
Beitrag-e zur Algenflora des Schwarz- 
waldes und des Oberrheins VI.1} 

Von W. Schmidle, Mannheim. 

Mit Tafel I bis III. 

Fur das folgende Verzcichniss sind aus der grossen Menge von 
Algen, welche ich wahrend der letzten zwei Jahre in der weiteren 
Umgebung meines Wohnortcs sammeln konnte, nur diejenigen aus- 
gewahlt, welche neu sind oder aus irgend eincm Grunde ein beson- 
deres Interesse beanspruchen diirften. Das gesammte Material hoffe 
ich spater in einer grosseren Arbeit zusammenfassen zu konnen. 

Coleochaete Breb. 

C. soluta Pringsheim var. brevicellularis n. var. Tab. I 
fig. 1-5. 

Die sehr loekeren Faden sind reichlich dichotom verzweigt. Sie 
bilden im erwachscnen Zustande eine kaum mit dem blosen Auge 
noch wahrnehmbare, sehr lockere, epiphytische Scheibe, welche mit 
Gallerte umhullt ist. Die Scheiben sind reichlich mit Seten besetzt. 
Diese entspringen auf dem Riicken der Zelle und durchdringen das 
dicke Gallertlager. Die Scheibe ist anfangs kreisrund, liegt dem 
Substrat enge an und tragt nur auf dem Riicken eine mehr oder 
weniger entwickelte Gallerthulle. Spater wird sie unregelmassig und 
erhebt sich zuerst in der Mitte, hierauf auch am Rande vom Sub- 
strate. Es geschieht dieses dadurch, dass auch auf der Ventralseite 
der Faden Gallerte abgeschieden wird. In dicsem Zustande umgiebt 
die Prlanze ihr Substrat (Myriophyllum) in Form eines allseits weit 
abstehenden Mantels. Die Faden scheinen jedoch ihr horizontales 
Wachsthum bcizubehalten und hochstens nur schief aufsteigende Aeste 
abzusenden, welche nie den dorsalen Gallertmantel durchdringen. 
In diesem Zustande tritt Fruktifikation ein. 

l) Die iibrigen Beitriige siehe in den Berichten d. D. bot. Gesellschaft 1892 
und 1893, Berichte der Naturf. Gesellschaft zu Freiburg i. B. 1893, in Flora 1894 
und Hedwigia 1895. 
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2 W. Schmidle. 

Die Zellcn sind meist ebenso lang wie breit (18—24 p), seltener 
(am Scheibenrande) bis 1'4 mal liinger, oft auch namentlich im Ver- 
laufe des Fadens kurzer als lang. Ihre Gcstalt ist cine ovale oder 
kreisrunde. Die Randzellen sind am Scheitel, wie es Pringsheim fiir 
C. soluta angiebt, ausgerandet. 

Auch die Keimungsweise hat mit dieser Alge die grosste Aehn- 
lichkeit. Es entstehen meist zwei Centralzellen, welche sich auf die 
gleiche Weise, wie es Pringsheim angiebt, weitcrhin theilen. Doch 
sind diese Verhaltnisse keinc konstanten. Es wurden Exemplare 
beobachtct, welche nur eine einzige centrale Zelle hatten, die sich 
an den beiden entgegengesetzten Enden weiter theilte, und einmal 
ein solches, welches deren drei besass, von welchcn die beiden ausser- 
sten seitlich die ersten Zweige abgesendet hatten, und zwar die eine 
nach links, die andere rechts, wahrend die mittlere Zelle ungetheilt 
blieb. Vielfach konnte auch beobachtet werden, dass bei Pflanzcn 
mit zwei Centralzellen ausser den beiden regularen seitlich abgehenden 
Aesten noch andere meist von den entgegengesetzten Enden der 
Centralzellen oder iiberhaupt von beliebigen Punkten derselben aus- 
gingen.    Fig. 1 u. 2; Tab. I. 

Die Oogonien entstehen nach meinen bisherigen Beobachtungcn 
nur an wohlentwickelten Exemplaren mit hochliegenden Aesten. 
Sie sitzen hier seitlich meist der zweiten Endzelle an. Hire Grosse 
betragt 80—100 (A, sie sind stark berindet, doch kamen bisher nur 
wenige zur Beobachtung. Tab. 1 Fig. 5. Die Antheridien bestehen 
aus langen, schmalen, gekrummten, plasmaarmen und oft wieder 
gabelig vcrzweigten Zellen, welche ich dann und wann an den Zweig- 
enden wahrgenommen habe; vergl. Tab. I Fig. 1 bei a. 

In der Gallerte unserer Alge fand ich standig das ganze Jahr 
iiber grosse rothe, diinnhautige Zellen. Tab. I Fig. 2 bei a. Sie sind 
zucrst kaum grosser als die gewohnlichen l-adenzellen, wachsen 
jedoch zusehends heran bis zu einer Grosse von 72 ft und umgeben 
sich mit einer dicken geschichteten Zellhaut. Dadurch werden sie 
den Zellen von Urococcus insignis so vollstandig ahnlich, dass ich, 
ohne ihre llerkunft zu kennen, sie als eine im Wasser lebende 
Varietat dieser Alge ansah.'-') Die Aehnlichkeit ist urn so grosser, 
als ich einige Male auch die Anlage des fiir diese Gattung so 
charakteristischen Stielchens beobachten konnte. Tab. I Fig. 3. 
Sie theilen sich innerhalb der lamellosen, dicken Membran, und so 
findet man moistens grossere Ilaufen bei einander liegen, welche 
dann und wann noch von der urspriinglichen Zellhaut umschlossen 
sind.      Die   letzterc   zcigt   deutliche   Zelluloscreaction   und   es   tritt 

'2i Chlorophyceenfiora von Virnheim; Flora 1892, pag. 45. 
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speziell am Sticlchen schr scbon eine schalenformige Streifung her- 
eon Tab. I Fig. 3. Alte Zellen sind wie die Sporen von Oedo- 
gonien mit grossen runden Korperchen dicht angefiillt. 

Ich glaubte zuerst, diese Zellen wiirden Ruhesporen unserer 
Alge darstellen, obwohl ich ihren Zusammenhang mit den Faden- 
zellen nie beobachten konnte. Nur an alten iibcrwinterten Exem- 
plaren, deren Zellhaut in benierkenswerther Weise dick geschichtet 
und nieist gebraunt war, konnte ich einige Male sehen, wie der frei- 
lich chlorophyllgriine Inhalt langsam aus der Zelle austrat. Tab. I Fig. 4. 
Herr Professor Hieronymus machte mich jedoch aufmerksam, dass 
er ahnliche rothe Zellen einmal in Sphagnumzellen und auch ausser- 
halb derselben beobachten konnte, welche jedoch, wie er nachwies, 
zu einer Vampyrella gehortcn. Achnliches liegt wohl auch hier vor, 
wie mir eine nochmalige Priifung meiner Praparate ergab. 

Unsere Exemplare weichen in einigen Punkten nicht unwesentlich 
von der typischen Form Pringsheim's ab. Sie haben ein bedeutend 
grosseres, ein bedeutend unregelmassigeres und lockeres 
Lager als jenc Alge. Die eigenth iimliche Gallertumhullung 
und ihr Aufsteigen vom Substrat geben ihr scheinbar einen sehr 
abweichenden Habitus, obwohl mir gerade dieser Punkt von geringerer 
diagnostischer Bedeutung zu sein scheint. Wichtiger scheint mil- 
der Umstand, dass die Zellen bedeutend kiirzer sind und nie 2 bis 
3 mal so lang als breit werden, ferner dass die reifen Oogonien (incl. 
der Berindung) hochstens 100 /1 im Durchmesser gross werden und 
die Antheridien eine abweichende Form haben. Mit Coleoch. 
soluta jedoch hat sie die charakteristische Theilung der Endzelle:i) 
und die Keimungsweise gemein, so dass sie am besten mit dieser Art 
vereinigt bleibt. 

Chaetopeltis Berthold. 

Ch. m e gal o cyst is n. sp.    Tab.  I Fig. 6—9. 

Unsere Pflanze bildet kleine, bis '/s mm grosse, flache, selten 
runde, meist unregelmassig geformte, oft langgestreckte Scheiben, 
deren Zellen durch eine gemeinsame Gallerte zusammengehalten sind 
und verschiedenen Wasserpflanzen aufsitzen. Die Zellen sind nur 
sehr undeutlich oder gar nicht radientormig in der Scheibe angeordnet, 
sie sind gross, gewohnlich 20 » lang und breit, selten nur ca. 10 ;i 
breit und dann oft 2 mal so lang (speciell am Rande), nicht selten 
wachsen die Randzellen etwas uber den Rand hinaus. 

3) Die Endzelle theilt sich bei unserer Pflanze jedoch haufig auch derart, 
dass sie sich der Lange nach in 2 Theile .spaltet, und so zu einer dichotomen 
Verzweigung den Anlass giebt. 

