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Einige Experimente zum Epiphytismus in Zònosen 
mariner Algen (1)

(1) Vorgelegt auf dem Internationalen Symposium fiir Biosoziologie 
(20.-22. Aprii 1960) in Stolzenau/Weser.

(Aus der Zoologischen Station in Neapel und dem Botanischen Institut der 

Universitat Neapel)

Die gegenseitigen Abhàngigkeiten der verschiedenen Partner 
einer Pflanzengeseilschaft sind vielfach ungeklàrt und nur in 
wenigen Fallen genau untersucht worden. Viele Naturbeobach- 
tungen zeigen jedoch oline Zweifel die grosse Bedeutung dieser 
Beziehungen. Ein recht bezeichnendes Beispiel stelli der Epi
phytismus dar.

Epiphytismus ist in marinen Zònosen sehr hàufig. Algen 
kcnnen sich in grosser Zahl auf anderen Algen entwickeln und 
kònnen sowohl den gesamten Thallus der Substratalgen vòllig 
bedecken als auch wesentlich grosser als diese werden. Algen 
kònnen auch Tiere besiedeln und umgekehrt. Allgemein ge- 
sprochen ist die gegenseitige Besiedelung von Organismen in 
marinen Biozònosen so weit verbreitet, dass diese Erscheinung 
bei jeder soziologischen Untersuchung dieser Gemeinschaften 
beriicksichtigt werden muss (vgl. z. B. Hartog 1959).

Bei Landpflanzen, jedenfalls in der gemàssigten Zone, ist 
Epiphytismus selten. Der Gegensatz erklàrt sich vor allem daraus, 
dass beim Algenthallus die Stoffaufnahme aller an das Aussen- 
medium grenzenden Zellen mehr oder weniger gleichartig ist, 
wàhrend bei Landpflanzen eine Spezialisierung erfolgte. Die 
Mineralstoffe z. B. werden im wesentlichen nur durch die 
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Wurzeln aufgenommen. Bei benthonischen Algeri dagegen dient 
der Boden nur als Ankerplatz, nicht aber auch als S toff lief erant.

Es befremdet daher nicht, wenn viele benthonische Algeri 
lebendes wie totes Material in gleicher Weise besiedeln kònnen. 
Allerdings gilt dies nicht fiir alle Falle. Manche Arten werden 
nur als Epiphyten und z.T. nur auf ganz bestimmten Algen 
oder gar nur auf einer einzigen Art gefunden. Diese wàren als 
obligate Epiphyten von den fakultativen Epiphyten zu unter- 
scheiden. Unterschiede findet man auch, wenn man die Verhalt- 
nisse von der Unterlage aus betrachtet. Nicht alle Algen sind 
gleichmassig und gleichartig von anderen Algen bewachsen. 
Zwischen den Extremen, den epiphytenreichen Arten einerseits 
und den epiphytenfreien andererseits, gibt es viele Algen, die 
nur temporar oder teilweise und unterschiedlich mit Epiphyten 
besetzt sind.

Im Folgenden sollen einige einfache Versuche mitgeteilt 
werden, die sich auf die Frage beziehen, warum einige bentho
nische Meeresalgen oft ohne Epiphyten gefunden werden. 
Abgesehen von dem Wunsch, Freilandbefunde durch Beobacht- 
ungen im Laboratorium direkt zu bestàtigen, solite zunachst 
gepriift werden, ob das Fehlen von Epiphyten auf einem Un- 
vermògen der Fortpflanzungszellen beruht, sich festzusetzen oder 
sich zu entwickeln.

