
Die Meeresalgen von Kamerim.

Nach der Sammlung von C. Ledermann.

Von

R. Pilger.

(Mit 26 Figuren im Text.;

Einleitung.

Die Sammlung von Meeresalgen, deren Bearbeitung im folgenden ge-

geben wird, wurde von Herrn G. Ledermann in den Sommermonaten 1908

an der Kiiste von Kamerun zusammengebracht. Der Sorgfalt des Sammlers

ist einmal die Vollstandigkeit der Exemplare und die gute Preparation in

Formalin, dann aber besonders die Genauigkeit der Standortsangaben zu

danken, die bei den meisten Algensammlungen von tropischen Kiisten zu

wiinschen iibrig lafit. Die Standorte, an denen Herr Ledermann tatig war,

sind Victoria, Kl. Batanga, Elabi-Ilende, Kribi, GroB-Batanga, Bodje, Campo;

sie Ziehen sich also iiber den ganzen Raum der kurzen Kiiste Kameruns hin.

Im allgemeinen ist die Kiiste nicht besonders giinstig fur die Ent-

wicklung einer reicheren Vegetation von Meeresalgen. Den langeren nord-

lichen Teil nimmt ein alluviales Kustenvorland ein, das nach dem Inneren

zu an eine Stufe kristallinischen Gesteins stoBt. Im Suden, zwischen Kribi

und Campo, erreicht das kristallinische Grundgebirge die Kiiste, langsam

zum Meere abfallend; hier sind ofters Felsriffe vorgelagert. Der flache

Sandstrand, der verherrscht, enthalt mehr oder weniger groBe FelsblOcke,

die fest liegen und von den Wellen nicht bewegt werden; auf ihnen sind

die meisten Algen gesammelt. Zur Ebbezeit zieht sich das Meer weit am

flachen Strande zuruck, so daB die Algen groBtenteils stundenlang nicht

vom Wasser bedeckt sind. Die Brandung ist iiberall stark.

Die Cladophoren der Sammlung wurden von Herrn Dr. Brand u>

Munchen bestimmt; die zusammenhangende Bearbeitung bildet den Schluli

der systematischen Aufziihlung.
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I. Systematische Aufzahlung der Arten.

Microcoleus chthonoplastes Thur.

Victoria: griine, schleimige Alge auf Steinen dicht am Strand, bei

Ebbe freiliegend (n. 99. — Juli 4908).

Enteromorpha compressa (L.) Grev.

Ilende: Meeresboden mit Felsen, ca. 100 m vom Ufer, mit 4—5 m
Wassertiefe bei Ebbe (n. 604. — September 4 908); Bodje: Sandstrand

mit Felsen, die bei Ebbe teilweise freiliegen; Griinalge (n. 266. — August

4908); Campo: Sandstrand mit Felsen; Griinalge, dicht am Strande, ganze

Felsen bedeckend, die bei Ebbe freiliegen (n. 368 und 422. — August 1908).

Bryopsis stenoptera Pilger n. sp.; thallus tenuissime filiformis, irre-

gulariter ramis tenuissimis instructa, versus apicem tantum ramulis brevibus

pinnata.

Der einzelne Thallus bildet schon dicht iiber der Basis mit wenigen ganz kurzen

Haftwurzeln langgestielte, diinne und zarte Aste, die schwach locker verzweigt sind;

F 'g- \
. Bryopsis stenoptera Pilger. Spitze

eines Thallusfadens. 42/j.

Fig. 2. Bryopsis stenoptera Pilger. Wand-

bildung zwischen Fiederchen und Zweig.

«75/,.

doch ist immerhin ein durchgehender Hauptfaden erkennbar. Die einzelnen Pflanzen

sind locker rasenformig untereinander verschlungen. Der Thallus wird ca. 1 cm lang.

An den Zweigen werden nach der Spitze zu in einer nur i/j— 4 cm 'angen Region un-

gefahr millimeterlange, dichtstehende, gleichmaGige Fiederchen entwickelt, die sich mehr

Oder weniger genau zweischeitelig einstellen. Die jungen Fiederchen gehen mit ihrem

Inhalt frei in den Zweig iiber. Spaterhin wird das Fiederchen durch eine Wand ab-

getrennt und fiillt ab ; es sind dann nur noch die Abbruchsnarben unterhalb der Fieder-

region zu sehen. Die dicksten Stellen des Thallusfadens oberhalb der Basis haben bis

zu 73 mm Durchmesser, die dickeren Aste 200—230 (x.

Elabi: Sandstrand mit viel Felsen; Grunalge vereinzelt zwischen den

anderen, bei Ebbe freiliegend (n. 557. — September 1908).

Die neue Art ist aus der Verwandtschaft von B. disticha Kiitz. (J5. Balbisiana

var. disticha J. Ag.); sie ist ausgezeichnet durch die sehr feinen Thallusaste, deren

Zweige langgestreckt, sehr diinn sind und nur nach der Spitze zu sehr kurze, dicht ge-

stellte, gleichmafjige Fiederchen tragen.



296 Beitrage zur Flora von Afrika. XXXIX.

Caulerpa plumaris (Forsk.) Ag.

Bodje: Sandstrand mit Felsen; die Alge liegt bei Ebbe teilweise frei

und bildet rasenfurmig wachsend den Hauptbestandteil der Algenvegetation

(n. 259. — Im August 1908).

Struvea delicatula Kiitz. var. caracasana Grun.

Der Stiel ist selten unverzweigt, bis \ cm lang und tragt riann an der Spitze einen

Netzthallus; meist ist der Stiel verzweigt, mit mehreren abstehenden, netzthallustragenden

Asten. Die Stiele kommen in groCerer Anzahl aus einer gemeinsamen Basis, so daC

die Netze dicht stehen und auch untereinander ver-

wachsen; von oben gesehen gewinnt der Gesamtthallus,

da die Stiele mehr oder weniger niederliegen, ein fast

polsterformiges Aussehen. Die Stiele sind in ihrem

Langsverlauf gleichmaBig dick, ihr Durchmesser be-

tragt nicht liber 3/4 mm. Ein gut ausgebildeter ein-

zelner Netzthallus ist kreisrund oder nierenformig oder

breit herzformig mit gelapptem Rande, bis 4,5 cm

lang und breit; die Mittelrippe und die schwach an-

steigenden, opponierten Seitenrippen sind deutlich

kenntlich; die Endzellen strahlen frei aus und bilden

keinen geschlossenen Rand. An den starker ver-

iistelten Stielen sind die Netzthallusbliitter meist kleiner

und von unregelmaCiger Form, vielfach miteinander

verwachsen; die Verwachsung erfolgt durch besondere.

abgetrennte, kleine, ringformige Zellen, die aber nicht

die fur die Gattung gewohnlichen rhizoidenartigen

Auswiichse bei meinen Exemplaren zeigen.

Bodje: Sandstrand mit Felsen, die bei

Polster bildend, bei Ebbe freiliegend (n. 262. —

Fig. 3. Ectocarpus indieus
Sond. Verzweigung. 60/1(

Ebbe teilweise freiliegen

August 1908).

Fig. k. Ectocarpus indieus Sond. a, b Entwicklung der plurilokuliiren Sporangien. *7i-

Ectocarpus indieus Sond.

Die Alge bildet dichte Biischel von zarten, reich verzweigten Asten, die von einer

gemeinsamen Anhaftestelle ausgehen; die Aste sind bis 2—2y2 cm lang. Die Verzwei-

gung erfolgt allseitig; meist sind durchgehende Hauptaste und dunnere, kurzere zabl-
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reiche Seitenzweige unterscheidbar, doch sind auch manchmal beide Verzweigungen cines

Astes gleich stark (Fig. 3).

Die Zelllange im Verhaltnis zur Breite wechselt, manchmal sind die Zeilen mehr-

mals liinger als breit, manchmal kaum (1/jmal; verhaltnismaBig am langsten sind sie

an den kleinen Seitenzweigen mit schmalen Zellcn. Einige MaCe fur die Zellenlangc

und Breite bei starkeren Asten: 90 \x : 27 jx; 75
f*

: 33 (x; 6.'i jx : 35 (jl; 58 p : 35 jjl usw.,

bei schwacheren Seitenzweigen: 75 p : 47 p usw.

Die plurilokularen Sporangien entspringen meist den untersten Zeilen von Seiten-

zweigen, manchmal auch einer etwas htiher gelegenen Zelle (Fig. 4).

Kribi: Sandstrand mit Felsen, die bei Ebbe freiliegen; die schleimige,

graugriine Alge epiphytisch oder auf Felsen kleine Polster bildend (n. 521.

— September 1908).

Asperococcus intricatus (Kiitz.) J. Ag.

Campo: Sandstrand mit Felsen; bei Ebbe ca. 1 —2 m unter Wasser

(n. 404. — August 1908).

Sargassnm vulgare Ag. var. foliosissimum (Lamour.) J. Ag.

Bodje: Sandstrand mit Felsen, die bei Ebbe teilweise freiliegen; nur

vereinzelt vorkommend (n. 261 und 268. — August 1908); Dikollo:

Felsiger Strand und Meeresgrund mit viel Scblamm, ganze Bestande bil-

dend auf Felsen, die bei Ebbe 2— 3 m unter Wasser liegen (n. 115. —
Juli 1908).

Padina gymnospora (Kiitz.) Vickers.

Die Systematik der Gatlung in bezug auf die Abgrenzung der Arten ist unsicher;

die vorliegende Form stimmt am besten mit denen aus dem tropischen Amerika (Zo-

naria antillarum, Z. gytnnospora) iiberein.

Elabi: Sandstrand mit sehr viel Felsen; in der Brandung, bei Ebbe

teilweise freiliegend (n. 560. — September 1908); Kribi: Nangajange, an

ahnlichen Standorten in der Brandung (n. 126, 129 a. — Juli 1908; n. 519.

— September 1908).

Dictyota Bartayresiana Lamour.
Der Thallus ist ca. 5 cm hoch, mit schmalen Gliedern stark verzweigt; die jungen

kurzen Gabelzweige sind mehr oder weniger spitz. Charakteristisch sind die kurzen,

spitzen Prolifikationszweiglein, die an den alteren Thallusasten entspringen. Auf beiden

Seiten des Thallus stehen kleine Haar-

biischel (Fig. 5) von zartwandigen Zei-

len, die durch Teilung und Auswachsen

von Rindenzellen gebildet werden.

Zur Bildung von Aplanosporen (Fig. 6)

Fig. 6. Dictyota Bartayresiana
F'g. 5. Dictyota Bartayresiana Lamour. Ein Lamour. Bildung dor Aplanu-

Haarbiischel. "5^. spore. 5A
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Fig. 7. Dictyota Bartayresiana Lamour.
2 Aplanosporen. 175/1#

wolbt sich eine Rindenzelle vor und schneidet dann eine Basalzelle ab. Fig. 7 zeigt die

Bildung zweier Aplanosporen nebeneinander aus der Rindenschicht; der Querschnitt des

Thallus zeigt eine gro(3zellige Mittellage und jederseits eine Rindenschicht.

Bodje: Sandstrand mit Felsen, die bei Ebbe teilweise freiliegen (n. 263

und 265. — August 1908).

Dictyota dichotoma ist bei Lome (Togo) an der Meereskiiste gesammelt worden.

Porphyra Ledermannii Pilger

n. sp. ; thallus monostromaticus, valde

tenuis, 5—6 cm circ. longus, stipite

brevi affixus, ambitu ovatus vel magis

rotundatus et irregulariter lobatus.

Da das Thallusblatt in seiner Form

recht wechselnd ist, werden hier am besten

einige typische Falle der Ausbildung kurz

einzeln bescbrieben. Ein gut entwickeltes Blatt

haftet mit einem kurzen, schmalen, deut-

Iich abgesetzten Stielchen auf eiDer kleinen

Muschel; es ist im Umri/3 ungefahr breit

eiformig mit etwas langerer Verschmalerung

nach oben zu, 5 cm lang, 3 cm breit, ge-

kriiuselt und am Rande unregelmaBig wellig,

nicht gelappt. In einem anderen Falle gehen

von der Anhaftestelle 2 Blatter aus, die

aus breiter Basis langer verschmalert sind, das groCere 6 cm lang. In einem dritten

Falle ist der Thallus ebenfalls zweiteilig, der Umfang im ganzen ungefahr kreisfCrmig;

beide Blatter sind tief buchlig eingeschnitten. Der UmriC des einzelnen Blattes variiert

somit von einer schmal-ovalen bis zur rundlichen Form; manchmal ist es sogar etwas

breiter als lang. Die einzelnen Individuen stehen ofters in groBerer Anzahl dicht bei-

sammen, so daB es schwer zu erkennen ist, ob geteilte, von einer Anhaftestelle aus-

gehende Formen, oder mehrere einzelne Individuen vorliegen.