1* 
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Die Schwarmsporen entstehen meist zu 4—8 regclmassig in den 
mittleren Zellen des Lagers, so dass altcic Scheiben nach deren 
Ausschliipfen einen griinen, charakteristischen Ring bilden, welcher 
aus den weiterwachsenden Randzcllen besteht, wahrend in dessen 
Mitte die leeren, auf dem Riicken zerrissenen Sporenmutterzellen 
zu sehen sind. Alle Sporen einer Zelle sehliipfen von einer ge- 
meinsamen Haut umgeben aus; die Zahl ihrcr Cilien konnte nicht 
beobachtet werden, da nur Alkoholmaterial untersucht wurde. 

An Exemplaren, welche mit Haematoxylin getarbt und in Canada- 
balsam eingclegt waren, konntcn oft reichlich feine Gallerthaare beob- 
achtet werden, wie sic auch Iluber an Ch. minor Moeb. gesehen hat, ') 
dann und wann jedoch fehlten sie ganzlich.') 

Beziiglich des Zellenbaues muss ich den Beobachtungen Huber's 
vollstiindig beipflichten. Wie Iluber finde ich, dass das Chroma- 
tophor eine einzige parietale Platte bildet. Dieselbe ist bei unserer 
Art ziemlich diinn. 

Starke Oelimmersionen liessen an Haematoxylinpraparaten deut- 
lich erkennen, dass die Platte in der Flacbenansicht aus einzelnen, 
netzformig miteinander verbundenen gefiirbten breiten Strangen 
besteht, welche zwischen sich kleine ungefarbte, meist runde 
Liicken lassen, Tab. I Fig. 8. Der diinne optische Querschnitt war 
meist auf der Innenseite unrcgelmassig begrenzt und zeigte, wie 
auch Huber es gesehen, einzelne Verdickungen. An einigen Zellen, 
deren Chromatophor besonders schon die beschriebene Flachen- 
ansicht zeigte, war auch der Ouerschnitt des Chromatophors nicht 
homogen, sondern zeigte eine schwammige, maschige Beschaffenhcit. 
Tab. I Fig. 9. 

Wie Moebius") war auch ich zuerst der Ansicht, dass das 
grossc, dem Chromatophor innen anliegende, mit einem Starkemantel 
umgebene Pyrenoid den Zellkern ersetzen wurde. Sein durch 
Haematoxylin farbbarer Kern zeigte vielfach eckige Conturen, und 
an besonders grossen Pyrenoidkernen konnte man deutlich einige- 
male rothgefarbte feine Faden beobachten, welche von den Ecken 
ausgingen und die ungefarbte Starkehiille durchbrachen, so dass 
also der Pyrenoidkern mit dem Protoplasma der Zelle in direkter 
Verbindung stand.    Tab. I Fig. 7. 

4) Huber: Chaetophorcos epiphytes et endophytes in Ann. Sc. nat. Bot. 
tome XVI, 1892, pag. 297—300, tab. XI fig. 7. 

5) Es scheint mir deshalb unrichtig zu sein, den Namen Chaetopeltis zu ver- 
werfen. Es hat in Rucksicht auf dicse Gallerthaare (welche wohl bemerkt keine 
Bacterienfaden sind) eine gute Bedeutun^. 

°) Moebius: Beitrag zur Algengattung Chaetopeltis. Bcr. d. D. bot. Gc- 
scllsch. 1888. pag. 242. 
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Genauere Untersuchungen eincr grosseren Menge von Zellen 
liessen mich jedoch bald erkennen, dass neben diesem Pyrenoid 
noch ein eigentlicher Zellkern vorhanden ist. Derselbe ist sehr klein 
und liegt stets dem Pyrenoide enge an. Infolge dessen ist er nur 
bei starker Vergrosserung mit Sicherheit zu erkennen. Oft fehlt er 
scheinbar ganzlich. Er ist dann durch das dariiberliegende Pyrenoid 
verdeckt. Man trifft genugsam Falle an, wo noch ein Theil des 
Kernchens neben dem Pyrenoide herausschaut. An den Rand/ellen 
war der Kern speciell fast immer deutlich zu sehen.   Tab. I Fig. 8 u. 9. 

Nachtraglich finde ich, dass auch Huber7) ahnliche Vcrhaltnisse 
bei Ch. minor Moeb. gcsehen haben muss. Er schreibt namlich: 
Dans quelques cas exceptionnels seulement je suis parvenu a decouvrir, 
surtout dans des cellules pretes a se diviser, quelque chose, qui 
ressemblait a un noyau. II est probable que dans la plupart des 
cas   le   vrai  noyau   est   masque   par  le  pyrenoide. 

Es scheint mir dieses eigenthumliche Verhalten des Zellkernes 
fur Chaetopeltis sehr charakteristisch zu sein. 

Zu bemerken ist wohl noch, dass einigemale in einer Zelle zwei 
Pyrenoide vorhanden waren. Es war hier die Theilung des Pyrenoides 
derjenigen der Zelle vorausgeeilt. 

Unsere Alge unterscheidet sich von den beiden bisher beobach- 
teten Arten von Chaetopeltis leicht durch die bedeutend grosseren 
Zellen. Ch. orbicularis var. grandis Hansg. hat zwar Zellen, welche 
ebenfalls bis 24 u breit sein konnen, doch sind bei dieser Form die 
Scheiben 1—3 mm im Durchmesser gross und bestehen aus radialen, 
gegen die Peripherie hin sich ofters dichotomisch theilenden Reihen. 
Beides kommt bei unserer Species nie vor. 1st vielleicht auch, wie 
Huber 1. c. meint, auf den ersten Unterschied kein so grosses Ge- 
wicht zu legen, so bedingt offenbar der zweite ein ganzlich verandertes 
Habitusbild. Die Ordnungslosigkeit der Zellen in der Scheibe war 
zudem bei den vielen Exemplaren, welche mir unter die Augen 
kamen, ein sehr konstantes und sehr auffalliges Merkmal. 

Die Alge kam Anfangs August 1895 und 96 sehr haufig auf 
untergetauchten Wasserpflanzen sitzend in den Hanflochern von 
Oberreutte bei Freiburg i. B. vor. 

Aphanochaete A. Br. 

Aph. pilosissima n. sp.    Tab. II fig. 1 — 3. 
Diesc interessante Pflanze traf ich mit der vorhergehenden sehr 

haufig an Oedogonien aufsitzend ebenfalls bei Oberreutte. In ihrem 
ausseren Habitus, in Grosse und Verzweigung der Faden, in Gestalt 

') Huber: 1. c. pag. 249. 
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und den Dimensionen der einzelnen Zellen gleicht sie sehr der von 
Huber8) beschriebenen und Fig. 23 1. c. abgebildeten Aph. repens 
A. Br. Doch unterscheidet sie sich wesentlich dutch folgende Eigen- 
thiimlichkciten. 

Die ganze Pflanze ist auf ihrer Dorsalseite von einer dicken 
Gallerthulle unigeben, aus welcher nur die oberen Theile der Haare 
hervorsehen. Fine Schichtung oder besondere Structur zcigt diese 
Gallerthulle nicht. Bei Aph. repens A. Br. scheint eine solche Iliille 
iiberhaupt zu fehlen. Weder Huber, welcher die Pflanze sowohl 
1894") alsl89210) genau beschrieben, noch Klebahn,") welcher eine 
sehr eingehende Kritik und Geschichte der Gattung Aphanochaete 
geliefert hatte, noch Moebius, Hansgirg, De Toni, Rabenhorst, 
A. Braun und Naegeli erwahnen meines Wissens eine solche, wahrend 
doch dieselbe bei unserer Art nicht leicht zu iibcrsehen ist. 

Jede Zelle tragt durchschnittlich zwei bis sechs wohlentwickelte 
Haare, nur die Endzellen der Faden haben meist ein Haar oder sind 
vollstandig ohne solche. Die Bcschaffenheit des Haares selbst ist 
ferncr etwas abweichend. Das Haar ist, wie es Klebahn 1. c. als 
charakteristisch fur unsere Gattung beschreibt, auch hier von der 
Tragzelle durch eine deutliche Scheidewand abgetrennt und weiterhin 
ohne Gliederung. An seincm Grunde ist es ebenfalls zwiebelartig 
angeschwollen ; hier jedoch ist es mit einer sehr deutlichen Scheide 
versehen. Die Scheide ist schon bei 300facher Vergrosserung sichtbar. 
Aph. repens A. Br. hat nun, wie Moebius und Hansgirg angeben, 
auch eine solche Scheide, doch ist dieselbe nach der Angabe beider 
Autoren so schwer zu sehen, dass Klebahn in der von ihm gegebenen 
Gattungsdiagnose dieselbe nicht erwahnen zu diirfen glaubte. Bei 
unserer Alge kann sie um so weniger iibcrsehen werden, als ihr 
oberer Rand sehr haufig ausgefranst ist, und die Fransen vom Haare 
abstehen. Auch unterhalb des obcren Randes, oft bis herunter zur 
Ursprungsstelle des Haares, ist die Scheide haufig mit solchen Fransen 
besetzt, vorziiglich jedoch haufen sic sich dem Scheidenende zu. 