Material und Methode

Die Versuche wurden angestellt mit Dictyota dichotoma 
Lam. (Hudson) und Dictyopteris membranacea Batters (Stack- 
house), die mehrfach als Beispiele fiir epiphytenfreie Algen ange- 
fiihrt worden sind (vgl. z. B. Funk 1927 S. 251, Olliver 1929 
S. 73, Feldmann 1937 S. 23). Thallusstiicke dieser Braunalgen 
wurden mit Schwarmen der Griinalge Enteromorpha compressa 
(L.) Grev. besiedelt. Die Versuche wurden im Sommer und 
Herbst 1959 angesetzt und in der Zoologischen Station von 
Neapel ausgefiihrt (2). Die Versuchsgefàsse wurden bei einer 

(2) Dem Direktor, Dr. Peter Dohrn, und dem Personal der Zoologischen 
Station Neapel sei fiir grossziigige Bereitstellung von Arbeitsmoglichkeiten 
und Materialbeschaffung bestens gedankt.
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Raumtemperatur von 19-20°C gehalten und tàglich 12 Stunden 
mit Fluoreszenzlampenlicht (Philips weiss und Philips blau; 
Intensitàt etwa 1200 Lux) beleuchtet. Meistens waren die von 
den Thallusenden abgeschnittenen Spitzen 1-2 cm, in einigen 
Versuchsreihen bis 5 cm lang. In der Regel wurden die Enden 
apikaler Verzweigungen abgeschnitten, in einigen Versuchen 
wurden auch Enden basaler Verzweigungen gepriift. Die Thallus- 
teile wurden in sogen. BovERi-Schalen gehalten ; meistens wurden 
kleine Schalen mit einem Fassungsvermògen von etwa 20 ccm 
benutzt, seltener gròssere bis zu etwa 60 ccm Inhalt. Als Kultur- 
lòsung wurde ScHREiBER-Lòsung verwendet, d.i. Meerwasser mit 
einem Zusatz von 0,4% Natriumnitrat und 0,08% sek. Natrium- 
phosphat.

Das den Versuchsgefàssen zugesetzte Gemisch von Entero- 
morpha - Fortpflanzungszellen bestand aus Zoosporen, Gameten 
und Zygoten. Diese werden in der Regel leicht in grosser Menge 
erhalten, wenn man schwàrmbereite Enteromorpha - Thalli natiir- 
licher Standorte nach dem Einbringen ins Laboratorium kurz 
mit Sùsswasser abspiilt, fiir % bis 2 Stunden feucht aufbewahrt 
und erneut in Seewasser bringt. Die Schwàrmer schwimmen 
phototaktisch zur hellsten oder dunkelsten Stelle des Gefàsses 
— Zoosporen und Gameten sind positiv, Zygoten negativ photo
taktisch — und kònnen von dort leicht in andere Kulturschalen 
mit steriler Lòsung abpipettiert werden. Hier kònnen sie sich 
erneut sammeln und abpipettieren lassen. Dieser Prozess wurde 
mehrfach wiederholt, um Enteromorp/m-Schwàrmer mòglichst 
frei von stòrenden Fremdorganismen zu erhalten. Das Schwàr- 
mergemisch wurde tropfenweise und mòglichst gleichmàssig in 
die Versuchsgefàsse gegeben. Unmittelbar darauf wurden die 
Versuchsgefàsse dann fiir etwa einen Tag dunkel gestellt, um 
phototaktische Reaktionen zu vermeiden und eine mòglichst 
gleichmàssige Verteilung und Ansiedlung der Schwàrmer zu 
erreichen.

Versuche mit Dictyota dichotoma

Abgeschnittene Thallus-Spitzen von Dictyota dichotoma 
regenerierten leicht, wenn nur wenige, 1-2 cm lange Teile in 
kleinen BovERi-Schalen gehàltert werden. Schon wenige Tage 
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nach dem Abschneiden begann der Thallus vorzugsweise vom 
Rand aus an vielen Stellen zu proliferieren. Die Auswuchse waren 
flach und sehr schmal.

