
Mitteilungen.

39. A. Pascher: Uber die Ubereinstimmungen zwischen

den Diatomeen. Heterokonten und Chrysomonaden.

(Eingegangen am

In meiner Studie liber FJagellaten und Algen (PASCHER 1914)

gab ich auf Seite 141 — 145 eine kurze Ubersicht uber die Uber-

einstimmungen der Diatomeen, Heterokonten und Chrysomonaden.

Die dort gemachten Angaben seien hier naher ausgefuhrt und be-

griindet.
Ban der Meinbran.

BOHUN (1897) wies als erster nach, daB die Membran vieler

Heterokonten nicht homogen sei, sondern aus fingerlingartig in-

einander steckenden Schichten bestehe. Sowohl bei Tribonema wie

bei Ophiocytium sind es diese Fingerlingstiicke, die, da die innersten

die jiingsten und zugleich die langsten sind, auch das Langen-

wachstum besorgen1
). Bei dem fadigen Tribonema, sind diese Finger-

linge zweier aneinander stoBender Zellen mit ihren Bodenteilen

verwachsen und liefern dann zusammen die bekannten H-formigen

Stiicke der Tribonema-Membrsin. In ihre Summe geben sie dann

die charakteristische Streifung und Schichtung der Tribonema- und

Ophwcytmm'M.embra.nen, die nach BOHLIN(1897) besonders deutlich

nach Behandlung mit Kalilauge wird oder dadurch schon vortritt,

daB die Algen abwechselnd in Kongorotlosungen gezogen werden.

Am besten geben die beigegebenen Textabbildungen iiber diese

Verhaltnisse AufschluB (Abb. 1, a-e).

Derselbe Bau der Membran liiBt sich nun auch an den Ge-

hausen der Chrysomonaden nachweisen, entweder nach voran-

1) Auch die Membran von Halosphaera setit sich, meine ich, aus solchen

ineinander geschachteten Schichten zusammen, nur bleiben die nacheinander

gebildeten Schichten nicht untereinander im Zusammeohang, sondern werden
durch das GroBenwachstum der kugeligen Zelle, das hier nach alien Rich-

tnngen hin gleichmilBig erfolgt und nicht nur nach einer der Langsrichtung.

nacheinander als zu klein abgestoBen, sobald jeweils die Zelle einen gewissen

GroBenzuwacbs uberschritten hat. Die alten kleinen Zellhaute sitzen d»nn

als zu klein gewordene Kappchen eine Zeitlang der neuen Membran auBen

auf. Die nach und nach abgestoBenen Haute entsprechen den aufeiaander

liegend gebildeten Schichten bei anderen Heterokontenzellen (Abb. 4, b).
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tJber die Ubereinstimmuugen j:<:

gegangener Behandlung der Gehause oder schon ohne solche.

Behandelt man recht dickwandige Gehause des hiiufigen Dinobryon

utrimdus, besonders alterer Stiicke (nicht aber von B. tabellarme,

die niemals so dickwandig werden), nach der BOHLINsehen Weise

mit Kalilauge, so gelingt es oft, doch nicht immer1
), ich weiB

nicht wovon es abhiingt, ebenfalls eine sehr ahnliche Struktur des

Oehauses nachzuweisen. Kochen rait Kalilauge und Farben rait

r Heterokontenmembran. a. nach BOHLIN behandelte Men
(-Zelle, die Schichtuni,' der Membran in Form

