, in welchem Fall sie 

1 J!oldia arctica kommt gegenwll.rtig schon selten bei Spitzbergen vor, wo 
Sphacelaria raccmosa noch reichlich ist. 



269 

von den Faröern oder von Island herstammen würde (RosENVINGE 

1905, S. 100). Von diesan. Triftalgen sind einige mit Fortpflan
zungskörpern in solchem Entwicklungsstadium versehen, dass die 
::Möglichkeit der Entstehung neuer Individuen aus ihnen nicht ab
geleugnet werden kann. Kommen diese Arten innerhalb des Gebiets 
vorher nicht vor, so kann dessen Jnora also durch die Triftalgen 
mit neuen Arten von einem fremden Gebiete her bereichert werden, 
vorausgesetzt natürlich, dass die ökologischen Verhältnisse ihrer 
Entwicklung kein Hindernis in den Weg legen 1. 

Hierbei darf man natürlich nicht die Bedeutung der Triftalgen 
als Verbreitungsmittel mit einem blossen Transport von Algen von 
der einen Küstenstrecke nach der anderen vermengen. Es scheint 
mir indessen keineswegs unmöglich anzunehmen, dass das Vorkom
men von Sphacelaria racemosa in der Ostsee dadurch erklärt werden 
kann, dass sie mit den :Meeresströmungen von einem ihrer V er
breitungsgebiete im Nördlichen Eismeer (ich halte mich hierbei an f. 
arctica und sehe von f. typica ab) nach der Ostsee getrieben worden 
ist und zwar in einem solchen Entwicklungszustand, dass sie, da 
die ökologischen Verhältnisse kein Hindernis in den Weg legten, 
als :Mitbürger in die Algenflora <ler Ostsee eintreten konnten. Dass 
sie in den zwischenliegenden Gebieten nicht vorkommt, muss sich 
daraus erklären, dass die ökologischen Verhältnisse nirgends gün
stig sind, oder wenn die Y erhältnisse an einer vereinzelten Stelle 
längs der Westküste Norwegens oder Schwedens derart sein soll
ten, dass sie sich entwickeln könnte, dass sie in einem solchen 
Gebiet niemals angetrieben worden ist. 

Natürlich kann das Vorkommen von Sphacelaria racemosa in 
der Ostsee auch aus entwicklungsgeschichtlichem Gesichtspunkt er
klärt werden, ohne dass die Art deshalb als Pseudorelikt ange
sehen zu werden braucht. Wahrscheinlich hatte die Art während 
der spätglazialen Zeit und während des grösseren Teils der Ancylus
zeit eine gleichmässige Verbreitung von der Westküste Schwedens 
längs der norwegischen Küste so weit nach Norden hinauf, wie 

1 Himanthalia lorea kommt nicht selten an der bohuslänschen Kilste am 
Strande angetrieben vor. Zu den schwedischen Arten dürfte diese nicht zu rech
nen sein. In den Sammlungen des Schwedischen Reichsmuseums finden sich in
dessen 3, kaum 10 cm lange Ex.emplare, für welche angegeben wird: "Bob., Fiske
blLckskil, Harpeskär, 1873/.66, V1,11• W1TTaocx, adnata". K.IELLMAN (1906, S. 8) 
ha.lt es für wahrscheinlich, dass diese Exemplare an der genannten Stelle aus be
fruchteten Eiern entstanden sind, die von angetriebenen Exemplaren hervorgebracht 
worden waren. 
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die Lebensverhältnisse ihr zu gehn erlaubten. Gegen Ende der 
Ancyluszeit oder zu Anfang der Litorinazeit, als die Landsenkung 
sich geltend zu machen begann, und das salzhaltigere und wärmere 
Wasser nach den Küsten Skandinaviens hinströmte, wurde ganz 
sic}ler diese gleichmässige Verbreitung unterbrochen, wahrscheinlich 
in der Gegend der Küste des südwestlichen Norwegens, die für die 
neue Wasserart am meisten zugänglich war. Hierdurch erhielt man 
zwei getrennte Verbreitungsgebiete, ein nördliches an der westlichen 
und nördlichen Küste Norwegens und ein südliches an der West
küste von Schweden. Das erstere wurde von dem salzhaltigeren 
und wärmeren Wasser der Litorinazeit immer weiter nach Norden, 
das letztere immer weiter nach Süden verschoben. Möglich ist nun, 
dass Sphaeelaria racernosa in dem südlicheren Gebiet dank der F.nt
salzung, der das Wasser hier durch die aus der Ancylussee hin
ausströmenden \V assermassen ausgesetzt war, vor dem Untergang 
geschützt war, bis es ihr gelang, in das Litorinameer einzudringen 
tmd auf solche Weise ein Bewohner der jetztigen Ostsee werden 1. 