Die eingebrachten EnteromorpAn-Schwàrmer setzten sich in 
gleichmàssiger Verteilung auf dem Glas der Versuchsschale, auf 
der Oberseite von eingelegten Deckglàschen sowie auf der Ober- 
seite und am Rand der Dictyota-Tha\\ì fest. Die am Glas an- 
gesiedelten Schwàrmer wuchsen in den Versuchsschalen mit 
D/cfyota-Thalli anfangs ebenso schnell und zahlreich wie in 
den Kontrollschalen ohne Dictyota. Dagegen waren auf den 
Dictyota-Th^Wì nur wenige Keimlinge entwickelt, die ausserdem 
noch merklich langsamer als die am Glas haftenden Keimlinge 
wuchsen. Dies gilt besonders fiir die Keimlinge auf der Thallus- 
Flàche im Gegensatz zu den etwas weniger gehemmten Keim- 
lingen des Thallus-Randes. Spàter starben die spàrlichen Keim
linge auf den Dzctyota-Thalli offenbar ab und 4 Monate nach 
der Grunalgenbesiedlung waren auf den kràftigen, inzwischen 
reich verzweigten Braunalgen bei starker Lupenvergròsserung 
keine Enteromorphen mehr erkennbar. Auch die anfangs gut- 
wiichsigen Keimlinge auf dem Schalenglass erschienen spàter 
gehemmt und waren 4 Monate nach der Besiedelung ebenfalls 
abgestorben.

Wurden viele (10) Thallusspitzen von Dictyota in kleinen 
Schalen gehalten, so regenerierten sie nicht, sondern verloren 
bald ihre goldbraune Farbe, starben ab und zerfielen. Die auf 
derart dicht gedràngten Dictyota-Teilen angesiedelten Entero
morphen waren zwar anfangs noch ebenso gehemmt wie aul 
weniger dicht gepackten Teilen, entwickelten sich aber mit 
zunehmender Zersetzung der Thalli spàter merklich besser und 
waren zuletzt ebenso gross wie in den Kontrollschalen ohne 
Dictyota. Der Gegensatz zwischen Schalen mit degenerierenden 
Dzc^yo/a-Thalli einerseits und mit regenerierenden andererseits 
ist sehr auffàllig : wàhrend Enteromorphen sich auf degenerier
enden Dzc^ota-Thalli bis zur Schwàrmcrbildung entwickeln 
konnten, erschienen regenerierencle Teile zu dieser Zeit praktisch 
frei von Enteromorp/m-Keimlingen (Tafel I, A und B).

Diese Beobachtungen zeigen, dass die unmittelbare Ansiedlung 
und Festsetzung der En/eromorp/m-Schwàrmer ungestòrt und 
gleichmàssig, sowohl auf Glas wie auch auf Dzctyota-Thalli 
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erfolgt, unabhàngig davon, ob die Thalli spater degenerieren 
oder regenerieren. Dagegen ist die Entwicklung der angesiedelten 
Enteromorphen unterschiedlich : wàhrend sich Enteromorphen 
auf degenerierenden D/ctyota-Thalli zwar anfangs etwas gehemmt, 
spater aber ungestòrt entwickeln, werden Enteromorpha-Keime 
durch gut wachsende und regenerierende Dictyota-Thciììi in ihrer 
Entwicklung stark gehemmt, und zwar nicht nur die unmittel- 
bar auf den Dictyota-Thalìì angesiedelten Keimlinge, sondern 
spater auch die in einiger Entfernung auf dem Glas der Versuchs- 
schale angesiedelten Keimlinge.

Versuche mit Dictyopteris membranacea

Im Gegensatz zu Dictyota dichotoma regenerierte Dictyopteris 
membranacea unter den gegebenen Versuchsbedingungen wenig 
oder garnicht und degenerierte hàufig. Dieses im allgemeinen 
unerwunschte Verhalten erwies sich aber fiir unsere Fragen 
eher als vorteilhaft. Unterschiede im Re- und Degenerations- 
verhalten ergaben sich zwischen Pflanzen, die im Juni und 
solchen, die im September gesammelt und verwendet wurden.