^ingerlinga deutlich; dadurch, daB die inneren Schicbten langer

sind als die auBeren ersteht das Langenwachstum derZelle. b, c, nach BOHLIN
aufgelockerte Oy)/«/o.7///wm-Membranen. d. eine junge Oj>hi<>ri/tiH»t-ZeUe, die

jungen innereD I . • das Langenwachstum besorgen. sehr

deutlich. e, Schema des Membranbaues einer Ophiocythim-Zelle. Alles nach

Kongorot gibt oft schrage Schichtung der Gehausewand, wobei

sich die Schichten auflockern urjd manchmal auch nach auBen

hin ein wenig abstehen (Abb. 2, a— c). Sind besonders alte Stiicke

1) Wovon es abh&ngt, daB diese Strnktur nicht bei alien Individuen

nach Behandlung mit Kalilauge und Farbung zu sehen ist, vermag ich nicht

zu sagen. Jedenfalls sind bei Dinobryon die einzelnen Schichten viel fester

aneinander gelagert als bei den Heterokonten, deren Membran im Gegensatz
zu den Zellulosegehausen der Chrysomonaden mehr pektinhaltig ist. Man
findet aber in faulendem Algenschlamme mit abgestorbenen Dinobryon utri-

o«/us-Gehaose manchmal solche, die bereis sehr stark aufgelockert sind. Vielleicht

ist daran die T&tigkeit gewisser Zellulose abhauender

Jedenfalls verschwinden im Schlamme m'.t der Zeitauc

Gehause, wenn auch viel spater als Algenmembranen
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238 Pascher:

nicht zn sehr braun gefarbt, so kann man diese Struktur bereits

ohne Behandlung angedeutet sehen — ira optischen Langsschnitte

erscheint das Gehause undeutlieh schrage gestrichelt. Es macht

ganz den' Emdrnek, als ob das Gehause von D. utriculus ebenfalls.

Abb. 2. Bau der h r y s o m o n a d e n g e h a u s e. a, b, c, aufgelockerte

sehr alte, z. T. bereits korrodierte Gehause von Dinobrtjon utriculus; die ein-

zelnen Schicbten kommen durch die Zeichnung und Reproduktion zu stark

heraus. d, Dinobryon marchicum, das eigentliche Gehause steckt ia einem

kleinen, schaif abgesetzten Trichterchen. das der aufiers'en Gehauseschichte

entspricht. e, Hi/alobrijon Lauterhorni, f, Hyalobryon Voigti, beide den Bau

des Gehaases, das ganz aus teleskopartigea Zuwachsrohren besteht. zeigend ;

die einzelnen aufeinander folgenden Zuwachsrohren ent«prechen den aufein-

aoder folgenden Schichten der Heterokontenmerabran. g, Hyalobryon Borgei,

h, H. ramosiim, die Zuwachsringe nor im oberen Teile des Gehauses entwickelt.

M, die auBere Schicht des Geh'auses, kurzer als die innere und

etwas nach anBen abstehend. k, Chrytopyxie, die iiuBere Scbicht ebenfalls

kurzer als die innere, die die eigentliche Mundung biLiet. d, e. f, g, nach

LE3I51EBMANN, b, nach LAUTERBORN.

aus solchen Tutenstucken zusammengesetzt ware, von denen die

inneren immer langer waren als die vorhergehenden.

Damit stirnrnen aber auch Angaben in der Literatur uberein,

die Dinobryen erwahnen, bei denen das Gehause aus zwei inein-

ander steckenden Gehausen bestanden (LEMMEBMAKN). AuBerdem
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Uber die Ubereinstimmungen zwischen den Diatomeen usw. 239

kennen wir eine Art, die nach LEMMERMANN dadurch charakteri-

siert ist, daB der Grund des Gehiiuses von einem kleinen Trichter-

chen umgeben wird, auf dessen Grande das eigentliehe Gehause

steht. Dieses kleine Trichterchen (Abb. 2, d) ist eben die erste

kleine, gauz zu auBerst gebildete Membranschicht, die sich nicht

an die spater gebildeten anschmiegte.

SchlieBen fur gewohnlich aber die Schichten beim Gehause
von B. utricuhts dicht aneinander, so kennen wir Gehause, bei

denen die oberen Rander der einzelnen, ungleich hoch endenden

Schichten und Fingeilinge ganz deutlich zu erkennen sind, ja deren

obere Bander sich nach auBen trichterartig ausbiegen. Bei Hyalo-

bryon besteht das Gehause, bereits ohne Behandlung sichtbar, aus

ineinander geschobenen Rohrenstucken, die fernrohrartig inein-

ander gefugt sind, deren obere Rander aber auseinandetweichen.