Bemerkenswerth scheint mir, dass der obere Rand der Scheide, be- 
sonders wenn er nicht gefranst ist, auf dem hellen Lumen des 
Haares eine dunklere Querlinie bildet, so dass es den Anschein hat, 
als ob hier das Haar gegliedcrt ware. Dass dieses jedoch nicht der 
Fall   ist,   habe   ich   mich wiederholt   bei Anwendung   der   starksten 

s) Huber: Sur 1'Aphanochaete repens A. Braun ct sa reproduction sexuee; 
Bull. Soc. bot. de France; Session extraordinaire en Suisse 1894. pag.XCVI. tab. VII. 

°) Huber: 1. c. 
10) Huber: Ann. des sc. nat. VII Serie, Botanique XVI. pag. 287 IT. 
u) Klebahn: Zur Kritik einiger Algengattungen in Pringsheim, [ahrbuchei 

Bd. XXV. Heft L', paj^. 279; siehe auch dort die iibri^e Litteratur. 
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Vergrosserungen Qberzeugt. Die Haare unserer Alge gleichen dadurch 
auffallig den von Hansgirg mchrfach lz) beschriebenen Haaren von Her- 
posteiron polychaete Ilansg., und urn so mehr ist wohl dieser Umstand 
bemerkenswerth, als jene Alge wie die unserige mehrere Haare auf 
jeder Zelle tragi. Zwar fehlt bei ihr die Gallerthulle. Ich hatte trotz- 
dem nicht gezogert, beide Algen zu identificiren, wenn nicht Hansgirg 
wiederholt das Vorhandensein einer solchen Scheidewand konstatirt 
und auf dieses Merkmal seine Gattung Herposteiron gegriindet hatte. 

Unsere Alge jedoch hat mit Herposteiron Hansgirg nichts zu 
thun. Das geht, abgesehen von der Beschaffenheit der Haare, mit 
Sicherheit aus dem Umstande hervor, dass dieselbe Geschlechtsorgane 
entwickelt und zwar so, wie es Huber an kultivirten Exemplaren 
von Aph. repens A. Br. zuerst gefunden. Seitdem scheint dieser 
Zustand nicht mehr beobachtet worden zu sein, und speciell noch 
nie wie hier an freiwachsenden Exemplaren.1:;) 

Ich kann die Angaben Huber's, soweit sie die Oosphaeren 
betreffen, bestatigen. Die Centralzellen der bilateralen resp. die 
Endzellen der unilateralen Pflanzen schwellen betrachtlich an, fiillcn 
sich mit Oeltropfchen, so dass die mit Osmiumsaure fixirtcn 
Oosphaeren fast ganzlich schwarz sind. Sie durchbrechen die Zell- 
wand und die Gallerte (oft blieben sie in letzterer stecken), ihre Be- 
wegung und die Geiseln sind nati'irlich an conservirtem Alkoholmaterial 
nicht zu crkennen, doch trifft man solche mit hyalinem Vorderende 

12) Hansgirg: Prodromus II. pag. 218 und: Ueber die Gattung Herposteiron 
und Aphanochaete Flora 1888, Heft 4. 

ia) Es sei mir gestattet, hicr iiber die Natur des Fundortes einige I!e- 
mcrkungen zu machen. Die Ilanflocher der Umgcbung Freiburgs sind nicht 
nur durch ihre reiche Algenflora, sondern auch ihre biologischen Verhaltnisse 
interessant; vergleiche dariiber auch Klein in Verhandlungen der Freiburger 
Naturf. Gesellschaft 1890. Jedes Jahr von Mitte August an werden dieselben 
gereinigt, neu mit Wasser beschickt und dann mit dem frisch geernteten Hanfe 
belegt. Derselbe beginnt zu faulcn, das Wasser wird tibelriechend, es bleibt 
nun das iibrige Jahr hindurch ruhig stehen; dabei kliirt es sich natiirlich. Durch 
die auftretende Vegetation nimmt nothwendig im Verlaufe des Sommers der 
Gehalt an Nahrstoffen ab und erreicht im Spatjahr vor der neuen Hanfcinlage 
nothwendig sein Minimum. Die Bedingungen fiir die Fructification sind also hier 
giinstige. 

Andererseits tritt durch das Eingreifen des Menschen eine Auslese ein 
derart, dass nur diejenigen Arten in den Gruben bestehen konnen, welchc zum 
mindesten bis kurz vor der Zeit der Hanfcinlage einen Dauerzustand erreicht 
haben. Denn so konnen sie im Schlamme des Tiimpels liegend einmal beim 
Wasserwechsel nicht fortgeschwemmt werden, und konnen nur so die schadliche 
Periode des faulenden Wassers iiberstehen. Man trifft deshalb kurz vor dieser 
Periode die meisten Algen (darunter auch die unserige) fructificirend an, und 
nach der Hanfeinlage im Spatjahr ist die so reiche Flora im August vollstandig 
geschwunden, d. h. sie ruht in Dauerzustiinden im Grunde des Tiimpels. 
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theils frei, theils in der Gallerte, und, was mir bemerkenswerth er- 
scheint, einigcmale selbst noch im Verlaufe des Fadens. Vielfach 
sind solche, wenn sie noch in der Gallerte steckcn, von kleinen, 
farblosen, runden Korperchen umgeben, die wohl als miinnliche 
Schwarmsporen zu deuten sind. Auch befruchtete Oogonien mit 
doppelten Zellwanden, an dcm reichcn Oelgehalte noch dcutlich 
erkennbar, fand ich bei naherer Untersuchung frei im Materiale. Sie 
glichen an Grosse und Gestalt ganz den von Huber beobachteten, 
unterschieden sich jedoch bezeichnender Weise dadurch, dass die 
aussere Membran schwach und spitz granulirt war. 

Lange wollte es mir nicht gelingen, die Antheridien aufzufindcn, 
und doch sollten dieselben nach den Angaben Huber's 1. c. pag. XCVIII 
sehr auffallig als kleine, farblose Zellen meist zu mehreren gruppirt 
an den Enden der fertilen Pflanzen sich befinden. Ich hatte viele 
hundert solcher Fadcn in alien Entwickelungsstadicn der Oospharen 
abgesucht, alle endeten genau wie die sterilen in immer kleiner 
werdenden griinen Zellen, von welchen die letzte meistens in ein Haar 
ausging. Ich kam dadurch zur Ueberzeugung, dass bei unserer Pflanze 
die Verhaltnisse hier sicher andere sind. Endlich gelang cs mir 
dadurch, dass ich mit homogener Immersion zu arbeiten bcgann, 
dieselben zu findcn, wenn auch bei noch nicht vielen Exemplaren. 
Es waren fast farblose Zellen im Verlaufe der Faden, meist in der 
Nahe der Oogonien, nie an den Fadenenden gelegen, welche von 
sehr kleinen, langlichen Zellchen, ohne zerrissen zu sein, dicht an- 
gefiillt waren und sonst nicht sehr von den iibrigen sterilen Zellen 
des Fadens abstachen. Ich hatte sie anfanglich, da ich ihren Inhalt 
und unzerrissene Membran mit Trockensystemen nicht erkannt hatte, 
fiir leere Oospharenzellen gehalten. Oft waren sie etwas grosser 
als die sterilen Zellen, ohne jedoch die Grosse der Oospharen zu 
erreichen. In einem Falle waren zwei solcher Zellen nebcneinander, 
sonst waren sie immer einzeln.    Tab.  II Fig. 2 und 3 bei a. 

Der Zellinhalt der Oospharen war, abgesehen von dem reichen 
Oelinhalte, nicht abweichend von demjenigen der sterilen Zellen. 
Das Chromatophor war bei beiden parietal, bei den sterilen Zellen 
bedeckte es oft nur einen Theil, meist einen medianen Quergiirtel der 
Zellwand. Bei Anwcndung einer Zeiss'schen Oelimmersion erschien 
es mir nach Farbung mit Delafield'schem Haematoxylin (fixirt waren 
die Pflanzen mit Osmium Alkohol) aus lauter kleinen eckigen, enge 
aneinanderliegenden Stiickchen zusammengesetzt Die Rander der- 
selben waren deutlich starker gefarbt. In der Zellmitte bemerkte 
ich iiberall einen Zellkern, und bei den sterilen Zellen daneben am 
Chromatophore ein Pyrenoid. Rei den Oospharen war ein solches 
nicht zu finden, doch ist es wahrscheinlich, dass die vielen Oeltropfen, 
welche die Untersuchung sehr erschwerten, dasselbe verdeckten. 
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Die sterilen Zellen der Fadenmitte waren gewohnlich 4 » breit 
und 6 ii lang, die Endzellen 2 » breit und 5 ,u lang. Die runden 
Oospharen hatten einen Durchmesser von 12—18 \t. Es scheinen 
demnach die Dimensionen etwas geringer zu sein, als Klebahn und 
Huber fur Aph. repens angeben. 

* 
Stigeoclonium Ktzg. 

Stig. fare turn Berthold. 

Ich bemerkte von dieser kleinen Alge zuerst nur die charak- 
teristischen Haftscheiben, welche aus losen, von einem Centrum aus- 
gehenden, horizontal aufgewachsenen, reichverzweigten und hochstens 
4 u diinnen Faden bestehen.14) Da bei Anwendung von gelindem 
Druck die Scheiben sich regelmjissig von der Unterlage ablosten, 
ohne dass die geringste Verschiebung der einzelnen Faden eintrat, 
so vermuthete ich sogleich, dass diesclben durch eine gemeinsame 
feste, wasserhelle Gallerte in ihrer gegenseitigen Lage fixirt waren. 
In der That konnte ich diese Gallerte durch Farbung mit Haema- 
toxylin sichtbar machen. Berthold 1. c. erwahnt eine solche 
Gallerte nicht. 