Dar Thallus der sehr zarten, diinnen, dem Papier fest anhaftenden Pflanze ist nur

eine Zelllage dick; die Zellen im unteren Teil des Thallus sind rundlich polygonal mit

schwach hervortretender trennender Mittellamelle; ihr Durchmesser betragt 20—25 (a;

im oberen Teil des Thallus sind die Zellen im Durchschnitt etwas kleiner, nicht uber

20 [x im Durchmesser.

Elabi: Sandstrand mit sehr viel Felsen, die bei Ebbe teilweise frei-

liegen; Rotalge, sehr selten, schleimig (n. 555. — September 1908).

Von Madeira ist eine Art P. carnea Grun. in Piccone, Alg. Croc. Corsaro 51, be-

scbrieben, die ich nur durch die ganz kurze bei De Tom gegebene Diagnose kenne; die

Angaben: Fronde suborbiculari , irregulariter fissa. — Frons circ. 10 cm diam. • •

scbeinen nicht auf unsere Art zuzutreffen.

Chantransia mollis Pilger n. sp.; thallus filiformis, fila dense aggre-

gata epiphytica, humilia, valde ramosa; ramuli minores plerumque uiu-

lateraliter in ramis evoluti, monosporangia seriatim gerentes; monosporangia

elliptica, basi lata insidentia; cellulae in ramis duplo vel 3—4-plo longiores

quam latae, versus apices ramulorum angustiores, ramuli nonnunquam

apice fere capilliformes.
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Die neue Art ist epiphytisch auf dem Thallus von Graeilaria camermiensis Pilger;

die zarten dunnen Fiiden iiberziehen dicht gedrangt den Tliallus der Graeilaria stellen-

weise wie mit einem Flaum, oder aber sie bilden kleine pinselftirmige, dichtstehende

Gruppen; die H6ne des Uberzuges betragt 4—4,5 mm. Die Thallusfaden sind sehr stark

verzweigt, gewohnlich sind mehrere gleich lange und gleich starke Aste vorlianden; die

kleineren Seitenzweige (Fig. 8) stehen dann an den Asten meist nur nach einer Seite,

nach oben zu. Die Zweige tragen haufig

an ihrer obefen Seite in ganzen Reihen

die mit breiter Basis sitzenden, ellip-

tischen Monosporangien (Fig. 9); dann

aber finden sicb aueh Sporangien an

den verlangerten Hauptasten an lan-

geren Zellen. Die Monosporangien sind

4 — 4 4 p. lang. Die Zellen an den

Hauptiisten sind 2— 3mal so lang als

breit, nach dem oberen Ende zu auch

bis 4mal (20—33 [x lang und 8 \j. breit);

an den unteren Teilen der Seitenzweige

sind sie kaum 2mal so lang als breit.

An einzelnen Asten werden die Zellen

nach der Spitze zu sehr schmal und

somit der Ast haarformig verlangert;

ausgepragt war dies Verhalten nur

selten, wenn auch die Zellen nach oben

zu im allgemeinen recht schmal werden.

Bodje: Auf Graeilaria came-

runensis Pilger (n. 253 u. 254)

epiphytisch (n. 253 a u. 254 a).

Die neue Art ist verwandt mit Cattithamnion (Clumtransia) byssaceum Kutz. (nacb

De Toni = Chantransia Saviana [Menegh.] Ardiss., einer mir nicht bekannten Art), doch

zeigt diese Art meist vereinzelt stehende Monosporangien, die mcist kurz gestielt sind.

Dermonema amoenum Pilger n. sp.; a basi communi rami numerosi,

valde dichotome ramulosi, 2— 3 cm alti, ecalcarati, mucoso-gelatinosi,

Fig. 8. Chantransia mollis Pilger. Habitus.

85/,

fig. 9. Chantransia mollis Pilger. Zweige
mit Monosporangien. 350

/i.

Fig. 4 0. Dermonema amoenum

Pilger. Rindenzweig mit Anthe-

ridien. ^/i-

cellulae strati interioris elongati tenues; Olamenta corticalia brevia, cellula

terminalis latior, piriformis ; antheridia ad ramulos breves ad cellulas corti-

cales affixos; cystocarpia ignota.
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Die Alge hat einen unverkalkten, schlupfrig-beweglichen Thallus. Von einer ge-

meinsamen Sohle gelien nach alien Seiten eine groCe Anzahl von kiirzeren oder liLigeren

Asten aus, die sich reich verzweigen, so daC der Thallus im ganzen dicht-buschig mit

halbkugelig gerundeter Oberflache ist; die Hauptaste sind 2— 3 cm lang und bis 1 mm
oder wenig dariiber dick; die Verzweigung erfolgt dichotomisch; die unteren Glieder sind

4—6 mm durchschnittlich lang, dann werden die Glieder nach oben zu immer kiirzer, bis

die Endglieder, die jiingsten, zahlreich im Ast gebildelen Dichotomien nur ca. millimeter-

lang sind, gleichmaCig dunn. Nicht immer ist die Dichotomic der Verzweigung regel-

mafJig ausgepragt, der cine Zweig kann starker sein, oder es sind hier und da seitlicbe

Zweige vorlianden, oder drei Zweige sind ungefahr trichotom gestellt.

Die zahlreichen Markfaden, die biischelig bis in die Zweigspitzen gehen, bestehen

aus langgestreckten, sehr schmalen, diinnen Zellcn; von ihnen gehen kurze Rindenfaden

aus. Die eigentlichen assimilierenden Rindenfaden bestehen nur aus wenigen ziemlich

schmalen, langlichen Zellen und sind nur wenig verzweigt (vergl. Fig. 10), an sie

schlieCen sich nach innen zu bald langgestreckte farblose Zellen; am Grunde der kurzen

Assimilationszweiglein steht (Fig. 10) eine breite und kurze Zelle, von der gewohnlich

einige Zweiglein ausgehen. Die Endzellen dor Rindenzweiglcin sind auffallend, von

breit birnformiger Gestalt.

An vielen Stellen dor untersuchten Exemplare fanden sich zablreiche Antheridien-

stande; es sind kleine, lockere Zweiglein, die aus der zweiten und dritten Zelle des

Rindenzweiges, nicht aus der Endzelle horvorgehen (Fig. 10). Cystokarpien konnten

nicht aufgefunden werden.

Kribi: Sandstrand mit Felsen; Rotalge auf Felsen, die bei Ebbe von

der Brandling bespult sind (n. 121. — Juli 1908).

Der Bau der Rindenschicht ist etwas anders als bei D. dichotomum. Dort (rgl.

Heydrich in Hedwigia 33 M894j 290) gehen die eigentlichen Rindenfaden von groCen,

ovalen, tricbotom geteilten Zellen aus, die dann nur 1—2 Zellen tragen; bei unserer

Art sind die Stiitzzellen der Rindenfaden schmaler, diese selbst aus 3—4 schmaleren

Zellen bestehend; die Zerteilung des Tballus ist noch feiner. und die Pflanze ist

schliipfrig, beim Trockncn fest dem Papier anhaftend, wenn auch durch die Markfaden

im ganzen fest. Da keine Cystokarpien bekannt sind, bleibt die Zugehorigkeit zu

Dermonema immerhin etwas unsicher, wenn auch eine groCe Ubereinstimmung herrscht.

Zu Liagoro kann die Art nicht gehoren, da sie unverkalkt ist und sehr kurze Rinden-

faden hat; der letztere Grund und die groBere Festigkeit des Thallus spricbt auch

gegen die Zugehorigkeit zu Nemalion, wenn auch manche abweichende Arten dieser

Gattung {N. pulvinatutn Grunow) sich habituell annahern.

Galaxaura rugosa (Soland.) Lamour.

Bodje: sandiger Strand mit Felsen, die bei Ebbe teilweise freiliegen;

hellgefarbte Rotalge, vereinzelt vorkommend (n. 258. — August 1908).

Brachycladia marginata (Soland.) Schmitz.

Bodje: Sandstrand mit Felsen, die bei Ebbe teilweise freiliegen; Rot-

alge mit heller Spitze, auf Felsen in der Brandung (n. 255. — August 1908).

Forma linearis (Kiitz.) J. Ag.

Kribi: Nangajange, an gleichen Standorten (n. 124. — Juli 1908).

In seiner Arbeit: Om Floride-Slagtet Galaxaura (1900) (in Kgl. Sv. Vetensk. Akad.

Handl. 33, Nr. 1) macht Kjellmann aus der Brachycladia {Galaxaura) marginata eine

Reihe von Arten. Vorher waren alle moglichen verwandten Formen aus verschiedenen

Meeren als G.marginata bestimmt worden.

Es heifit S. 77: Galaxaura marginata (Solander) auct. pp.? Als Synonym wir

gegeben Corallina marginata Solander, in Soland., Ellis, Zooph. p.115, t. 28
>

fig
"

6 '
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>Hab. n Oceano Atlantico occidentali calidiore ad Bahiam (?) Americae meridionalis

sec. specim. mancura sterile in herbario Areschougii asservaturn, nomine 0. margi-

natae inscriptum; Solander suam Corallinam marginatum ex insulis Bahamensibus

indicat.*

Kjellman weiB also offenbar nicht, ob das Exemplar von Areschoug wirklich die

Corallina marginata ist. Ferner wird nicht auf die Arten eingegangen, die Kutzing

in die Nahe von O. marginata setzt, namlich 0. linearis und 0. canaliculata. Sie

werden nur in der Einleitung zur Sektion erwahnt, dann wird nichts mehr dariiber ge-

sagt, wohin sie als Synonym zu setzen oder ob sie anzuerkennen sind. Konnten sie

nicht mit zwei von den vielen neu beschriebenen Arten zusaminenfallen?

Gelidium pus ilium (Stackh.) Le Jolis.

Victoria: am Botanischen Garten, auf Sandstrand mit Felsen bei

ziemlich starker Brandung; Rotalge in groBen Polstern, die den Felsen hier

und da einen rotlichen Schimmer geben (n. 96. — Juli 1908); Kribi: auf

felsigem Strande in der Brandung, bei Ebbe trocken liegend (n. 1034. —
Oktober 1908).

Gelidiopsis variabilis Schmitz.

Bodje: sandiger Strand mit Felsen, die bei Ebbe freiliegen; auf Felsen

wachsend (n. 257. — August 1908); Kribi: auf Felsen in der Brandung,

die bei Ebbe freiliegen (n. 1036. — Oktober 4908); GroB-Batanga: auf

felsigem Meeresgrund mit 2—3 m Wasser bei Ebbe (n. 202. — August 1908).

Verbreitung: Gelidiopsis ist eine ziemlich zweifelhaft umgrenzte

Gattung, deren Verbreitung noch nicht sicher aufgeklart ist.

Gracilaria camerunensis Pilger n. sp. ; thallus validus; e basi com-

muni rami complures elongati, ad 50 cm longi et ad 2 mm crassi, plane

indivisi vel ad basin fere dichotome divisi vel ramulos breves gerentes,

inferne sensim attenuati; cystocarpia numerosa singula vel aggregata,

prominentia.

Forma divisa; prope basin magis divisa et saepe ramulos multos

gerens; certis characteribus a forma genuina haud separata.

Der gemeinsamen Basis entspringen dicht gedrangt eine Anzahl von langge-

streckten, schlaffen, untereinander gewundenen Asten; diese sind unverzweigt, bis 50 cm
lang, oder vielleicht nahe der Basis einmal dichotomisch geteilt, oder sie tragen ver-

einzelte kleine Seitenaste, die aber auf das Bild der Hauptachsen, die wie einzelne

schlaffe Bindfaden geformt sind, ohne EinfluG bleiben. Die Aste verschmalern sich

nach dem Grunde zu; sie sind fast stielrund, von zirka kreisformigem Querschnitt, im

Verlauf etwas an Dicke wechselnd, und verlaufen nach der Spitze zu lang peitschen-

formig verdunnt; doch ist die Spitze haufig abgerissen und dann entspringt an der

Abbruchstelle eine Anzahl diinner, nur kurzer Zweiglein. Die Faden zerreiCen leicht,

die Konsistenz ist ziemlich weich, aber nicht schleimig. Die Aste sind ziemlich stark,

ihr Durchmesser erreicht 2 mm. Die halbkugelig oder mehr als halbkugelig vor-

springenden Cystokarpien sind zahlreich einzeln oder in Gruppen am Thallus zerstreut;

d>e alteren zeigen eine breite, kurz vorgezogene OiTnung.
Der Querschnitt durch den Thallusast zeigt im Innern groDe Zellen, die nach auCen

zu allmahlich kleiner werden und in eine dichtgeschlossene, kleinzellige Rindenschicht

"bergehen. Auch die Wandung des Cystokarps besteht aus Reihen sehr kleiner Zellen

;

s,e ist vom Sporenkern ganz getrennt; dieser ist aus zahlreichen Sporen zusammen-
gesetzt und schwach gelappt.
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B o d j e : Sandstrand mit Felsen, die bei Ebbe freiliegen, bedeckt ganze

Felsen (n. 253. — August 1908).

