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Charakteristik | Die Cirripedia oder R a n k e n f i i C e r sind 
eine Gruppe der Entomostraken. Sie umfaCt Formen, die z. T, derartig 
durch die Bedingungen ihres Wohnortes oder durch die Folgen eines 
— entwicklungsgeschichtlich sehr komplizierten — Parasi t ismus um-
gebildet worden sind, daC es schwer halt, ihnen allen gemeinsame Cha-
raktere herauszuschalen. Es kommt ihnen allen eine — für Krusta-
zeen auCerst bemerkenswert — festsitzende Lebensweise, die dux-ch 
Anheftung mittels der vorderen Antennen herbeigeführt wird, zu; an-
dererseits dokumentiert der im Verlauf ihrer Embryonalentwicklung 
stets auftretende Nauplius ihre lange umstrittene Zugehörigkeit zu 
dieser Klasse. Als einzigstes gemeinsames morphologisches Merkmal 
ist der Besitz eincr mantelförmigen Schale, die den eigentlichen Tier-
körpei-, bzw. die Viszeralmasse (bei den parasitischen Rhizocephalen) 
umsehlieCt, zu bezeichnen. 

I Systematik Man zerlegt die Rankenfül3er zunachst in 4 (?5) TJnter-
ordnungen, von denen die Thoracica, Acrothoracica und Rhizocephala 
im Gebiet vertreten sind. 

A. Unterordnung: Thoracica (iruvel. 
Mantel mit Kalkplatten, die sekundar oft reduziert sind oder ganz 

fehlen; Thorax meist deutlich segmentiert, mit 6 P a a r zweiastigen, 
vielgliedrigen RankenfiiCen. 

I. Tribus: Lepadomorpha Pilsbry. 

Gestalt im allgemeincn langgestreckt, in Kopf (Capitulum) und 
Stiel (Pedunculus) differenziert; Kalkplatten haufig fehlend. 

1. Familie: S calp ellidae Pilsbry. 
Capitulum mit 14, ganz oder scheinbar nur teilweise vei-kalkten 

Platten; Pedunculus mit schuppenartigen Platten besetzt; Filament-
anhange fehlen; stark rückgebildete Ersatzmannchen vorhanden. — 

G r i m p e & W a g l e r , Tierwelt der Nord- und Ostsee X. d 1 



X. d 2 Paul Krüger 

Hierher in unserem Gebiete 
nur 2 Arten der Gattung 
ScalpellumLeach (Fig. 1): 

1) Scalpellum scalpdlum 
(Linné) Leach; 

2) Scalpellum slroemii 
M. Sars (s. S. X. d 7). 

2. Familie: 
L epadidae Darwin. 

Capitulum mit 5 Platten; 
Pedunculus nackt; faden-
lörmige Filamento nahe der 
Basis der ersten Zirren; 
keine Mannchen. — Von 
dieser Familie kommen für 
uns in Betracht die Gattun-
gen Lepas L., Conchoderma 
Olf. und Anelasma (Lo\('n) 

Fig- 1 T» 
ScaJpcüuin-Arten. I t a r w m . 
'sr'-^iSr^^:^- Gattung: Lepas Linné. 

Nach BROCH. Capitulum mit 5 wohl-
entwickelten Kalkplatten. — 

Hierher 5 Arten in unserem Gebiete (s. Fig. 2 und S. X. d 7): 
3) Lepas anatifera Linné, 
4) Lepas hillii (Leach) Darwin, 

[5) Lepas pectinata Spengler]*), 
[6) Lepas anserifera Linné]*), 
„s , , . , . T̂ „- p O , j l Untergattung: Dosiina 
7) Lepas fasaculans EUis & Solander > 

Untergattung: 
Anatifa 

(Bruguière) Annandale 

(Gray) Annandale. 

Lepas-Arten. — A, B Lepas ctnahfera L-, 
B: untere Partie der Scuta von voin (ventral), 

rechtes Scutum mit Umbonalzalin; 
C- Lepas hillii Darw.; 

D: Lepas pectinata Spengl.; 
E: Lepas fasctcutaris Kil. & Sol. 

Nach BROCH. 
•) Die eckig eingeklammerten Arten kommen nur selten (passiv) in unser Gebiet. 
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b. Gattung: C onchoderma Olfers. 
Capitulum mit 2 bis 5 reduzierten Kalkplatten. — In Betracht 

kommen (s. Fig. 3 und 6, auch S. X. d 7): 

[8) Conchoderma auritum 
(Linné) Olfers]. 

[9) Conchoderma vtrgatum 
(Spengler) Olfers.] 

c. Gattung: 
Anelasma (Loven) Darwin 

Platten vöUig reduziert; 
nu r auf Haien schmarot-
zend, in deren Haut einge-
senkt. — Einzige Art: 

10) Anelasma squalicola 
(Loven) Darwm. 

I I . Tribus: 

Fig 3 
Conchodertna-^vian. 

A Conchoderma auritum 
Olf., 

B Conchoderma vtrgatum 
Olf — Nach BKOtu 

Verrucomorpha Pilsbiy. 

Von flachgedrückter Ge-
stalt, ohne abgesetzten Pe-
dunculus; Gehause asymme
trisch, von 4 gleichen, un-
beweglich miteinander ver-
bundenen Platten (Carina, 
Rostrum, ein Tergum, ein 
Scutum) gebildet; das andere 
Tergum und Scutum verschheBen die Öffuung des (iehauses in Form 
eines Deckels. — Hierher: Verruca Schumacher (Familie: Verru-

cidae Darwin) mit der Art (Fig. 4 ) : 
11) Verruca stroemia (O. F . Muller) 

Schumacher. 

I I I . Tribus: 

Balan oma rpha Pilsbry. 

Ohne abgesetzten Pedunculus; 
Gehause bilateral-symmetrisch (Ca
rina, Rostrum, 1 bis 3 P a a r Late-
ral ia) , die Gehauseoffnung wird von 
den paarigen Scuta und Terga 
(Operkularplatten) verschlossen. 

1. Familie: 
Chthamalidae Daiwin. 
Rostrum mit Alae, aber ohne 

Radien, Rostrolaterale nu r mit Ra-
dien, ohne Alae; Basis unverkalkt; Operkularplatten so breit wie die 

X. d 1^ 

Fjg 4. 
Verruca strómm (O. F M ) Schum. 

Nach BROCH. 
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Öffnung; Obcrlippe nicht eingebuchtet in der Mitte. — Hierher: 
Chthamaltis Ranzani mit der Art (Fig. 5): 

12) Chihamalus stellatus (Ranzani) Poli. 
2. Familie: B alanidae Gray. 

Rostrum mit Radien; Oberlippe in der Mitte tief 
eingcschnitten. — Hierher: Balanus Da Costa und 
Coronula (Lamarck) Darwin. 

a. Gattung: Balanus Da Costa. 
Gehause aus 6 Platten: Carina, 2 Carinolate-

^,., ^'i^'^^ .1 , ralia, 2 Lateralia, Rostrum; Carina mit Alae; die 
Chthamalu.t siellatus T ,̂ . I T - , , T , 

(Ranz.) Poli. Übrigen Platten mit carinalen Radien und rostralen 
>iach PiLSBRY. ĵ jĵ g. sgjitu^ unj[ Tcrgum durch einen SchloB-

<^^.X. 
Fig. G. 

Coronula diadema L. mit Conchoderma auritum (L.) OU., 
von Megaptera boops Fabr. 

Von Island (Mus. Zool. Leipzig), H. SCHÜTZENMEISTER 
nach, der Katur: nat. Gr. 
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apparat unbeweglich miteinander verbunden. •— Für uns kommen 
7 Arten in Betracht (s. Fig. 10 bis 17 und S. X. d 8): 

\ Untcrgattung Megabalanus 
[13) Balanus tintinnahulum Linnc ƒ Hoek]; 

Untergattung 
Eubalanus Broch; 

14) Balanus improvisiis Darwin, 
[15) Balanus amphitrite Darwin], 
16) Balanus balanus (Linné) Da Costa, 
17) Balanus crenatus Bruguière, 

Untergattung 
Semïbalanus Pilsbry; 

Untergattung 
Chirona (Gray) Pilsbry. 

b. Gattung: Coronula (Lamarck) Darwin. 
Operkularplatten klein; Terga haufig ganz geschwunden. Nur auf 

der Haut des Buckelwales (Megaptera boops). Hierher (FJg. 6): 
[20) Coronula reginae Darwin*).] 

B. Unterordnung: Acrothoracica Gruvel. 
Leben eingebohrt in Gastropodenschalen oder Korallen; Schale ohne 

Kalkplatten: mittels groCer Haftscheibe — nicht den Antennen — auf 

18) Balanus balanoides (Linné) Bruguière > 

19) Balanus hamvneri (Ascanius) Brown ? 

Fig. 7. 
Alcippe lampas Hancock. 

A- Weiijchen; B: Mannchen. 
Nach BKIINDT. 

(Zu S. X. d 6.) 

der ünterlage befestigt; 2. und 3. FuBpaar fehlen; getrenntgeschlecht-

*) Coronula reginae Darw. und C. diadema L. sind vielleicbt Varietaten (Wachs-
tumsforinen) einer Art; typische C. reginoe sind racist tief in das Gewebe des Wales 
eingcsenkt und stark abgeplattet. 
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lich (Zwergmannchen) oder Zwitter. — Für uns kommt in Betracht 
aus der Familie Alcippidae Gruvel die Gattung Alcipp e Han
cock mit der Art (Fig. 7): 

21) Alcippe lampas Hancock. 
In Schalen von Fiisus antiquus und Buccinum undatum. 

e. Unterordnung: Rhizocephala F. Muller. 
Parasiten auf dekapoden Kreb-

sen. Der schlauch- oder sackförmige 
Körper ist vöUig ungegliedert; 

MundgliedmaBen und Beine vöUig 
reduziort; Mantel ohne Kalkiilatten; 
ohne Darm, ernahren sich durch 
ein System wurzelartiger Auslaufer, 
die die inneren Organe des Wirts-
tieres umspinnen. 

In unserem Geblete kommen 
3 Arten**) der Gattungen SaccuJina 
Thomps. und Peltogaster Rathke vor. 
a. Gattung: Sacculina Thompson. 

Schmarotzer auf Brachyitra (vgl. 
Fig. 8; S. X. d 37 und X. h 102). 

22) Sacculina carcini Thompson. 

b. Gattung: Peltogaster Rathke. 
Sohmarotzer auf Paguridae (vgl. Fig. 9, 18; S. X. d 37 und X. h 102). 

23) Peltogaster paguri Rathke; 
24) Peltogaster sulcatus Lilljeborg (s. S. X. d 11). 

Fig 8. 
SaccuUriQ carcini rhomps., auf Carcinus 

maenas. — Aus R. HERTWIQ 

Fig 9. 
Peltogaster sulcatus Lillj , auf Eupagurus prideauxii. Nach SMITH. 

•*) Inwieweit die Gattungen Lernaeodiscus F . Muller, Triangulus 
Smith (auf Galatheiden: Galoithea, Porcellana, bzw. Uunida), Sylon Kroyer (auf 
Decapoda nat.i Hymenodora, Pandalus, Hippolytc, Sclerocrangon) und C I i s t o -
8 a c c u s Lillj. (auf Eupagurus bernhardus) in unser Gebiet eiiidringen, muli noch 
untersucht werden (\gl. Teil X. h^). 
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B e s t l m m u n g s s c h l ü s s e l f ü r d i e A r t e n * ) , 
I. I m a g i n e s (Larven s, S, X, d 11). 