Die Aehnlichkeit solcher Scheiben mit Chaetopeltis wird, wenn 
sic noch keine aufsteigenden Aeste getrieben, eine ausserordentlich 
grosse. Die Scheibe ist nur nicht so compact, die Faden liegen 
lockerer nebeneinander; bei besonders lockeren Scheiben kann man 
noch deutlich bemerken, wie jeder einzelne Faden von einer besonderen 
Gallerthiille umgeben ist, und wie die einzelnen Hiillen gegen den 
Mittel])unkt hin zu einer Scheibe verschmelzen. Der Zellkern ist hier 
jedoch immer leicht zu konstatiren und besitzt nie die oben beschriebene 
fur Ch. minor und  Ch. megalocystis so charakteristische Lage. 

Unsere Alge nimmt genau dieselbe Mittelstellung zwischen Stigeo- 
clonium und Chaetopeltis ein, wie bei den Chroolepideen die Sub- 
species Heterothallus Hariot von Trentepohlia zwischen den eigent- 
lichen Trentcpohlien und der Gattung Phycopeltis Millardet. 

In den  Hanflochern von Oberreutte ziemlich selten. 

Chaetophora Schrank. 

Ch. elegans var. pachyderma (Wittr.) nob. = Chaet. pachy- 
derma Wittr. 

Seit Wittrock'•'i diese Alge an verschiedenen Orten Schwedens 
gefunden   hatte,   ist   sie  wohl   nicht  mehr  beobachtet  worden.     Ich 

'*) Berthold: Verzweigung einiger Siisswasseralgen in: Nova acta Aka- 
demiae Leopold. Carol. 1878, pag. 201  u. ff. 

'*) Wittrock: Om Gotlands och Oelands SOtvattens al»er; in Bihang till 
K. Sv. vet-Akademie lid. I. L872. pay. 26. tab. 4. fig. L—3. 
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erhielt die Alge wieder Ende April 1896 von Herrn R. Lauterborn 
zur Bestimmung, welcher sie in einem Waldgraben bei Mutterstadt 
in der Bayr. Pfalz auffand. Ihr Habitus ist infolge der ange- 
schwollenen Zellen, der dicken Membran, der eigenthumlichen doppelt- 
gestalteten  Endzellen   und  des  gelbbraunen Zellinhaltes  ein  so ab- 

Fig. I. 

Chaetephora elegans var. pachyderma nob. 

Fig. 1.   Endtrieb einea Fadens cincr typischen Pflanze mit den reducirten Haaren. 
Fig, 2.   Dasselbe aus cincr Uebergangspflanze, a ein Ast der Chaetophora pachy- 

derma, b von Chaetophora elegans. 

weichender, dass ich Anfangs Bedenken trug, sie zu Chaetophora zu 
stellen, und sie in die Nahe von 1'haeothamnium Lagerh. zu bringen 
bedacht war. Als ich jcdoch, um moglichst viel Material zur Kultur 
zu erhaltcn, den Standort besuchte, fiel mir alsbald auf, dass daselbst 
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scheinbar 3 Chaetophoren vorkamen: 1. Eine gelbbraune, meist sehr 
kleinpolsterige mit weicher Gallerte, 2. eine griine, ebenfalls weich- 
polsterige, von oft etwas grosserer Dimension des Lagers und 3. eine 
griine, hartpolsterige von der Grosse wie No. 2 oder etwas kleiner. 
No. 1 war ausnahmslos an vorjahrigen, faulenden Eichenblattern auf- 
gewachsen, welche in ruhig stehendem Wasser lagen, No. 2 vorziiglich 
an Fichtennadeln und griinen Wasserpflanzen in stehendem oder 
fliessendem Wasser, No. 3 endlich umsaumte vielfach den iiusseren 
Rand der Eichblatter speciell da, wo sie in starker fliessendem 
Wasser lagen, oder war an solchen Orten sonstigen Wasserpflanzen 
aufgewachsen. Dieses Vorkommen legte mir alsbald den Gedanken 
eines Zusammenhanges der 3 Eormen nahe, und gab zugleich auch 
eine Vermuthung iiber die Ursache  der Abanderung. 

Die braunen kleineren Polster von No. 1 entsprachen genau derRe- 
schreibung Wittrock's von Ch. pachyderma, so dass kein Zweifel iiber 
ihr Vorhandensein moglich war. Die grosseren braunen Polster von 
No. 1 dagegen hatten moistens statt der linearen, schlanken, hyalinen, 
gerade abgestutzten Endzellen solche, die in lange, mehrzellige llaare 
ausgingen, welche sich niemals gcgen die Spitze zu verdiinnten, sondern 
gleich dick blieben, breit -abgestutzt endigten, oder hier sogar etwas 
verdickt waren. Sonst entsprachen auch sie vollstandig der Ch. pachy- 
derma. Die griinen harten Polster von No. 3 gehorten zur typischen 
Ch. elegans Ag. Die griinen weichen Polster jedoch von No. 2 be- 
standen zu meiner grossten Ueberraschung meistens sectorenweise 
bald aus regularen Zellen von Ch. elegans, bald aus solchen von 
Ch. pachyderma, wobei die einzelnen Sectoren meist unvermittelt 
nebeneinander lagen. Bald konnten jedoch genugsam Stammchcn ge- 
funden werden, von weichen die Zellen des einen Astes zu Ch. elegans, 
die des anderen zu Ch. pachyderma gehorten, Fig. 2 von Textfigur I. 
Der Uebergang war immer ein plotzlicher, ohne dass dazwischen 
abgeanderte Zellen lagen. Fig. 2 bei a. Die Pachydermazellen ent- 
sprachen der Gestalt etc. nach genau denjenigen der typischen Form 
No. 1, nur war der Zellinhalt meist mehr oder weniger griin, nicht 
selten aber auch braun. Der Zusammenhang beider auf den ersten 
Anblick so ganzlich verschiedener Arten war augenscheinlich 
und gab mir iiber den Werth unserer Algenspecies viel zu denken.'i;) 

Das eben geschilderte Vorkommen giebt aber, wie gesagt, auch 
einen Anhaltspunkt iiber die Ursache der Abanderung. Offenbar 
muss dieselbe durch Stoffe bedingt sein, welche aus faulenden Eichen- 
blattern durch das Wasser ausgezogen werden, und welche dann 
vorziiglich zur VVirkung kommen, wenn sie sich in ruhig stehendem 

16i Es ist nach  dem  Gesagten  wohl  kaum  zweifelhaft,  dass auch  Chaet. 
moniliformis Ktzg. zu Ch. dedans zu ziehen ist. 
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Wasser ansammeln und auf die Alge langere Zeit einwirken konnen. 
Es liegt nun natiirlich nahe, an Gerbsauren zu denken; und in der 
That gaben die Versuche, welche ich in dieser Richtung anstellte, 
einigemale befriedigende Resultatc. Einmal war z. B, ein von dem- 
selben Fundort stammendes Polsterchen von Ch. elegans, welches 
ich vorher auf sein Aussehen untersucht hatte, nach 5 tSgiger Kultur 
in sehr schwacher Tanninlosung zum Theile in Ch. pachyderma 
verandert. In den ubrigen 5 Culturen freilich waren die Pflanzen 
unverandert abgestorben, wahrscheinlich, weil die Losungen zu con- 
centrirt waren. Die Culturen mit kauflichem Tannin haben ihre 
Nachtheile. Mit Eiweiss und Leimlosung giebt Tannin kasige Nieder- 
schlage, so dass sich die Gallertpolster zuletzt mit weissen Flocken 
beschlagen und die Flussigkeit iiberhaupt triib wird. Durch die Ein- 
wirkung der Luft verwandelt es sich ausserdem in Gallussaure, so 
dass die Losung zuletzt eine fast schwarzbraune Farbung annimmt, 
selbst wenn man moglichst wenig Tannin vcrwendet hat. Gallus- 
saure giebt nun mit Eiweiss keinen kasigen Niedcrschlag, ich 
versuchte deshalb mit dieser zu cultiviren. Doch muss auch hier 
die Losung der starken Farbwirkung wegen moglichst verdiinnt an- 
gewendet werden. Trotzdem sind mir auch bei diesen Culturen die 
Pflanzen nach einiger Zeit wieder abgestorben. Doch konnte ich 
auch hier bei zweien die geschilderten Veranderungen deutlich kon- 
statiren. Es verkurzten sich die Haare bedeutend und waren dann 
und wann, wie bei den im Freien gefundenen Exemplaren, auf eine 
kurze Zellc reducirt. Dann schwollen aber auch die Zellen einzelner 
Fadcn deutlich an und erhielten die Gestalt der Pachyderma-Zellen. 
Durchweg geschah dieses Anschwellen jedoch nur an den Zellen 
etwas im Innern des Polsters und nie im reichverzweigten peripheren 
Theil. Doch muss ich bemerken, dass ich gerade eine solche Um- 
wandlung auch einigemale an freilebenden Exemplaren gesehen habe. 
Die zu diesen Culturen benutzte Chaet. elegans stammte aus eincm 
anderen Fundorte, wo Ch. pachyderma ganzlich fehlte. 