Die forma divisa unterscheidet sich durch die starkere Verastelung am Grunde

und die haufig zahlreichen kleinen Zweige sowie im allgemeinen etwas diinneren Aste;

wenn auch die Verastelung am Grunde reichlicher werden kann, so bleibt (loch der

Haupttypus immer dadurch gewahrt, daC sehr lange, unverzweigte oder nur ganz kurze

Seitenzweige tragende Hauptaste vorhanden sind.

Bodje: an gleichen Standorten (n. 254. — August 1908).

Ich war lange im Zweifel, ob ich die Art von der so verbreiteten und forrnen-

reichen O. confervoides abtrennen sollte, zumal auch bei dieser Formen mit sehr langen,

fast gar nicht verzweigten Asten vorkommen. Doch ist unsere 0. camerunensis wohl

sicher spezifisch verschieden. Die Cystokarpien springen hoher vor und stehen haufig

in ganzen Gruppen; der zylindrische Thallus erreicht eine groBe Dicke; die Sporen-

haufen der Cystokarpien sind groG, deutlich gelappt.

G. confervoides (L.) Grev.

Elabi: Sandstrand mit Felsen, die bei Ebbe teilweise freiliegen, von

graugruner Farbe (n. 563. — September 1908); GroB-Batanga: in der

Brandung auf Felsen; Standort wie oben (n. 134. — August 1908).

G. den tat a J. Ag.

Kribi: auf Felsen, die bei Ebbe freiliegen; Sandstrand mit Felsen

(n. 131. — Mi 1908; n. 520. — September 1908; n. 1035. — Oktober

1908).

Die niedrigen Exemplare sind steril; die Exemplare n. 1035 sind mehr facherformig

ausgebreitet, mehr verzweigt und mit feineren Spitzen versehen als die anderen. Die

Art wurde urspriinglich von Westindien beschrieben; von Senegambien beschrieb

Kutzing Sphacrococcus oligacanthus, der zu unserer Art gezogen wird.

flypnea musciformis (Wulf.) Lamour.

Kribi: Nangajange, rotgefarbt, auf Sandstrand mit Felsen, die bei

Ebbe teilweise freiliegen (n. 123 und 125. — Juli 1908); Campo: Sand-

strand mit Felsen, bei Ebbe 1—2 m unter Wasser (n. 400, 401 und 402.

— August 1908).

Chrysymenia uvaria (L.) J. Ag.

Elabi-Ilende: in kleinen und schlecht entwickelten Exemplaren unter

n. 207 vorhanden; nur kurze Zweige mit wenigen Blasen (207b).

Lomentaria articulata (Huds.) Lyngb.

Dikollo: felsiger Stand mit wenig Sand; die braunlich gefarbte Alge

tiberwuchert die ganzen Steine uad kommt auch im Geroll am Strande

vor (n. 105. — Juli 1908).

Caloglossa Leprieurii (Mont.) J. Ag.

Bodje: unter n. 287. Auf einem Stuck Holz am Strande (287a).

Die Art ist nur in einigen kleinen Stiickchen unter n. 287 vorhanden. Der S an

ort paCt sehr gut Zu dem sonst bekannten Vorkommen der Alge im Brackwasse

halbsufiem Wasser.

Laurencia papulosa (Forsk.) Grev. .

,

Victoria: am Botanischen Garten, Sandstrand mit Felsen in ziemhc^

starker Brandung (n. 95. — Juli 1908); Elabi: Sandstrand mit sehr vie
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Felsen, die bei Ebbe teilweise freiliegen (n. 554. — September 1908);

Kribi: Nangajange, Sandstrand mit einzelnen Felsen, 1—2 m Wasser bei

Ebbe (n. 122. — Juli 1908); an ahnlichem Standort wie bei Elabi (n. 519a.

— September 1908); Bodje: Sandstrand mit Felsen, die bei Ebbe teil-

weise freiliegen; in der Brandung auf Felsen (n. 286. — August 1908).

Die Farbe der Alge wird von den Standorten (wohl auch nach den Jahreszeiten)

verschieden angegeben; n. 95: lebhaft rot gefarbt; n. 122: rotbraun; n. 286: rotbraun

mit weiCen Spitzen; n. 554: Rotalge. Sie ist scbr verbreitet und tritt bcstandbildend

auf in mehr oder weniger dichten, niedrigen Polstern auf Felsen. die bei Ebbe freiliegen

oder noch von \—2 m Wasser bedeckt sind; fur den Standort bei Victoria wird er-

wahnt, daB die Alge, da sie briichig ist, besonders Hohlungen in den Felsen bewohnt.

Im allgemeinen sind alle Formen sebr niedrig, die Hauptaste vielfach niederliegend oder

ansteigend; bei n. 519 a sind sie nur wenige Centimeter hoch, derb, im Durchmesser

1 bis fast 1 J/o mm und tragen nur wenige abstehendc liingere Zweige mit ± zahlreichen

dicken, kurzen Papillen ; n. 1 22 zeigt ein abnliches Wachstum ; die kurzen , dickcn,

tetrasporentragenden Papillen stehen hier besonders dicht nach den SproGspitzen zu

;

n. 286 hat einen besonders niedrigen und niederliegenden Thallus.

Acanthophora Thierii Lamour.

Gampo: Sandstrand mit Felsen; Rotalge bei Ebbe 1

—

£ m unter

Wasser (n. 403. — August 1908).

Verbreitung: A. Thierii ist die westliche Art, A. orientalis die

ostliche; doch sind beide wohl kaum sicher zu trennen.

Polysiphonia camerunensis Pilger n. sp.; thallus ecorticatus, cae-

spites densiusculos, irregulares formans; rami aut repentes, radiculis affixi,

aut erecti vel adscendentes, parum ramosi, nonnunquam fere dichotome

divisi, ex apice ramosi; ramuli filiformes infra apicem orientes; cellulae

pericentrales 9—12; tetrasporangia ad ramulos breves laterales aut seriata

aut singula ± distantia.

Die Art bildet wirre, ziemlich dichte Rasen; die krierhenden Aste sind mit (wenig

zahlreichen) kurzen Haftern versehen und produzieren ziemlich zahlreiche adventive

a b c

p'g- << Polysiphonia camerunensis Pilger. a Unverzweigte Spitze; b Beginn der

Verzweigung an einer Spitze; c Beginn der Verzweigung und Entstehung eines Haar-

sprosses. 35%.

(nicht aus der Spitze entstehende) Seitensprosse; daneben findet, wie bei den aufrechten

Asten, Verzweigung aus der Spitze statt. Die aufrechten oder aufsteigenden Aste sind

b»s centimeterlang, schwach verzweigt, manchmal fast dichotomisch geteilt oder mit
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kurzen, abstehenden Seitensprossen. Die ganze Pflanze ist unberindet; Perizentralen

wurden 9—12 beobachtet. Breite, kraftigere Faden (z. B. kriechende Sprosse) sind

130 ja breit, die Lange der Pericentralen betragt 120—130 (x, also ungefahr so viel wie

die Astbreite; die aufsteigenden Aste sind ca. 110 jx breit, die Perizentralen meist

kiirzer, 70—80 |jl. Das sind Durchschnittswerte, die MaBe wechseln etwas. Im allge-

raeinen verjungen sich die Aste nach oben zu wenig. Die Verzweigung erfolgt an den

Astspitzen (vgl. Fig. 11), doch bleiben auch haufig

Spitzen unverzweigt. Daneben kommen auch Haar-

sprosse vor, doch durchaus nicht an alien Asten;

sie bilden verzweigte hyaline Biischel (Fig. 12), die

bald abfallig sind; sie entstehen unterhalb des Sprofi-

gipfels, sind also mit der Verzweigung nicht im Zu-

sammenhang. Die Tetrasporangien stehen an kurzen

Seitenzweiglein, einzeln in jedem Abschnitt; mehrere

iibereinander konnen eine gerade Linie bilden, dann

wiederum stehen sie rechts und links und bilden

eine gebrochene Linie ; ofters sind die Tetrasporangien

Fig. 12. Polysiphonia cameru-
auch u^gelmaGig angeordnet, in einem Zweig ein-

nensis Pilger. Entwicklung eines zelne Tetrasporangien, die durch sterile Glieder ge-

Haarsprosses. 175
/i- trennt sind. Antheridien, Cystokarpien?

Victoria: Sandstrand mit Felsen, die

bei Ebbe trocken liegen (n. 102a).

Die neue Art hat im Habitus eine gewisse Ahnlichkeit mit Lophosiphonia-Men,

doch sind keine unverzweigten Kurztriebe vorhanden.

P. subtilissima Mont.

Die Pflanze bildet auBerordentlich dichte, rotlich-grune Buschel zarter, sehr dunner,

verzweigter, schlaffer Faden; die Buschel sind 2— 2i/
2 cm hoch. Die Sprosse sind am

Grunde niederliegend und haben hier zahlreiche Hafter; diese stehen ofters in Beihen

an mehreren Zellen hintereinander, sind gewohnlich kurz oder auch selten schlauch-

formig verlangert und durch Tupfel mit den Perizentralen des Sprosses verbunden; sie

sind einzellig mit schmalem, strichformig erscheinenden Plasmainhalt und verbreitern

sich an der Basis, wo sie dem Substrat aufsitzen, plattenformig, der Zellinhalt verteilt

sich hier, ohne daC Wande auftreten, in der Platte geweihartig.

Aus dem Gewirr verschlungener. niederliegender Sprosse erheben sich die auf-

rechten Aste; diese sind stark verzweigt, die Seitenzweige abstehend; an zahlreichen

Stellen, besonders an starken Zweigen, macht die Verzweigung den Eindruck der

Dichotomic

Die Pflanze ist unberindet in alien Teilen; iiberall wurden nur vier Perizentralen

beobachtet. An den wachsenden Spitzen der Zweige sind ofters kurze, monosiphone

Haarsprosse mit verlangerten, schmalen Zellen ausgebildet, die bald verschwinden ;

die

Bildung der Seitensprosse erfolgt unabhangig von ihnen.

Die Cystokarpien sind breit krugformig bis fast kugelig, mit ganz kurzern Stiel

ansitzend; ihre Hohe betragt 320—360 jx, ihre Breite 250—320 jx.

Kribi: auf Felsen ansitzend; auf Sandstrand mit Felsen, die bei

Ebbe freiliegen (n. 523 und 524. — September 1908).

Bei den Exemplaren von P. subtilissima aus Westindien sind im allgemeinen ie

Perizentralen langer.

Bryocladia cuspidata (J. Ag.) De Toni.

Elabi: Sandstrand mit vielen Felsen, die bei Ebbe teilweise freiliegen

(n. 556a. — September 1908).
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Bostrychia radicans Mont.

Die Alge bildet einen dichten Oberzug auf Steinen; es sind kriechende Sprosse

vorhanden, die nach unten, nach dem Substrat zu, ganz kurze, verhallnisniaBig kriiftige

Haftzweige ausbilden, die an der Spitze Gruppen von kurzen Haftern Iragen. Die auf-

rechten Aste bleiben unter Centimeterhohe; sie sind nach oben zu mit den Zwcigen

sichelformig gekriimmt; die Verzweigung geschiehi durch abwechselnde Fiederzweige,

die meist ziemlich gut zweischeitelig gestellt nur in eine Ebene fallen ; die Zweige

tragen bis zur Spitze Perizentralen obne

Bildung monosiphoner Haarsprosse; sie sind

meist ungeteilt, nur selten findet eine reichere

Verzweigung und Aufteilung bis in zahl-

reiche kurze Seitenzweiglein statt, wodurch

der Ast ein sparriges Ansehen gewinnt.

Ofters erscheinen die Hauptzweige dicho-

tomisch oder fast dichotomisch geteilt; das

ruhrt daber, dafj die Verzweigungen alle

an der Spitze entstehen und der Haupt-

trieb vom Zweig mehr oder weniger zur

Seite gedrangt werden kann. Die Peri-

zentralen sind einmal quergeteilt, so da(3

immer zwei auf eine Zelle der Zentralachse

fallen; die Fiiden zeigen keine deutlicbe

Gliederuug, da die Perizentralen nicbt

immer in genau gleicher Hohe stehen; der

Quersehnitt eines Zweiges zeigt acbt Peri-

zentralen. Die wichtigsten Merkmale sind

also: Die Alge ist unberindet, ohne niono-

siphone Haarsprosse; Perizentralen 8, ein-

mal quergeteilt.