Hiermit sind wir zu einer Erklärung gelangt, die in der Hauptsache 
mit der übereinstimmt, die LöNNBERG für das Vorkommen der hoch
nordischen Tiere im Öresund aufgestellt hat. 

In dem Eismeere kommt Sphacelaria racemosa in Gebieten 
mit einem Salzgehalt vor, der 34-35 ¾o, oder etwas darüber beträgt 
und demnach bedeutend den Salzgehalt an der schwedischen West
küste überschreitet. Wahrscheinlich sind es wohl die beiden Fak
toren Salzgehalt und Temperatur, die im Verein mit einander das 
Verbreitungsgebiet für Sph. racemosa f. arctica bestimmen, und 
zwar auf die Weise, dass sie bei Nordland in einem Wasser mit 
einem Salzgehalt von ungefähr 34 ° / 00, dessen Temperatur aber wäh
rend des Sommers nur auf ungefähr 12° steigt (GRAN 1900), vor
kommen, an der Westküste von Norwegen und an der schwedischen 
Westküste dagegen nicht in einem \Vasser gedeihen kann, das um 
einige 0/oo niedrigeren Salzgehalt und um einige Grade höhere Tem
peratur besitzt (vgl. die hydrographischen Tabellen S. 203 und 200), 
während sie wieder günstige Lebensbedingungen in der Ostsee 
finden kann, wo das Wasser eine Temperatur hat, die der der letz
teren Gebiete entspricht, aber einen Salzgehalt, der bedeutend 
niedriger ist (in <ler westlichen Ostsee variiert der Salzgehalt in 

1 Der Salzgehalt in dem Litorinameer von Gotland nordwärts entsprach 
ungefähr dem jetzt zwischen Warnemünde und Bornholm herrschenden (NATHORBT 
1894, S. 1046), also in Gegenden, wo Sphacelaria raumo,a noch vorkommt. 
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10-20 m Tiefe in der Regel zwischen 14-18 ¼o, im südlichen 
Kattegat dagegen zwischen 22-28 ¾0). Sph. racemosa ist eine von 
den Arten, die in den nördlichen Eismeeren noch in 'den Gebieten 
des Karischen und Sibirischen Meeres vorkommen können, wo die 
Algenvegetation wegen des verminderten Salzgehalts äusserst dürftig 
ist (KJELLJilN, N. Ish. algfl., S. 9 und 32). 

Neuerdings hat SAUVAOEAU (1903, S. 74-75) dargethan, dass 
Sphacelaria racemosa f. tflpica nicht-· so selten ist, wie man es früher 
glaubte. Sie ist nach SAUVAGEAU bisher an folgenden Lokalen 
nachgewiesen, nämlich an der Ostküste Schottlands, dem arktischen 
Norwegen (Lyngen), im Trondhjemsfjord, bei Helgoland, an der 
Ostküste Jütlands (Aalborg Bugt; die im Juli erbeuteten Exemplare 
fruktificierten) und in der Kieler lföhrde (Sph. olivacea REINKE, 
Atlas, Taf. 46). Könnte man es nun für sicher halten, dass Sph. 
racemosa f. typica und f. arctica nur verschiedene For.men einer 
und derselben Art wären, so könnte es von Sph. rae.emosa gesagt 
werden, dass sie eine gleichmll.ssige Verbreitung vom Eismeer bis in 
die Ostsee hätte, dass sie aber. im Eismeer und in der Ostsee reich
licher vorkäme und ausserdem bedeutend kräftiger ausgebildet wäre 
als im Atlantischen Ozean .. Im arktischen Norwegen und in der 
Kieler Föhrde sollten beide Formen vorhanden sein. SAUVAOEAU 
hält es indessen für unwahrscheinlich, dass diese Formen einer und 
derselben Art angehören, und demnach bleibt die Schwierigkeit, 
die jetzige geographische Verbreitung der Sph. racemosa f. arctica 
zu erklären, bestehen. (Vgl. Phyllophora Brodirei f. typica und f. 
interrupta S. 124, 249 und 263). 