Die Resultatc meiner Versuche lassen, wie ich glaube, deutlich 
erkennen, dass, wenn auch nicht gerade Tannin oder Gallussaure, 
so doch eine nahe verwandte chemische Verbindung nach langerer 
Einwirkung die Veranderung hervorruft. 

Cladophora Ktzg. 

CI. fracta   forma bistriata n. forma. 

DieFaden gleichen im Habitus der CI. fracta var. strepensRabh. Sie 
sind wie diese selten verzweigt, mit Kalk inkrustirt und ziemlich rigid. 
Dieseltenen primaren Zweige bestehen aus 60—90 ,« dicken und 2—5mal 
so langcn, bald aufgeblasenen, bald ziemlich rcchteckigen Zellen, mit 
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ziemlich dicker, geschichteter, sehr deutlich langsgcstrcifter und undeut- 
licher quergestreifter Zellhaut. Sic tragen cine Menge diinner, schlaffer, 
oft ziemlich Ianger, moist senkrecht abstehender Zwcigc, die ihrerseits 
nur selten wieder verzweigt sind. Auch die Zellhaut dieser Zellen 
ist langsgestreift, die Querstreifung jedoch ist oft nicht zu bemerken. 

Die Pflanze wurde von Herrn F. Forster im Bodensee (Zeller- 
see) Juni 1895 gesammelt. 

CI.  basiramosa  n. sp.!T)     Tab.  Ill fig.  1—6. 

Ich beobachte diese interessante und sehr auffallige Species seit 
5 Jahren in einem Brunnen am Fusse der Limburg bei Durkheim in der 
Bayr. Pfalz. Sie ist dort an der steinernen Brunnenschale mit einer 
kurzen, unten meist etwas verbreiterten Fusszelle festgewachsen und 
bildet kurze, 1—7 cm. lange, lockere Raschen. Der Hauptstamm ist nur 
im untersten Theile direkt oberhalb der Fusszelle auf eine sehr kurze 
Strecke hin, jedoch hier meist sehr reichlich verzweigt. Sehr selten 
sind (junge?) Exemplare vollstandig ohne Zweige. Die Zweige 
gleichen dem Hauptstamm, so dass derselbe oft nicht mehr kennt- 
lich blcibt, sind lang, ihrerseits ganzlich unverzweigt, oder wenn sie 
(was hochst selten geschieht) Zweige tragen, so gehen sie gleich von 
den untersten Zellen des Zvveiges aus und vcrhalten sich dann 
genau wie die Zweige erster Ordnung. Jedes Pflanzchen bildet so 
ein aus unverzweigten, etwas schlaffen Fiiden, welche an ihrcr Basis 
zusammenhangen, zusammengesetztes Biischel. Die Zellen sind von 
verschiedener Gestalt. Im verzweigten Basaltheile sind sie meist 
unregelmassig, rechteckig, an den Enden nicht verschmalert, 40—80 ft 
dick, ebenso lang, oder etwas kiirzer oder Ianger; weiterhin werden 
sie meist diinner (40- 68 ft), bleiben rechteckig und variiren sehr in 
der Lange. Oft sind sie doppelt so lang, als breit, meist jedoch oft 
auf weite Strecken hin sind sie nur halb so lang als breit. Gegen 
das Fadenende zu verbreitern sie sich regelmassig (68—80 ft), 
zugleich werden sie allmahlich mehr und mehr tonnenformig, und die 
Spitze ist regelmassig aus breiten, stark angeschwollenen Tonnenzellen 
gebildet; dann und wann kann man im Verlaufe des Fadens nach 
einer Verbreiterung wiedcr eine plotzliche Verschmalerung, hierauf 
neue Verbreiterung etc. constatiren. 

Die Zellhaut aller Zellen ist dick und deutlich geschichtet. 

Die Tonnenzellen an der Spitze der Faden zerfallen in eine 
Menge Schwarmsporen, die durch eine Oeff nung in der Membran 
in's Freie gelangen. Sie setzen sich bald mit dem Vordcrende fest, 
verbreitern sich etwas an der Basis, bilden oberhalb derselben regel- 

") Erscheint   in   der   Phycotheca   universalis  von   P. Richter  und  in  den 
Algae exsiccatae von Wittrock und Nordstedt. 
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massig einen diinnen, hyalincn Halstheil, welcher dann den verkehrt- 
eiforrnigen, breiten, mit Chlorophyll gefullten Theil der Keimpflanze 
tragt. Dieselbe gleicht also einer keimenden Oedogoniumspore. 
Tab. Ill Fig. 3 bei a. Der aus ihr hervorgehende Faden ist anfangs 
diinn, unverzweigt und besteht aus rechteckigen Zellen, die etwas 
langer als breit sind. 

An den Tonnenzellen kann man unschwer eine bei Cladophora 
sonst nicht gewohnliche'b) intercalare Theilungsweise beobachten. 

Die Zweige entstehen gewohnlich am oberen Ende der Tragzelle. 
Es wurden jedoch ofters Falle beobachtet, wo senkrecht zur primaren 
Axe in der Mitte der Zelle ein Zweig oder sugar deren zwei ent- 
sprangen. Vergl. Tab. HI Fig. 3 und 4 und die Figurenerklarung. Ob 
solche Aeste wirkliche Verzweigungen darstellen oder aus keimenden 
Schwarmsporen entstanden sind, welche sich auf dem Faden fest- 
setzten, kann nicht allgemein entschieden werden. Es scheinen nach 
dem Aussehen der Basalzelle beide Falle, vorziiglich jedoch der 
lctztere, vorzukommen. 

Hormospora Breb. 

Hormospora dubia n. sp. 

Unsere Pflanze weicht wesentlich von den bisher beschriebenen 
Artcn dieser Gattung ab. 

I in lebenden unpraparirten Zustande ist sic sclbst unter dem 
Microscope nicht oder nur schwer zu erkennen; es mag dieses 
vielleicht der Grand sein, weshalb sie bis jetzt iibersehen wurde. 
Man sieht von ihr nur eine mehr oder weniger deutliche, oft ganzlich 
verwischtc Reihe runder, bios 8 — 10 ,» im Durchmesser grosser, 
chlorophyllgriiner Zellen, welche zudem oft in grossen Abstanden 
aufeinander folgen und nur an jiingeren Exemplaren niiher beiein- 
anderliegen. Ihre Verbindung wird erst klar, wenn dem Priiparatc 
Alkohol, oder noch besser eine schwache Losung von Fuchsin, 
Hematoxylin oder Methylenblau beigesetzt wird. Man sieht dann, 
dass die Zellen durch einen ziemlich breiten, sehr wcichen Gallert- 
faden zusammengehalten sind, welcher die Zellen ganzlich umgiebt. 
Das Gallertband ist regelmassig dichotom verzweigt, meist jedoch 
erst in grosseren Abstanden; oft sieht man, wie die Zweige nach 
kurzem Verlaufe gleichsam wieder mit einander verwachsen, Aus- 
gewachsene Exemplare werden iiber einen Millimeter lang und 
bilden dann meist einen schwer entwirrbaren Kniiuel, welcher inn 
Wasserpflanzen sich herumwindet und an ihnen mit seiner Basis 
festgewachsen ist. 

De Toni: Sylloge Algarum I. pa^. US7 
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Sicher erkennt man das letztere immer an jiingeren Exemplaren. 
Ich habe die Entstehung vom einzelligen Zustand an verfolgen 
konnen. Textfigur II Fig. 1—4. Die Prlanze besteht hier aus einem 
kurzen nach unten 
sich verschmalernden 
Gallertstielchen, wel- 
ches mit einer klei- 
nen basalen Scheibe 
einer Wasserpflanzc 
aufsitzt. Im obern 
Theil verbreitert es 
sich und fasst hier die 
Zelle in sich. Diese 
theilt sich nun der 
Quere nach mehrmals 
nach einander und in- 
dem jede Zelle auf 
ihrer Vorder- und 
Hinterseite Gallertc 
absondert, entsteht 
ein kurzer Gallert- 
faden, welcher unter- 
halb der letzten Zelle 
in den diinnenGallert- 
stiel ausgeht. Bald 
tritt an der Endzelle 
Langstheilung ein. 
Dadurch spaltet sich 
der Faden dichotom 
in zwei Aeste, welche 
auf dieselbe Weise 
wie der I Iauptfaden 
weiterwachsen und 
sich wieder dichoto- 
misch theilen konnen. 
Nicht selten kommt 
es vor, dass auch eine 
Zelle im Ycrlaufe des 
Fadens sich nachtrag- 
lich der Lange nach 
theilt, wodurch der 
Faden sich an der 

betreffenden Stelle in zwei spaltet, die oft oben wieder mit einandcr 
verschmolzen sind. 

Fig. II. 
Hormospora dubia n. sp. 