1. Scalpellum Leach: 
a) Umbo des Scutums entlang der ventralen Kante sekundar nach 

unten bis zum oberen Viertel oder Drittel der Platte verlagert; 
Latus infra-medium mit subbasalem Umbo; Latus rostrale zwei-
mal so breit wie hoch; Penis vorhanden; Mandibel mit oberem 
kraftigem Zahn, zwischen diesem und der spitzen Ecke meist 
4 kraftige Zahne Sc. scalpellum (L,) Leach, 

b) Umbo des Scutums apikal; Latus infra-medium mit Umbo an der 
rostralen Kante; Latus rostrale unregelmaCig dreieckig, seltener 
vierecfcig; kein Penis; Mandibel mit 3 Zahnen auBer der spitzen 
Ecke Sc. stroemii M. Sars, 

2. Lepas Linné: 
A. Carina mit eincr gabeligen sekundaren Basalpartie neben dem 

Umbo in der Haut eingebettet 
Untergattung Anatifa (Brug.) Ann, 

1) Terga und Scuta glatt, höchstens mit feinen, vom Umbo aus-
strahlenden Linien, die schwacher als die Zuwachsstreifen 
sind. 
a) Das rechte Scutum tragt einen inneren, + entwickelten 

Umbonalzahn; Stiel bis zum Capitulum dunkel; jederseits 
2, seltener nur 1 fadenförmiges Filament . L. anatifera L, 

b) Scutum ohne Umbonalzahn; Stiel dicht unter dem Capi
tulum breit hellgelb; jederseits 3 Filamente 

L. hillii (Leach) Darw. 
2) Terga und Scuta mit auffalligen, vom Umbo ausstrahlenden 

Furchen. 
a).Das Sekundarfeld des Scutums vor der umbonal-apikalen 

Crista meist breit; 5 bis 6 FUamente jederseits 
L. anserifera L. 

b) Das Sekundarfeld des Scutums vor der umbonal-apikalen 
Crista scbmal; kein oder 1 bis 2 Filamente jederseits 

L. pectinata Spglr, 
B, Carina mit einer oberflachlich liegenden, plattenförmigen Sekun-

darpartie unterhalb des Umbo; die Carina eckig gebogen mit 
Umbo an der Ecke . . . Untergattung Dosima (Gray) Ann. 

Hierher L. fascicularis Eli. & Sol. 
3. Conchoderma Olfers: 

a) Auf dem Capitulum 2 tubenförmige Ohren; Scuta vorhanden, 
klein, 2-astig C. auritum (L.) Olf. 

b) Ohne Ohren; alle 5 Platten vorhanden, aber reduziert; Scutum 
3-astig; longitudinale Bander von dunkelpurpurbraunem Pigment 

C. virgatum (Spglr.) Olf. 

•) Die Diagnosen schliefien siclï meist wörtlicli an BROCH und PILSBBY an. Wegen 
gewisser Einzelheiten systematisch wichtiger Merkmale s. S. X. d 14, Fig, 23 und 
S . d 16, Fig, 25, 
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4. Balanus Da Costa: 
A. Mauerplatten kanalikuliert (Fig. 10): 

Fig. 10. 
Schematische Querschnitte durch die baBalen Ahschnitte der Mauerkronenplatten 
hei Batanus, — A: B. hammeri, nur innere Langsrippen (s) der unteren "Wand-
partie (awj); B: B. improvisus und B. crenaius, verbindende innere Wand-
lamelle {il) ; (hierher auch B. balanoidea mit sekundar ausgefüllten Kanalchen) ; 

C; B. balanus, mit sekundiiren Septen ( s ' ) . — ^ach BHOCH. 

1) Radien (Fig. 11) gut ausgebildet, parallel der Basis kanali
kuliert Untergattung Megabalanus Hoek. 
Apex des Tergums spitz, aber nicht in einen Schnabel aus-

Fig. 11. 
Mauerplatten von Balanomorphen. 

A: Mit 2 Radien (r , Eostrum oder Rostrolateralia); B; Mit 
Ala (fl) und Radius (Lateralia oder Carinolateralia) ; 

C: Mit 2 Alae (Carina oder Rostrum). — Nach DARWIN. 

gezogen; Scutum auCen tief skulpturiert; basaler Rand des 
Tergums auf beiden Seiten des Sporns nahezu eine Gerade 
bildend; keine deutlichen Leisten für den Depressor; Breite 

Fig. 12. 
Operkularplatten von Balanus balanus (L.) Da Costa. — A, B: Tergum \on auUen 

und innen; C, D: Scutum von aufien und innen. — Nach BruocH. 

des Scutums geringer als seine Höhe; meist lebhaft gefarbt: 
purpurrot oder rosa B. tintinnabulum L. 
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2) Radien nicht kanalikuliert, selteii fehlend. 
I. Basis verkalkt; Mauerplatten immer mit Rippen, wenig-

stens nahe der Basis . Untergattung Eubalamis Broch. 
a) Scutum mit radiaren Langsstreifen: 

Kanalchen der Mauex-platten ohne Quersepten; Innen-
wand der Kanalchen zwischen den Hauptsepten mit 
sekundaren Langssepten ausgestattet; die Operkular-

Fig. 13. 
Operkularplatten von Salanus improvisus Darw. — A, B: Scutum von auUeii 

und innen: C: Tergum von innen. — Nach BKOCH, 

platten .schlieBen dicht zusammon: Tergum mit sehr 
spitzem Apex, der fast immer über das Scutum weit 
vorragt . B. bcdanus (L.) Da Costa (Fig. 12 und 15). 

b) Scutum ohne radiare Langsstreifen: 
a. Adduktorkrista des Scutum stark entwickelt: 

*) Radien eng, mit glatter, schrager Kante; Wand
platten glatt, weiB unter gelber Epidermis; 
Sporn des Tergums schmal; Kanalchen der 
Mauerplatten mit Quersepten 

B. improvisus Darw. (Fig. 13). 
**) Radien breiter; Wandplatten meist lebhaft bunt; 

Sporn des Tergums gleich etwa einem Dritte' 

Fig. 14. interapikaler Area und von 
Scutum (A) und Tergum (B) von Balavus B. balanus L. (B) ohne solche. 

crenaius Brug., von innen. — Nach PILSBRY. Nach BROCH. 

der Breite der Platte; Adduktorkrista des Scu-
tums kann wenig ausgebildet sein 

B. amphitrite Darw. 
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^. Keine Adduktorkrista am Scutum; Radien sehr 
sclimal und schrag, so daB die Öftnungskante lief 
geschlitzt ist; Wandplatten weiC, auDen meist mit 
Langsfalten: Basis sehr dünn; die Apices des Scu-
tums und Tergums jeder Seite durch eine wohlent-
wickelte interapikale Area getrennt; Scutum und 
Tergum oben mit stark vortretcnder Crista articu-
laris . . . B. crenatus Brug. (Fig. 14 und 15) 

Fig 16. 
Tergum (A) und Scutum (B) von Balanus halanoMes (L ) 

Brug , von innen. — Nack BROCH. 

II. Basis nicht verkalkt, membranös; Kanale der Mauer-
platten sekundar ausgefüllt, so daB die inwendig glatten 
Platten solid erscheinen 

Untergattung Semibalanus Pilsbry. 
AuBenwand mit Lüngsfalten; Radien schmal oder völlig 
rudimentar, Alae deutlich entwickelt; Operkularplatten 
schlieBen dicht aueinander; Tergum oben .•̂ tumpf, Sporn 

Tergum von innen (A) , Scutum von auBen (B) und innen (C) , \on 
Balanus hammeri (A?c.) Bro^vn. — Naeh BUOCH. 

von der basiscutalen Ecke breit getrennt; der arti-
kulierende Kiel in der oberen Halfte der Platte stark 
entwickelt und durch eine tiefe und breit artikulierende 
Furche von der scutalen Kante getrennt; Scutum immer 
mit vortretender Crista articularis 

B. balanoides (L.) Brug. (Fig. 16). 
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B. Mauerplatten nicht kanalikuliert, solid; Basis verkalkt 
Untergattung Chirona (Gray) Pilsbry. 

Mauerplatten auBen glatt, untereinander nur lose zusammen-
gefügt, an der Innenseite unterhalb 
der Schelde mit parallelen Langs-
rippen ausgestattet; Radien breit, fein 
langsgestreift; Operkularplatten ohne 
interapikale Area; Scutum auCen mit 
feinen Langsstreifen 
B. hammeri (Asc.) Brown (Fig. 17). 

5. Peltogaster Rathke: 
a) Körper sehr lang, zylindrisch; Stiel etwa 

in der Mitte des Körpers; Nauplien mit 
Pigment in den Augen; Farbe des Kör
pers blaiSrot, Wurzeln fast farblos; ge-
wöhnlich viele Individuen auf einem 
Wirtskrebs 

P. sulcatus Lillj. (Fig. 18 B). 
b) Körper kurz, durch Ringmuskeln zu-

sammengezogen; Stiel an einem Ende; 
Nauplien ohne Pigment in den Augen; 
Farbe des Körpers leuchtend rot, Wur
zeln grünlich; nur 1 bis 2 Individuen 
auf jedem Wirtskrebs 

P. paguri Rathke (Fig. 18 A). 
II. L a r v e n . 

Die N a u p l i e n der Cirripedien zeichnen sich durch den Besitz 
eines Rückenschildes, vou Lateralhörnern (an der Spitze mit einem 

Fig. 18, 
UinriBzeichnuiii 

Peltogaster paguri 
und P. sulcatus 

;en von 
{athke(A) 

Lillj, (B) . 

Fig. 19. 
^auplius von ScalpeUum ScalpeUum L . ; A: von vorn, B: von der Seite; 57:1. 
au Auge; ca Kaudalatachel; a drittes, e erates Beiiipaar: fr frontale Filamente; 

oe Ösophagus : s Lateralhörner ; va ventraler Abdominalanhang: 
z zweites Beinpaar. — Nach NILSSON-CANTELL. 
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au fr 

Fig. 2ÜA. 
Verruca strömia 

O. F. MUII. 
iVauj)/ius-StadJum I, 267:1', 

Ir Labmm; 
tibrige Bezeichnungen wie i r 

Fig. 19. 
Nach N1L8SON-C.4NTELI. 

Fig. 20 B. 
Verruca strömia 

O. F . Mlill. 
JVoupiius-Stadium II, 213:1; 

en Enditen; 
38 Seitenstacheln; 

übrige Bezeichnungen wie in 
Fig. 19 und 20 A. 

Nach NILSSON-CANTELL. 
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Fig 20 C 
Verruca sirömia 

O F MuU. 
CupTzs-Larve, 

300 1 
Cl Zirren, 

y4 Glied dei Haftantenne 
3 3 Glied dersell>en 

Nach NILSSOV-CANTELL. 

Fig 21. 
Alcippe lampas Hancock; 

A. JVaunïiw.I-Larve, 
107 1. 

Bezeichnungen wie m 
Fig 19; 

B Die Mitte einer jungen 
Borate, noch nieht 

ausgestreckt 
^ach NILSSDV-CANTELL. 