V. Biologische Beobachtungen. 

Die Algenvegetation an der schwedischen Westküste hat ihre 
üppigste Entwicklung während des Sommers, besonders während 
der Monate Juli und August. Hierzu trägt vor allem der Reichtum 
an einjährigen Algen bei, deren Entwicklungsperiode eben in den 
Sommer verlegt ist, und die während des Herbstes absterben und 
während des Winters fehlen, mit alleiniger Ausnahme dieses oder 
jenen Jungexemplars. Die Algen, die während des Winters der 
Vegetation ihr Gepräge verleihen, sind bis auf wenige Ausnahmen 
die perennierenden Arten. Unter den nicht perennierenden Arten, 
die während des Winters dazu beitragen, die Physiognomie der 
Algenvegetation zu bestimmen, tritt Pylaiella litoralis y divaricata 
am meisten hervor. Im Frühling tritt dagegen eine ganze Reihe 
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einjähriger Arten auf, wodurch der Einfluss der einjährigen Arten 
auf die Physiognomie der .Algenvegetation aufs neue sich geltend 
macht. Diese einjährigen Frühlingsarten sind zum grössten Teil 
Litoralformen, und die Litoralvegetation ist daher während des 
Frühlings weit reicher ausgebildet als die Sublitoralvegetation. Ich 
will hier nur an die beiden Frühlingsformationen, die Bangia-Ulo
thrix-Urospora-Formation (S. 221) und die Acrosiplwnia centrali.s
Formation (S. 223), erinnern und daran, dass die zu Pylaiella litorali.,; 
« opposita gehörigen Formen Frühlingsformen sind. Lokal kann 
die litorale Frühlingsvegetation ebenso reich ausgebildet sein wie 
die litorale Sommervegetation, in gewissen Fällen sogar reicher, im 
grossen und ganzen ist jedoch der Reichtum der letzteren Vege
tation grösser als der der ersteren. In der Sublitoralregion ist stets 
die Sommervegetation reicher sowohl als die Winter- wie als die 
Frühlingsvegetation. 

In südlicher gelegenen Meeren (z. B. dem Mittelmeer) ist die 
litorale Algenvegetation weniger reich während des Sommers als 
während des Frühlings ausgebildet, was in erster Linie auf der 
allzu starken Lichtstärke während des Sommers beruht, in weniger 
hohem Grade auf zu hoher Temperatur (ÜLTMANNs 1905, S. 208). 
In nördlicher gelegenen Meeren ist dagegen die Algenvegetation 
am reichsten während des Sommers ausgebildet (RosENVINGE 1899, 
S. 239; B0RGESEN 1905, S. 826). Hinsichtlich der Zeit für die 
reichste Ausbildung stimmt also die Algenvogetation an der schwP
dischen Westküste mehr mit der überein, die sich in nördlicheren 
als die sich in südlicheren Meeren findet. Die litorale Frühlings
vegetation ist indessen reichlicher an unserer. Vv~ estküste als z. B. 
bei den Faröern und bei Grönland, und ein Teil der Arten, die bei 
uns Frühlingspflanzen sind, kommen noch bei den J➔.,aröem den 
ganzen Sommer über vor, z. B. Dumontia filiformis. Phyllitis fa$cia. 
Monostroma Grevillei (B0RGESEN 1905, S. 827). Chorda tomentosa 
kommt bei Grönland den ganzen Sommer hindurch vor (RosENVJNGE 

1899, S. 238), bei uns ist sie dagegen ein Frühlingsgewächs. De,"1-

marestia aculeata kann bei <len Faltern noch im Juli in vegetativer 
Ausbildung angetroffen werden, bei Grönland noch im August, 
während sie an der bohuslänschen Küste ihr Wachstum schon vor 
Anfang Juni abgeschlossen hat. An der halländischen Küste ist 
sie dagegen noch Anfang Juli in vegetativem "Wachstum begriffen. 

Die einjährigen und ephemeren Arten zusammen siml an der 
schwedischen Westküste ganz sicher etwas zahlreicher als die peren-
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nierenden. Mit Bestimmtheit anzugeben, welche Arten perennie• 
rend sind und welche nicht, ist gegenwärtig nicht möglich, teils 
weil unsere Kenntnis bezüglich einer Reihe von Arten noch ziem
lich unvollständig ist, teils auch weil es in vielen Fällen schwer 
sein kann, die Grenze zwischen einer perennierenden und einer 
nicht perennierenden Form zu ziehen. 