Thallusteile vom Juni-Material regenerierte ùberhaupt nichc 
und degenerierte schnell. Die Degeneration des Thallus erfolgte 
nach vorheriger Ausbleichung vom Thallusrand nach innen zur 
Mittelrippe, welche am langsten erhalten blieb. Die Zerstòrungs- 
prozesse werden anscheinend durch starkes Licht gefordert. 
Versuche bei normaler sowie bei schwàcherer, d.h. auf V2, Vi 
und Vs des Normalwertes reduzierten Lichtintensitàt ergaben 
namlich, dass Thallusteile bei geringeren Lichtintensitàten lang- 
samer degenerieren. Diese Erscheinung kònnte vielleicht auch 
den merkwùrdigen Befund erklàren, dass dicht gedràngte Dicty- 
opteris-Teile (25 Stuck je kleine Boverischale) langsamer dege
nerieren als locker verteilte Thallusstucke (10, 5 oder 2 Teile 
je Schale), weil ja bei dichter Packung die Beleuchtung der 
einzelnen Teilstiicke infolge gegenseitiger Beschattung geringer 
ist.

Thallusteile vom September-Material degenerierten im Ver- 
gleich zum Material vom Juni langsamer und insofern auch 
weniger, als oft nicht die gesamte Thallusspreiten, sondern nui 
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Lakunen am Rande zerstòrt wurden. Ferner regenerierten sie, 
und zwar vom Lakunenrand aus durch Thallusbildung, teils auch 
vom Schnittrand aus durch Hyphenbildung. Erwàhnt sei noch 
ein Unterschied im Regenerationsverhalten apikaler und basaler 
Zweige : im Vergleich zu Spitzen apikaler Zweige regenerierten 
Spitzen von Zweigen nahe der Basis schneller und degenerierten 
weniger stark, insofern sie weniger Degenerationsinseln bildeten.

Die eingebrachten EnZeromorpTzói-Schwàrmer besiedelten 
gleichmàssig die Versuchsschalen und die Dictyopteris-Eeìle. Auf 
den regenerierenden Teile der Thallusstiicke entwickelten sie 
sich wenig und waren in einigen Fallen selbst nach 3 Monaten 
hòchstens wenigzellig (Tafel I, C und E). Enteromorphen auf der 
Thallusspreite waren wie bei Dictyota weniger gut entwickelt als 
am Thallusrande.

Im Gegensatz zu den Enteromorphen, die auf regenerieren- 
dem Gewebe sassen, entwickelten sich die Enteromorphen auf 
toten und stark degenerienden Teilen ungestòrt und ebenso gut 
wie auf dem Schalenglas (Tafel I, D und F). Dies gilt auch fur 
Dictyopteris-Teile, die durch kochendes Wasser abgetòtet worden 
waren.

Schwach degenerierende Gewebe nahmen eine Mittelstellung 
zwischen gut regenerierenden und abgestorbenen Thalli ein, 
insofern ihre Enteromorpha-Keimlinge zwar weniger zahlreich 
und oft kleiner als auf dem Glas der Versuchsschalen waren, 
aber doch nicht so stark in der Entwicklung zuriickgeblieben 
waren wie auf gut regenerierenden Thalli. Mehrfach zeigte sich, 
dass einem stàrkeren Degenerationszustand des Braunalgenge- 
webes eine kraftigere Entwicklung der auf ihnen sitzenden 
Enteromorphen entsprach.

Die Abhàngigkeit der Enteromorpha-EntvAckhing von dem 
Zustand des ihnen als Unterlage dienenden Gewebes war sehr 
augenfàllig bei Thalli des September-Materials mit den von re- 
generierendem Gewebe umgebenen, teils naturlich, teils durch 
Verletzung entstandenen Degenerationsinseln : im Gebiet der La
kunen waren viele Enteromorphen gut entwickelt, wahrend auf 
dem umgebenden Regenerationsgewebe viele unentwickelte und 
nur wenige geringentwickelte Keime sassen.