Ich konnte nicht erfahren, ob hier an diesen Zuwachsstucken nur

die Rohrenteile oder auch die Bodenteile entwickelt seien, jeden-

falJs miiBten diese dann sehr dtinn sein, wie sie ja auch bei den

Heterokonten sehr diinn sind (vgl. die Figur von Ophiocitiutn)

Bei Hyalobryon Voigtii, II. Lauterbornl und II. mucicola sind

Abb. 2, f, e) diese ineinander steckenden Rohrenstiicke annahernd

gkich lang, bei B. mucicola weichwn die oberen Rander sehr aus-

einander. Bei 11. ramosum und Borgei aber sind die auBeren

Rohrenstiicke viol langer als die inneren, die Gehause erscheinen

daher erst gegen ihr oberes Ende mit solchen Zuwachsrohren-

stiicken resp. Zuwachstrichtern versehen (Abb. 2, g, h).

Die gleiche ZusammensetzuDg kommt aber mit Bestimmtheit

auch bei anderen Chrysomonadengehausen vor. Bei Kephyrion

(Abb. 2, i) ragt deutlich ein inneres nicht gebrauntes Stuck iiber

die auBere stark gebraunte Schicht empor, wobei sich die auBere

Schicht wieder aus mehrfach iibereinander gelagerten Schichten

besteht. Und bei einzelnen Chrg.sopyxisa.rten kann man gerade an

Qteren Gehausen sehen, wie die Gehausemiindung formlich abgestuft

abgesetzt ist gegeniiber den auBeren Schichten des Gehiiuses

(Abb. 2, k, 1).

Ob dieser Gehauseaufbau bei alien Chrysomonaden vorkommt.

vermag ich nicht zu sagen. Ich mochte aber glauben, daB viel-

leicht besonders zartwandige Gehaase aus einem Stuck bestehen,

Vielleicht haagt auch die Streifung mancher Chrysomonaden

gehause mit einem derartigen Aufbau zusammen: enden die ver

schiedenen langen Trichterstiicke mit ihren enganeinander liegender

Mundungen nicht gerade, sondern schief, so miissen im optischer
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Bilde Kreuzungen und Dberschneidungen dieser schiefen Endungen

zustandekommen, die das Bild einer kreuzweise verlaufenden

Streifung ergeben miissen.

Tatsache ist also, dafi Heterokonten und Chrysomonaden in

ihrem Membran- bzw. Gehausebau weitgehend ubereinstimmen.

Nun zeigen die meisten Diatomeen in ihren Zellen kein

sekundares Langenwachstum, bei einigen aber iindet ein solches-

aber doch durch Einschaltung sogenannter Zwischenbander statt.

Die Prozesse, die dazu fxihren, sind fur uns unwesentlich, jedenfall^

Abb. 3. Diatomeen mit Langenwachstum: Rltabdod<r»ia. Teil tier Kieselschale-

mit sekundaren Zwischenbandern, die kurz trichterig ineinander stecken, io

die Lange wacbsend. Vgl. die Gehause der Chrysomonaden mit Zuwachs-

ringen (Abb. 2) und den Bau der OphiocytiuHi -Membmn (Abb. 1, b—e). — Nach

KARSTEN (Zellinhalt weggelassen).