Die Tetrasporangiengruppen nehmen
zahlreieh zusammenstehend die Enden kur-

zer Seitenzweiglein ein (Fig. 13); die Stiele

der Stichidien sind meist kiirzer als der

tetrasporangientragende Teil, seltener eben-

so lang oder etwas linger; iiber die Tetra-

sporangien hinaus ist nur eine wenigzellige

sterile Spitze entwickelt. Nur selten wurde das Verhalten beobacbtet, da6 die Tetra-

sporangiengruppen im Verlauf eines Seitenzweiges liegen, der iiber sie hinaus fortwachst;

dann sind weniger Tetrasporangien in der Gruppe vorhanden.

Die beschriebene Form ist eine Standortsform (n. 102) mit sebr kurzen,

wenig verzweigten Asten ; bei n. 101 sind die Pflanzen Schlatter und hoher,

viel reicher verzweigt (ebenso 398).

Nach alien Merkmalen ist die Art Bostrychia radicans Mont. [Rhodomela radicans

Mont.) (Falkenberg Rhodomel. 513; Kutzing Tab. Phyc. 13, t. 20, fig.fl.M: Gobel in

Flora 83
L1897j 4411. Nur die Stichidien stimmen nicht recbt mit der AGARDHScnen

Beschreibung (nach De Tom), wobei aber zu beachten ist, da6 die Lange der Stiele und

O'e Lange der sterilen Fortsatze wechselt.

Victoria: Sandstrand mit Felsen; griinlich-rote Alge, die auf Felsen

niedrige feste Polster bildet und bei Ebbe freiliegt (n. 102. - Juh 1908);

ooor

00^0

Fig. 1 3. Bostrychia radicans Mont.

Stichidienzweige. m
/i-

Botanische Jabrbuclier. XLVI. Kd.
20
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an ahnlichen Standorten (n. 101); Gampo: Rotalge auf flachen Steinen,

1— 2 m Wasser bei Ebbe (n. 398. — August 1908).

B. ten el la (Vahl) J. Ag.

Die dunkelgrun gefarbte Alge bedeckt mit einem dichten, zirka centimeterhohen

Polster Steine in ziemlicher Ausdehnung ; der Thallus treibt kriechende Grundaste, die

einen Durchmesser von ca. 1/3 mm haben und abspreizende, dem Stein angedriickte

Seitenaste mit verkiirzten Kurztrieben besitzen, auf die weiter unten noch eingegangen

wird. Sein charakteristisches Ausselien gewinnt das Polster durch die zahlreichen auf-

rechten Aste und Zweige, die an der Spitze eingerollt sind und kurze, eingebogene

Kurztriebe seitlich tragen; die aufrechten Aste sind

manchmal ganz unverzweigt (bis O/2 cm lang) und

nur mit kurzen, zweireihig gestellten (bis gegen 2 mm
langen) Kurztrieben besetzt, oder mehr oder weniger

reich abwechselnd verzweigt. Die alteren Kurztriebe

sind mit ganz kleinen, stachelformigen Seitentrieben

besetzt. Die Spitzen der mit Kurztrieben besetzten

Aste sind eingerollt; wahrend die Kurztriebe an ihrem

unteren Teile zweizeilig ausgestreckt an den Flanken

stehen, sind sie nacb der Spitze des Astes zu so um-

gebogen, daB sie alle einander parallel in der Ebene

der Einrollung genabert sind; ihre Spitze selbst ist

gekrummt (vgl. Fig. 14). Aste und Kurztriebe sind

mit einer kleinzelligen Rinde bekleidet; die Anzahl der

Perizentralen, die jede mit einem leinen Plasmafaden

mit der Zentralzelle verbunden sind, ist gewohnlich 6,

seltener wurden 5 beobacbtet; sie sind quergeteilt.

Die Spitze eines Kurztriebes zeigt 4 (manchmal auch

5—7) ungeteilte Zellen, dann erfolgt Bildung von Peri-

zentralen und Rindenbildung; die monosiphone Spitze

ist also nur ganz kurz (vgl. Fig. i 5). Die Kurztriebe

an den niederliegenden Asten unterscheiden sich von

denen an den aufrechten. Sis haben eine liingere monosiphone Spitze und sind mit

langeren SeitensproBchen versehen, so daB sie buschelig erscheinen. Jungere Kurztriebe

dieser Art sind ca. \ inm lang; sie verlangern und verdicken sich dann noch etwas,

bis sie an alteren Asten abgestoGen werden, so daB nur die Stumpfe ubrig bleiben.

An den jungen Spitzen der Aste entstehen die Kurz-

triebe wie bei den aufrechten Asten, doch ist keine

Einrollung vorhanden. AuBer den der Unterlage an-

liegenden Kurztrieben werden noch eigentliche kurze,

stummelfSrmige Haftorgane gebildet, die dicht hinter

dem Zweigbiischel der Astspitze entstehen.

Die Tetrasporangien stehen an Stichidien, die die

Stelle von sterilen Kurztrieben einnehmen, und zwar

Fig. 15. Bostrychia tenella {V&hl) sowohl an aufrechten Asten, wobei dann nahe er

J. Ag. Spitze eines Kurztriebes. Spitze die Stichidien ebenso eingebogen sind, wie sons

die Kurztriebe, oder auch an niederliegenden,
gerade

ausgestreckten Asten. Die Stichidien stehen meist an bestimmten Stellen in groBer Zah

abwechselnd rechls und links am Ast, ohne daB ihre Reihe von sterilen Kurztrieben

unterbrochen wird; schon in ganz kurzen Stichidien nahe der Spitze werden Tetra-

sporangien ausgebildet, spater dann bei ihrer Verliingerung in grdBerer Zahl ;
an alteren

zylindrischen Stichidien sind ganz oder fast ganz sterile diinnere Unterbrechungsstellen

Fig. I 4. Bostrychia tenella (Vahl)

J. Ag. Astspitze. 40/1#
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vorhanden. Bei bestimniter Einslellung sieht man die Tetrasporangien zu zweit in der

Breite des Zweigleins nebeneinander; sie sind von einer Scbicht kleiner Rindenzellen

bedeckt. Altere Sticbidien haben eine mehr oder weniger verlangerte, verschmalerte,

sterile Spitze; ibr kurzer und dicker Stiel ist berindet. In selteneren Fallen nebmen

nur kleinere Sporangiengruppen die Spitze von Kurztrieben ein, so daB nicht das ganze

Zweiglein in ein Sticbidium verwandelt ist.

Elabi: Sandstrand mit sehr viel Felsen, die bei Ebbe teilweise frei-

liegen (n. 558. — September 1908).

Die Art ist (wohl aucb nach den Standortsbedingungen) recht variabel. Ks lag

mir nocb eine zweite Form vor; diese unterscheidet sich durcb geringere Einkrummung

der Ast- und Zweigspitzen, sowie durch staikere Entwicklun^ von monosipbonen Kurz-

tiiebzweiglein, die in ganzen Buscheln an den aufrecbten Asten stehen. Uadurcb

nahert sie sich mehr der Form calamistrata [Rhodomela ealamistralo Mont.) von West-

indien. Diese Form wird auch die von Kutzing beschriebene Bostrychia pilifera von

Senegambien sein.

Elabi: an ahnlicben Standorten; Rotalge auf der Unterseite der Felsen

in der Brandung bestandbildend, bei Ebbe freiliegend (n. 550. — September

1908); Victoria: an sandigem Strand mit Felsen; rotbraune Alge, die in

vertikalen Spalten der Felsen am Ufer vorkommt; sie bildet kleine unregel-

maBige Polster (n. 100. — Juli 1908).

Herposiphoilia densa Pilger n. sp.; humilis, caespites formans; rami

decumbentes repentes, radiculis multis affixi, ramulos breves indivisos cum

ramulis iterum ramulosis alternanles procreantes; cellulae pericentrales ad

ramulos 12; cystocarpia ad ramulos breves singula vel bina.

Die Alge ist niedrig, sehr dicht rasenfOrmig wachsend und nimmt kleine Strecken

auf der Unterlage fur sich ein. Die Hauptaste sind niederliegend, kriechend (Fig. 4 6),

nach unten zu mit zahlreichen, ±
schlaucbformig verlangerten Haf-
tern befestigt; der Durchmesser
dieser Aste betragt 90—100 ja.

Nach oben zu tragen sie (Fig. 16)

rechts und links in zwei Reihen
nicht weit von der Mittellinie auf-
rechte, ganzlich unverzweigteKurz-
triebe, die aus der Zentralzelle

entspringen; die Kurztriebe sind
(wenn steril!) bis ca. 7-8 mm
hoch, fadenformig, steif aufrecht;
sie haben 1 2 Perizentralen und sind
ungefahr 70 (x im Durchmesser;
an ihrer Spitze werden kleine
Buschel kurzer Haarsprosse ent-
wickelt, die bald wieder abfallen;
neben diesen Kurztrieben tragen
nun die kriechenden Aste als Verzweigung Langtriebe, die sich verzweigend auswachsen

kunnen, aber haufig auch in sehr kleinem Stadium vcrharren; die Langtriebe, die in

der Jugend mit den Spitzen stark eingebogen sind, stehen abwechsclnd an den seUbcbcn

^lanken der Aste (Fig. 1 6) und kommen immer am viertcn Knoten nacli drei Kurz-

Wben zum Vorschein. Somit steht an jedem Knoten (jedem Glied des Zentralfadens)

20*

Fig 16 Herposiphonia densa Pilger. Nieder-

liegender Ast mit Kurztrieben und Langlrieben,

sowie Haftern.
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der niederliegenden Sprosse entweder oin Langlrieb oder ein Kurztrieb. Im weiblichen

Exemplar stehen sterile und fertile Kurztriebe nebeneinander. Manchmal sind Reihen

von sterilen Zweigen mit vereinzelten fertilen dazwischen vorhanden, dann wieder eine

Anzahl fertiler nebeneinander, oder vorwiegend fertile mit wenigen sterilen. Die fertilen

Kurztriebe sind betrachtlich kiirzer als die sterilen und verdicken sich nach oben zu,

indem die Perizentralen breiter werden ; sie tragen meist nur ein einziges sitzendes

Cystokarp, das beinabe endstandig ist, indem der Kurztrieb iiber die Frucbt hinaus nur

stummelformig verlangert ist (Fig. \ 7); selten ist eine weitere Ausbildung des Kurztriebes

zu beobacbten; ofters sind aucb zwei, manchmal

sogar drei Cystokarpien an einem Zweiglein

entwickelt. Reife Cystokarpien breit krugformig,

mit breiter Miindung, von ziemlicb wechselnder

GroBe; einige MaBe: 520:490 jx, 450:320 \x,

455:350 \x, 490:455 jj....; Sporen keulenforniig.

Die Tetrasporangien werden an Kurztrieben

entwickelt, die dieselbe Liinge wie die sterilen

baben; sie steben in kiirzeren oder liingeren

einfachen Reihen. Die Sprosse sind an den

Fig. 4 7. Herposiphonia densa Pilger. stellen, wo Sporangien entwickelt werden, etwas
Spitze eines Kurztriebes mit einem

verbreilert sonst unverandert; es bleibt dieselbe
Cystokarp. 60^. > >

Bedeckung mit Perizentralen dauernd vor den

Tetrasporangien bestehen.

Kribi: rote Alge bestandbildend auf Felsen an Sandstrand, bei Ebbe

freiliegend (n. 526. — September 1908).

Die Art ist ausgezeichnet durch das sehr dichte Wachstum und die gleichmaCig

aufstrebenden Kurztriebe. Vielleicht kommt der Art nahe die nur unvollkommen bekannte

Polysiphonia monocarpa Mont. [Herposiphonia nach De Toni), die in Siidafrika an

groBen Algen wiichst, doch stimmen auch nicht alio Angaben der kurzen Beschreibung.

Ceramium clavulatum Ag.

Dikollo: an felsigem Meeresstrand mit viel Sehlamm ; rote Alge, in

kleineren Polstern auf Felsen, die bei Ebbe freiliegen (n. 119. — Juli 1908);

Kribi.- Sandstrand mit Felsen, die bei Ebbe freiliegen (n. 524a. — Sep-

tember 1908).

Die durch alle warmeren Meere verbreitete Art ist ziemlich variabel, besonders

auch in Bezug auf die Bestachelung an den Knoten. Nr. 524 a zeigt sehr geringe Be-

stachclung, kurze Rindenzellen und im all emeinen kurze Glieder; Nr. 449 zerfallt sehr

stark in die einzelnen Glieder. Kutzing hat eine Anzahl von Arten beschrieben; solche

Pormen, mit denen die vorliegende besonders ubereinstimmt, sind Centroeeras crypta-

canthum Kutz. (von Mexiko) und G. inerme Kutz. (ad oras Senegambiae). Die letztere

wird auch zweifelhaft zu C. Eatonianum (Farl.) gestellt (De Toni Syll. IV. 3, U94).