Ohne Zweifel geht von den regenerierenden Geweben der 
Dictyopteris-Thalli eine entwicklungshemmende Wirkung auf 
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die darauf angesiedelten Enteromorphen aus. Die Zoosporen und 
Zygoten werden aber, wenn iiberhaupt, sicher nicht in nennens- 
werten Masse abgetòtet, sondern bleiben entwicklungsfàhig und 
kràftig grim. Entwicklungsfàhigkeit der Enteromorphen und 
ihre Hemmung durch regenerierendes Gewebe zeigte sich augen- 
fallig, als Diet y opt eris-Thalli, die mit Enteromorphen besiedelt 
worden waren, anfangs fiir làngere Zeit in Schwachlicht gehalten 
wurden (—infolge der geringen Lichtintensitàt blieben alle En
teromorphen sehr klein —) und spàter in normale Lichtbedin- 
gungen gebracht wurden. Nur die Enteromorphen auf abster- 
benden Geweben, nicht aber die auf regenerierenden Gewebetei- 
len entwickelten sich sehr schnell zu gròsseren Keimlingen.

Um den Einwand zu priifen, ob die schwache Entwicklung 
der Enteromorphen keine eigentliche Hemmung darstelle, son
dern nur indirekt durch die geringe Helligkeit des dunkelbraunen 
Untergrundes bedingt sei, wurden Enteromorpha-Schw'àrmer 
sowohl auf Glasstiicken angesiedelt, welche àhnlich wie die 
Dictyopteris-Thalli gefàrbt waren, als auch auf Glimmerplatt- 
chen oder Deckglàsern, welche unmittelbar auf der Oberflàche 
der D/ctyopteris-Thalli befestigt waren derart, dass sie die 
Thalli etwas iiberragten. Es ergab sich, dass der Helligkeits- 
oder Farb-Ton des Untergrundes die Entwicklung der Griin- 
algen nicht hemmend beeinflusste. Die Enteromorphen auf den 
hellen Glasflàchen der Versuchsschalen waren ebenso gross wie 
auf den gefàrbten Glàsern und alien Teilen der ungefàrbten 
Glas- oder Glimmerstiicke ùber den Dictyopteris-Thalli, sei es 
auf den die Dictyopteris-Thallì iiberragenden, sei es auf den 
unmittelbar aufliegenden Teilen.

Weder die geschilderten noch andere Versuche zeigten eine 
Hemmwirkung ùber eine gròssere Entfernung. Nur die Entero
morphen, die unmittelbar auf dem regenerierenden Gewebe 
sassen, waren geringer entwickelt.

Besprechung und Zusammenfassung der Beobachtungen

Die Versuche, Teile von zwei Braunalgen, Dictyota dicho
toma und Dictyopteris membranacea mit Enteromorpha com
pressa zu besiedeln, lieferten widerspruchsfreie Ergebnisse und 
zeigten ubereinstimmend, dass Enteromorpha.
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(1) sich auf Dictyota und Dictyopteris gleichmàssig und un- 
gestort ansiedelt,

(2) sich auf sterbenden oder toten Thallusteilen ungestòrt ent- 
wickelt,

(3) durch lebende oder regeneriende Thallusteile in ihrer Ent- 
wicklung gehemmt, jedoch nicht abgetòtet wird,

(4) am stàrksten gehemmt wird durch gut wachsende Braun-
algen-Thalli, in schwàcherem Masse durch Thalli mit ver- 
mindertem Wachstum und stàrkerer Degeneration.

Eine hemmende Wirkung des besiedelten Thallus auf die 
Enteromorpha-Entwickhing in einer gewissen Entfernung vom 
Thallus liess sich bei Dictyopteris in eigens dafùr angestellten 
Versuchen nicht nachweisen. Vielleicht ist dies bei Dictyota 
mòglich, da in den Versuchen mit dieser Alge die Enteromorpha- 
Keimlinge nach mehreren Monaten nicht nur auf den Braun- 
algenthalli sondern auch am Boden der Versuchsschalen ausser- 
ordentlich spàrlich entwickelt und z. T. abgestorben waren. 
Weitere Versuche sind jedoch erforderlich, die dann auch zu 
priifen hàtten, ob Dictyota stàrcker spezifisch hemmt oder ob 
eine stàrkere Hemmung im Zusammenhang mit dem besseren 
Regenerationsvermògen dieser Alge steht.