erfolgt die Verlangerung der Zelle, wenn wir die klaren und in-

struktiven Bilder KARSTENs, dem wir die Klarung dieser Dinge

verdanken (KARSTEN 1899), zugrunde legen, durch die Ausbildung

kurzer ineinander geschalteter Hinge, deren unterer Teil immer in

der ubergreifenden Mundung des vorhergehenden Binges steckt,

also ebenfalls ineinander geschalterer Rohrenstiicke, wie wir sie

bei den Heterokonten und Chrysomonaden gesehen haben. Ver-

gleicht man die Bilder von Bhabdoderma adriatkum (Abb. 3) mit

den Bildern von Ophiocytium, so iallt die weitgehende Uberein-

stimmung sehr auf. Aber audi die Figuren SMITHS iiber die Zu-

wachsstiicke von Grammatophora lassen die Homologie dieser Zu-

wachsstiicke mit den ineinander steckenden Membranteilen der

Heterokonten und Chrysomonaden deutlich erkennen, urn so mehr
als die Einschaltstticke noch ihre allerdings durchbrochenen Boden-
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teile erkennen lassen, wiihrend bei den sekundaren Zuwachsstiicken

von Rhabdoderma nur die Kohrenstucke erhalten zu sein seheinen.

Damit seheinen aber die Diatomeen die gleichen Membran-

verhaltnisse zu haben, vvie die Heterokonten und Chrysornonaden:

bei alien drei Reihen kommt das Langenwachstum der Zelle durch

den ttinschub differenter fingerlingartig ineinander steckender

Stticke zustande, von denen die inneren jiingeren immer langer

sind als die iiuBeren alteren. Bei einzelnen Formen sind diese

Stticke fest aneinander gelagert, bei anderen aber weichen sie be-

sonders mit ihren oberen Enden auseinander und sind schon ohne

Preparation zu sehen. Manchmal sind von ihnen nur die Rohren-

teile, als die fur die Verlangerung wesentlichen Teile ausgebildet,

manchmal ist aber der Bodenteil, wenn auch sehr verdtinnt, doch

deutlich naehweisbar.

Die Ubereinstimmung in den Membranverhiiltnissen der drei

genannten Alger gruppen bezieht sich aber nicht nur auf die ge-

schilderte Zusammensetzung der Membran, sondern auch darauf,

daG bei alien drei Reihen die Zellhaut bei sehr vielen Formen aus

z'vei Schalenstiicken sich zusammensetzt.

Fiir die Diatomeen ist die Zusammensetzung der Membran

aus zwei Stucken charakteristisch, sie erstreckt sich hier nicht

nur auf die vegetativen Zellen, sondern auch auf die Sporen.

Bei den Heterokonten ist die Zusammensetzung der Zellhaut

aus zwei Stucken bereits fiir viele Formen bekanntgeworden.

Fiir Tribonema (Abb. 1, a, d, e) war dies schon lange bekannt und

fiir Ophioajtium wies es BOIILIX nach. Pseudotetraedron (Abb. 4, a)

hat zwei gleiche Stticke, dasselbe gilt auch fiir Halosphaera (Abb. 4, b),

bei der die alten Schichten immer in Gestalt zweier Halbkugeln,

die allerdings oft sehr verschoben und verknittert sind, abgestofien

werden. Auch Centritractus (Abb. 4, c) hat gleiche Hiilften. Un-

gleich sind diese zwei Stiicke, abgesehen vom bereits erwiihnten

Opkiocytwm (Abb. 1, d, e), bei Charariopsis (Abb. 4, d), wo der eine

Teil deckelartig genau wie bei Ophioq/tium die Zelle abschlieBt und

am Langenwachstum der Zelle nicht beteiligt ist. Hier lauft die

Fuge zwischen beiden Teilen knapp unter dem oberen Ende, bei

Chiorcihecium aber in der Zellmitte oder unter derselben. Auch
1

i Jlofri/diopsis, der Siiliwasserform von Halosphaera, seheinen mir

?wei ungleiche Schalen vorzukommen. Sicher wird sich die Zahl

der zweiscbaligen Heterokonten noch erhdheo. Nicht angegeben

ist diese Zwmschaligkeit ffir Monodus, Heterococcus, thlowbotrys, wo
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>rhanden sein konnte. Fiir Meringosjrfiaera liegen keine An-

doch raeine ich, sind gewiB einzelne Formen zweischalig.

3 Zweischaligkeit erstreckt sich bei den Heterokonten aber

auf die vegetativenZellen, soudern auch auf die Sporen.