Als ephemer sind wohl die meisten Enteromorpha-Arten anzu
sebn. Dass diese Arten während des Winters schwächer ausgebil
det sind als während des Sommers, ist wohl wenigstens in den 
meisten Fällen den weniger günstigen Lebensbedingungen zuzu. 
schreiben, die während des Winters herrschen. Pylaiella litoralis ist 
auch als ephemer zu betrachten. Sie bildet während des Winters, 
Frühlings und Sommers verschiedene Formen aus (vgl. S. 47). 
Die Ectocarpus-Arten sind einjährige Sommerarten, unmöglich aber 
ist es nicht, dass einige von ihnen (E. confervoides und E. silicu
losus) während desselben Jahres mehrere Generationen ausbilden 1. 

Unter den Myrionemaceen sind wahrscheinlich mehrere ephemer; 
wenigstens ist dies mit Ascocyclus orbicularis der Fall. 

Am gemeinsten unter den einjährigen Arten sind die, welche 
ihre höchste Ausbildung im Juli und August erreichen. Von diesen 
Arten werden während des Frühlings nur kleinere Jungpflanzen 
angetroffen, und erst im Juni beginnt ein lebhafteres vegetatives 
Wachstum sich geltend zu machen; im Juli werden sie fertil. Sie 
sterben während des Herbstes ab und fehlen in der Wintervegeta
tion. Zu dieser Gruppe zählen wir folgende Arten 2 : 

flpermawchnus paradoxus, Stiloplwra rhizodes, St. tuberculosa, 
Ghordaria divaricata, Mesogloia vermieulata, Leathesia difformi.'I, Die
tyosiphon hippuroides, Giraudia sphacelarioides, Asperococcus mdlosus, 
Phyllitis zosterifolia, Lithosiphon pusillus, Nemalion multifidum, Gysto
clonium purpurascens, • Lomentaria claveUosa, Chylocladia kaliformi'I, 
Delesseria ruscifolia, Bonnemaisonia asparagoides, Brongniartella bys
s<ndes, Griffithsia corallina. 

Bei Chorda -fi,lum beginnt die Entwicklung früher als bei den 
eben erwähnten, und schon im Juni wird sie fertil. Zu demselben 
Typus wie diese können folgende einjährigen Arten gereehnet wer-

1 Dass diese durch fortlebende Basalteile perennieren können, scheint mir 
nicht ausgeschlossen zu sein (vgl. ÜLTXANIIS 1906, S. 210). 

1 Hinsichtlich der einzelnen Arten sei auf das verwiesen, was in dem Arten
verzeichnis von ihnen gesagt worden ist. 

Kyliu, Alg„11flrn-a der Rc/11„rd. Westk(iste. 11! 
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den: Striaria attenuata, Dictyosiphon foeniculauus, Desmarestia viri
dis, Chantransia efftorescens, Polysiphonia Brodian. 

Etwas früher entwickelt als die vorhergehenden sind Etu1esme 
drescens, Dictyosiphon chordaria, Asperococcus echinatus. Diese Arten 
stellen den Übergang zu den die eigentliche Frühlingsvegetation 
bildenden Arten dar. 

Von den einjährigen Arten, die der Frühlingsvegetation ange
hören, seien folgende erwähnt: mothrix ftacca, U. pseudoftacca, Mono
stroma Grevillei, M. lactuca, Urospora incrassata, U. peni.cilliformis. 
U. grandis, Acrosiphonia centralis, A. vernali.'I (die Acrosiphonia
Arten sind möglicherweise perennierend), Punctaria plantaginea, 
Lithosiphon filiformis, Scytosiphon lomentarius, Phyllitis fasc;.a, Chorda 
tomentosa, Bangia fuscopurpurea, Laurencia pinnatifida, Dumontia 
filiformis 1. 

Diese Arten fruktifizieren hauptsächlich • während der Früh
lingsmonate April--Mai. Einige verschwinden bereits im :Mai, an
dere kommen noch im Juni und Juli vor, sind aber während dieser 
.Monate im Absterben begriffen. Phyllitis fascia habe ich fertil noch 
Anfang August gefunden (Varberg). Jungpflanzen von Laur<incia 
pinnatifida trifft man im August an, und bereits im Dezember ist 
diese Art wenigstens nahezu ausgewachsen, aber nicht fertil. Von 
Dumontia (uiformis habe ich im Dezember ungefähr 5 cm hohe 
Individuen angetroffen, die also noch bei weitem nicht ausge
wachsen waren. Betreffs Bangia fuscopurpurea sei auf S. 107 
verwiesen. 