Fig 22 
A Peltogaster paguri Rathke, 

Nauphus-h&rve; 
B P. sulcatus Lillj , Nauphus-Sta,dmm I 

188 1. — Bezeichnungen -wie m Fig 19 
und 20 A — Nach NILSBON-CANIELL 
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Stilett versehen), des Kaudalstaohels und des ventralen Abdominal-
anhangs aus. Bei anderen, nicht im Gebiet vorkommenden Arten flndet 
sich noch ein Rückenstaohel. Für die Bestimmung der einzelnen Arten 
kommen, nach NILSSON-CANTELL, besonders in Betracht: Form des 
Rückenschildes und des Labrums; Vorhandensein oder Fehlen von 
Enditen an den Extremitaten; Aussehen der hinteren Körperanhange 
und die GröJJe. Bei den Lepadomorphen sind die Lateralhörner relativ 
lang. — Rückenschild wenig deutlich ausgebildet: Peltogaster. — 
Labrum nur in Form eines spitzen Rostrums: Scalpelhim scalpellum 
und Peltogaster; Alcippe keins. — Enditen nicht vorhanden: Scalpellum, 
Alcippe, Rhizocephalen. — Auge ohne Pigment: Peltogaster paguri. 
—• Stark gewölbter Rücken: Sc. scalpellum. 

Die einzelnen Larvenstadien fast aller übrigen Arten sind kaum 
bekaunt oder beschrieben. 

I Technik der Untersuchung | Da es bei der Bestimmung vieler Arten 
sehr wesentlich auf Zahl und Ausbildung der Kalkplatten ankommt, 
so durf en saurehaltige Fixierungsgemische nicht vervcendet werden. 
Bei den Lepadomorphen muC zur genauen Identiflzierung auch der 
Tierkörper untersucht veerden. Es genügt vielfach, den Sphinktor, der 
die beiden Schalenhaltten miteinander verbindet, zu durchschneiden, 
worauf man das Tier herausziehen kann, ohne die Schale zu zerstören. 
Bei anderen Formen mussen auch die Mundteile isoliert und geprüft 
werden (nicht in Alkalilauge auskochen!). Bei den Balaniden muB 
man ein Scutum und Tergum vom Mantelgewebe befreien und gegebe-

Fig. 23. 
Schematische DarstcUting der Skelettplatten bei Lepas (A) , Scalpellum (B) und 

Balanus (C) . — Die normale Lage der Umbonen ist an den 5 primÈlren Flatten — 
Carina (c ; unpaar), Scutum ( s ; paarlg) und Tergum ( i ; paang) — durch elnen 
schwarzen Punkt (•) angegeben; Latus superius {Is); Latua carinale ( c ' ) ; Latus 
inframedium ( i ) ; Latus rostrale {Ir); Kostrum ( r ) ; die Radien von Balanus sind 

wagerecht, die Alae senkrecht gestriehelt. Nach BROCH. 
D, E; Diagramme der Mauerplatten von Chthamalus (D) und Balanus (E) . 

Nach DAHWIN. 
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nenfalls ein Stuck von den Mauerplatten und der Basis herausbrechen 
und auf ihre Beschaffenheit untersuchen. 

Eidonomle und Anatomie | Die in Betracht kommenden Formen 
haben — mit Ausnahme der rosa bis purpurschwarzen Balanus tintm-

ttnabulum und B. amphitrite — eine meist helle F a r b u n g: elfenbein-
weii3, gelblieh bis grau. Da der eigentliche Tierkörper vielfach dunkel-
violett pigmenfiert ist, so schimmert die Schale oft blaulich. Bei Lcpas 
(besonders L. anaiifera und L. hillii) ist der Stiel dunkelpurpurbraun; 
der gleiche Farbstoft flndet sich bei Conchoderma virgatiim in Form 
langsverlaufender Bander, bei C. auritum als unregelmaBig verteilte 
Flecken auf dem ganzen Mantel. Anelasma ist ganzlicb purpurschwarz. 
Lcpas anatifera zeigt oft eine leuchtend orangerote Farbung der Mantel-
üffnungskante, L. hillii eine solche dicht unter dem Capitulum. Von 
den Rhizocephalen sind Sacculina gelblicb gefarbt, Peltogaster rosa 
bis rot. L a g e u n d B e z e i c h n u n g d e r K a l k p l a t t e n des 
Mantels mag für die Gattungen Scalpelhim, Lcpas, Verruca und Bala
nus durch die schematischen Abbildungen der Fig. 23 verdeutlicht 
werden. 

Um eine kurze Übersicht der i n n e r e n O r g a n i s a t i o n der 
Cirripedien geben zu können, mussen wir zunachst versuchen, die 
Thoracica und die am starksten 
umgebildeten Formen, die Rhizo
cephalen, in gleicher Weise zu 
o r i e n t i e r e n . Diesem Zweck 
mag das beigegebene Schema (Fig. 
24) dienen. Die Anbeftungsstellen 
— die Antennen, der Stiel — sind 
in die Scnkrechte, nach untcn, ge-
stcllt, die Mantelöffnung ist nach 
rechts gerichtct. Es gehcn dann 
ohne weiteres die Lagebeziehungen 
von Gangliën (Oberschlundgang-
lien), Mündung des Oviduktes, Ver-
lauf der Vasa deferentia borvor. 
I n beiden Typen würde also die 
dorsale Seite nach nnten gerichfet 
sein. Abweichungcn in der irineren 
Organisation ergeben sich, wenn 
wir die Lage der Ovarien be
trachten. Bei den Rhizocephalen Pig 24. 
fiillen sie die ganze Viszeralmasse Schema zum Vergleich der Organisation der 

, . . , . , _,, llhizocephala (A) und der Thoracica, 
aus, wohmgegen Sie bei den Tho- 3 Ganglion; op .Mantelöffnung; 
racica in den Mantel verlagert er- ocd Ovidukt; vd Vaa deferens. 

, . , . , T 1 , Nach SMITH. 

scneinen, bei den Lepadomorphen 
in den Stiel, bei den Balanomorphen in die Basis. Bei Verriica gehen 
auch einige Hodenschlauche in den Mantel und finden sich hier un-
mittelbar neben den Ovarien. 
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Der V e r d a u u n g s k a n a l der Thoracica beginnt mit einem von 
kraftigen Mundwerkzeugen (Fig. 25) bewaffneten Mund: Oberlippe mit zwei 
Tastern, Mandibel, 1. Maxille, Unterlippe (2. Maxille). Der selir mus-
kulöse Ösophagus (Fig. 26) führt in eine kleine Erweiterung, den muskei-
armen Magen. Auf diesen folgt der sehr geraumige Mitteldarm, in dem 
die Verdauung erfolgt. Der Darm endigt zwischen den Analanhangen^ 
an der dorsalen Basis des Penis. Der Mitteldarm von Alcippe ist 
blind geschlossen. Die Rhizocephalen sind darmlos. — Ein Organ, das 

Mundteile von Thoracica; A: Scalpellum scalpelhtm; B: Lepas anatifera; C: Balanus 
crenatus. — 2 Oberlippe mit einem Taster; 2 Wandibel; 3 erste Maxille. 

Naoh BBOCH. 

für die Girripedien charakteristisch ist, ist die Z e m e n t d r ü s e . 
(Ausnahme die Rhizocephalen? Die „glande cémentaire" der Rhizo
cephalen entspricht nicht der Zementdrüse der Thoracica; sie dient der 
Produktion von EihüUen.) Sie liegt bei den Lepadomorphen im Stiel, 
bei den Balanomorphen in der Basis unter den Ovarien. Die Mün-



Girripedia: Vorkommen und Verbreitung X. d 17 

dung de» Ausführungsganges befindet sieh an der Spitze der 1. An
tennen. Das Sekret dient zur Befestigung auf der Unferlage. 

N e r v e n s y s t e m . — Bei den 
Thoracica flnden sich auCer dem 
paarigon Oberschlundganglion nooh e-
sechs P a a r Bauchganglien, die bei 
den Verrucomorphen, den Balano-
morphen. Alcippe und den c5 von 
Scalpellum miteinander verschmol-
zen sind. Bei den Rhizocephalen 
liegt eine groCe Ganglienmasse im 
Mesenterium zwischen Mantelöiï-

nung und Ovidukten. „ . , , , , . ... ^ ^l^- p- , . ^ , , 
Sagittalschmtt durch den \ erdauungskanal 

von Scalpellum strömii. 
"TT—; ~~ri—; " j„ , a After; d Verdauungsdrilaen ; e Enddarm ; 
Vorkommen und Verbreitung | ) < Mitteldarm; m Mund; 0 Ösophagus; 

Die Girripedien sind ausnahmslos " ""«""• " ^'*'* '5"°™-
M e e r e s b e w o h n e r ; nur sehr wenige Formen dringen in das 
Brackwasser ein. Im erwachsenen Zustand sind sie alle f e s t s i t -
z e n d ; nur wahrend der Larvenzeit vermogen sie aktiv eine Ortsver-
anderung vorzunehmen. Als U n t e r g r u n d dienen ihnen alle nur 
denkbaren Gegenstande, sei es der feste Boden selbst, seien es frei 
umherschwimmende Gegenstande, Pflanzen oder Tiere. 

BankenfüI3er finden sich von der Zone der höchsten Sturmflut bis zu 
den gröI3ten Tiefen herab. Von den Formen unseres Gebietes sind die 
Scalpellum-Ar ten Angehörige einer im allgemeinen in der Tietsee woh-
nenden Gruppe; Sc. scalpellum ist eine der wenigen Ausnahmen. Es 
bewohnt die Küstengebiete des Mittelmeeres und W-Europas. Seine 
W-Grenze liegt um Island herum, die N-Grenze bei den Lofoten. Von 
der Nordsee dringt es bis zur Insel Anholt und Morup Tange an der 
schwedischen Kuste in das Kattegat ein. 5c. stroemü ist eine rein 
boreale Art, die aber doch in der Tiefe der Norwegischen Rinne bis 
ins Skagerrak gelangt und hier anscheinend gar nicht sehr selten ist. 

Bodenbewohnende Formen sind Verruca stroemia und die Balaniden, 
wobei B. impromsus, aber auch B. balanoides und B. crenatus auch auf 
freischwimmenden Gegonstanden sich ansiedeln, B. halanus und B. 
hamnieri gelegentlich auf Krebsen getunden werden. B. hammeri ist 
reiner Tiefenbewohner. Er dringt nicht über 40 bis 50 m nach oben. 
B. halanus und B. crenatus bewohnen die Region von O bis 300 m; 
B. improvisus geht selten bis über 40 m hinab, bleibt vielmehr nahe 
der Oberflache, aber nicht in der Gezeitenzone. Diese wird jedoch von 
B. balanoides bewohnt, zu dessen Lebensbedingungen wahrscheinlich 
zeitweise Trockenlegung gehort. In noch starkerem MaBe gilt das für 
Chthamalus stellatus (s. S. X. d 25). 

Wenn wir jetzt die V e r b r e i t u n g s g e b i e t e (Fig. 27) der Balanus-
Arten untersuchen, so stellt sich folgendes heraus: B. halanus und 
B. crenatus sind zirkumpolar (B. halanus auch bipolar), dringen aber 

*) Für Fundortsangaben habe ich zu danken Prof. H J . BROCH-OBIO, Dr. NILSSOV-
C-4NTELïi-Visby, Dr. K. STEPHENSE.V-Kopenhagen, Dr. G. THULiN-Lund. 