Abb. 4. Zweischaligkeit der Heterokoatenzelle und der Heterokontencysten.

(Vgl. auch Abb. 1, a, d, e, auf der die Zweischaligkeit der vegetativen Zellen

von Tribonema und Ophioajtiuw schon zu sehen ist.) - a, PsemhtetracJron,

zweischalige vegetative Zelle, darin eine zweischalige, stark veikieselte kuge-

lige Cyste. b, Haloaphaera, die alte zu klein gewordene Membraa in Form
zweier Halbkugelschalen abgestofien. Bei Halosphacra entsprechen die nach

und nach abgestoBenen Membracschalen den aufeinanderfolgend gebildeten

Membranschicbten der anderen Heterokonten. c, Centriirachta, Zweischaligkeit

der vegetativen Zellmembran. d. Characiopsis, die obere kleiaere Membran-
halfte deckelartig die Z°lle abschlitBand, vgl. auch Abb. 1, d, e, OphiocyHum
bei dem die obere Membranhalfte ebenfalls wie ein Deckel die Zelle abschlieBt.

e, Chlorothrcium, gleichschalige Cysten. f, CMorobotrys, fast diatomeenartige

verkietelte, gleichsahalige Cysten. g, Merinr/osphaera, ungleichschalige, ver-

kieselte Cyste. h, i, Tribonema, OphiocyHum, ungleichschalige unverkieselte

Cysten. b, nach GRAN, c, nach LEMMERJIANN, d, nach PRINTZ, e, nach
BORZI, f, nach BOHLIN, h, nach KLEBS, i, Original von SCHKRFFSL.

Die Sporen von ChlorolJiecittm (Abb. 4, a), Pseudoietraedron (Abb. 4, a),

Mermgosphcutra (Abb. 4, g), ja sogar von dem fadigen Triboncn><>

(Abb. 4, h) sind zweischalig. Auch hier konnen die beiden Halften

gleich oder ungleich sein und die Sporen von Tribonema (Abb. 4, h)

(trhiw)ffinm (Abb. 4, i). Meringnsplw.em (Abb. 4, g) erscheinen wie

in ;t riiifin Deckelchen verschlossen.
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Diese ungleichschaligen Sporen vieler Heterokonten fiihivn

aber gut zu den Sporen der Chrysomonaden uber. Die Kenntnis

ihres merkwiirdigen Schalenbaues verdanken wir SCHERFFEL.

Nach SCHERFFEL werden die Cysten der Chrysomonaden endogen

gebildet, sie bestehen (Abb. 5) im fertigen Zustand aus einer

unteren groBeren, fast kugeligen Halfte, die vorne von einem

Loche durchbrochen ist, das von innen her mit einem Stopfen

verschlossen wird. Diese Beobachtungen SCHERFFELs treffen tat-

siichlich immer zu. und der Halsfortsatz vieler, bereits wiederholt

beschriebener Chrysomonadencysten ist eben nichts anderes als

die rohrenformige Verliingerung des Lochrandes. Damit ist aber

im Wesen fur die Chrysomonaden nachgewiesen, daB ihre Sporen

Abb. 5. Chrysomonadencysten mit Porus und von innen her eiogeiugten

Stopfen. Die eine mit baumchenformigen Stelzen. Nach SCHERFFEL.

ebenfalls zweiteilige Membranen haben — und was bei der Cyste

von Triboncma oder Merinyosphaera der kleine Deckel ist, ist hier

der Stopfen. Nicht immer ist auch bei den Chrysomonadencysten

der obere Teil so klein, daB er wie ein Stopfen aussieht, bei

manchen ist der Stopfen verbreitert und sieht fast wie ein kleines

Deckelchen aus. Auch fiir die zellularen Chrysomonaden — also

fur die Chrysophyceen, speziell die Chrysotrichalen sind solche

Cysten bekanntgeworden. Leider ist die Membian der vegetativen

Zellen zellularer Chrysomonaden noch nicht auf ihre Zweischalig-

keit untersucht.