Die Hemmwirkung ist sicherlich eng mit der Tàtigkeit der 
lebenden Zellern und Gewebe verkniipft. Charakteristisch ist 
ferner, dass sie sich ausserhalb der Zellen und Gewebe 
bemerkbar macht. Eine indirekte, durch die dunkle Fàrbung 
des Untergrundes verursachte Hemmwirkung spielt zumindest 
bei Dictyopteris offenbar keine Rolle. Auch die physikalische 
Struktur des besiedelten Substrates ist fùr die beobachteten 
Hemmungen nicht verantwortlich, da Enteromorpha sich auf 
so verschiedenartigen Oberflàchen wie Gias, Glimmer, Garze, 
Schleim, degenerierenden und toten Thalli gleich gut entwickeln 
kann. Im ubrigen sind weitere Versuche erforderlich, die Natur 
der Hemmwirkung zu erklàren.

Es liegt natiirlich nahe, an die Bildung spezifischer Hemm- 
stoffe zu denken (vgl. z. B. Funk 1927 S. 251), analog den von 
manchen einzelligen Algen ausgeschiedenen, bei den gleichen 
oder bei anderen Arten wirksamen Stoffen (Harder 1917, Ake- 
i-iurst 1931, Pratt 1940, 1942, 1943a, 1943b, 1944, Pratt & Fong
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1940, Pratt et al. 1944, Levring 1945, Denffer 1948, Lefevre 
& Jacob 1949, Lefevre & Nisbet 1949, 1951, Rice 1954, Jorgensen 
1956). Beispielsweise vermuten Kylin (1927 S. 28) und Schussnig 
(1927 S. 217), dass die Jod-Produktion der Blasenzellen gewisser 
Rotalgen die Ansiedlung mancher Algen teilweise verhindern 
kònnte. Nach Drach (1951 S. 508) besiedeln benthonische Larven 
deswegen keine Melobesien, weil diese kalkigen Krustenalgen 
wachstumshindernde Stoffe ausscheiden. Die Hemmstoffe der 
Braunalgen mussten allerdings sehr unstabil sein oder leicht 
unschàdlich werden. Vielleicht handelt es sich aber garnicht um 
spezifische Hemmstoffe, sondern um spezielle Milieubedingungen 
nahe der Thallusoberflàche, die mit der Stoffwechseltàtigkeit 
zusammenhangen und das Keimlingswachstum hemmen, etwa 
entsprechend der Vermutung von Lami (1933, S. 1528), wonach 
die Wasserstoffionenkonzentration nahe der Thallusoberflàche 
fiir das hàufige Fehlen von Epiphyten bei Enteromorpha verant
wort lich sei.

Die geschilderten Laborbeobachtungen lassen sich mit 
manchen Naturbeobachtungen in Einklang bringen. Es sei daran 
erinnert, dass manche Arten bei schnellem kraftigen Wachstum 
epiphytenfrei sind, wàhrend unter anderen Umstanden die 
gleichen Arten wenig wachsend mit starken Bewuchs angetroffen 
werden. Ferner gibt es viele Beispiele von Algen mit kràftig 
wachsenden Thallus-Enden, die frei von Epiphyten sind, wàhrend 
die ausgewachsenen Basalteile von anderen Algen iiberwuchert 
werden. Wàhrend man leicht geneigt ist, das geringe (bzw. starke) 
Wachstum der bewachsenen Algen als Folge des starken (bzw. 
geringen) Bewuchses anzusehen, mòchte man die Verhàltnisse 
aufgrund der geschilderten Versuchsergebnisse eher umgekehrt 
deuten und sagen, dass der Bewuchs deswegen stark entwickelt 
sein kann, weil das besiedelte Gewebe schlecht wàchst, und dass 
infolge guten Wachstums der Unterlage der Bewuchs gehemmt 
wird.

Es soli natiirlich keinesfalls behauptet werden, dass diese 
Anschauung ausnahmslos auf alle Fàlle angewendet werden 
kann. Immerhin wird man aber bei der Erklàrung epiphytischer 
Phànomene jeweils zu priifen haben, ob nicht entsprechende 
Verhàltnisse wie in unseren Versuchen vorliegen.
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RIASSUNTO

L’epifitismo è un fenomeno alquanto frequente tra le alghe marine; 
tuttavia vi sono alcune alghe (p. es. Dictyota dichotoma e Dictyopteris 
membranacea) le quali, di solito, in natura risultano prive di epifite.