G r i m p e & W a g l e r , Tienrelt der Nord- und Ostsee X. d. 2 
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bis in gemaCigte Meere vor. In der Ostsee gehon beide bis zu einer 
Linie Fehmarn-Trelleborg B. balanoides und B. hammeri sind boreale 
Arten, von denen der zirkumterrestre B. balanoides bis zur Pyrenacn-
halbinsel herab gefunden wird, der atlantische B. hammeri ist steno-
therm, wird nach S also seltener und findet seine Grenze in der Nord-
see im Skagerrak (Skagen-Vaderoarne, Koster-Insein, Bohuslan). B. 

F.g. 27 
Verbreitung der wiehtigsten Cirnpedien im Geblete der Nord- und Beltsee 

balanoides ist an der danischen O-Kiiste bis zum Randers-Fjord herab-
gewandert. B. improvisus stellt fur den N-Teil des Gebietes einen 
Sommergast dar. Die Besiedlung des Oslofjordes geschieht wahrend 
der letzten Halfte des V. und der ersten Halfte des VI. Mit Winters Be-
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ginn sterben die geschlechtsreifen Individuen wieder ab. Verruca 
stroemia flndet sich von der tiefsten Ebbegrenze bis zu mehreren 
100 m Tiefe. Ihr Gebiet reicht vom Mittelmeer bis zum Weifien Meer 
und Spitzbergen. Nach der Ostsee zu liegt ihre Grenze bereits im Ska-
gerrak (Oslofjord-Lyseskil). Selir interessant ist der Fund von Chtha-
malus stellatus bei Anholt im Kattegat. Diese Art ist in den 80er 
Jahren von HOEK und auch von W E L T N E R bei Helgoland nachge-
wiesen, aber seitdem dort verschwunden. Ihr nachstes Vorkommen 
ist der westliche Kanal , die englische und irische Kuste (wie weit 
nach N?). Der Weg durch die StraJ3e von Dover scheint von den 
Nauplien nicht zurückgelegt werden zu können (Strömungen). 1st 
die Art warmebedürftig oder aus welchem Grunde gelangt sie so selten 
in die Nordsee? 

AUjahrige G a s t e , die mit den Meeresströmungen — an irgend-
welchen Gegenstanden befestigt — ins Gebiet geführt werden, sind die 
kosmopolitischen Lepas anatifera und L. fascicularis. I h r Weg ist 
durch die Faröer-Rinne. L. fascicularis gelangt im Sommer selbst bis 
in die Ostsee. L. anatifera flndet sich dagegen an den W-Küsten durch 
den gröfiten Teil des Jahres . Die Verteilung der einzelnen Arlen auf 
Ozean, Nord- und Ostsee geben uns auch Aufschlüsse über den E i n -
f l u B v e r m i n d e r t e m S a l z g e h a l t e s . Am unempfindlichsten 
ist Balanus improvisus, der bis zu den Alands-Inseln und nach Hel-
singfors-Reval vordringt (6%o Salzgehalt), sich auch in den nur noch 
schwach brackischen FluCmündungen und im Kaiser-Wilhelm-Kanal 
flndet. Seine ausgesprochene Stenothermie — wohl auch Strömungen 
— verhindern die Besiedlung des Bottnischen und Finnischen Meer-
busens. Wenig anspruchsvoU sind auch B. balanus und B. crenatus. 
Sie machen an der W-Grenze der Arkona-Tiefe Halt, d. h. bei einem 
Salzgehalt des Oberflachenwassers von 10 bis S /̂oo- Auch Verrura 
stroemia dringt in die Fjorde tief hinein, allerdings nicht ins Kattegat. 
Von den beiden iepas-Arten vertragt L. fascicularis geringeren Salz
gehalt als L. anatifera. Ausgesprochen stenohalin sind die beiden 
Scalpellum-Arten und Balanus balanoides, wenngleich letzterer im 
Kattegat bis zum Randers-Fjord (30 bis 25"/oo) vorgedrungen ist. Sc. 
scalpellum folgt dem schwereren Untersfrom der Nordsee bis zum Ende 
der „Tiefen Rinne", O der Insel Anholt. 

Bewegung | Eine freie Ortsbewegung kommt — wie bereits erwahnt 
— den Cirripedien nur wahrend des Larvenlebens zu; vor allem 
scheinen die Metanauplien durch ihre langen Borsten besonders gut 
für ein Schweben und Schwimmen ausgerüstet zu sein. Die Cypris-
Larven werden wohl alle mehr passiv von den Strömungen befördert. 
Die Larven von Scalpellum und Balanus hammeri flnden sich dicht 
über dem Grunde. Wahrend die Lepadomorphen (mit Ausnahme von 
Anelasmd) dank ihres mit einer dreifachen Lage von Muskeln (auBere 
schrage, mittlere ringförmige, innere langsverlaufende) verschenen 
Stieles Drehbewegungen, Kontraktionen und Neigungen ausfiihren 
können, beschranken sich die Bewegungsmöglichkeiten der übrigen 
Cirripedien (ohne Rhizocephalen) auf ein Herausschleudern der Girren 

X. d 2 * 
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und des Hinterkörpers mit darauffolgendem Zurückziehen. Diese 
Fahigkeit besitzen die Lepadomorphen natürlich auch. Bei Alcippe 
geschieht die Bewegung der Cirren in der Mantelhöhle. Die Rhizo
cephalen erneuern durch Kontraktionen der Mantel- und Viszeral-
muskulatur das Atemvvasser in der Mantelhöhle. Ein Ringmuskel ver
mag die Mantelötfnung zu verschlieBen. Diesem gleichen Zwcck dient 
der SchlieCmuskel der Scuta bei den Lepadomorphen. Recht kompli-
ziert ist die Mechanik der Bewegungen des Operkulardeckels der Ver-
rucomorphen und Balanomorphen. Zu dem Adduktor der Scuta ge
sellen sioh noch je ein rostraler und ein lateraler Depressor für die 
Scuta und je ein Depressor für die Terga. Sie sind an der Basis oder 
an der Mauer befestigt. Bei Coronula strahlen die tergalen Depressoren, 
da hier diese Stücke reduziert sind, auf der ganzen Operkularmembran 
aus. AuCer der Wirkung dieser Operkularmuskeln spielt bei den 
Bewegungen des Deckels auch der Blutdruck eine RoUe. Dieser ist es 
auch, der dem ganzen Apparat Halt verleiht, da Gelenke zwischen den 
Operkularplatten und dem Gehause nicht verbanden sind. Die Bala-
niden vermogen die Platten auch in gewisser Weise herumzuroUen in 
einer Ebene parallel der Basis oder gegen die Wand des Gehauscs zu 
drücken, bzw. zu reiben. 

StoHwechsel Biologie und Physiologie der Ernahrung, wie des 
gesamten Stoffwechsels liegen noch sehr im argen. Wenn wir von den 
besonderen Verhaltnissen der Rhizocephalen absehen, so kommt für die 
Cirripedien nur eine getormte N a h r u n g in Betracht. Welcher Art 
diese für die verschiedenen Formen ist, soheint sich nach den örtlichen 
und zeitlichen Bedingungen zu andern. Auf Grund von Untersuchun-
gen des Darminhaltes dürften die mehr an der Oberflache lebenden und 
die planktonischen Arten Planktonfresser sein (B. balanoides: Kope-
poden, Diatomeen, Algen, Borsten und Detritus; L. anatifera: Nauplien 
und Cyprislarven von Cirripedien); liefere Schichten bewohnende For
men sind mehr Detritusfresser (B. balanus, B. crenatus, V. stroemia, 
Scalpelluin). Die Larven nehmen keinerlei Nahrung zu sich, sondern 
verbrauchen den Dottervorrat. 

Beobachtungen über den N a h r u n g s f a n g verdanken wir 
GRUVEL und vor allem NILSSON-CANTELL. Die einzelnen Arten ver
halten sich recht verschieden. Sc. scalpellum (wahrscheinlich auch 
Sc. stroemü) halt die Cirren weit ausgestreckt, dreht nur den Körper 
wenig um die Langsachse oder zeigt ein geringfügiges Heben und 
Senken des Körpers. Berühren irgendwelche Fremdkörper einen Cir
rus und zugleich die daran beflndlichen Borsten — aber nur dann, 
sonst gleitet er ohne Wirkvmg ab —, so wird der betreffende Cirrus zum 
Mund gebogen. Auch V. stroemia breitet die Cirren in der Regel oft 
lange Zeit in einer Ebene aus und rollt nur einzelne oder mehrere 
Rami ein. In der Unabhangigkeit der einzelnen Cirren ahnlich verhalt 
sich auch L. anatifera, unterscheidet sich aber von den vorigen Arten 
durch die rhythmischen Bewegungen aller Cirren. Das gleiche zeigen 
auch die bisher untersuchten Balanus-Aiten (B. balanoides, balanus, 
crenatus, perforatus). „Alle Cirren und Rami werden gleichzeitig in 
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der Weise bewegt daB die Ciiren zuerst ausgestreckt und dann auf 
einmal gegen den Mund zu gebogen werden, wobei sich der Korper 
zugleich etwas m die Schale senkt Die Bewegungen konnen, bebonders 
bei kiemen Exemplaren, auBeiordentlich lebhaft sein So konnte ich 
z B bei 1 bis 2 mm gioBen Exemplaien bis 140 Schwmgungen m 
einer Minute zahlen Diese Bewegungen werden wahrend eines giof3en 
und besonders des dunkleien Teilts des Tages aubgefuhrt" (NlLSSON-
C A N T E L L ) Die Tiere veimogen dabei auch die Wasserstioraungen 
auszunutzon Bei B balanotdes konnte beobachtet werden, daB die 
Cirren, weiin die Wogen gegen die Klippen schlagen gegen den so ent-
standenen Strom ausgestreckt werden, und, wenn die Wellen sich 
spater zuruckzieheu, eine halbe Umdrehung ausfuhren Bei Alcippe, 
bei der nur die auBersten Girienspitzen aus der Manteloffnung gestreckt 
werden konnen, wird durch Kontraktion des Mantels und Giiren-
bewegungen em ein- una austietendei Wasserstrom eizeugt, dei die 
mikroskopische Nahrung mit sich fuhrt (Fig 28) 
„Der Strom erhalt durch die Cirrenbewegungen 
keinen gleichmaBigen, sondem einen stoBweisen Vei 
lauf, doch wird --eme Richtung nicht geandert Fu r 
das Einstromen haben die Bewegungen der Mund-
cirren, fur das Aussfromen jene der hmt t ren Curen 
die gioBteBedeutung ' „Die hinteren Cirien weiden 
dadurch bewegt, daC die hintere Thoraxpartie, die 
von der Mundpaitie getrennt ist, langs der carmalen 
Seite des Capitulums auf und niedei gefuhrt wird 
Inneihalb der Zeit wahrend welchei die hinteren 
Cirren von ihier hochsten m ihre ticfste Bahn ge
bracht weiden, fuhren die beim Muiide sitzenden 
Cirren eine schlagende Bewegung nach innen zu 
und zuruck zui Ausgangslage bei der Mitte dei 
Manteloffnung aus Unmittelbar daiauf werden 
die hinteren Cirien in ihre hochste Lage gehoben, 
wobei die Spitzen m den obersten Winkel der 
Manteloffnung zu liegen kommen" (NlLSSON-
C A N T E L L ) 