Nun hat Bchon SCHERFFEL aufmerksam gemacht, daB mancln.'

der Chrysomonadencysten auf der groBeren Schale, dem Stopfen

gegeniiber, merkwiirdig verzweigte Abhangsgebilde, formliche Stelzen

haben (vergl. Abb. 5). Das Gleiche hat auch STEINEKE beobachtet,

und auch mir kamen wiederholt solche Cysten unter. Es scheint sicli

daher um eine relativ haufige Erscheinung zu handeln. Schon

SCHERFFEL hat auf die groBe Ahnlichkeit solcher Cysten mit denen
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der bekannten Endosporen der marinen Planktondiatomee Chaetoceras

aufmerksam gemacht. Diese Ahnlichkeit ist in der Tat sehr groB.

wird aber noch erhoht durch folgende tibereinstimmung. Bei den

Chrysomonadencysten ist der Stopfen der innere der beiden Teile,

aus denen sich die Cvstenwand zusammensetzt. Damit stimmt die

Zweischalige Cystei. Diatomeencysten — Chm ton ,-ns.

rmigen Stelzen. Bei ihrer Bildung wird der untere Stelzen tragende

erst gebildet, dann etst der abschlieflende Deckel, der, da bei den Diato-

iie erst zu biidende Scbale immer innerhalb der alten gebildet, demnach
db des nnteren Teiles za lie

icht mit ihren AnbiiDgen u

Zeichnung den Anschein h

merkwurdige Tatsache iiberein, daB auch bei den erwahnten

('haetoceras-Cysten der obere deckelartige nicht mit Stelzen ver-

sehene Teil der innere ist. Es sitzt hier der Deckel nicht auf dem
Topfe, sondern in dem Topfe, die Mundung des Topfes ist weiter

als der Deckelrand. Das geht schon daraus hervor, daR — ich

verweise auf die nach Mikrophotographien gemachten Abbildungen
(Abb. 6) — , daB bei diesen Sporen von den beiden Schalenteilen zu-

erst der untere Teil, der mit den Stelzen versehen ist, ausgebildet

wird. Bret wenn dieser fertig gebildet ist, kommt es zur Deckel-
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bildung. Nun wird bei alien Diatomeen der neuzubildende, also

spater gebildete Toil immer innerhalb des alten, niemals auBerhalb

desselben gebildet, so muB auch hier der spater gebildete Deckel

innerhalb des Topfrandeszuliegenkommen. Tatsachlich konnte auch

bei einigen Cysten von Ghaetoceras, die gerade im richtigen Zu-

stande der Oflnung waren, gesehen werden, daB der Topfrand den

Deckel umgreift, letzterer tatsachlich kleiner war als der Topf

und innerhalb dessen Randes war1
).

Damit ist aber erwiesen, daB die Chrysomonaden- und die

Diatomeensporen recht weitgehende Ahnlichkeiten und Uberein-

stimmungen zeigen, die eine nahe Verwandtschaft der beiden

Gruppen und bei dem gleichen Ban der Heterokontencysten auch

mit diesen erweisen. Diatomeen, Heterokonten und Chrysomonaden

stimmen darin uberein, daB bei ihnen entweder immer, oder sehr

haufig, die Membran aus zwei schalenartig zusammen])assenclen

Stricken gleicher oder ungleicher GroBe besteht.

Verkieselung.

Die Membran der Diatomeen und ihrer Cysten ist in ganz

eharakteristischer Weise verkieselt. Verkieselt ist auch die Wand
der Chrysomonadencysten (SCHERFFEL), wie ja auch boi den

Chrysomonaden haufig Kieselgehause oder Kieselpanzer vorkommen

(Mallomonas, die Silikoilagellaten). Bei den Cysten der Chrysomo-

naden ist der Topf in ausgiebigerer Weise verkieselt als der Stopfen,

der, wie ich beobachten konnte, bei der Keimung ganz oder teil-

weise wieder auigelost und wohJ dem Protoplasten des oder der aus-

tretenden Schwarmer einverleibt wird. Er weicht ja schon, auch

darauf hat schon SCHERFFEL aufmerksam gemacht, in seiner Licht-

brechung von dem anderen Cystenschalenteile ab. Bei den Hetero-

konten ist Verkieselung der Membran ebenfalls recht haufig.