Fig. 1—4. Entwickelungszust;inde; Fig.5—7. Faden- 
partien; Fig. 8. Fine vollstandige kleine PHanze. 
Fig. 1—6 und 8 nach Alkoholmaturial mit contra- 
hirter Gallerthiille; Fig. 7 nach schwacher Fiirbung 
mit Fuchsin  und nicht  contrahirter Gallerthullc. 
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Die Gallerte besitzt kcinc bcsondcre Struktur. Sie ist sehr wasser- 
reich, contrahirt sich deshalb stark bei Zusatz von Aikohol, wodurch 
sie sichtbar wird. Auch die oben genannten Farbstoffe bringen 
rasch eine starke Contraction hervor. Formol conservirt den Faden 
ausgezeichnet. Die Gallerte verhalt sich in jeder Hinsicht genau 
wie diejenige von Mischococcus confervicola Naeg.19) Es ist auch 
sonst die Aehnlichkcit zwischen beiden Algen eine ziemlich grosse, 
so dass fur mich kein Zweifel besteht, dass unsere Alge in dessen 
Nahe zu stellen ist. 

Der Zellinhalt besteht aus einem centralen Zellkerne mit einem 
oder mehreren Nucleolen. Das Chromatophor bildet eine dicke, 
parietale, allscits der Zellhaut anliegende, granulirte Schicht. Pyre- 
noide oder formlose Starke konnte ich in derselbcn bis jetzt keine 
nachweisen. Dieselben Verhaltnisse zeigen auch die Zellcn von 
Mischococcus Naegeli. 

Ueber die Fortpflanzung habe ich bis jetzt an conservirtem 
Materiale nur Folgendes beobachtet: aus dem Vorhandensein leerer 
Zellcn im Verlaufe und besonders an den Enden der Faden glaube 
ich schliessen zu diirfen, dass der Zellinhalt sich in Schwarmsporen 
umgewandelt und das Gallertband durchbrochen hat. Das letztere 
folgere ich aus dor unregelmassigen Gestalt des Gallertbandes an 
solchen Stellen. An einem Exemplare bemerkte ich ausserdem, wie 
die Zellen am Fadeneiule plotzlich stark angeschwollen und zu 
grossen, starkgriinen Kugeln ausgewachsen waren, welche aus dem 
Verbande des Fadens sich loszulosen schienen.    (Akineten.) 

Ich war lange im Zweifel, ob ich unsere Alge nicht bcsser zu 
einer selbstandigen Gattung, welche in die Nahe von Mischococcus 
zu stellen ware, erheben sollte. Mit Mischococcus hat sie die 
dichotome Verzweigung, das zarte, hyaline, kaum sichtbare Gallert- 
band und den Umstand gemein, dass Pyrenoide in dem Zellinhalte 
fehlen. Ich that es aus dem Grunde nicht, weil die Fortpflanzung 
noch nicht bekannt ist und weil man bei den formenwechselnden 
Palmellaceen mit Aufstellung neucr Gattungcn nicht vorsichtig 
genug sein kann. 

Hormospora wird mm vielfach — und nach meinen eigenen 
Erfahrungen mit Recht — als ein Entwickelungszustand von Ulothrix 
angesehen. Dies ist bei unserer Alge nicht moglich. Denn 
dagegen spricht ihre dichotome Verzweigungsweise, dagegen ihr 
Angeheftetsein und vor Allem ihr Wachsthum von der ersten Zelle 
an,   wie  ich  es eben geschildert habe.    Ob sic jcdoch nicht in den 

">) Vergl. Schmidle: Algenflora des Schvvarzwaldes und der Rheinebcnc: 
Berichte der naturf. Cicsellschaft zu Freiburg Bd. VII, licit I, pag. 80. 
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Entwickelungskreis   einer   anderen   angehefteten   verzweigten   Alge 
gehort, kann ich z. Z. nicht behaupten.'-'") 

Ich beobachte diese Alge nun schon das vierte Jahr regelmassig 
im August in einem Hanfloche von Oberreutte, wo sie zumeist an 
Lemnavvurzeln oder Oedogonien angewachsen ist. 

Chlamydomonas Ehrbrg. 
Ch. mucicola n. sp.    Tab. II. fig. 4—8. 

Ich beobachte diescn Organismus seit 3 Jahren jedes Friih- 
jahr z. Z. der Froschlaiche in den Teichen an der Bahnstation des 
Kiimmelbacherhofs hinter Heidelberg. Er scheint mir seiner Kleinheit 
und seiner Lebensweise wegen von  Interesse zu sein. 

Er erreicht ahnlich wie Chi. minima Dang, bios eine Lange von 
6 — 8 ii und eine Breite von 3—4 ,». Der Korper ist jedoch oval, 
chorophyllgrun, besitzt eine diinne, eng anliegende Zellhaut, am 
Vorderende ein kleines Membran- und Protoplasmaschnabelchen, aus 
welchem die 2 sehr langen Cilien hervorgehen. Das Vorderende ist 
farblos, und es befinden sich in demselben jedenfalls 2 contractile 
Vacuolen, die jedoch der kleinen Verhaltnisse wegen nicht zur Be- 
obachtung kamen. Im Uebrigen ist der Korper griin, das Chromato- 
phor parietal und becherformig. In der Korpermitte ist ein rundes, 
von Starke umgebenes Pyrenoid und hinter demselben der sehr 
kleine Zellkern. Oft liegt er in der Korperaxe, oft jedoch seitlich 
am Chromatophor. Bei Material, welches mit Osmiumsaure fixirt 
und in Formol tadellos konservirt war, erschien regelmassig bei 
Farbung mit Haematein-Ammoniak il) vor dem Pyrenoid dort, wo das 
farblose Schnabelchen in dem grungefarbten hinteren Korpertheil 
iibergeht, ein runder Haufen enge bei einander liegender rother runder 
Korperchen, welche sich starker und rascher als der Zellkern selbst 
tingiren und deshalb sehr auffallig sind. Nur selten liegen sie in 
unregelmassigem Haufen oder iiber den Korper zerstreut. Die ein- 
zelnen Kornchen erreichen fast die Grosse des kleinen Zellkernes. 
An lebenden Exemplaren glaubte ich oft die Kornchen als schwarze 
Punkte wahrgenommen zu haben. Bei anderer Fixirung und Farbung, 
z. B. mit Methylenblau, erschienen sie nicht. 

a>) Stets findct sich bei unserer Alge Apiocystis Braunii Naeg. F.in Zu- 
sammenhang mit dieser Alge scheint mir nicht unmoglich, wenn mir auch der 
Nachweis nicht gelungen ist. Vielleicht bildet die Naegeli'sche Variation linearis 
eine Uebergangsform. 

2l) Die Farbung wurde, wie Hieronymus es angiebt, so vorgenommen, dass 
in dem unbedeckten Wassertropfen, in welchem der Organismus lag, ein Haema- 
toxylinkfirnchen gelegt wurde, und hierauf der Objecttrager mit dem Tropfen 
umgekehrt iiber ilen Hals einer Ammoniakflasche gehalten wurde. Durch Ein- 
wirkung der Ammoniakdampfe farbt sich alsbald das Wasser schon roth und 
nach ca. 10 Minutcn war die Farbung beendet. 

Hidwigia Bei. XXXVI. iHgy 2 
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Has Stigma scheint vollstandig zu fehlen. Wenigstens konnte 
ich trotz eifrigen Suchcns und trotz Anwendung starker Oelimmer- 
sionen, ohne welche uberhaupt bci unserer Art nichts ausser die 
Korpergestalt wahrzunehmen ist, kcine auffinden. 

Viel Merkwiirdiges bietet auch die Lebcnsweisc unserer Pflanze. 
Sie lebt in der Gallerte des Froschlaiches sowohl in den inneren 
als bcsonders in den oberllachlichen Partien desselben und giebt 
ilim cine scheme dilutgti'me Farbe. Die kleinen Korperchen bohren 
sich langsam unter den bekannten charakteristischen Bewegungen 
der Chlamydomonasarten in derselbcn weiter. Im freien Wasser 
trifft man den Organismus nur vereinzelt, das ganze Wachsthum und 
die Entwickelung scheint geradezu an die Gallerte gebunden zu sein. 
In derselben findet man alle Entwickelungsstadien bei einander, und 
weder das letzte, noch dieses Jahr gelang cs mir, den Organismus 
ausserhalb der Gallerte zu zuchten; mit dcm Laiche verschwand 
immcr auch die vorher so iippig vcgetirende Flagellate. 

Entsprechend dieser Lebcnsweisc ist auch die Entwickelung eine 
ungemein rasche. Alle Entwickelungsstadien von dcr beweglichcn 
Form bis zur doppelt membranirten Zygote hat man in alteren Laichen 
oft in demselben Gesichtsfelde des Microscopes bei einander. Wenn die 
beweglichcn Individuen sich zu theilen beginnen, werden sie zuerst 
birnftjrmig, verlieren ihre Geiseln und bald erscheint die Scheidewand, 
welche den Organismus der Ouere nach theilt. Meist hat damit 
die Thcilung ein Ende. Man erkennt dann an den cntstehenden 
Schniibclchen, dass ein Polwechsel eingetreten ist. Nur selten geht 
die Thcilung noch etwas weiter; die zweite Scheidewand steht dann 
zur crsten senkrecht, so dass die Mutterzelle in 4 gleiche Ouadranten 
getheilt ist, welche, wie es auch bei der Zweitheilung geschieht, zuerst 
von der Mutterzellhaut unischlossen werden. Die Tochterindividuen 
scheinen dann durch Auflosung der Mutterzellhaut frei zu werden. 
Weitere Theilungen kommen nicht vor. 