C. Ledermannii Pilger n. sp.; thalli filamenta tenuissima, in Lau-

rencia papillosa epiphytica, ramosa, saepe subdichotome divisa; verticilh

cellularum corticalium haud contigui, axis cellulae pro parte liberae; radi-

culi filiformis e verticillis inferioribus numerosi; tetrasporangia ad ramulos

juniores singula vel bina in verticillis evoluta.

Die auBerst zierliche Alge lebt epiphytisch auf Laurencia papillosa, besonders nach

nach den Enden der Zweige bildet sie dichte, filzartige Cfberziige; die einzelnen Faden

crreichen nur ca. 1/2 cm Kobe. Sie sind leicht zerfallend und reichlich, haufig sub-

dichotom verzweigt, doch liiOt sich im allgemeinen eine durchlaufende Achse erkennen.
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Die Zellen der Zentralachse sind tonnenformig, an beiden Enden etwas verscbmalert, das

Verhaltnis von Lange und Breite ist etwas wechselnd; die groBte beobachtete Lange

ist 250 a; folgende Zahlen fiir die Lange und Breite einiger ausgewachsener Zentral-

achsenzellen mogen die Variation illustrieren: 1 40: 90 ;x, 155:85 [a, 155:105 jj., 175:85 {*,

175:140 [*, 250:120 jx. An jungen Zweigspitzen sind die Wirtel der Rindenzellen ein-

i

\ \

OcP ^pit-i

Fig. 1 9. Ceramium Ledermannii Pilger. Zentral-

zellen mit Rindengurteln, etwas gequetscht. **/i.

P'g- 18. Ceramium LedermanniiPilger
Zwei Zentralzellen mi Rindengurtel

350/,

. 20. Ceramium Ledermannii
n|ger. SproB mit Adventivzweig.

Fig. 21 . Ceramium Ledermannii Pilger. Nieder-

liegender Ast mit Adventivzweig und zahlreichen

Haftern. Styi.

a"der stark genahert, spaler werden sie dann durch die Streckung der Zentralachsen-

2ellen voneinander entfernt, so daC sie nur noch als schmale Gurtel das obere Ende
d<* Zellen umgeben und die Zentralachse zum groBten Teil freiliegt. Der primare

Wirtel der kleinen Rindenzellen besteht nur aus wenigen >ohl durchschnittlich 5)
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Zellen; aus diesen gehen nach oben zu kurze Zellreihen von 2— 3 Zellen hervor (Fig. 18),

nach unten zu wird nur je eine Zelle abgeschnitten (Fig. 18), seltener findet auch hier

eine geringe Fortentwicklung statt (Fig. 19); damit ist die Rindenbildung erschopft. Die

Vorzweigung findet nicht nur an den Zweigspitzen statt, sondern es werden auch an

alteren Sprossen aus der Zentralachse Adventivzweige gebildet (Fig. 20). An alteren

niederliegenden Asten (P'ig. 21, mit einern Adventivzweig) entspringen aus dem Rinden-

giirtel zahlreiche Hafter und zwar konnen aus jedem Gtirtel mehrere hervorgehen; die-

jenigen, die mit der Spitze greifen, entwickeln sich dort zu einer kleinen Scheibe mit

krallenformigen Endigungen der Zelle. Die Entstehung soleher Hafter durch Streckung

der Rindenzellen zeigt Fig. 22.

Die Tetrasporangien stehen in kurzen Reihen an den jiingeren Zweigen; sie sind

entweder nur auf einer Seile entwickelt oder zweireihig gestellt; sie sind nur von

wenigen Deckzellen umgeben; bei passender Einstellung sieht man diese auch iiber den

Tetrasporangien; Fig. 23 zeigt die Einstellung auf das Sporangium, wobei nur die seit-

lichen Deckzellen sichtbar werden; hier nur ein Tetrasporangium im Rindengiirtel

entwickelt.

OODQ

Fig. 22. Ceramium Lederniannii Pilger. Fig. 23. Ceramium Lcdermannii Pilger.

Entstehung der Hafter. n5/1# Rindenzellengiirtel und Sporangien. m
lt

-

Die kleinen Zweiglein der Antheridienstande entspringen schon dicht unter den

wachsenden Zweigspitzen und entwickeln sich nur auf einer Seite in groCer Menge oder

rings um den Zweig. Sie umgeben dann jiingere Zweige eine Slrecke weit dicht wie

eine Rindenschicht; sie sind nur schwach verzweigt und wenigzellig. Cystokarpicn

wurden an dem Material nicht beobachtet.

Elabi: auf Laurencia n. 554 (n. 554a. — September 1908).

Die neue Art ist verwandt mit C. repens Harv. ; sie unterscheidet sich durch

reichere Verzweigung, die Zweigenden sind schmaler und die RindenzelleDgurtel in

groCerer Zahl einander an den Zweigspitzen mehr geniihert.

Gratelonpia filicina (Wulf.) J. Ag.

Die Exemplare tragen Cystokarpien; diese sind klein und stehen in Gruppen; sie

sind auCerlich durch kleine Vorwolbungen am Thallus gekennzeichnet. Die kugeligen

dichten, nicht gelappten Aggregate von Karposporen liegen in der Innenrinde nach dem

Mark zu und sind von diinnen, verflochtenen Hiillfaden umgeben.

Kribi: Sandstrand mit Felsen, die bei Ebbe freiliegen (n. 522. —

September 1908); Campo: an ahnlichem Standort (n. 421. — August 1908).

Dieselbe Alge wurde auch bei Lome (Togo) an Meeresfelsen gesammelt.

Forma filiformis (Kiitz.).

Qrateloupia filiformis Kiitz. Spec. 731, Tab. Phyc. XVII. t. 25, fig. d, e, ist als

eine Form der O. filicina, vielleicht aber auch als eine Varietat zu betrachten. Sie is

ganz charakteristisch durch die sehr diinnen, langgestreckten Aste und die zarten, ve

langerten Zweige. Die Verbreitung der Form ist anscheinend auch zusammenhangen ,
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da sie sonst nur, soweit ich sehe, in Westindien gesammelt ist. In den Spec. Alg. 734

gibt KuTzing zwar als Standort, an: ad litora Peruana, in den Tabul. Phyc. dagegen

>St. Thomas* Ind. occid. Ubrigens ist in der LEDEHMANNschen Sammlung von Campo
noch eine Nummer (n. 399), die zwischen beiden Formen steht.

Elabi: Sandstrand mit viel Felsen; die Alge ragt meist nur mit den

Spitzen aus dem Sande (n. 553. — September 1908).

Peyssonnelia inamoena Pilger n. sp.; thallus ecalcaratus, tenuis,

radiculorum ope insidens, marginibus tantum liber, anibitu irregularis, e

margine prolifer; strata cellularum ad 6— 7.

Der flache, diinne, unverkalkte

Thallus ist von derber Konsistenz und

sitzt mit zahlreichen Haftern auf

Steinen an; sein UmriG ist unregel-

maBig; die Rander stehen frei ab,

manchmal ist auch ein groBerer Teil

des Thallus frei; aus dem Rande

brechen proliferierendjunge, rundlich«

Thallusteile hervor. Der Thallus ist

von einem zarten, durchscheinenden

Rande umgeben, der von der mit

langen Zellen vorgestreckten Basal-

schicht gebildet wird. Die Basalzellen

sind in der Wachstumsrichtung liing-

lich rechteckig (Fig. 24); ihr Quer-

schnitt (auf dem Schnitte senkrecht

dazu) ist zirka quadratisch; zahlreiche

Rafter stehen mit den Basalzellen

durch einen feinen Plasmastreif in

Verbindung; die Basalzellen sind 19—
26 p. lang und 10—11 p. hoch. Die

zweite Schicht hat noch ebenso lange Zellen wie die Basalschicht (Fig. 24), von ihr gehen

dann zwei Zellreihen (die sich eventuell nochmals teilen) nach oben aus; eine Zelle

wird schrag herausgeschnitten, die andere mehr gerade angesetzt. Der ganze Thallus

Fig. 24. Peyssonnelia inamoena Pilger. Schnitt

durch den Thallus und ein <$ Nemathecium. "^
t

.

Pig. 2;

MgogaoDo o o Oo?n
DgSgooo oo oQaa&Bo

P no

Peyssonnelia inamoena. Pilger. a Teil eines 3 Nematheciums
;
b Rand

eines solchen. 35%.

ist ;i_7 Zellschichten (mit der Basalschicht) dick; di(

<0—13 p. breit und bis 1f>[A Jang, die oberen noch ir

natiirlich kiirzer

e mittleren Thalluszellen sind

im Teilungsstadium bcfindlichen

In der obersten Zellage finden sich kleine, kdrnige Chromatophoren;
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diese werden in der zweiten und dritten Schicht undeutlich, klumpig; in den unteren

Schichten sind die Zellen ofters ganz vnn runden Starkekornern erfiillt.

Die mannlichen Nemathecien erscheinen als bandartig gestreckte, i/
2 D 's fast I mm

breite, weiDliche, etwas vorspringende Flecken; diese Bander sind vielfach unterbrochen

und im einzelnen von wechselnder Lange, im ganzen aber ungefahr bogig ini gleichen

Sinne wie der Thallusumfang. Die Zellen des <$ Nematheciums (Fig. 24) sind nieder-

gedriickt rechteckig oder auch etwas konvex und konkav gebogen ineinander passend;

sie stehen zu zweit auf den Grundzellen der Reihen (besonders deutlich in Fig. 25 a);

die unterste Zelle der Reihen ist haufig bedeutend gestreckt (Fig. 24); Fig. 25 b zeigt

den Rand eines Nematheciums und die ersten Teilungen, die der Antheridienbildung

vorangehen. Die Endzellen der Antheridien-Zellreihen sind langer gestreckt als die

Fadenzellen, fast quadratisch. Cystokarpien wurden nicht aufgefunden. Die Bander

der Tetrasporangien-Nemathecien sind noch unregelmafjiger als die der mannlichen und

bilden besonders nach der Mitte des Thallus zumeist Flecken von unregelmaGig ge-

lapptem Umfang. Die Zellreihen der Tetrasporangien-Nemathecien entstehen durch

Verlangerung der Thallus-Zellreihen; sie werden gebildet durch 5— 6 groCere Zellen

und einige kleinerc daruber. Die einzelnen Zellen sind noch hoher als die Thallus-

zellen, 16—24 \j., manchmal auch bis 30 jj.. liber einzelnen Zellen stehen Tetrasporangien,

im ganzen ziemlich zahlreich; sie sind 65—80 \j. lang.

GroB-Batanga: Rotalgc auf Gestein; felsiger Meeresgrund mit 2— 3 m
Wasser bei Ebbe (n. 205. — August 1908); (n. 207a).

Die neue Art ist verwandt mit P. squamaria, hat aber weniger Zellschichten im

Thallus; die Zellen sind kiirzer, die Hafter kiirzer und nicht so zahlreich.

Corallina adhaerens (Lamour.) Kiitz.

Bodje: Sandstrand mit Felsen, die bei Ebbe freiliegen. Hellrosa ge-

farbte Alge, die meist allein vorkommt und dann ganze Felsen bedeckt

(n. 267. — August 1908).

C. rubens L.

An gleichem Standort (n. 260. — August 1908).

Oorallinaceae crustaceae.

In der LEDERMANNSchen Sammlung finden sich einige krustige Corallina-

ceen, deren genaue Definition ich vorlaufig zu geben unterlasse, da mir

das Material nicht ausreichend erscheint. Mit den von der westafrikani-

schen Kuste beschriebenen Arten kann ich sie nicht mit Sicherheit identifi-

zieren, wie uberhaupt die Beschreibungen der so zahlreichen neueren Arten

und die Systembildung noch sehr viel zu wiinschen iibrig lassen.

n. 206. GroB-Batanga: auf felsigem Meeresgrund, 2 —3 m Wasser bei

Ebbe. August 1908.

Dunne Kruste mit kleinen Erhebungen.

n. 207 u. 626. Ilende-EIabi: an Felsen, 4—5 m Wasser bei Ebbe.

September 1908.

Dunner, fester Uberzug ohne Erhebungen. (J Konzeptakeln.

n. 397. Gampo: 600—800 m vom Strande, 5— 6 m Wasser bei Ebbe.

August 1908.

Ein Lithophyllum mit schlecht entwickelten Tetrasporen-Konzeptakeln.
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n. 602. Ilende: 200 ra vom Strande, 6—7 m VVasser bei Ebbe. Sep-

tember 1908.