Halosphacra, Jlcringosj/haera fob in alien Arten) haben deutlich ver-

kieselte Membranen. Verkieselung wird auch angegeben fur

Chhrobotrys und deren fast diatometnhaft anmutenden Cysten.

fBOHLDs, SMITH?. Sehr stark verkieselt sind auch die kugeligen

gleichschaligen Cysten von Psentotetraedron und auch Botrydiopsis

hat deuthche Verkieselung. Jedenfalls ist Verkieselung bei den

Heterokonten haufiger als aus den bis jetzt gemachten Angaben

zu sehlieBen ist, und das Vorkommen verkieselter Membranen und

are auch za pnifen,

der Deckel die Inn<
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Scbalen scheint ein gemeinsamer Zug aller drei behandelten Algen-

reihen zu sein.

Begeifieluiig.

Die Heterokonten haben neben ihren anderen Merkmalen auch

eine ganz charakteristiscbe BegeiBelung: eine lange HauptgeiBel

und eine kurze NebengeiBel. Fur einige Formen liegen allerdings

Angaben vor ftir nur eine einzige GeiBel (Chlorotheeium, Botrydium).

Vielleicht wurde bier aber die NebengeiBel, es bandelt sicb immer

urn altere Angaben, iiberseben; ubersah docb auch ein so aus-

gezeichneter Beobacbter, wie KLEBS, die kleine NebengeiBel der

Tribonemasch.\vixrmer und bildet er doch diese eiDgeiBelig ab. Die

formenreiche Gruppe der Cbrysomonaden bat nun verscbiedene

BegeiBelungsweisen. Aber gerade die BegeiBelung der Hetero-

konten, Haupt- und kurze NebengeiBel, ist fur einen groBen Tefl

der Cnrysomonaden, den Ocbromonaden cbaraktenstiscb und aucb

die farblosen Monadaceen, zum groBen Teile farblos gewordenen
( iuvsomonaden baben diese Form der BegeiBelung. Uber die

GeiBeln der Diatomeenschwarmer liegen keine genauen Beob-

acbtungen vor. Die Angaben BERGONs lassen darin keinen ScnluO

zu. Ich vermute aber, daB docb ungleicbe GeiBeln vorbanden sind.

Zytologie.

Zytologisch kennen wir nur die Diatomeen; Chrysomonaden

und Heterokonten sind darin fast vollig unbekannt.

Farbstoft'e und Assimilate.

Hieriiber wissen wir am wenigsten, und das Wenige laBt sich

elier im Sinne eioer Ubereinstimmung deuten. Wir wissen weder,

welcbe Cbloropbyllkomponenten bei den drei behandelten Reiken

vorbanden sind, noch kennen wir ibr quantitatives Yerbaltnis zu

einander, unl wissen erst recht nicbt, ob dieses bei alien drei

Reihen dasselbe ist. Und uber die braunen Nebenfarbstoffe wissen

wir sogar bei einer so haufigen Algengruppe wie die der Diato-

meen gar nicbts Bestimmtes. Was GA1DUKOW uber das Chryso-

phyll, das den Chrysomonaden die gelbe Farbe1
)
geben soil, sagt,

LaBt sich nicht mit den Angaben uber die Diatomeenfarbstoffe

1) Nebenbti sei erwahnt, daB es auch blau gefarbte (

gibt. Ich sah wiederhoJt blaue Formeo, die gewifi keine I

Uryptomonaden waren. Oo hier dersel .e Farbstoi'f wie bei det
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vergleichen, weil uns hier gleichartige Angaben fehlen. Trotzdem