Biologisch den Ubeigang zu den Bhizocephalen bildet Anelasma 
squalicola Wahrend diese Foim m dei Jiigend oftenbar geformte 
Nahrung aufnimmt, wie aus der lebhaften Tatigkeit der Mitteldarm-
drusenzellen heivorgeht degenerieren diese mit dem Auftreten eines 
neuen Nahi organs, den Filamenten des Stiels, die sich weitverzweigt in 
die Muskulatur des Haies \ersenken Sie smd von emer Kutikula be-
deckt, die nach der Spitze dei haarahnlichen Wurzein" immer feinei 
wird so daB das Ende nackt ist Die Endzellen sind rein mesodermal 
Ein Zentralkanal steht mit dem mesodermalen Lakunengewebe des 
Stiels und somit dem des ganzen Tieres in Verbmdung Ein ahnlichei 
Ernahrungsmodus gilt vielleicht auch fur die darmlosen S der Scal-
pellum-Atten Echte P a r a s i t e n smd die Bhizocephalen, die mit 
ihren w urzelartigen Auslaufern die inneien Organe des Wirtskrebses 
umspinnen und dessen Safte resorbieien 

Fig 28 
Alcippe lampaSf 
Manteloffnung 
— ^ Aiisstrom 
-^— Finstrom 

Nach ïsiLSSON CANTELL 

file:///ersenken
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Wenn — bei den Cirripedta thoracica — ein Nahrung'.partikel 
von den Fangzirren ertafit worden ist, so fuhren diese die Beute zu 
dem 1 und 2 Zirrenpaar, die dem Mundkegel zunachst •itehen und 
sich durch einen besonderen Bau au^zeichnen Erst diese geben den 
nun mehr oder weniger zusammengedruckten Nahrungsballen an die 
Mundteile ab, die dann den Bissen formen, und zwar fuhren die Ober-
hppentaster und die Unterlippe den Ballen immer wieder den Man-
dibeln und 1 Maxillen zu, deren Tatigkeit durch die Abgabe eines 
Bindemittels von besonderen Drusen unterstutzt wird Der Durchgang 
des Bissens durch den ösophagus muB im Hinblick auf die machtige 
Muskulatur sehr rasch erfolgen Die Verdauung beginnt in dem von 
einer Stabchenschicht ausgekleidetem Mitteldarm, in dessen Anfangs-
teil sackformige Drusen, deren Wande von groBen, verschiedene Funk-
tionszustande andeutende Zeilen gebildet werden, munden 

Der Chemismus der V e r d a u u n g ist leider noch unbekannt, doch 
durf te er kaum vort dem der Malakostraken abweichen Der Verdaa-
ungssaft stellt eine brauije, nicht sehr bewegliche Flussigkeit dar, die 
ndch G R U V E L stark sauer reagieren soil Seine Angabe, eine freie 
oiganische Saure, sehr wahrscheinlich Salzsauie, nachgewiesen zu 
haben, bedarf noch der Nachprufung, durfte auch nicht zutreftend sein 
Nach dei groBen GefraBigkeit der Tiere zu urteilen, muB die Verdau
ung sehi rasch ablaufcn Beobachtungen uber die Abgabe der F a z e s 
liegen nicht vor 

AK E x k r e t i o n s o r g a n funktioniert die Maxillar-(Schalen-) 
Druse, deren Mundung an der 2 MaxiUe gelegen ist Das Endsackchen 
fRest des Coloms) stellt den eigenthchen Exkretionsapparat dar (Ab-
schnurung von Zellteilen) Harnkanal und Harnleiter dienen nur der 
Entfernung dei Exkrete Bei Alappc endet der den Harnkanal mit 
dem Harnleiter verbindende Gang blmd das Lumen des Harnleiters 
i=t auBerordentlich stark reduziert Wie die Exkretion bei dieser Form 
geschieht, ist unbekannt Zwischen Endsackchen und Harnkanal findet 
Mch ein Trichterapparat (Sicherheitsventil gegen em Ruckstauen des 
Harnes) Über die Exkretion bei Rhizocephalen ist nichts genaueres 
bekannt moghcherweise erfolgt die Abscheidung der Endprodukte des 
Stoffwechsels durch das Wurzclsystem ( D E L A G E ) Dafui spiechen viel-
leicht die Anderungen des Stoftwechsels der Krabben unter dem Em-
fluB der Paras i ten (s S X d S7 und X h 103) 

Der A t m u n g dient offenbar die ganze Koiperoberflache, ins-
besondere die des nur von einer dunnen Ghitmschicht bekleideten 
inneren Mantels Die weiter oben beschriebenen Bewegungen der 
Cirren und des Korpers fuhren gleichzeitig eme Erneuerung des 
Wassers iii der Mantelhohle herbei Unteistutzend greifen wahrschem-
lich die Filamente em Bei den Balanomorphen und Alcippe treten be-
sonders die sog Kiemen in Funktion Es smd das 2 jederseits des 
Korpers gelegene, vielfach gefaltete Ausstulpungen des Mantels Sie 
finden sich wenige mm von der Ansatzstelle des Adduktors der Scuta 
Hl dem Winkel, dei von den Seitenwanden des Gehauses und der Basis 
gebildet wird Die Chitinhulle dieser Kiemen ist auBerordentlich dunn, 
zwischen den beiden Flachen finden sich zahlieiche Blutlakunen 
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Ein Z i r k u l a t i o n s - System mit eigenen Bahnen existiert nicht 
Die Korperflubsigkeit wnd durch die Kontraktionen dei Muskulatur 
in die einzelnen Korperabschnitte gepreBt Ein groCerer Hohlraum, 
der Rostralsinus, findet sich auf der ventralen Seite des Mitteldarmes 
Von diesem Sinus fuhrt ein Kanal m den Pedunculus, bzw bei den 
Operkulaten in weite Lakunen des basalen Teiles des Mantels Am 
Abgangspunkte dieses Kanals findet sich auch eine Art \on Klappen, 
um ein RuckflieBen des Blutes zu verhindern Seitliche Lakunen leiten 
das Blut m die Cirren, Filamente und den Penis Als SammelgefaBe 
dienen eine Lakune uber dem Nervens>stem und eine um den Adduktor 
der Scuta, welch letztere mit dem Sinus in direkter Verbindung steht 
Bei den Rhizocephalen erfolgt der Stofftransport durch das Lakunen-
system der Wurzeln, des Stieles, des Mantels und der Viszeralmasse 

Das B l u t selbst ist bisher nur von einer Art, Pollicipes cornucopia 
Leach von der bretonischen Kuste, untersucht ( G R U V E L 1890) Blut-
korperchen sollen nur in geringer Zahl vorhanden sein Sie stehen 
virahrscheinlich im Dienste des Stofftransportes der Nahrung bei-
gemengtes Karmin oder Fett findet sich einige Stunden spater in ihnen, 
andererseits fressen sie Sepiakornchen und Ammoniakkarmm — aber 
niemals Indigokarmin —, die in die Hohlraume des Pedunculus injiziert 
worden sind Das Plasma der Blutkorperchen soil sauer (Kongorot) 
reagieren Die Angaben uber EiweiBgehalt usw desj Blutes, seine Ge-
rinnung bedurfen sicher der Nachprufung Das Blut enthalt ein ziegel-
rotes Lipochrom, das im Hunger verschwindet, also vielleicht einen 
Reservestoff darstellt Als Sauerstoftubertrager soil em eiweiUahnlicher, 
farbloser Korper dienen 

Auf die Funktion der fur die Cirnpedien so charakteristischen 
Z e m e n t d r u s e n ist bereits hingewiesen worden Hier mag nur 
noch erwahnt werden, daC die — einzeln liegenden — Zeilen ein auCerst 
gunstiges Objekt liefern fur Untersuchungen uber die Beteiligung des 
Zellkernes an der Sekrction Bei Sc scalpellum sind diese Zeilen 
0 2 mm groC mit Kernen von O 07 mm Durchmesser, stellen also mit 
die gioBten bekannten, tierischen Zeilen dar 

1 Sinnesleben | Zur Sinnesphysiologie liegen nur sehr wenige Vor-
\ersuche bzw gelegentliche Beobachtungen vor Das gilt besonders fui 
die erwachsenen Formen — T a s t o r g a n e sind die Zirren (Fig 29), vor 
allem reich mit Borsten ausgestattet sind das 1 und 2 Paar , die — 
wie bei der Nahrungsaufnahme bereits angedeutet — die erste genauere 
Untersuchung der Beute vornehmen Gegenstande, die sich als zu hart 
und schwer zerreibbar erweisen, werden alsbald von ihnen wieder weg-
geschleudert Des weiteren finden sich aber Tastborsten uber den 
ganzen Mantel verbreitet Beruhrungen der Operkularmembran bei 
Balaniden fuhren zu einar sofortigen entsprechenden Rollbewegung des 
Operkularapparates zur Entfernung des Fremdkorpers oder um ihn 
zwischen Mauerwand und Operkularplatten zu zerreiben Die Cyprts-
Larven von B balanoides besitzen ein sehr femes Untarscheidungsver-
mogen fur dan Rauhigkeitsgrad des zu besiadelnden Substrates Sie 
bevorzugen Holzwerk Steine und altere, korrodierte Myttlus Junge 
Mytihif mit glatfer Schale werden dagegen seltaner von Larven aus-

file:///ersuche
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gewahlt. lm Glasaquarium schwimmen sie, wenn alle darin befind-
lichen rauhen Gegenstande besetzt sind, bis einen Monat hei-um, ohne 
daC die Metamorphose eintritt. Eine gleich hoch ausgebildete Unter-
schiedsempfindlichkeit kommt auch den Larven von SaccuUna zu, da 
sie sich nur wahrend der Nacbt auf ihrem Wir t — nur sehr kleinen 

Fig. 29. 
EankenfüBe einer Balanide. — p Penis. — Nach PILHBUV. 

(bis 2% mm langen) Individuen dekapoder Krebse — festsetzen und 
zwar nur an der Haarbasis, möglichst nahe der weichen Gelenkhaut. 

Die sog. KOEHLERschen Organe in den Stielplatten von Scalpellum 
und die „organes vésiculeux" ( G R U V E L ) in der Kutikula des SchlieC-
randes der Scuta und Terga von £cpos-Arten (mit Ausnahme von L. 
fascicularis und L. pectinata) vrerden mit der Fahigkeit der Tiere, Er-
schütterungen und Warmeschwankungen wahrzunehmen, in Zusammen-
hang gebracht. — Die Nauplien von Peltogaster sollen im Gegensatz zu 
denen von SaccuUna, die keinerlei Reaktionen auf die Schwerkraft 
zeigen, stark negativ geotaktisch sein (SMITH). 

Die Nauplien der Cirripedien besitzen ein medianes A u g e (Pig-
mentbecherocelle). Beim Metanauplius treten die Anlagen der beiden 
seitlichen, zusammengesetzten Augen auf. Diese letzleren werden bei 
der Metamorphose abgeworfen. Das ausgebildete Tier hat nur noch 
das Naupliusauge, das bei den Lepadomorphen infolge der Aneinander-
lagerung der beiden Einzelaugen ein einheitliches Organ bildet; dem-
gegenüber sind die beiden Einzelaugen der Operkulaten durch die 
Breite des Magens voneinander getrennt. Die Rhizocephalen entbehren 
im ausgebildeten Zustand der Augen. Die erwachsenen Thoracica 
(im besonderen die Lepadomorpha) scheinen keinerlei Orientierung ihres 
Körpers zu der Richtung der Lichtstrablen einzunehmen. 