Ein schwach entwickelter diinner Uberzug aul den Sleinen.

n. 670—671. Ilende: 4—5 m Wasser bei Ebbe. September 1908.

Dicke Krusten, aus denen sich einzelne bis cm-dicke, kurze unverzweigle oder

schwachverzweigte Aste erheben. Anscheinend haben die Exemplare keine ausgiebipe

Entwicklung.

Cladophoraceae.

Bearbeitet von Dr. F. Biiwri-Munchen.

Chaetomorpha nodosa Kiitz. (Spec, algar. p. 376 und Tab. phycol.

Bd. Ill Taf. 52).

Die Faden sind ca. 80 (75—85) fi dick, enthalten 1— 1 Vo Quermessor langc, bier

und da bis 120 ja verdickte und dann etwas unregelmaBig gestaltete Zcllen und zeigen

niemals eine Andeutung von Rbizuidbildung. Ebensowenig waren Basalzellen aufzu-

finden. Die sichere Unterscheidung zwiscben Chaetomorpha und Ehixoclonium stoBt

in fremden Aufsammlungen oft auf erhebliche Schwierigkeiten, da es nicht immer gc-

lingt, aus verfilztcn Algenmassen vollstandige Exemplare auszuklauben und sich von

der Existenz oder dem Fehlen der Basalzelle bestimmt zu iiberzeugen. Da abcr die

Alge den oben zitierten Darstellungen entspricht und iiberdies ein ahnliches Rhixo-

clonium nicht bckannt ist, glaube ich sie mit der aus Cayenne stammenden Chaeto-

morpha nodosa Kutzings identifizieren zu diirfen.

Dikollo: auf Felsen am Strande, bei Ebbe freiliegend (n. 104. —
Juli 1908).

Rhizocloiiiam riparium (Roth) Harvey var. implexum (Dillw.)

Rosenvinge (Gronlands havalger 1893 p. 915 Fig. 34).

Die etwas krausen Faden sind durchaus rhizoidfrei und durchschnittlich 26 (18—32) \i.

dick; ihre Zellen sind \— 3 Quermesser lang, nur ausnahmsweise etwas langer, mif

ca. 4 [a dicker Membran. Die Alge unterscheidet sich also von einem hydrophilen Eh.

hieroglyphicum nur durch die starkere Zellhaut und k6nnte auch als lth. hieroglyphi-

cum f. riparium (Harv.) Stockmayer (liber die Algengattung Eh. 1890) bezeichnct

werden. Da ich aber die formelle Trennung der hydrophilen und halophilen Arten zu-

nachst fur zweckmaBig halte, schlieBe ich mich hier an Rosenvinge an.

Im iibrigen entsprechen die Dimensionen der Alge fast noch besser jener der

Chaetomorpha californica Collins (Phycotheca B—A No. 664 und Rhodora Vol. 8. p. 10 4).

r)er Umstand, dafj keine Basalzellen aufzufinden waren, wurde fiir sich allein diese

'hagnose nicht ausschlieCen; es kommt dazu aber noch der weitere, daG der Quer-

messer unserer Alge im gleichen Faden oft merklichen Schwankungen unterworfen ist,

wahrend die Faden von Ch. californica durchaus gleichen Dickendurchmesser besitzen.

Eh. riparium var. implexum ist bisher aus Gronland und Alaska bekannt.

Dikollo: auf Felsen am Strande, bei Ebbe freiliegend (n. 104a. -

Juli 1908).

Cladophora conglomerata Kiitz. var. pusilla Brand (Ober die An-

heftung der CI. etc. 1904 p. 180 u. Fig. 6—9, Taf. V).

Bei derart kleinen Forraen ist die Frage, ob es sich urn eine Varietat oder nur
um einen jungen Bestand handelt, oft nur durch wiederholten Besuch des Standortcs zu

entscheiden. An den unteren Abschnitten unserer Exemplare fanden sich aber mehrfacb

'
e Anfange von basipetaler Durchwachsung, so daC sie nicht allzu neuen Datums sein

onncn. Das erste derartise Material stammte aus Hawaii.
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Kribi: in Felsritzen; Sandstrand mit Felsen, die bei Ebbe freiliegen

(n. 525. — September 1908).

C. tenuis Ktttz. (Phycol. german. p. 209 u. Tab. phyc. Bd. V, Taf. 9).

Die Algc ist gegen O^mal so stark als jene Kutzings, stimmt aber im ubrigen

mit seiner Diagnose und Figur uberein. Zuruckgekriimmte Astchen, welche bei der

ganzen Gruppe der »rcfractae« vorkommen sollen, sind hier nur selten zu finden. Das

scheint aber auch bei jenem Exemplare, welcbes Kutzing aus dem adriatischen Meere

erhalten bat, der Fall gewesen zu sein, weil er derartige Aste an diesem uberhaupt

nicht abbildet.

GroB-Batanga: Bongaeli, auf Felsen in der Brandung, bei Ebbe

teilweise freiliegend in. 135. — August 1908).

C. sertularina (Montag.) Kiitz. (Spec. alg. p. 396 u. Tab. phyc.

Bd. IV, Taf. 5).

Die Alge erinnert auch an G. Neesiorwn Kiitz. (1. c), hat aber schlaffere Aste.

Die oberen Teilc unserer Exemplare sind vielfacb zerstort, so daB ihr makroskopischer

UmriC oben abgeflacht erscheint. In Erganzung der bisherigen Angabcn ist zu be-

merken, daB sich im untcren Teile der Pflanzen zahlreiche und ausgedehnte basipetale

Durchwachsungen finden, was eine der ganzen Gruppe >rupestres« zukommende Eigen-

tumlichkeit zu sein scheint. Montagne hat seine Conf. sertularina in Cayenne gc-

sammelt.

Bodje: an Felsen in der Brandung, bei Ebbe teilweise freiliegend

n. 264. — August 1908); (n. 131a. — Juli 1908).

C. multifida Kiitz. (Spec. alg. p. 390 u. Tab. phyc. Bd. Ill, Taf. 81).

Diese Art ist, wie die vorige, eine Eiicladophora und nicht zu verwechseln mil

Spongomorpha multifida Kiitz. (Tab. phyc. Bd. IV. Taf. 84).

Kutzings Exemplar stammte aus einer FluBmundung in Guinea.

Bodje: dunkelgnine Alge in einzelnen Polstern; Sandstrand mit Felsen,

die bei Ebbe teilweise freiliegen (n. 256. — August 1908).

C. (Aegagropila) kamerunica n. sp. ; CI. laxe coacta et ramulorum

rhizoideorum adventiciorum ope plantis vicinis nee non corporibus alienis

affixa; filis subflaccidis, ca. 140 (112—120) \i crassis; ramis et ramuhs

sparsis, filo matricali fere aequicrassis, ut plurimum singulis et demum

dichotomias formantibus, inferioribus interdum binis oppositis; ramulis

rhizoideis subbrevibus, numerosis, e quarundam cellularum ima parte late-

raliter provenientibus et nonnisi ad apicem dendritice ramificatis; cellulis

(vetustis) subbrevibus vel (junioribus) longis, ultimis obtusis, membrana

lamelloso-fibrillosa praeditis et contentum subsuculentum nee non chloro-

phora parva disciformia includentibus.

Victoria: Sandstrand mit Felsen, die Steine uberziehend, am ganzen

Strande sehr gemein; bei Ebbe trockenliegend (n. 98. — Juli 1908),

Dikollo: (n. 104b).

Diese Alge bildet in dem vorliegenden Material locker verfilzte Massen, welch c

eils unter sich, teils mit beigemengten anderen Organismen so vielfach verankert si

daB es schwer fallt, grSBere Abschnitte des Thallus freizulegen und daB die Maxima''

grOBe der Einzelpfianzen nicht festzustellen ist. Ihrc Struktur hat mit jener der hydro-
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philen Aegagropilen, welche ich seiner Zeit aufgeklart habe, wenig gemein und fugt

sich nur in den weiten und unsicher begrenzten Rahmen, welcbe Kutiing seiner Sektion

Aegagropila gegeben hat.

Im Habitus gleicht unsere Alge einer in alien Dimensionen um das zwei- bis

dreifache vergrofiert en Aegagr. socialis var. sandtcicmsis nob.') -

, sie besitzt aber relaliv

kiirzere Zellen und unterscheidet

sich insbesondere durch eine an-

dere Verzweigungsart der Rhi-

zoidendigungen. Diese sind nam-

lich nicht, wie bei der vorge-

nannten Form, lappig oder

handformig, so daG man sie den

»Helikoiden« Witthocks an die

Seite stellen konnte, sondern sie

sind in der Rcgel kurz und fein

dentritisch zerteilt. Dadurcli er-

innern sie unter schwacher Ver-

groCerung an den Membransaum
(Dermoid) der Fibeln von Bood-

lea composite! und B. kacnana
nob. 2

], sind aber dadurch wesent-

lich verschieden, daC auch die

feinsten Astchen einen protoplas-

niatischen Inhalt besitzen und
sich dadurcli als Rhizoidaste

charakterisieren.

Die Rhizoide von Acg. kamc-
runica treten ausnahmslos ganz

nahe iiber dem Rasalseptum der

Mutterzellc seitlich unter eincm

nahezu rechtenWinkel aus dieser

hervor und grenzen sich niemals

durch eine Scheidewand von ihr

ab. Sie sind immer diinner als

die vegetativen Zellen (durch-

schnittlich 70 (x) und konnen
deren Lange erreichen oder etwas

uberschreiten.

Wenn nun auch an den se-

kundaren Rhizoiden verschiedene

individuelle oder abnorme Ge-

Fig 26. Cladophora kamerimica Brand.

1 Gr6(3erer Thallusabschnitt mit seitlicl.cn Adventiv-

rhizoiden rr. «/t J
2. Terminate Verzweigung ernes

solchen Rhizoids. i% ; 3. Bruchstuck mit Rh.zo.d.

in Regeneration begnffen. ffi
i.

1) Vergl. Brand, F., Uber die Anheftung der Cladophoraceen usw. — Bcih. Bot.

Centralbl. 1904, 18. I. p. 182 u. f. mit Fig. 13—17, Taf. V.

2) Collins. F. S. (The green algae of Nord America Tufts College Mass. 1909.

PI- XIV. fig. 128) schreibt mir auch eine Boodlca compada zu. Diese Angabc kann nur

auf einem redaktionellen Versehen beruhen, denn Cladophora cowpacta stammt von

A. Biuun (vergl. De Tom, Sylloge I. p. 257 sub Chlorotylium). Die von Collins W ieder-

gegebene Figur dagegen stellt eine unentwickelte Wuchsform von Boodlra rowposila

(Harv. et Hook.) nob. dar, welche ich (I.e. p. 190 und Taf. VI, Fig. 28) als forma

contractu bezeichnet habe.
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staltungen nicht gar selten vorkommen, so haben sie sich doch, wie schon in friiheren

Fallen, so auch bei unserer Alge im allgemeinen so charakteristisch und konstant er-

wiescn, daB ich wioderholt das genauere Studium der adventiven Haftorganc

erapfehlen mochte, um cine scharfere Cliarakterisierung und sichere Unterscheidung

verschiedencr Cladophoraceen und verwandter Formen anzubahnen.

Apikalc Rhizoidc waren ebonsowenig aufzufinden wie solche, welche durch basal

axilen Ursprung den Eindruck primarer Haftorganc gemacht batten. Auch Sporangien

kamen nicht zur Ansicht. Dabei ist nicht ausgeschlossen, daB die Alge zu anderen

Zoiten auch Sporen bilden und sich dann in primarer Weise fixieren kann; in ihrer

gegenwartigen Verfassung vermehrt sie sich aber ergicbig durch Bruchstiicke. Dies

erkliirt sich daraus, daB ihr Wohnort wahrend der Ebbe groBenteils trocken liegt.

Unter dem EinfluBe von Luft und Sonne werden die Algen durch das Absterben von

Zwischenstiicken oft zerteilt und die Fragmente konnen dann, an gunstigeren Stellen

angeschwemmt und durch Adventivrhizoide fixiert zur Basis neuer Pflanzen sich aus-

gestalten. Einen solchen Fall stellt Fig. 26 Nr. 3 dar. Nicht nur die Zellen des Frag-

mentes, welche bier durch doppelte Konturen markiert sind, haben Astc gebildet, sondern

auch das Rhizoid selbst hat sich bei r durch Abgabe eines vegetativen Seitenastes an

der Regeneration beteiligt, nachdem es vorher entgegen scinem sonstigen Verhalten zwei

Querwande gebildet hatte.