Von einjährigen Arten, deren Entwicklungsperiode im Winter 
liegt, kenne ich nur Punctaria hiemalis und Porphyra hiemalis. Har
veyella mirabilis bildet während desselben Jahres zwei Generationen 
aus, eine während des Winters und eine während des Frühlings 
(siehe des Näheren S. 128). 

Die perennierenden Arten können rücksichtlich ihrer Lebens
tätigkeit während der verschiedenen Jahreszeiten in drei Gruppen 
eingeteilt werden : • 

1) solche, die während des ganzen Jahres sowohl eine 
vegetative als eine reproduktive Arbeit ausführen; 

2) solche, die während des ganzen Jahres eine vege
tative Arbeit ausführen, nur während eines gewissen Tei
les des Jahres aber eine reproduktive Arbeit; 

1 Durch die fortlebenden Ba.salscheiben soll diese Art perennieren k:Onnen 
(S. ÜLTIIA.NN8 1906, 8. 212), 
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3) solche, die nur während eines Teiles des Jahres 
eine vegPtative oder reproduktive Arbeit ausführen. 

Die reproduktive Arbeit kann bei <len zu den beiden letzteren 
Gruppen gehörigen Arten in einen beliebigen Teil des Jahres ver
legt sein, sowohl in den Sommer wie in den Winter; die vegetative 
Arbeit für die zu der dritten Gruppe gehörigen Arten ist in den 
Sommer verlegt, in gewissen Fällen jedoch mit einer Verschiebung 
nach dem Frühling und dem späteren Teil des Winters. 

Die Arten, die das ganze Jahr über ihr ganzes assimilierendes 
Triebsystem oder wenigstens den grössten Teil desselben beibehal
ten, können auch das ganze Jahr hindurch eine assimilierende Arbeit 
ausführen, sofern sie nicht durch äussere Verhältnisse daran gehin
dert werden. Die lebhafteste Assimilationstätigkeit fällt natürlich 
in die Sommermonate, man darf aber keineswegs die Assimilation~ 
tätigkeit während der Wintermonate unterschätzen; experimentelle 
Untersuchungen habe ich indessen auf diesem Gebiete nicht anstel
len können. 

Auch wenn die Assimilationsarbeit bei den Arten, die das 
ganze Jahr hindurch ihre assimilierenden Triebsysteme beibehalten, 
das ganze Jahr hindurch vorsichgehn kann, so ist es deswegen 
keineswegs notwendig, dass ein vegetatives Wachstum das ganze 
Jahr über geschieht. Im Gegenteil scheinen meine Untersuchungen 
an die Hand zu geben, dass ein vegetatives Wachstum nur wäh
rend eines gewissen Teiles des Jahr~s geschieht, oder wenigstens 
dass es hauptsächlich in eine bestimmte Zeit des Jahres fällt, sei 
es nun in den Winter oder in den Sommer, verschieden für die 
verschiedenen Arten. 

Als eine der Gruppe 1 angehörende Art sei Hil,denbrandtia 
rosea angeführt. In einem früheren Aufsatz (1906, S. 132) rechnete 
ich zu dieser Gruppe auch Ghondrus crü1pus und Chordaria ff,agelli
f'ormis. Die erstere traf ich indessen während des Aprils nicht 
fertil an, wohl aber in lebhaftem vegetativem Wachstum, und wahr
scheinlich ist sie nicht zu dieser Gruppe zu rechnen. Die letztere 
wird freilich fertil das ganze Jahr hindurch angetroffen und führt 
auch das ganze Jahr über eine vegetative Arbeit aus, die Schwie
rigkeit liegt aber bei dieser Art darin, zu entscheiden, ob sie wirk
lich perennierend ist oder nicht. 