Ich habe mich vergebens festzustellen bemuht, ob etwa die aus 
der Zweitheilung entstandenen Individuen alsMacrozoogonidicn und die 
andercn als Microzoogonidien anzusehen sind. Es besteht zwischen 
den einzelncn Individuen, die einem zu Gesichtc kommen, ein deut- 
licher Unterschied; neben grosseren und dickcren trifft man kleinere 
und diinne an. Doch sind dazvvischen alle moglichen Uebergangs- 
formen zu beobachten, an Farbe und Zellbeschaffcnheit sind ferner 
alle gleich, und, was noch wichtiger ist, sie copuliren alle untereinander. 
Wir haben also hier einen Chlamydomonas vor uns, bei wclchem die 
Microzoogonidien fehlen, wclchcr nur eine Art von Individuen 
hat, die sich zugleich vegetativ und geschlechtlich vcr- 
mehren konnen. 
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Copulationszustande trifft man relativ leicht und haufig. Die ein- 
zelnen [ndividuen verschmelzen zuerst mit ihren Schnabeln und liegen 
dabei bald mehr oder weniger neben einander, bald gegen einander. 
Die Verschmelzung geht rasch von statten. Es entsteht ein kleines 
rundes, ca. 5 ,« grosses Zellchen, an welchem man zuerst noch 
deutlich die beiden Ze Ilk erne nachweisen kann. Vergl. 
Tab. II Fig. 7 und die Figurcnerklarung. Etwas grosserc Zellen sind 
dagegen immer einkernig. Die Zellchen wachsen, wie es scheint, rasch 
heran und umgeben sich bei einer Grosse von 20 <i mit einer doppelten 
Membran; die aussere ist diinn und glatt, die innere ist mit netzformig 
mit einander verbundenen Wiilsten versehen und gleicht dadurch auf- 
fallig dem von Reinsch beschriebenen Acanthococcus sporoides.'--) 

Schliesslich ist wohl noch zu bemerken, dass ich in dem dies- 
jahrigen Materiale einigmale ein in der Gallerte vegetirendes Pal- 
mellenstadium beobachten konnte. 

Plectonema Thuret. 
PI. rhenanum n. sp.28) 

Die Pflanze bildet ausgedehnte, filzige, griine Lager auf trockenem 
Rheinsande. Die Faden sind diinn, gerade, oft parallel und sehr 
wenig verzweigt. Die Zweige gehen einzeln ab, die Scheiden sind 
diinn, hyalin, enge anliegend, die Trichome blaugriin, 6 — 9 ,<< dick, 
am Scheitel plotzlich verdiinnt und meist gebogen. Die Scheitelzelle 
ist stumpfkegelformig. Die Zellen sind kiirzer als breit, nicht ein- 
geschnurt und in Horizontalreihen sehr fein granulirt. 

Von alien bisher bekannten Species, welche Gomont in seiner 
Monogr. des Oscillariees aufzahlt, unterscheidet sich unsere Alge vor- 
weg durch ihren eigenthiimlichen Standort. Sie wachst unter Wciden- 
gebiisch auf angeschwemmtem, reinem, trockenem Flusssande, welcher 
nur sehr selten bei Hochwasser vom Rhein benetzt werden kann und 
also oft Jahre lang trocken liegt, an dem Rheinufer bei Altripp un- 
weit Mannheim. Morphologisch stehen ihr am nachsten PI. tenue 
Thuret und PI. phormidioides Hansg. Das crste hat jedoch eine viel 
reichere Verzweigung mit meist doppelten Aestcn, dicken gefarbten 
Scheiden und ist nicht granulirt. Das letzterc besitzt nur ein wenig 
ausgebreitetes Lager mit aufrecht aufsteigenden Acsten, die hier 
fehlen.    Leber die  Verzweigung macht Ilansgirg keine Angaben. 

••) Reinsch. Leber das Palmellengenus Acanthococcus; Ber. der D. bot. 
Gesellsch. Bd. IV 1886, pag. 241, Tab. XII Fig. 24. 

28) Erscheint in den nachsten Fascikeln der Phycotheca universalis von 
F. Richter. Nach der kiirzlich in dieser Zeitschrift erschienenen Arbeit 
P. Richter's muss unsere Pflanze als Tolypothrix rhenana nob. bezeichnet werden. 

2* 
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Von seltenen Algen, welche iclrwahrend der zwei lctzten Jahre 
im oben genanntcn Gcbiete beobachtet habe, seien folgende erwahnt, 
deren erweiterter Verbreitungsbezirk vielleicht von Interesse sein diirfte: 

Naegeliella flagellifera Correns, Hanfrezen von Reutte haufig 
Batrachospermum vagum var. Suevorum (A. Braun) 

Sirodot. 
Im Feldsee (leg. F. Forster) wieder entdeckt, wo A. Braun sie 

zuerst gefunden, 3 Meter tief an Felsen; 29. IX. 95. 

Oedogonium rufescens Wittr. 
Lehmgruben bei Ludwigshafen; 8. V. 95. 

Chaetosphaeridium Pringsheimii Klebahn. 
Hanflocher von Oberreutte; VIII. 95. 

Gongrosira De-Baryana Rabh. 
AnMuscheln in stagnirendenGewassernderUmgebungMannheims. 

Cladophora  fracta  (Dillw.) Ktzg. var. strepens (Ag.) Rabh. 
Lehmgruben bei Ludwigshafen;  16. IV. 94. 

Hormotila mucigena Bzi. 
Bei Virnheim; IV. 94. 

Scenedesmus denticulatus Lag. 
Hanflocher von Hugstetten und Reutte; VIII. 94. 

Pediastrum angulosum var. araneosum Racib. 
Hanflocher von Hugstetten; VIII. 94. 

Staurogenia rectangularis (Naeg.) Al. Braun. 
Hanflocher bei Reutte; VIII. 94. 

Staurogenia quadrata var. octogona nob. Alp. Algen 
unter Crucigena quadr. 

Bei Ludwigshafen, Lehmgruben. 

Tetraedron minimum (Reinsert) Hnsg. 
Hanflocher von Oberreutte; VIII, 94. 

Botryococcus sudeticus Lemmermann. 
Feuchte Felsen am Drachenfels im Haardgebirge (leg, Lauter- 

born), am Belchen im Schwarzwald (leg. Forster) und bei Virnheim. 

Gloeocystis botryoides (Ktz.) Naeg. 
Hanflocher von  Buchheim; VIII. 94. 

Oocystis solitaria Wittr. 
Mit obiger, haufig. 

Gloeotaenium Loitlesbergereanum Hansg. 
Hanflocher von Oberreutte; VIII. 94. 

Dicranochaete reniformis Hieronymus. 
In einem Hochmoor an dem Zweisecnblick auf dem Feldberg 

im Schwarzwald, an Sphagnum angewachsen. 
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Die Alge ist bis jetzt ausserdem bekannt geworden vom Riesen- 
gebirge (Hicronymus), von Berlin (LagerheiirO und vom Harz (Hierony- 
mus nach briefl. Mitthcilung). 

Pleurococcus pulcher Kirchner. 
Hanflocher von  Buchheim;  VIII. 94 und  bei Mannheim II. 95. 

Pleurococcus angulosus Menegh. 
Hanflocher von Oberreutte; VIII. 95. 

Urococcus insignis Hassall. 
Hanfrezen von Buchheim; VIII. 95. 

Mougeotia parvula var. angusta (Hass.) Kirchner. 
Auf der Hohe zwischen Neckarstcinach und Heiligkreuzsteinach 

im Odenwald;  13. IV. 95. 

Zygnema leiospermum De By. 
Hanflocher von Buchheim; VIII. 95. 

Zygnema chalybeospermum Hansg. 
In stagnirendem Wasser bei Ludwigshafen; V. 96. Hansgirg 

fand sie in fliessendem Bergbache. 
Trotz des ganzlich verschiedenen Standortes stimmen die Algen 

morphologisch nach Hansgirg's Beschreibung genau iiberein. 

Hyalotheca mucosa Ehrbrg. 
Hanflocher von Buchheim; VI. 95. 

Closterium didymocotum var. Baileyanum Breb. 
Im Moore von Kaiserslautern, gemein. 

Pleurotaenium trabecula Naeg. var. crassum Wittr. 
In Lehmgruben bei Ludwigshafen; IV. 94. 

Penium Mooreanum Archer mit der var. constrictum 
nob.'-1) 

In einem Waldgraben zwischen Heidelberg und dem Kummel- 
bacherhof. 

Von diesem Standorte wurden Zygosporen beobachtet. Die- 
selben waren von sehr wechselnder Gestalt. Textfigur III auf folgen- 
der Seite. 

Dimension:  ca.  39 f*  in der Diagonale, 36 /i in der Breite. 

Cosmarium Klebsii Gutw. 
Ziemlich haufig in den Hanflochern von Buchheim und Oberreutte. 