Gli AA. si sono proposti di verificare sperimentalmente se la man
canza di epifite su tali alghe è riscontrabile anche in coltura, e, in caso 
affermativo, se tale assenza è dovuta alla mancata fissazione delle cellule 
moltiplicative e riproduttive delle epifite, ovvero ad una inibizione del 
loro sviluppo.

Zigoti e zoospore di Enteromorpha compressa sono stati seminati su 
talli di Dictyota dichotoma e di Dictyopteris membranacea coltivate in 
laboratorio.

I risultati conseguiti possono così riassumersi :
1°. Zigoti e zoospore si impiantano bene sui talli di queste due alghe 

brune.
2°. Le plantule di Enteromorpha si sviluppano bene su talli morti o 

in degenerazione.
3°. Lo sviluppo delle plantule risulta inibito su talli vivi e in rige

nerazione.
4°. L’inibizione è forte sui talli che si accrescono bene, debole sui 

talli a lento accrescimento, assente sui talli in degenerazione.
Viene quindi confermato in laboratorio quanto si osserva in natura, 

e inoltre si può dire che le epifite si impiantano sui talli viventi di 
Dictyota e di Dictyopteris, ma subito il loro accrescimento è inibito.

In conseguenza la mancanza di epifite sui talli delle alghe in que
stione non è dovuta alla struttura fisica del substrato, nè al suo colore, 
ma ad una azione inibitrice che proviene dal tallo ospite. Questa azione 
inibitrice si estrinseca fuori delle cellule ed è in rapporto con il metabo
lismo del tallo-substrato.

Non è da escludere che i talli di Dictyota dichotoma e di Dictyopteris 
membranacea producano sostanze tossiche analoghe a quelle sostanze 
inibitrici dell’accrescimento elaborate da alghe unicellulari. Tuttavia tale 
inibizione potrebbe anche essere causata più semplicemente da particolari 
condizioni microambientali determinatesi alla superficie del tallo.

SUMMARY

Though epiphitic phenomena are very common in marine algal com
munities some benthonic algae are often found without epiphytes (f.i. 
Dictyota dichotoma and Dictyopteris membranacea). In order to confirm 
this fact in the laboratory and to investigate whether the attachment or 
the development of epiphites is inhibited, zygotes and zoospores of the 
green alga Enteromorpha compressa ' were seminated on thalli of the 
two brown algae Dictyota dichotoma and Dictyopteris membranacea. 
The results of these experiments can be summarized as follows:
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1) zygotes and zoospores settle well on thalli of the two brown algae.
2) germlings of Enteromorpha develop well on dead or degenerating 

thalli.
3) the development of germlings on living and regenerating thalli 

is inhibited.
4) this inhibition is strong on well growing thalli, weak on slowly 

growing thalli, absent on degenerating thalli.
The laboratory experiments therefore confirmed the observations in 

nature. The lack of epiphytes in the investigated cases is not due to the 
lack of attachment but to an inhibition of the development of the germ 
cells. The inhibition is extrinsic from the cells of the substrate but in 
relation to their metabolism. It could be caused by specific toxic sub
stances or, more simply, by special conditions near the surface of the 
thallus.
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T afel-Er kidrung

A, B: Dictyota dichotoma, 60 Tage nach Aussaat der Enteromorphen; 
A: Regenerierender Thallus ohne EnteromorphaAAcmYwxge; 
B: Degenerierter Thallus mit gut entwickelten Enteromorphen 

C-F: Dictyopteris membranacea, 73 Tage nach Aussaat der Enteromor
phen.

C: Intakter Thallus mit kleinen En/eromorp/zfl-Keimlingen;
D: Degenerierender Thallus mit gut entwickelten Enteromorphen.

E, F. : wie C, D, nur starker vergrossert.
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