Als Beispiel für Arten, die der Gruppe 2 angehören, und 
während des Sommers fruktifizieren, seien angeführt: Fucus Are
schottgii, F. vesiculosus, Polysiphonia nigrescens, Spermothamnion 
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roseolum, Corallina officinalis. Indessen können F. vesiculosus und 
Sp. roseolum auch während des Winters fruktifizieren. Die vegeta
tive Wachstumsperiode bei F. Areschougii ist in den Spätsommer, 
Herbst und frühen Winter verlf\gt, bf'i F. ,:esiculosus wesentlich in 
dieselbe Zeit, bei dieser kann aber auch während des Frühlings 
nnd Sommers ein vegetatives Wachstum stattfinden. Bei Polysi,
phonia nigrescens, Spl>-mothamnion roseolum und Corallina offi,einaliv 
ist das vegetative Wachstum in den Frühling und Sommer verlegt. 
Sp. roseolum wirft während des Winters teilweise ihr assimilieren
des Zweigsystem ab. 

Die grösste :Mehrzahl der zu Oruppe 2 gehörigen Arten fruk
tifiziert während des Winters. Am frühesten kommt }ucus serra
tus, bei welcher Art die Rezeptakeln schon Ende Juli und Anfang 
August sich anlegen. Während des Dezembers ist die Befruchtungs
arbeit ausserordentlich lebhaft, geht aber noch währemi des Früh
lings vor sich. Etwas später kommen die Laminaria-Arten, L. digi
tata, L. saccliarina und L. Cloustoni. welche während der Zeit von 
November oder Dezember bis April fruktifizieren. Von zu diesn 
Oruppe gehörP.nden Arten seien noch angeführt: Phyllophora mem
branifolia, Delesseria sinuosa. D. alata. Rhodochorton Rothii. Polyi
des rotundu.~. Furcellaria fastigiata, Cruoria pellita (wahrscheinlich 
perennierend), Cnwriella Dubyi, Lithoderma fatiscens. Bei Asco
phyllum nodosum und Halidrys siliquosa legen sich die Fortpflan
zungsorgane während des :Mittwintns an: die Befruchtungsarbeit 
geht indessen erst während des Spätwinters und Frühlings vor sich, 
ist aber bereits vor Anfang Juni abgeschlossen. An der halländi
schen Küste ist jedoch Halidrys noch :Mitte Juli reich fertil. Das 
vegetative Wachstum ist bei Laminaria digitata und L. saerharina 
in den Winter (November-April) verlegt, bei L. Cloustcmi in den 
8pätwinter, l!~rühling und Vorsommer, bei Furcellaria fastigiata in 
den Spätwinter und Frühling, bei Fucus serratus, Phyllophora mem-
1>ranifolia, Delesseria sinuosa, D. alata, Ascophyllum nodosum und 
Halidrys siliquosa hauptsächlich in den Frühling und Sommer. 

Die zur Gruppe 3 gehörigen Arten werfen nach Ende der 
V eget.ationsperiode ihre assimilierenden Zweigsysteme ab, um zu 
Beginn der nächsten Vegetationsperiode neue solche auszubilden. 
Während der verschiedenen Jahreszeiten müssen sie demnach auf 
eine in hohem Grade verschiedene \V eise auf das Aussehn der 
Vegetation einwirken. Bei einigen hierhergehörigen Arten ist die 
vegetative Ruheperiode durch eine lebhafte reproduktive Tätigkeit 
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ausgezeichnet, bei anderen wieder wird die reproduktive Arbeit 
gleichzeitig mit der vegetativen ausgeführt. Bei diesen letzteren 
findet sich eine deutlich markierte Ruheperiode, so z. B. bei Polysi
phonia elongata. Das vegetative Wachstum kann bei dieser Art 
bereits im Dezember beginnen, am lebhaftesten ist es aber während 
des Frühlings und Vorsommers. Die Art fruktifiziert während des 
Juni und Juli. Schon im August tritt die Ruheperiode ein, wobei 
der grösste Teil der während des Jahres ausgebildeten Triebe abge
worfen wird. Bei Desmarestia aculrata ist die vegetative Wachs
tumsperiode in den Frühling verlegt. Noch Ende Juli habe ich 
sie nicht fertil gefunden; wahrscheinlich fruktifiziert sie während 
des Herbstes. Die Exemplare, die ich von dieser Art im Dezem
ber gefunden, hatten bereits zum grössten Teile die während des 
Jahres ausgebildeten Zweige> abgeworfen. Diesem Typus schliesst 
sich auch Ptilota plumosa an, jedoch mit dem Unterschied, dass 
die assimilierenden Zweigsysteme teilweise während des Winters 
sitzen bleiben können, um erst bei Beginn der folgenden V egeta
tionsperiode abgeworfen zu werden. Sie fruktifiziert während des 
Sommers (vgl. S. 173). 