Die Zellen von Aeg. kamcrunica sind an alteren Abschnitten 3— 5 Quermesser

lang und nach oben inehr oder weniger verdickt, an jiingeren Fiiden aber bis iiber

7 Diameter lang, von zylindrischer Form und mit stumpfen Enden versehen. Sic be-

sitzen einen grofien Saftraum mit relativ diinner parietaler Plasmaschicht, vielen ca. 6 \x

groBen Kernen und nicht viel groBeren rundlich-polygonalen bis oblong-scheibenformigen,

in der Flache nahe aneinander gelagerlen Chlorophoren. Die Zellhaut liiBt in Formol-

material Schichten erkennen, welche oft vielfach gefaltet sind. Nebstdcm sind an alteren

Faden selbst ohne weitere Reagentien deutlich Fibrillon zu sehen, welche der Lange

nach verlaufen und an gequetschten oder verletzten Stellen sich krauseln oder spiralig

einrollen konnen. Hier und da sind auch Spuren einer sehr zarten Querstreifung

bemerklich.

II. Die Lebensformen der Algen.

Die allgemeinen Bedingungen, unter denen die Kameruner Meeresalgen

leben, sind schon in der Einleitung kurz beruhrt worden. Die Vegetation

ist im ganzen als armlich zu bezeichnen ; unter alien den Arten findet sich

keine von den ansehnlichen oder gewaltigen Formen kalterer Meere; der

gruBte Teil des Sandstrandes ist frei von Algen, nur die Felsblocke sind

mehr oder weniger dicht von einer niedrigen Flora von griinen oder

braunlichen Algen bedeckt.

Von besonderem Interesse ist nur die obere Litoralzone, deren Vege-

tation bei Ebbe freiliegt und die durchgangig der Wirkung einer starken

Brandung ausgesetzt ist.

Die Farben, die hier bei den Algen vorwiegen, sind grune, rotbraune

oder braunliche Tone, auch die Florideen zeigen selten eine ausgesprochene

helle Rotfarbung. Der Sammler hat hieruber ziemlich genaue Angaben

gemacht, aus denen auch hervorgeht, daB die Farbenskala derselben Art

eine ziemlich groBe sein kann; so ist Laurencia papulosa rotbraun bis

ort, Orateloupia filicina ist grau, dunkelgrunlich oder schwach rothen.
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DaB die Litoralalgen der warmen Meere die hellen roten Tune der Flori-

deen der kalteren Meere vermissen lassen, ist schon von mehreren Autoren

festgestellt word en.

Die Algen der Sammlung zeigen in ihrer ganzen Lebensform Anpas-

sungen an den Aufenthalt in stark bewegtem Wasser und zwar Anpassungen

der verschiedensten Art je nach ihren Organisationsmerkmalen ; bei aller

Verschiedenheit aber wenden sich die Anpassungen nach der gleicben

Richlung. Hierher ist nicht zu rechnen die durchschnittlich sehr gering-

fiigige GroBe der Arten, die mehr oder weniger allgemein ein Charakter

tropischer Algen ist; in den kalteren Meeren sind ja haufig die grofiten

Formen Brandungsalgen, wie die antarktiscbe Macrocystis.

Die hauptsachlichsten Lebensformen der Algen, die fiber der Ebbe-

raarke vorkommen, sollen im folgenden kurz skizziert werden.

1

.

Ein flacher, blattartiger, krustenformig anliegender Thallus von sehr

derber Konsistenz findet sich nur bei Padina gymnospora; die vorliegende

Form ist fur die Art verhaltnismaBig klein, mehr oder weniger einge-

rissen und gelappt.

2. Im direkten Gegensatz dazu stehen Formen mit fadenfurmig ver-

liingertem, diinnem Thallus, der nur wenig verzweigt ist und an der Basis

fest ansitzt, sonst aber sehr beweglich ist und jeder Bewegung nachgibt,

wie es fur Nemalion am bekanntesten ist. Hierher gehort unter unseren

Algen Gracilaria earnerunensis\ die peitschenfurmig verschmalerten, haufig

ganzlich unverzweigten Aste werden bis 50 cm lang; das Innere der Aste

besteht aus ziemlich groBen Zellen, die nach auBen zu kleiner werden, so

daB eine feste kleinzellige Rindenschicht vorhanden ist. Ahnlich ist audi

Grateloupia filicina, deren Konsistenz weichlicher ist; die Sprosse sind

ftuch hier sehr dunn, die langen Zweige haben peitschenformig verschmiilerte

Enden. Diese Form kann sich aus verschiedenen anatumischen Typen

aufbauen [Nemalion, Grateloupia), doch sind fur sie immer langgestreckte

Markzellen charakteristisch, wobei das Mark haufig noch durch Rhizoiden

an Zugfestigkeit gewinnt.

3. Ein feinfadiger, leicht beweglicher, schlaffer Thallus, der mehr oder

weniger verzweigt ist, bildet eine der vorigen ahnliche Lebensform. Hierher

gehurt Bryopsis stenoptera. Die zarten Thallusfaden sind einzcllig, nur

nach den Spitzen zu mit kurzen Fiederzweiglein versehen. Iteich verzweigt

s'nd die zierlichen schlaffen Faden von Ectocarpus indicus, der dichte

Busche bildet. Hier kann auch Dictyota Bartayresiana angeschlossen

werden, deren dichotomisch ziemlich reich verzweigten Sprosse schmal

bandartig, schlaff beweglich sind.

4. Ein biegsamer, schlupfriger Thallus von buschiger Form aus stiel-

runden dunnen Zweigen, die aber durch derbwandige, langgliedrige, unter

Zander verschlungene Afarkfaden an Festigkeit gewinnen, findet sich bei
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Dermonema atnoenum; die Aste entspringen einer flachen, fest anliegenden

Suhle.

5. Fadenformig diinn, aber von zaher Konsistenz und groBer Festig-

keit sind die Sprosse bei Hypnea musciformis und Qelidiopsis variabilis.

Die Aste sind bei Hypnea unregelmaBig verzweigt, unter einander ver-

vvorren, bei Qelidiopsis wenig verzweigt, sehr fest ansitzend, in Gruppen

dichte Buschel bildend. Hier ist auch Oracilaria dentata anzuschlieBen,

die steif und von derber Konsistenz ist, deren schmale Sprosse aber

ilacb sind.

6. Ganz besonders derb und zahe ist die Konsistenz der Thallussprosse

bei Oalaxaura rugosa und Brachycladia marginata, die niedrige buschige

Formen ausbilden; die Starrheit des Thallus ist durch schwachere, unver-

kalkte Gelenke unterbrochen. Bei Oalaxaura sind die Sprosse rohrenformig,

bei Brachycladia mehr bandartig schmal.

7. Einen netzartig durchbrochenen flachen, blattartigen Thallus zeigt

Struvea delicatula; trotz der Flachenentwicklung bietet der zarte Thallus

wegen seiner Durchbrechung dem bewegten Wasser keinen Widerstand:

auBerdem ist das Netzblatt auf einem diinnen und biegsamen Stiel befestigt;

die einzelnen Blatter stehen in Gruppen polsterartig zusammen.

8. Die hiiufigste und am meisten charakteristische Form ist die von

Polstern niedriger zarter Algen, deren niederliegende Aste mil zahlreichen

Haftern auf dem Fels befestigt sind. Sie iiberziehen so als niedrige Decke

haufig kleinere oder groBere Felsen ganz allein. Besonders auffallend ist

der Gegensatz von den niederliegenden Hauptasten mit ihren zahlreichen

Haftern und den aufrechten kleinen Kurztrieben bei Herposiphonia densa;

die Langtriebe, die wieder zu kriechenden Asten heranwachsen sollen,

vverden auf den seitlichen Flanken der niederliegenden Aste angelegt, so

daB sie mehr oder weniger horizontal auswachsen kunnen (vgl. die aus-

fiihrliche Beschreibung der Art). Die sehr zierliche, winzige Alge ist vullig

dem Boden angeschmiegt. Ahnlich ist die Lebensform bei Bostryelna

tenella, die Steine mit zentimeterhohem dichtem Polster bekleidet; auch

bier sind kriechende Grundaste und aufrechte, wenig verzweigte Aste zu

unterscheiden. Wohl nach dem Standort kommen Variationen vor, indem

die aufrechten Aste eine mehr oder weniger reiche Entwicklung von mono-

siphonen Haarsprossen zeigen kunnen. Auch bei Bostrychia radicam wird

der Rasen Ofters nicht uber \ cm hoch, die kriechenden Sprosse bilden

kurze Haftzweige aus, die nach dem Substrat zugewandt sind und an der

Spitze Gruppen von kurzen Haftern tragen. Bei Polysiphonia subtilissima

sind die Sprosse am Grunde niederliegend und hier mit vielen Haftern

versehen, die Buschel zarter, schlaffer Faden sind bis 2 1
/* m hoch. hn

AnschluB an diese Formen ist auch Gelidium pusillum zu erwahnen, die

ganz niedrige, angedruckte Polster von verworrenen Sprossen ausbildet.

9. Kleine, den griiBeren Algen aufsitzende Epiphyten haben den Vor-
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teil, daB sie ein giinstiges Substrat zum Festhaflen besitzen, und ferner

dem AngrifT der Wellen nicht so stark ausgesetzt sind, wenn die Sprosse,

an denen sie haften, selbst beweglich sind. So umgibt die zarte Chan-
transia mollis die Sprosse der Gracilaria catnerunensis wie mit einem

Flaum. Ceramium Ledermannii haftet an den starreren Sprossen von

Laurencia papillosa, auf denen sie dicbte filzartige Lberziige bildet; docb

sind sie selbst aufierst fein und beweglich. Ectocarpus indkns kann

Steinen oder anderen Algen aufsitzen.

\ 0. Eine kurze Betrachtung verdienen noch Porphyra Ledermannii

und Caulerpa plumaris. Porphyra Ledermannii bat einen zarten, blatt-

artigen, nur eine Zellenlage dicken Thallus, der zwar schleimig und leicht

beweglich ist, aber nur an einer kleinen Stelle anhaftet und leicht zerreiBt.

Die Art konimt nach dem Sammler auf Felsen vor, die bei Ebbe freiliegen,

teilt also offenbar den Standort der anderen Brandungsalgen ; sie ist aber

sehr selten und wird wohl ephemer sein und zu gewissen kurzen Jahres-

zeiten sich zeigen, wie es z. B. Svedelius fur Porphyra suborbiculata von

Ceylon bescbreibt.

Caulerpa plumaris hat einen kriechenden Grundstock, der reich mit

divergierenden Asten geteilt ist, so daB die kraftigen Exemplare nach alien

Seiten hin gleich ausgebreitet sind. Die ganze Alge ist von lockerem Ge-

fuge. Die einzelnen Blattsprosse sind durchschnittlich X

J%
— i cm von

einander entfernt, bis 7 cm lang, dicht zweischeitelig gefiedert, die Fiedern

sind bis »/2 cm lang. Die VVurzelbusche sind bis gegen 2 cm lang, nach

den Enden zu sehr fein fadenfurmig geteilt; an den feinen Wurzeln haften

sehr viel SandkGrner, kleine Steinchen und winzige Muscheln. Der Standort

ist also auf Steinen, die mehr oder weniger mit Sand bedeckt sein kunnen.

Ober die (Jkologie der Caulerpa- Arten existieren Arbeiten von Svedelius

und Boergesen, in denen der Ansicht von Reinkb, daB die Caulerpen unter

ungefahr gleichen auBeren Bedingungen ihre Formenmannigfaltigkeit ent-

wickelt haben, entgegengetreten wird (Nils Svedelius, Rep. on the Marine

Algae of Ceylon Nr. 4 (4 906); F. Boergesen, Mem. Acad. Roy. Sc. et

Lettr. Danemark 7e Ser., Sect, des Sciences IV. no. 5 (1907).

Unsere Art ist mit C. taxifolia u. a. im Typus nahe verwandt. Letztere

gehort zum bilateralen Typus (am ausgepragtesten bei C. prolifera), der

das tiefere Wasser bevorzugt. Fur C. taxifolia gibt Svedelius (S. 89) an

:

»It avoids exposed localities when it grows in the upper littoral zone,

where it is to be met with in pools. On the other hand, it is plentiful on

the pearl banks in deeper water.* Dazu bemerkt Borgesbn (S. 349): »But

when Svedelius writes: ,It avoids exposed localities when it grows in the

upper littoral zone', this is as mentioned above not in accordance with its

occurrence in the Danish West Indies where it can grow in rather exposed

localities. « Das gleiche gilt auch fur die ganz ahnliche C. plumans von

Kamerun. C. taxifolia gehort in Westindien zu den Formen des Sand-
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strandes, die fiber das weiche Substratum kriechen und haufig ganze Be-

stande bilden. Etwas ahnliches wird auch fur unsere C. plumaris anzu-

nehmen sein; auch diese Art zeigt ein ausgebreitetes Wachstum und

iiberzieht mit Sand bedeckte Steine, unit den zahlreichen Wurzelbiischen

anhaftend. C. plumaris wurde nur in Bodje gesammelt, dort findet

sich auch Struvea deUcatula, deren Thallus stets ziemlich viel Sandkoner

enthai t.