Die Balanomorpha sollen gegen plötzliche Anderungen der Licht-
intensitat empfindlichcr sein als die Lepadomorphen. Gerichtete Be-
wegungen zum Licht führen jedoch die Larven aus. Nach SMITH sind 
die Nauplien von SaccuUna stark positiv heliotaktisch, die von Pelto
gaster dagegen nur in geringem Grade; beide zeigen also ein gerade 
entgegengesetztes Verhalten wie gegenüber der Schwerkraft. Etwas 
eingehender untersucht ist das Verhalten von Balanidenlarven. Meta-
nauplien von B. halanoides aus dem Dunkeln ins Licht iiberführt, sam-
meln sich zunachst alle auf der Seite des Lichteinfalles. Bald schwim
men sie aber nach der dem Licht abgewendeten Seite. Dieser Um-
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schlag scheint bis zu einem gewissen Grade von der Temperatur ab-
hangig zu sein. In Versuchen S. RUN.NSTRÖMs waren bei 16° C nach 
4/^ min alle Larven negativ phototaktisch geworden; in einer Kultur, 
die bei 11° C beobachtet wurde, hielfen sich die Mengen der positiv 
und negativ eingestellten Individuen die Wage, wobei ein standiger 
Austausch erfolgte; bei 13° C waren nur relativ wenige nicht dem 
Licht abgewendet. Schwache Beleuchtung (spater Nachmittag) laBt 
das Verhaltnis mehr zugunsten der positiv phototaktische Tiere aus-
fallen (gegenüber Vormittag). Dieser Umschlag im phototaktischen 
Verhalten ist für vertikale Wanderungen der Tiere verantwortlieh zu 
machen. Ausgesprochen positiv phototaktisch sind dagegen die Cypris-
Larven dieser Art, welches Verhalten schliefilich die Ansiedlung der 
Tiere in der Gezeitenzone herbeiführt. 

Nach G R U V E L soil Lepas in der Lage sein, Fischfleisch oder faulige 
MieCmuscheln, die bis auf einige cm in ihre Nahc gebracht werden, 
zu w i t t e r n , und sich nach der Beute hinneigen. Dersslbe Erfolg 
soil in geringerem Grade bei Conchoderma zu erzielen sein, nicht da
gegen bei PolUcipes. Letzterer ist Bewohner der Brandungszone, so 
daC der Nahrungserwerb nur durch die Filterbewegungen der Beine 
ermöglicht wird. Der Entscheid über die GenieBbarkeit der Beute 
wird erst von den Mundwerkzeugen, bzw. im Pharynx herbeigeführt. 
Nichtzusagendes wird wieder herausgeschleudert. Ein Witterungsver-
mögen muB auch den Cijpris-Larven der Rhizocephalen zukommen, da 
sie ihren Wir t stets nur im Dunkeln aufsuchen. 

Über R u h e z u s t a n d e bei Cirripedien wissen wir noch recht 
wenig. Es ist ja ohne weiteres klar, daB Balaniden, besonders aber 
Chthamalus stellatus, die an der bretonischen Kuste in Mengen 
meterhoch über der normalen Hochwasserzone angewachsen sind, so 
daB sie nur bei der höchsten Flut — also zweimal im Monat — vom 
Wasser bedeckt werden und nur dann Gelegenheit haben, Nahrung 
aufzunehmen, in der Zwischenzeit aber unter dem EinfluB der Sonnen-
hitze, des Windes und Regens stehen, daB solche Tiere wahrend dieser 
Zeit in einem wenig aktiven Zustand sich befinden werden. Aller-
neuesfens ist K R E P S den Bedingungen der Ruhezustande genauer 
nachgegangen. E r experimentierte mit B. balanoides und B. crenalus. 
Diese Arten vertragen plötzliche Schwankungen im Salzgehalt von 
völlig süBem Wasser bis zu einer Konzentration von 70°/oo. Bei einem 
für jede Art charakterisfischen Salzgehalt horen aber die i'hythmischen 
Atem-, bzw. Fangbewegungen auf, und zwar betragt die Sehwelle für 
B. balanoides 6,5 bis 7"/oo, für B. crenatus Vjoo- Bei weiterer Ver-
dünnung verfallen die Tiere dann in eine Art Dauerschlaf, in welchem 
Zustand sie mehrere Wochen in reinem SiiCv.asser aushalten können 
(ja sogar in destilliertem Wasser) , urn, ins Meerwasser zurückversetzt, 
wieder aufzuleben. 

Fortpflanzung Die Gruppe der Cirripeden enthalt Formen mit 
einer solchen Mannigfaltigkeit der Geschlechtsverhaltnisse wie wohl 
kaum eine andere im Tierreich. Doch können diese hier nicht alle 
dargelegt werden, da gerade die interessantesten ,«ich bei Tiefseearten 



X. d 26 Krüger 

oder Bewohnern der tropischen, bzw. hocharkti^chen Meere finden. — 
Von den für unser Gebiet in Betracht kommenden Formen sind die 
Lepadiden, die Verrucomorphen und Balanomorphen, wie die Rhizo-
cephalen Z w i 11 e r. Da.-, gilt auch für Sc. scalpellum; dooh besitzt 
diese Art noch Ersatzmannchen. Sc. strömii und Alcippe lampas sind 
getrenntgeschlechtlich, ihre S Zwcrgmannchen. Die S samtlicher 
Formen sind sehr stark rückgebildet. Die Reste des Darmes sind funk-
tionslos; vom Nervensystem sind nur 1 bis 2 kleine Ganglienknoten 
übrig. Umso machtiger sind die Hoden und der Penis ausgobildet. Bei 
dem in Fig. 30 wiedergegebenen S von Sc. scalpellum betrug die Lange 

des Tieres 0.613 mm, die Breite 
0.44 ram, die Lange des Penis 
ohne Endborsten 0.48 mm. Das 
S von Alcippe kann seinen Penis 
bis auf die 3 54-fache Lange des 
Tierkörpers herausstrecken. 

Über den Eintritt der G e -
s c h l e c h t s r e i f e in unseren 
Breiten liegen nur wenige, von-
einander abweichende Beobach-
tungen vor. Am genauesten sind 
Sc. scalpellum und B. balanoiries 
untersucht. Sc. scalpellum ist 

protandrischer Hermaphrodit. 
Man flndet reife Spermen schon 
bei Tieren von einer Gesamtlange 
von 5.5 mm, einer GröCe, bei der 

Mannchen von Scaipc/ium scalpellum ini (}jg Ovarien noch auf einem ganz 
Chitin der MantelöirnungsKante dea . , , . , ^ , , 1 - . -t x-»-

Herniaphroditen jugendlichen Stadium stehen. Die 
o NaupUusauge;h Hoden;p Penis-.8 Scutum:kleinsten Individuen mit Embry-

/ Tergum onen in der Mantelhöhe maBen 
12.5 mm, und zwar besaBen sie teils S, teils waren sie ohne solche. Das 
gröflte Exemplar, bei dem auch keine abgestorbenen S zu entdecken 
waren, hatte eine Totallange von 23 mm. Von 296 Hermaphroditen (von 
12.5 cm und darüber) waren ohne S 125, von denen wieder 40 Eni-
bryonen enthielten. Gerade umgekehrt verlauft die Entwicklung bei 
B, balanoides. Hier reifen Ovarien und Hoden zu gleicher Zeit heran. 
Nach G R U V E L sollen sich B. perforalus (nicht B. tintinnabulum, wie er 
angibt) und L. anatifera wie Sc. scalpellum verhalten. Ob das für 
B. perforalus zutrifft, darf wohl bezweifelt werden. Bei Lepas soil stets 
das kleinere, also jüngere Individuum bei der Kopulation als S funk-
tionieren. Bei den Rhizocephalen findet stets Selbstbefruchtung statt. 

G R U V E L verdanken wir die ersten Beobachtungen über das G e -
s c h l e c h t s l e b e n der Cirripedien. Bei Lepas scheint die sexuelle 
Tatigkeit an bestimmte Zeilen gebunden zu sein. Koloniën, die er mehr 
als 3 Wochen im Aquarium bcobachtet hatte, ohne je eine Kopulation 
zu bemerken, führten diese auf einmal w^ahrend 3 bis 4 Tagen mehr 
als 10-mal am Tage aus. Wahrend man bei Sc. scalpellum das ganze 
J a h r hindurch befnichtungsfahige Spermien, ebenso zu jeder Jahreszeit 
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funktionstüchtige S findet (es werden etwa 6 bis 7 Eischübe wahrend 
der Fortpflanzungsperiode, V. bis XI., gebildet), kommt es bei B. bala-
noides nach der Ende des X. stattflndenden Befruchtung bereits im XI. 
zu einer Reduktion des Penis, sind wenige Wochen spater die Vasa defe-
rentia leer. In der Regel findet wohl eine Kreuzbefruchtung statt, 
wahrend bei -Sc. scalpellum die Befruchtung eines Hermaphroditen (als 
$ ) durch einen anderen (als S) erfolgt. Welche Rolle den Ersatz-c? 
zukommt, ist nicht bekannt. Zytologisch lassen sich zwischen den Eiern 
und den Samenelementen der Hermaphroditen wie S keinerlei Unter-
schiede aufdecken. Die Zahl der Chromosomen betragt überall 16, beim 
$ und S von Sc. strömii 15. 

Die Vorgange bei der K o p u l a t i o n schildert GRUVEL für B. per-
foratus wie folgt: „On voit, a certains moments, les mouvements des 
cirrhes s'accélérer, puis, tout a coup, ils s'arrêtent, s'epanouissent 
en arrière et alors s'élève du milieu d'eux une sorle de tentacule 
extrêmement mobile et dilatable qui se porte a droite, a gauche et en 
tous sens: c'est le penis. L'animal cherche ainsi I'orifice de la coquille 
de Tun de ses voisins et, dès qu'il I'a rencontre, il y enfonce l'extrémité 
de son penis, et alors, après une forte contraction musculaire, on voit 
une trainee blanchatre suivre le long de cet organe et l'éjaculation avoir 
lieu. Puis le penis reprend sa place ordinaire entre les cirrhes." 
„Nous avions, dans notre bac, deux Balanes, situées I'une (A) a cóté 
de I'autre (B), mais de direction identique, c'est-a-dire ayant leurs 
cirrhes tournés dans le même sens et sur le même plan passant par les 
orifices des valves operculaires. La Balane A veut féconder sa voisine B; 
elle essaye plusieurs fois, mais la longueur du penis étant insuffisante, 
il en resulte une impossibilité absolue. Le penis ne peut jamais 
atteindre le niveau de I'orifice pour y déposer son sperme. Pour arriver 
a ses fins, A emploi alors un système aussi ingénieux que remarquable. 
L'animal jouant le role de male ouvre ses valves et projette ses cirrhes 
au dehors; puis tout a coup le mouvement de ses cirrhes s'accélère et, 
d'un brusque mouvement, il se délourne dans sa loge en décrivant avec 
ses pieds un arc de 120 degres environ. Le penis, qui se trouve tout 
a fait a la partie terminale du corps, a, lui aussi, effectué une rotation 
du même angle et s'est ainsi rapproché de I'orifice voisin, de presque 
toute la largeur de I'ouverture de sa propre coquille. Cela suffit pour 
que l'extrémité du penis puisse atteindre I'orifice de la coquille B, et 
l'éjaculation a lieu." 