Zu Gruppe 3 gehören auch Delrsseria sanguinea und Rhodo
mela virgata, bei diesen aber ist die vegetative Ruheperiode durch 
eine lebhafte reproduktive Tätigkeit ausgezeichnet. Das vegetative 
Wachstum geschieht während des Jfrühlings (bei D. sanguinea kann 
es schon im Dezember beginnen, bei Rh. virgata erst etwas später), 
und während des Herbstes werden die Teile des Thallus, die wäh
rend der Vegetationsperiode die •hauptsächlich assimilierenden ge
wesen, abgeworfen; während des Winters sind die beiden Arten 
reich fertil. 

Diesem Typus schliesst sich auch Elachista fucicola an (vor
ausgesetzt, dass sie wirklich mehrjährig ist; vgl. S. 60). Während 
des Sommers ist diese Art mit zahlreichen, kräftig ausgebildeten 
Assimilationsfäden versehen, welche während des Winters fast voll
ständig abgeworfen werden, sodass nur die parenchymatische Basal
schicht übrigbleibt. Diese bildet während des Winters reichlich 
Sporangien und Paraphysen aus. ·während des Sommers werden 
nur ausnahmsweise fruktifizierende Exemplare angetroffen (diese 
sind dann auch mit zahlreichen Assimilationsfäden versehen). 

Rhodomela s1tbfusca bildet einen Übergang zwischen den Grup
pen 2 und 3, indem nur ein Teil der assimilierenden Zweigsysteme 
abgeworfen wird, kein so groaser Teil aber, dass eine assimilierende 
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Tätigkeit ausgeschlossen wird (vgl. Ptilota plumosa). Die Wach!:
tumsperiode ist in den Spätwinter, Frühling und Vorsommer ver
legt. Die Art fruktifiziert während des Frühlings. 

Die Ursachen dieser periodischt>n Erscheinungen bei der Al
genvegetation sind vor allem in den verschiedenen Belichtungs
und Temperaturverhältnissen während der verschiedenen Jahreszei
ten zu suchc>n, in ersterer Linie in den Belichtungsverhältnissen, 
indem die Temperatur nach BERTHOLD (nach Beobachtungen im 
Neapler Golf; ÜLTMA!'.'NS 1905, S. 208) die Periodizität der Algen 
nicht stark beeinflusst. Wie oben erwähnt, ist die litorale Algen
vegetation während des Frühlings reicher entwickelt als die subli
torale, und die Ursache ist ganz sichc>r in den günstigeren Belich
tungsverhältnissen in der Litoralregion als in der Sublitoralregion 
•während dieser Jahreszeit zu suchen. Dass indessen ein vermin
derter Salzgehalt die Periodizität der Algen beeinflussen kann, er
sehen wir daraus, dass die Periodizität bei einigen Arten nicht 
,lieselbe ist, wenn sie an der halländischen oder an der bohuslän
schen Küste vorkommen (vgl. S. 244). 

Bei dem Bericht der hydrographischen , erhältnisse an der 
schwedischen "\\' estküste (S. 204) wurde erwähnt, dass das Ober
flächenwasser im Winter durchschnittlich einen t>twas grösseren 
Salzgehalt hat als im Sommer, dass aber die Variation des Tiefen
wassers hinsichtlich des Salzgehalts in entgegengesetzter Richtung 
geht. Diese Variationen sind indessen unbedeutend im Verhältnis 
zu dPn Variationen <les Salzgehalts, die während einer und der
selben Jahreszeit vorkommen, und die sich auf mehr als 15 °/00 belau
fon können. Der Einfluss der jährlicht'n Variation des Salzgehalts, 
die von verschiedenen Stromverhältnissen abhängt, auf die Vegeta
tion lässt sich gegenwärtig nicht beurteilen. SvEDELIUS hält es indes
sen für höchst wahrscheinlich, dass das Auftreten Piner Porphyra
V egetation (P. hiemalis-Yegetation; vgl. S. 221) an der schwedi
sd1en Westküste während des Winters, die aber während des Som
mers fehlt, in irgendwelchem Zusammenhang mit den oben erwähn
tnn Salzgehalt- und Stromverhältnissen steht (vgl. ferner SVEDELWS 
1906, S. 209). Hierbei scheint er jedoch die Grösse der Variation 
des Salzgehalts bedeutend überschätzt zu haben. 