Cosmarium helcangulare Nordst. forma. Tab. II. fig. 9. 
Dimension: 12 fi lang, 10 n breit. 
Hanfrezen von Reutte. 

21)   Erscheint   von   diesem   Standort   in:   Nordstedt   und   Wittrock   Algae 
exsiccatae. 



Cosmarium depress um (Naeg.) Lund, forma.   Tab. II. fig. 12. 
Unsere  Form weicht  ziemlich von   der  bei Naegclii:   Einzellige 

Algen, Tab. VIII C Fig. 2 gezeichneten ab vorzuglich durch die stark 
verbreiterte Mitteleinschniirung.    Ausserdem  sind  die Zellen kleiner 

als bei Lundell; Dimension: 19 f 
in Lange und Breite; die Zellhaut 
ist punktirt bis granulirt, die Scheitel- 
ansicht ist elliptisch, in jeder Halb- 
zelle ist ein Pyrenoid. Wolle in 
Desm. U. St. Tab. L zeichnet eine 
sehr ahnliche, etwas grossere Form. 

Hanflochcr von Reutte und 
Buchheim, ziemlich scltcn; VIII. 94. 

Cosmarium limnophilum 
nob. 

Mit obiger, zerstreut. 

Cosmarium   obsoletum 
(Hantzschi Reinsch. formae. 

Die Formen, welche ich mit 
diesem Namen bezeichne, stimmen 
nicht vollig mit den von Reinsch: 
Algenflora von Franken Tab. IX 
Fig. V gezeichneten Exemplaren 
iiberein. Sie sind grosser und also 
wohl zu der von Turner in Algae 
Ind. orient, pag. 60, Tab. VIII 
Fig. 63 aufgestellten Form major zu 
ziehen. Range und Breite be- 
tragen 81 -70—67 f. Die Mittel- 
einschniirung ist zwar oft nach Ge- 

stalt des Buchstabcns y crweitert, oft jedoch nicht. Die Papille am 
unteren Ende ist oft schlccht ausgebildet, oft sind die unteren Ecken 
ziemlich scharf, oft selbst abgerundet.*6) Die Zellhaut ist punktirt, 
selbst fast granulirt, die Scheitelansicht ist elliptisch und tragt oft an bei- 
dcn Endeneine schwache Papille. [nderHalbzellesind2Chromatophoren 
mit je 6 Lappen in der Scheitelansicht. Die Scheitelansicht ist rum!. 

Es ist ersichtlich, dass unsere Formen zu C. circulare Reinsch 
hinuberfiihren. 

Hanfrezen von Oberreutte, zerstreut. 

Cosmarium varsoviense Racib. 
Hanfrezen von Oberreutte und Hugstetten, selten; VIII. 94. 

Fig  III. 
Zygosporen   und   copulirende  In- 
dividuen  von Penium Mooreanum 

var. constrictum n«il>. 
a Seitenansichten. 

-:')   Vergleiche   auch   meine   Beobachtungen 
Flora  1896. 

Austral.   Exemplaren   in: 
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Cosmarium Turpinii var. podolicum Gutw. 

Von dieser Form warden Zygosporen beobachtet; Tab. II 
Fig. 10 u. 11. — Die Dimensionen betrugen ca. 54 ft ohne, ca. 68 p 
mit Dornen. 

Botanischer Garten in Heidelberg, haung; VII. 95. 

Micrasterias pinnatifida Ktzg. 
Moor von Kaiserslautern; X. 95. 

Micrasterias crux mclitensis var. ornata nob. 
Hanflocher von Buchheim und Reutte, selten. 

Staurastrum Sebaldti Reinsch var. ornatum Nordst. 
Dimension: 80 /< lang und breit. 

Hanflocher von Reutte, selten. 

Staurastrum pseudosebaldti var. gostiniense Rac. 
Dimension: 40 /« lang, 60 breit. 

Bei obiger. 

Staurastrum inflexum Breb. 
Dimension:  nur 26 ,«  lang, 28 .» breit. 

Bei obiger. 

Staurastrum turgescens De Not. forma. 
Unsere Form nahcrt sich der 

f. arcticum Wille, ist jedoch kleiner, 
die Seiten sind in der Scheitel- 
ansicht gerade, nicht concav, wie 
in der typischen Form, oder con- 
vex, wie bei Wille. 

Dimension: 30 lang, 21 breit. 
Mit obiger. 

Staurastrum monticulo- 
sum Breb. 

Genau mit der Figur beiRalfs: 
Brit. Desm. ubereinstimmend. 

Mit obiger. 

Staurastrum Brebissonii 
Arch. 

Mit obiger. 

Staurastrum quadrangu- 
lare Breb. var. alatum Wille. 
Textfigur IV Fig. 2. 

Unsere Formen stimmen sehr gut mit der von De Toni in 
Sylloge   Algarum I.   pag.  1199   gegebenen   Diagnose.     Abbildungen 

Fig. IV. 
Fig. 1.   Staur. orbiculare var. quadra- 
tum n.var.; Fig. '_'. Staur. quadrangulare 
var.   (?)   alatum  Wille;   Fig.  3.   Staur. 

quadricornutum Roy et Bissct. 
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der  Varictat   sind   mir   keine   bekannt.    Hanfrezen  von Buchheim, 
sehr selten. 

Staurastrum quadricornutum Roy et Bissct. Textfigur IV 
Fig. 3. 

Dimension: 22 /• lang, 18 fi breit ohne Dornen, mit Dornen 
27 ft breit. 

Hanfrezen von Hugstetten und Reutte, selten. 

Staurastrum orbiculare var. quadratum n. var. Text- 
figur IV Fig. 1. 

24 H lang und breit, enge, lineare Mitteleinschniirung, Halb- 
Gallzellen   viereckig,   mit  geraden Seiten   und  abgerundeten Ecken. 

In der Umgcbung von Mannheim und Ludwigshafen zerstreut, 
seit zwei Jahren in immer gleich bleibender Form beobachtet. 

Fig. 1 

Fig. 2. 

Fig. 3. 

Fig. 4. 

Fig. 5. 

Fig. 6. 

Fig. 7. 

Flgurenerklarung. 

Tab. I. 

Eine  ziemlich  kleine Pflanze  von Col. soluta var. brevicellularis nob.; 
bei a Antheridien, bei b cine junge Oosphaere. 

Eine sehr junge Ptianze  derselben Art; bei a der Dauerzustand einer 
Monadine. 

Rothe urococcusartige Zellen, wclche aus Dauerzellen entstanden sind. 

Entweichen   chlorophyllgrunen   Zellinhalts   aus   iiberwintcrten    dick- 
hautigen Faden. 

Eine reife Oospore. 

Chaetopeltis megalocystis n. sp. 

Ein Pyrenoid dieser Pflanze,  bei welchem der Kern die Amylumhulle 
in feinen Strahlen durchbricht. 

Fig.   8.    Eine Zelle dieser Pflanze  nach Farbung mit  Haematoxylin.    Der Zell- 
inhalt ist etwas kontrahirt; man erkennt die netzformige Structur des 
parietalen Chromatophors und in der Mitte das Pyrenoid, welches vom 
Zellkern etwas verdeckt ist. 

Fig.   9.    Dasselbe, das Pyrenoid hat sich getheilt und verdeckt zum Thcil den 
Zellkern. 

Tab. II. 

Fig. 1. Zwci Exemplare von Aphanochaete pilosissiina mit Oosphacrcn, zum 
Theil von oben, zum Thcil von der Seite gesehen. 

Fig.   2.    Ein kleincs Exemplar, von oben gesehen, bei a 2 Antheridien. 

Fig. 3. Ein Exemplar mit zwci jungen Oosphaeren und einem Anthcridium, 
von der Seite gesehen. 

Fig.    4—6.    Exemplare von Chlamydomonas mucicola n. sp. 

Fig. 7. Junge Zygotcn kurz nach der Verschmelzung der Schwurmer. Man 
erkennt in den Figuren links je zwci Pyrenoide und die zwci Zcllkerne. 
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Fig. 8. 
Fig. 9. 
Fig. 10. 
Fig. 11. 
Fig. 12. 

Bei dem weiter vorgeschrittenen Zustande rechts sind die Kerne bereits 
zu einem einzigen eigenthiimlich gcformtcn Kerne verschmolzen.   Nach 
Haematoxylinpraparaten. 

Eine reife Zygote. 

Cosmarium helcangulare Nordst. forma. 

Cosmarium Turpini var. podolicum Gutw. 

Eine reife Zygote obiger Art. 

? Cosmarium depressum Naeg. forma. 

Tab. III. 

Fig.    1.   Eine kleine vollstandige Pflanze von Clad, basiramosa n. sp. 

Fig.    2 u. 3.    Basaltheile  grosserer Pflanzen,  bei 3a eine keimende Spore,  bei 
3 b eine aufgcwachsene Pflanze (?). 

Fig.    4.   Eigenthiimliche Verzweigung. 

Fig.    5.   Basaltheil einer vollstandig unverzweigten Pflanze. 

Fig.    6.   Grosse Tonnenzellen am Ende der Faden, bei a intercalare Theilung. 
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