Fiir Lepas: ,,Lors qu'un de ces aniniaux veux féconder I'un de 
ses voisins, il se dresse sur son pédoncule jusqu'a la hauteur de celui 
qui va jouer le role de femelle, puis ils frottent leurs cirrhes, les uns 
contre les autres, les enlacent mutuellement et se tournent ordinairement 
I'un vers I'autre, autant que leurs moyens le leur pormettent, de fagon 
que les deux orifices des valves soient en regard. Alors I'un deux 
redresse fortement son penis et le dirige entre les cirrhes de son voisin. 
Ce dernier ferme a moitié ses valves, et retenant le penis du premier 
entre ses pieds, le dirige en quelque sorte sur les cótés des son corps ou 
doit se faire le depot de sperme. Pendant la copulation, ou plutót les 
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préparatifs de eet acte, les mouvements des cirrhes sent tout auties de 
ce qu'ils sont d'ordinaire. Ces mouvements sont comme saccadés, et 
non rythmés comme a l'état normal." 

Das S p e r m a wird stets in die Naho der auBeren Oviduktöffnung 
gelegt. Es bildet eine weiBe, schleimige Masse von groBer Zahigkeil, 
die verhindert, daB das Sperma vom Atemstrom herausgespult wird. 
Oft gelangt es erst nach 3, 4 selbst 8 Tagen zur Befruchtung, bis die 
E i e r herangereift sind. 1st letzteres der Fall, so treten diese aus der 
inneren Öffnung des Oviduktes heraus und fallen in das Atrium 
desselben, dessen driisige Wande eine HüHe abscheiden, die durch die 
nachdrangenden Eier aus der auBeren Öffnung des Oviduktes heraus-
getrieben wird und in sich die Eior wio ein Sack aufnimmt. Die so 
gebildeton ,,Eilamellen" liegen zu beiden Seiten des Körpers, losgelöst 
vom Ovidukf. Ihro Befestigung in der Mantelhöhle geschieht bei den 

Lepadomorphen durch die 
„ovigerous fraena", Aus-

stülpungen des inneren Man
tels, die den „Kiemen" der 
Operkulaten entsprochen und 
die mit chitinigen Hakchen 
bosetzt sind. 

Bei den Operkulaten 
halten Hakchen der inneren 
Mantelmembran die Eisacke 
fest. Die Befruchtung der 
Eier erfolgt in den Eisacken. 
Die Spermien dringen durch 
die beim Füllen der Sacke 
sich immer mehr öftnenden 
Poren der Sackmembran ein. 
— Wenn die Rhizocephalen 
zur Eiablage schreiten, so 

verschlieBt zunachst der 
Sphinkter die Mantelöff-
nung, wahrend Mantel und 
Viszeralmasse rhythmische, 
starke Kontraktionen aus-
führen (bei Peltogaster we-
nigstens 9 bis 10 Stunden 

Mantelhöhle gepreBt, mit 
Befruchtung, boginnt die 

Fig 31 
Ei von Scalpellum scalpellum (Dotter nicht punktiert). 

eingezeichnet: Ei von Lepas anatifera mit 
Eichtungakörper und Eihillle (Dotter als Kreise). 

lang). Dabei vrerden die Eier in die 
Schleim eingehullt, erfolgt Reifung und 
Furchung. Der Schleim erhartet zu einer Schutzhülle, die gleichfalls 
durch Hakchen des inneren Mantels in der Mantelhöhle festgehalten 
wird. Dauach erochlafft der Sphinkter, um den Atemstrom wieder aus-
und eingehen zu lassen. 

Über E i g r ö D e und E i z a h l e n liegen wiederum kaum Angaben 
vor. Die Eier von L. anatifera betragen 0.166X0.113 mm im Durch-
messer. Ihre Zahl schatzte B U R M E S T E R auf 40 000 (wie groB das 
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Individuum?). Sc. uralpellum besitzt sehr viel gröCere, dotterreiche 
Eier: 0.5X0.34 mm (Fig. 31). Zahlungen ergaben: 

GröCe 
des Tieres 

* 26 mm 
22 mm 
21 mm 
20 mm 

Zahl 
der Embryonen 

•• 582 
143 
221 
145 

GröBe 
des Tieres 

20 mm 
18 mm 
17 mm 
16 mm 

Zahl 
der Embryonen 

125 
110 
186 
122 

GröBe des Tieres und Zahl der Embryonen stehen also nicht in 
einer bestimmten Beziehung ziieinander. 

Eine Art B r u t p f l e g e kommt bei Sc. strömii vor, bei dem die 
Larven erst als Metanauplieii entlassen werden. 

Entwicklungsgeschichte Die F u r c h u n g der Girripedieneier verlauft 
nach dem total inaqualen Typus (Fig. 32 und 33). Dieser wird bei den 
dotteireichen Eiern von Scalpellum zu einem scheinbar diskoidalen. Die 
Furchung von Lepas, auch Balanus, ist total und regelmaBig. Nor-
nialerweise werden Stadiën von 2. 4, 8, 16, 32 und 62 Zeilen gebildet. 

Fig. 32. 
Zweizellenstadium. — A: von Scalpellum scalpellum (vom 

animalen Pol) ; B; von Lepas anatifera (von der Seite). 
B nach BioEr^ow. 

Das 16-Zellenstadien besteht aus 14 Abkömmlingen der 3 Mikromeren 
(durch die 3 ersten Tcilungen abgeschnürt) (Ektoblast), einer Mesoblast-
zelle und einer Entoblastzelle (Dottermakromere). Wahrend des 
6. Teilungsschrittes bleiben die beiden Entoblastzellen ungeteilt. Die 
beiden Mesoblastzellen sinken dabei, noch ehe sie sich teilen, unter 
das Blastoderm, wahrend dieses sich über dem Entoblast und damit 
über dem Blastoporus schlieCt. Zur gleichen Zeit teilen sich 4 Blasto-
derrazcUen, die am vorderen und an den seitlichen Randern des Blasto
porus liegen, parallel zur Oberflache. Diese so unter dem Blastoderm 
entstandenen Zeilen bilden einen Teil des Mesoblastes. Dieser stammt 
also aus zwei Quellen. Die G a s t r u l a t i o n ist von epibolischem 
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Typus und das Ergebnis der Ausdehnung der Blastodermzellen über die 
Entoblast-Dottermakromere. Wahrend der 6. Teilung schlieBt sich das 
Blastoderm gewöhnlich über dem Blastoporus, der den ventralen und 
hinteren Teil des zukünftigen Embryos angibt. 

Bei Scalpellum wird der inaquale Typus bis zum Extrem aus-
gebildet derart, daB der Kern der Dottermakromeren völlig die 
Herrschaft über den Dotter verliert. Seine Bewaltigung wird erst 
auf spaten Stadiën durch die in ihn einwandernden Entoderm-
zellen herbeigeführt. Er wird erst nach seiner Autnahme ins 
Darmlumen resorbiert. Unter dem EinfluB des Dotters kommt es 
zu einer auCerordentlichen Verlangsamung im Teilungsrhythmus 
der Zeilen. Die differenten Teilungszeiten nehmen immer mehr 
zu, je mehr die Urmesoderm- und Urentoderrazellen herausge-

Fig. S3. 
A: 24-Zellenstadium von Lepas anatifera, B: 24-Zellenstadiuin von 

Scalpellum scalpellum; Medianschnitte. 
A nach BIGELOW. 

sondert werden. Auch der determinative Charakter erfahrt eine Ab-
schwachung. Sicher erhalten bleibt nur die. prospektive Bedeutung der 
Entodermzellen, aus dencn ausschlieClich der Mitteldarm hervorgeht. 
Unsicher wird die determinative Bedeutung der „Urmesodermzellen". 
Ganzlich verloren geht die streng gesetzmafiige Anordnung der Ekto-
derm- und „sekundaren" Mesodermzellen. Sie bekommen mehr den 
gleichmaBigen Charakter von Zeilen superfizieller Furchung. Die 
Mesodermbildung geht aber dennoch von den Randern der „Keim-
scheibe" aus, vielleicht von bestimmten Zeilen anderer Herkunft als 
beim Lepas. 

Die postembryonale Entwicklung ist eine M e t a m o r p h o s e , 
wobei als 1. Stadium der Nauplius auftritt. Es folgt der Metanauplius, 
der sich in die sogenannte Cj/prislarve verwandelt. Diese ist durch 
eine seitlich zusammengedrückte Gestalt und den Besitz einer, auf 
der Bauchseite einen Schlitz — für den Durchtrilt der Beine — tragenden 
Schale charakterisiert. Auf das Vorhandensein der beiden zusammen-
gesetzten Augen wurde schon hingewiesen (S. X. d 24). Wie die Um-
bildung der Körperanhange des Metanauplius in die GliedmaBen der 
Cypris vor sich geht, ist nicht eindeutig bekannt. Das 1. Antennen-
paar hat sich in eine 4gliedrige Haftantenne umgewandelt, das 2. ist 
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abgeworfen werden. Umstritten ist besonders das Schicksal der nachsten 
3 GliedmaBen, bzw. ihre Umbildung in Mandibel, 1. und 2. Maxille. 
Diese Cj/pm-Larve, die bereits durch den Besitz von 6 2-astigen Ruder-
füfien ausgezeichnet ist, setzt .sich mit Hilfe der Haftantennen fest. Das 
Sekret der Zementdrusen sichert die Verankerung. 

Bei der Beschreibung der weiteren Veranderungen wollen wir mit den 
Thoracica beginnen (Fig. 34). Alle Umwandlungen gehen unter der 

Fig. 34. 
Scalpellum scalpellum, Entwicklung des Skeletts — A Eben festgeheftetes 

Puppenstadium mit der primordialen Carina, Terga, Scutum; 
B: 3 Lateralia und die beiden ereten (unteren) Stielschuppen entwickelt; 
C. Samtliehe Capitulumplatten vorhanden und die beiden Stielschuppen; 

D: Noch 2 weitere Stielschuppen ausgebildet — Nach BROCH. 

alten Ci/pmschale vor sich. Der Körper zieht sich zunachst sozusagen 
vorn und hinten, wie an den Seiten zusammen, umgibt sich mit dem Mantel 
und beginnt sich in 2 Abschnitte zu teilen: einen an den Haftantennen 
gelegenen und einen, der den Thorax mit den Beinen umfai3t (apikal). 
Auf diesem Stadium erfolgt bereits die Anlage der Platten, und zwar 
sind es stets 5: 2 Scuta, 2 Terga, 1 Carina. Bei den Lepadiden und 
Verrucomorphen sind diese „Primordialplatten" stets durchlöchert, bei 
Balanus balanoides einheitlich. Kurz darauf erscheinen bei Sc. strömii 
das Latus superius und 2 weitere, paarige Platten, die allmahlich aus 
dem Capitulum herausiucken und in den Pedunculus hinabwandern. 
Sie bilden spater die 4 untersfen kleinen Stielschuppen. Bei B. balanoides 
(Fig. 35) werden gleichfalls kurz nach dem Festheften zwei weitere 
paarige laterale Platten angelegt. Von diesen verschmilzt das vordere 
P a a r zu einer unpaaren Chitinplatte, dem spateren Rostrum, wahrend 
die beidgn andern Platten sich zu den beiden Garinolateralia umbilden. 
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Noch ehe die Ca/pmschale abgeworfen wird. ent^tuht die spatere 
Gestalt des Tieres in den Hauptzugen. Bei den Lepadomorphen erfahrt 
der vordere Kopfteil eine Langsstreckung, die zur Bildung des Pedun-
culus fuhrt, bei den Balanomorphen plattet sich der gegen die ünter-
Idge gerichtete Teil ab und breitet sich wie eine Saugscheibe aus. Nach 
Abwerfen der C^prisschale entsteht bei Sc. strömii das unpaare Rostrum, 
das sehr schnell heranwachst. Spaterhin entwickelt sich das Latus 
carinale, das Latus infra-medium und zuletzt das Latus rostrale; den 
am Stiel nach unten rückenden Platten folgen immer neue, die unter-
halb der Lateren-Reihe auftreten. Es sind das die dreieckigcn Stiel-