Die Art und Weise, wie die beiden Arten Lithosiphon pusillu.-; 
und Elachista stellaris auf treten, scheint mir der Erwähnung mit 
ein paar Worten wert zu sein. Die erstere ist ausschliesslfoh als 
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Epiphyt auf Chorda filum angetroffen wor<len, deren Thallus sie 
auf einer 2-3 dm langen Strecke bekleidet. Dieser Teil ist 1-2 
dm oberhalb des Haftorgans bei Ch. filmn gelegen und entspricht 
den Teilen, die hauptsächlich während des Monats Mai zur Ausbil
dung gekommen sind, und wahrscheinlich haben sich die Fort
pflanzungskörper von L. pusillus eben während dieses Monats auf 
der Wirtspflanze niedergelassen. Sowohl Chorda filum als Lithosi
phon ptutillus sind einjährige Arten, fertil während des Sommers 
und Herbstes, und es erhebt sich da die Frage, in welchem Erit
wicklungsstadium L. pusilfos vorkommt, ehe noch Ch. filum soweit 
ausgebildet ist, <lass sie für dieselbe einen Standplatz abgeben kann. 
Soweit bisher bekannt ist, keimen die Schwärmsporen, befruchteten 
Gameten oder Eier der Fucaceen ohne Ruheperiode, und da dieses 
wohl auch bei den Fortpflanzungskörpern von L. pusillus der Fall 
ist, so gilt es die Entwicklungsstadien dieser Art während des 
Winters zu finden, sofern man nicht annehmen darf, dass die Fort
pflanzungskö11Jer in den Zellen eingeschlossen gelegen hätten, wo 
sie sich ausgebildet hätten und erst im Frühling ausgeschwärmt 
wären, sodass sie erst jetzt völlig n·if geworden wären. Elachista 
stellaris zeigt in der eben erwähnten Hinsicht dasselbe V erhalten 
wie Lithosiphon pusillus. Meijtens tritt sie auf Desmarestia viridis 
auf und hauptsächlich auf den Teilen dieser einjährigen Alge, die 
während des späteren Teiles des Mai zur Ausbildung gekommen 
sind. Sie kann auch auf anderen einjährigen Sommerarten auftre
ten, hauptsächlich aber stets auf den Teilen, die während des spä
teren Teiles <les Mai ausgebildet worden sind. Auch hier erhebt 
sich also die Frage, in welchem Entwicklungsstadium Elachista .stel
laris während des Winters vorkommt. - Noch mehr Beispiele für 
ein ähnliches Verhalten liessen sich anführen, es sei aber genug an 
den beiden bereits genannten. Eine Antwort auf die hier aufge
worfene Frage zu geben, muss künftigen Untersuchungen überlas
sen bleiben. (Vgl. das Auftreten der Phorphyra hiemalis nur wäh
rend des Winters und die Erklärung, die SvEDET,fi'S 1906, S. 209 
hierfür giebt). 
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Photo. H. Kylln. 

fig. 1 Desmotrkhum rcpcns. 
(Vcrgr. 56 mal.) 

Photo. T. V. Hollstrand. 

Photo. T. V. Hollstrand. 

Fig. :i. Punctnria hiemnlis. (nat. Gr.) 

Fig. 3. Fucus vesiculosus 1. acuta ('/s nat. Gr.) 
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Photo. T. V. Holl>lrand. 

Acrothrix gracilis 1• '5 nat. Gr. l 
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Photo. H. Kylln. 

Fig. I. Chantransia secundata (Vergr. 80 mal.) 

Photo. T. V. Hollsltnnd. 

Fig. 2. Chondrus crispus f. abbreviata (nat. Gr.) 
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Fig. i. Ceramium pediccllatum (nat. Gr.) 

(Cystocarpicntragcndes Individuum.) 

Photo. T. V. liollstrond. 

Fig. 2. Ceramium pedicellatum ("/ 10 nat. Gr.) 

(Gonidiogontrngendcs lndi,·iduum.) 
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Photo. T. V. Hollslrand. 

l. Callithamnion spiniferum. - '2. Ceramium penicillatum f. laSI 
5. Ccramium penicillatum. - 6. Ceramium Areschougii. 1 
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1lata. ~ 3. Ceramium corticatulum. - 4. Ceramium rescissum. -
:eramium rnbrifonnc. (Fig. 6. 6/ 10 nat. Gr., übrige 9/ 10 nat. Gr.) 
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