Die gelegentliche Bedeckung der Felsen mil einer Sandschicht kommt

nur vereinzelt vor, besonders im Sfiden des Gebietes, wo die Felsen flach

sind (besonders bei Campo); manche Arten wachsen an niederen Felsen

und konnen gelegentlich unter Sand geraten, besonders die Formen mit

peitschenformig verlangerten Sprossen, namlich Grateloupia filicina und

Gracilaria camerunensis. Dagegen haften auf glatten Gesteinssubstrat

meist die niedrigen, polsterbildenden Arten, wie Bostrychia radicans, die

wie ein dichter Filz festen Steinen direkt aufsitzt; in Campo, wo die

Sandbedeckung haufiger ist, wurde die Alge bei \— 2 m Tiefe bei Ebbe

gesammelt. Das gleiche gilt fiir Bostrychia tenella und Ceramium claru-

latum, die sich den Steinen wie ein Filz anlegen. Gelidium pasillum,

das bei Victoria und Kribi ausgedehnte niedrige Polster bildet, wachst auf

Felsen, die auch bei Fiut noch zum Teil aus dem Wasser herausragen, so

daB in diesem Falle die Alge nur auf das Spritzwasser der Brandung an-

gewiesen ist.

Besonders eigentiimlich ist das Verhalten der winzigen Herposiplvmia

densa. Deren niederliegende, dicht verschlungene Aste und Hafter sind

von zahlreichen Sandkornern umgeben, so daB die Basis der Alge eine

filzige elastische Decke bildet, aus der sich dicht gestellt die aufrechten

Sprosse erheben. VerhaltnismaBig (in den Exemplaren mehrere Quadrat-

zentimeter) groBe Flecken hangen so mit Sand und Asten filzig zusammen,

lassen sich aber ziemlich leicht zerreiBen. Ein leichter Anflug von Sand

auf den Felsen wird also durch die Alge verkittet, die aufrechten, zarten,

leicht beweglichen Sprosse halten den Sand nicht fest.

Einzelne Arten sind nicht nur in der Region iiber der Ebbemarke

entwickelt, sondern werden auch etwas weiter vom Strande ab angetroffen,

so daB sie standig von \— 3 m Wasser bedeckt sind. Hierher gehort

Bostrychia radicans, Oelidiopsis variabilis und Entcromorpha compressa.

Standig von Wasser bedeckt in geringer Tiefe leben Sargassum vulgar,

Asperococcus intricatus, Acanthophora Thierrii, Peyssonnelia inamoena-

Sargassum vidgare steigt wohl in vereinzelten Exemplaren iiber die Ebbe-

marke empor, kommt aber in gruBerer Menge nur in 2— 3 m Tiefe vo •

Aber auch diese Exemplare sind nicht besonders iippig entwickelt gege

fiber den aus anderen Gegenden bekannten.

Die Sammlertatigkeit in gruBeren Tiefen brachte keine bemerkenswerten

Kesultate; wenigstens werden mit der Dredsche keine Florideen heraus-
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gebracht, auBer einigen krustenformigen Corallinaceen von schlechter Ent-

wicklung, die im systematischen Teil erwahnt sind.

ill. Die Verbreitung der Algen.

Zuniichst ist zu unterscheiden zwischen gesellig wachsenden Arten und

solchen die nur zwischen den anderen zerstreut wachsen. Zu den ersteren

gehuren besonders folgende Formen. Sargassum rulgare bildet bei 2—3 m
Tiefe auf Felsen ganze Bestiinde; Enteromorpha co?npressa bedeckt ganze

Felsen, die bei Ebbe freiliegen; Caulerpa plumaris bildet rasenformig

wachsend den Hauptbestandteil der Algenvegetation bei Bodje; Gracilaria

camerunensis bedeckt ganze Felsen. Ferner sind einige kleine Formen zu

erwahnen, die rasenfurmig wachsend auf Felsen Bestiinde bilden: Lomen~
taria articulata, Gelidium pusillum, Bostrychia tenella, Herposiplwnia

densa, Corallina adhaerens. Mehr vereinzelt kommen dagegen vor: Bry-

opsis stenoptera, Bryocladia cuspidata, Acanthophora Thierrii, Gracilaria

dentata, Galaxaura rugosa.

Im Gebiet verbreitete Arten sind: Enteromorpha compressa, Sargassum

vulgare, Hypnea musciformis, Laurencia papillosa, Gratekmpia, fdicina,

Corallina rubens. Seltenere Arten, die nur an vereinzelten Standorten

vorkommen, sind Struvea delicatula, Asperococcus intricatus, Porphyra

Ledermannii, Bryocladia cuspidata.

Unter den Kameruner Meeresalgen der Sammlung befinden sich eine

Anzahl, die in warmeren Meeren iiberhaupt verbreitet sind. Uierher gehuren

Caulerpa plumaris, Enteromorpha compressa, Galaxaura marginata,

G. rugosa, Grateloupia fdicina, Laurencia papillosa, Gracilaria confer-

voides, Hypnea musciformis, Ceramium clavidatum, Bostrychia tenella.

AHe diese Arten sind auch in Westindien zu Hause, mit dessen reicher

Algenflora nun iiberhaupt unsere Flora die niichste Verwandtscbaft zeigt.

in dem sich auch Arten finden, die Westindien und Kamerun allein ange-

horen, resp. an der Nord- und Ostkuste des tropischen Siidamerika auf-

treten. Solche sind Struvea delicatula var. caracasana (bisher nur Vene-

zuela, der Typus in Westindien und der Sudsee), Asperococcus intricatus

(Guadeloupe, Vera -Cruz, [Brasilien?]), Dictyota Bartayresiana (Trop.

Amerika, [auch Indischer und Stiller Ozean?]), Padina gymnospora (West-

indien), Acanthophora Thierii (Westindien, wobei fraglich ist, ob die Art

wirklich von A. orientalis vom Indischen Ozean sicher zu trennen ist),

bryocladia cuspidata (Barbados, Vera-Cruz), Gracilaria dentata (West-

indien, Senegambien), Polysiphmia subtilissima (Westindien. Siidkiiste der

vereinigten Staaten), Bostrychia radicans (Westindien, Brasilien, Cayenne,

Calogbssa Leprieurii (von Siidamerika bis zum Hudson -Biver [auch mi

Indischen und Pazifischen Ozean?]). Selbst wenn auch die Arten von

zweifelhaft weiter Verbreitung abgezogen werden, bleiben doch eine Anzahl

Botanische JahrbGcher. XLVI. Bd.
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von Fallen von eklatanter Ubereinstimmung iibrig, wobei dann auch noch

in Betracht zu ziehen ist, daB alle weiter verbreiteten Arten beiden Liindern

gemeinsam sind und daB die neuen Arten unserer Sammlung solchen von

Westindien meist nahe stehen. Von den von Dr. Brand bearbeiteten

Cladophoraceen sind Ckaetomorpha nodosa und Cladophora sertidarina

von Cayenne beschrieben worden. Pflanzengeographisch hochst auffallend

erscheint nur das Vorkommen des Rkixoclonium riparium var. implexum,

das bisher nur von Gronland und Alaska bekannt war. Diese engen Be-

ziehungen zu Westindien und der NW-Kiiste von Siidamerika sind leicht

erklarlich, indem die Lander, deren Entfernungen relativ nicht allzu be-

trachtlich sind, durcb Abzweigungen des Golfstromes und den Aquatorial-

strom in Verbindung steben. Westindien ist durch eine auBerordentlich

artenreiche Flora von Meeresalgen ausgezeichnet, die vielfache Bearbeitung

gefunden hat (Murray, Marine Algae of West Indian Region in Journ. of

Botany 26—27 (1888—1889), Schramm und Maze, Essai de classification

des Algues de la Guadeloupe, 1870— 1877, in welcher Arbeit allein fiber

800 Meeresalgen von dieser Insel verzeichnet werden, Collins, The Algae

of Jamaica, in Proc. Americ. Acad. Arts and Scienc. XXXVII n. 9 (1901),

A. Vickers, Liste des Algues marines de la Barbade, in Ann. Sc. Nat.

Ser. IX. 1. (1905) 45—66 usw. Die Arbeit von Collins bringt eine

interessante Zusammenstellung der verwandtschaftlichen Beziehungen der

Algenflora von Jamaica mit der der Kanaren, sowie der der nordafrikani-

schen und europiiischen Kiisten. Von Jamaica werden 224 Arten auf-

gezahlt; von diesen kommen 30% auf den Kanaren vor, 23% in Marokko,

19% an der Kiiste des Biskayischen Golfes, 25% in England. Von diesem

Reichtum an Algen in Westindien gibt Kamerun nur einen schwachen

Abglanz; wenn auch wohl noch manche Art uber die LEDERMANNScbe

Sammlung hinaus zu erwarten steht, so ist doch wohl das Gros der Arten

in der Sammlung gegeben.

Wabrend die meisten Arten nur in den warmen Meeren vorkommen

(resp. in Mittelmeer wie Laurencia papulosa), gehen einige an den Kusten

des atlantischen Meeres huher hinauf, wie Microcoleus chthonoplastes

(Nordsee), Enteromorpha compressa (Nord- und Ostsee), Sargassum vidgare

(bis zur franzosischen Kiiste), Gracilaria confervoides (Nord- und Ostsee),

Gelidium pusillum (Nordfrankreich, England), Grateloupia filicina (bis

S. England). Besonderes Interesse beansprucht das Vorkommen von Lomen-

taria articulata in Kamerun, welche Art von der Nordsee bis zur nord-

afrikanischen Kiiste und Madeira verbreitet ist. Sonst ist der Zusammen-

hang mit der Flora der atlantischen Kusten von Europa und der des

Mittelmeergebietes gering, der noch viel starker fur die Algenflora ae

Inseln Makaronesiens ausgepragt ist, wie die Gattung Schimmelmannia

und andere zeigen (vgl. z. B. Montagne, Florida Gorgonea in Ann. Sc. i a •

Ser. IV. 14 [1860] 210).
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Endlich verdienen zwei Arten Erwahnung, die aus dem Rahmen der

erwahnten floristischen VerwandtschaftsverMltnisse hinausfallen: Dermo-

nema amoenum und Ectocarpus indicus. Die Gattung Dermonema kommt

im Indischen Ozean vor; wenn auch fur die Kameruner Art keine Fruchte

vorliegen, so besteht doch wohl in betreff der ZugehOrigkeit kaum ein

Zweifel, Ectocarpus indicus kommt im Indischen Ozean und in der Sudsee

vor. Vielleicht ergibt sich fur letztere Art noch eine weitere Verbreitung,

wie uberhaupt die tropischen Arten der Gattung noch nicht mit Sicherheit

abgegrenzt sind.

Die bisherige Kenntnis der Meeresalgen von Westafrika ist im ganzen

gering. Von Kutzing und anderen sind eine Anzahl Arten von Senegambien

erwahnt oder beschrieben worden; die Algen der Sammlung von Welwitsch

wurden von Ethel S. Barton bestimmt (Journ. of Bot. 35 [1897] 369); die

bisher bekannten Algen von Sao Thome wurden von P. Hariot zusammen-

gestellt (Journ. de Bot. 21 [1908] 161). In der Arbeit von Barton sind

nur etwas iiber 20 Arten von der Kuste von Loanda angegeben, von denen

einige weiter verbreitete, wie Bostrychia tenella, Centroceras clavuhtum,

Qracilaria confervoides, Hypnea musciformis, Acanthophora Thicrii mit

der Kameruner Sammlung ubereinstimmen. Auffallend ist, dafi so weit-

verbreitete, auch in Loanda vorkommende Arten wie Colpomenia sinuoso,

Codium elongatum und C. tomentosum nicht in Kamerun gesammelt

wurden. Die Sammlung von Welwitsch umfaBt wohl nur einen kleineren

Teil der vorkommenden Arten, doch scheint die Flora mit der des Atlan-

tischen Ozeans von den Kusten N.-Afrikas und Europas nahe verwandt zu

sein (z. B. Flahaultia palmata und Rhodymenia pahnetta).

Von Sao Thome" werden 53 Meeresalgen aufgezahlt, von denen eine

Anzahl in der Kameruner Sammlung wiederkehren. Offenbar ist die Kiisle

dieser Inseln viel reicher als die des Festlandes; die gcnaueren Beziehungen

zur Flora von Kamerun und Westindien werden sich erst nach weiterer

Erforschung der Inseln feststellen lassen.
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