meinen manche Autoren, wie ich der Biochemie CZAPEKS exit-

nehme, daB die braunen Pigmente einander nahestehen. Sicker

ist aber die Tatsache, daB es nnter den Chrysomonaden vereinzelt

ganz griine, sonst aber vollkommen identische Individuen unter

sonst braunen auftreten, wie. es auch Arten gibt, die den braunen

Farbstoff dauernd verloren zu haben schienen. Solche Formen
werden, wenn sie zwei ungleiche GeiBeln haben, mit den Hetero-

konteniJagellaten zusammenfallen und ira Systeme hin und her

gestellt werden (Ghlorochromonas Lewis). Das laBt aber die Mog-
lichkeit zu. anzunehmen, daB wir uns die Heterokonten als eine

Seitenreihe vorstellen konnen, die entweder das oder die braunen

Pigmente verloren, oder die braunen Pigmente nicht erworben

haben. Allen drei Reihen den Heterokonten, Chrysomonaden,

Diatomeen ist gemeinsam der hohe Gehalt an Karotenen, der den

Heterokonten die oft auffallig gelbgriine Farbe verleiht, und sich

auch in dem bekannten Farbenumschlag nach Blau bei Saurezusatz

auBert.

In bezug auf die Assimilate laBt sich nur der gemeinsame

Mangel an Starke feststellen. Das Leukosin, ein derzeit mehr

physikalischals chemisch bestimmter Korper, der sich auch im Dunkel

bildet, scheint den Chrysomonaden und den Heterokonten gemeinsam

zu sein. Was sonst an Olen und Fetten bei den drei Algengruppen

vorhanden ist, und sie alle drei sind sehr reich daran, ist, wie auch

bei anderen niederen Pflanzen, viel zu schlecht bekannt.

Auf Grund der vielen hier niiher ausgefiihrten TJbereinstim-

mungen habe ich schon 1914 in der eingangs zitierten Arbeit die

drei Algenreihen der Chrysophyceen, Diatomeen und Heterokonten

als eigenen Stamm den anderen Algenstammen gegeniibergestellt:

Stamm der Chrysophyta. Innorhalb dieses Stammes nehmen die

Diatomeen wahrscheinlich dieselbe Stellung ein wie die Conjugaten

innerhalb der Chlorophyta: eine Seitenreihe, charakterisiert durch

die Betonung der Entwickelung der Einzelzelle, damit verbunden,

wie ich es seinerzeit bereits ausemandergesetzt habe (PASCHER 19l8j,

Verlust der Schwarmstadien und damit bedingte Kopulation ganzer

Zellen — eine Entwickelung die bei den Konjugaten zu Ende gefiihrt

ist, bei den Diatomeen bis jetzt nicht zum volligen Abschlusse

gelangt ist.

Die Vereinigung der drei behandelten Algenreihen zum Stamme
der Chrysophyta, die hier auf Grund der Summe aller Uberein-
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stimmungen 1
) vorgenommen wurde, bringt nur die Tatsache ihrer

engeren Verwandtschaft zum Ausdrucke — uber die engeren

phylogenetischen Beziehungen untereinander wissen wir nichts-).

Es sei nur noch darauf hingewiesen, daB es auBer den behandelten

drei Algenreihen noch audere Organismen gibt, die hierzu gehoren

scheinen, die aber noch sehr wenig bekannt sind und noch dringendst

des Studiums bediirfen — z. B. "die zweischaligen Pterospermaceen.

Prag II, Weinberggasse 3a, Marz 1921.
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Eine Geschichte unserer Erkenntnis der Verwandtschaft- r

Organismen soil mangels an Raum im Zusammenhange mit einer anderen

unter Angabe^der vollstandigen Literatur gegeben werden.

1) Ich betone aller Ubereinstimmungen. denn einzelne der behandelten

nale finden sich auch bei anderen Reihen (Zweischaligkeit, Einschaltringe).

2» Die spezielle Sjstematik dieses Uhrysophytenstammes findet sich

s in meiner eingangs zitierten Arbeit iiber Flagellaten und Algeu.
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