Fig 35. 
Balanus balanoides, Eiitwicklung des Skeletts. — A 5 Priinordialplatten; 

B 2 Lateralia; C: Beginnende Abpïattung des basalen Teiles: D. Ausbildung der 
,,Saugscheibe", noch starkere Abilachiing; E- Junge Balanide mit 4 Platten in der 

Mauer — Kach RUNNSTRÜM. 

schuppen. Die Ausbildung der endgültigen Gestalt der einzelnen 
Schilder kann hier nicht erörtert werden. Die Platten verkalken spater. 
Bei Sc. scalpellum ist die Reihenfolge, in der die Platten sich folgen, 
eine etwas andere. Latus superius und Latus carinale, Latus infra-
medium, Latus rostrale und zuletzt das Rostrum. Von den Stiel-
schuppen legt sich zunachst nur ein (basidorsales) Paar an, das 2. er-
scheint erst, nachdem das Latus infra-medium vorhanden ist. 

Die weitere Entwicklung von B. balanoides, dessen Mauerwerk 
zunachst aus 5 Platten (Carina, 2 Paar Lateralia, s. S. X. d 31) besteht, 
geht jetzt interessanterweise uber ein Stadium mit nur 4 Platten, indem 
— wie auch schon erwahnt — das vordere Paar zu einer einzigen 
Platte, dem Rostrum, verschmilzt. Carina und die paarigen lateralen 
Platten erhalten jetzt, wahrend Scuta und Terga verkalken, die Alae. 
Die Sechsteiligkeit der Mauerblattes kommt nun dadurch zustande, daB 
an den carinalen Abschnitten der paarigen Lateralia eine verkalkte 
dreieckige Leiste hervortritt, die durch eine Falte vom übrigen Teile 
der Platte geschieden ist und sich spaterhin ganz loslöst (Fig. 36). Es 
sind das die Carinolateralia. Bei einer GröBe des Tieres von etwa 
3 mm ist das Gehause fertig. 
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Auch die c5 der Scalpellum-ATien machen eine Metamorphose 
durch. AuBerlich sind die 6'«/pmpuppon der Hermaphroditen und der 
'i (Sc. scalpellum) nicht zu unterscheiden. Das metamorphosierte S 
besitzt nur die beiden Scuta und Terga in Form ganz dunner, durch-
löcherter Kalkschüppchen. 

Wesentlich komplizierter ist die Metamorphose der Rhtzocephala. 
Ontersucht man Nauplien von ihnen, so findet man auf der lateralen 
Seite des Körpers, etwa zwi-
schen den Basen der 1. und 
2. Antennen, einen Haufen 

Mesodermzellen. Bei der 
Cypris sind diese -gleichfalls 
vorhanden, in Form von zwei 
Zellansammlungen in etwa 
gleicher Lage. Um diese „Em-
bryonalzellen" bildet sich eine 
chitinige Hülle. Wenn nun 
eine Cypris sich auf einem 
Krebs festgesetzt hat, werden 
die Thoraxanhange und das Abdomen, danach die Schale abgeworfen 
(2 Hautungen), so daC nur die von der Ghitinhülle umgebenen Zeilen am 
Haar flxiert übrig bleiben {Kcntrogonsia.di\im; Fig. 37). Durch eine Reihe 
komplizierter Umwandlungs- und Abscheidungsprozesse bildet sich im 

Fig. 3f 
Karinaler Teil eine& 2 mm langen 

Balanus balanoides; beginnende Abschnürung 
der Carinolateralia. — Nach RUNNSTRÓH. 

Fig. 37. Saeculina carcini, 
Kenlrogon&is^Amm (k). 

A; Noch in der Cypris-
schale ( c ) ; B: Embryonal-
zellen beim Einwandem 

in den Krebs; ch Chitin 
des Wirtes; d Dolch; 
em Embryonalzellen; 
h Haar des "Wirtes. 

Nach SMITH. 

Zellsack eine Art Dolch, der durch Wachstumsvorgange allmahlich (2% 
bis 3 Tage) vorwartsgetrieben wird und so das Haar des Krebses durch-
bohrt. Hierauf folgt eine neuo Hautung, d. h. der Sackinhalt scheidet 
eine neue Hülle ab. Jetzt wandern die „Embryonalzellen" durch das 

G r i m p e & W a g l e r , Tierwelt der Nord- und Ostsee X. d 3 
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Lumen des Dolches in den Krebs ein, in dem sie wahrscheinliih vom 
Blutstrom herumgetragen werden, bis in die Gegend unter dem Magen. 
Hier beginnen sie Knospen („Wnizeln") zn treibcn und nach unlen zn 
wachsen, in die Richtung der Lage des erwachsenen Tieres (Fig. 38, ,r). Die 
Vorgange, die zur Ausbildung des auBeren Parasi ten führen, mogen hier 
unerörtert bfeiben. An der Stelle, an der die innere Sacciili)ia wach.st, 
degenerieren die Muskeln und Epithelien des Krebses, so daB kein Chitin 
abgeschieden werden kann. Wcnn also das Wirtstier sich hautet. eiit-

steht an dieser Stelle ein Loch, durch 
ds ^ -^ das der Paras i t herauswachst. Pelto-

gaster vermag die Kutikula des Kreb-
-.es zu durchdringen, ohnc da 13 eine 
Hautung notwendig ist. 

Uber die Reifung der Genaden, in 
Beziehung zur Befruchtung, ist bercits 
S. X. d 26 gesprochen worden. Ge-
nauere Bestimmungen über das A l t e r 
der betrelfenden Tiere und die .jahrcs-
zeitliche Gebundenheit liegen kauni 
vor. B. balanoidcs crreicht Goschlechts-
i-eife im Herbst des 2. Jabrcs (X./XI.: 
Bergen, Schweden), Zu dieser Zeit 
findet auch die Befruchtung statt. 
Die Nauplien schwarmen Anfang oder 
Mitte I I I . ; Ende des I I I . und im IV. 
setzen sich die C^pmlarvcn fest. 
Nach G R O V E soil Balanus (welche 
Art?) bei Woods Hole (atlantische 
Kuste von N-Amerika, 41 K ° N) in 
einem J a h r gescblechtsreif werden; 
nach 3 Monaten entwickeln sich die 
Gonaden; IX./X. findet die Befruch
tung statt. Sc. scalpellum dürfte 
gleichfalls mehr als ein J a h r brau-
rhen, um gescblechtsreif zu werden, 

n .,Nukleus" (rudimentirer Kbrper der DJe kleinsten Individuen mit Embrv-
Sncculma: r Wurzel. — Nach SMITH. 

onen maBen 12.5 cm und stammten 
von Ende VI. Das früheste Datum, zu dem bei Kristineberg (Fiske-
backskil, Bohuslan) überhaupt Embryonen gefunden wurden, ist Anfang 
V. (bei etwa 4 % aller untersuchten Individuen). Ende VI. enthalt fast 
die Halfte aller Exemplare Embryonen. Im VIII . und IX. steigt das 
Verhaltnis bis auf über 60%. Im Oktober scheint ein Abflauen in der 
Reproduktion einzutreten, um im November noch eihmal bis auf 50% 
anzusteigen. Damit im Zusammenhang steht, daB zu jeder Jahreszeit 
kleine, nur wenige mm groBe Individuen gefunden werden 

Genauere Angaben über W a c h s t u m und T o d liegen nur für 
B. balanoideti und die Rhizocephalen vor. Wie groB die Zahl der Hau-
tungen bei B. balanoidcs ist, konnte nicht fesfgestellt werden. Die 1. 
findet bereits einige Stunden, naohdem die Nauplien ins Wasser ent-

ig. 
Mitteldarm von Inachus scorpio niit 

innerer Sacculiiia. — et Zentraltumor 
rfï', ds iintere, bzw. obere Uarracoei'a 
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lassen woiden sind, statt Wenige Wochen nach der Metamorphose 
erreichen die jungen Balaniden einen Durchmesser (Rostrum — Ca
r ina) von 1 bis 2 mm Bis Ende VI smd sie auf 3 mm Durch
messer gewachsen, bis Mitte X auf 4 5 mm Das Wdchbtum i^t bis 
dahm also em ziemluh langsames Danii tritt aber eine Beschleunigung 
ein, so daC der Durchmesser bis Ende XI um 2 mm zunimmt Nach 
dem ersten J ah re (Ende I I I ) messen die Tiere 9 mm im Durchmesser. 
Der Sommer ist wiederum die Zeit des langsamen Stoffumsatzes bis 
zum Herbst kornuit nui noch Vi mm zum Diiichmessei dazu Am Ende 
des 2 Jahres botragt ei 10 5 mm Unter Berucksichtigung der immer 
groCer werdenden Flatho iind der nunmohr einsetzenden raschen Zu-
nahme der Hohe des Gehauscs bedeutet der Zuwachs um nur 1 mm doch 
ein schnelleies Wachstum Die meisten Individuen sterben in diesem 
Fruhlmg, nui eiiizelne ei iei then ein Altei von 3 Jah ien , produzieren 
auch im Heibst noch emmal Eier und Embiyonen Nach HESSE (1874) 
brauchen die Nauplien \on Sc scalpellum bei Roscoff (St Malo, west-
hchei Kaïidl) vom Tage des Ausschlupftiis an gerechnet 15 Tago bis 
zur Ci/pris lane und vv'eiteie 10 bis 15 Tage bis zum Festheften — Sehr 
langsam ist auch das Wachstum von Saccuhna die Nauplien schlupfen 
im VIII (bei Roscoff), nach 4 bis 5 Tagen erfolgt die Umwandlung in 
die C)/prjslaive und wenig spater das Festsetzen l m IX /X findet man 
sie im Iiineiii des Kiebses Wahrend des ganzen nachsteii Jahres bleibt 
sie in diesem Zustand, erst im IV /VII des 2 Jahres bildet sie die 
aufieie Saccuhna also nach 20 bis 22 Monaten lm VIII gebiert diese 
dann die eisten Embryonen Es folgen noch 1 bis 2 Eischube, dann 
tiitt Winteriuhe ein lm nachsten Jah i werden noch 4 bis 5 Biuten 
entlassen Zu Begmn des Winters, im Alter von 3 Jahren und 2 bis 
3 Monaten, stiibt das Tiei 

Von den Wachstumsvorgangen tmzLlnei Oigane sind wii duich 
B R O C H uber die der Platten von Sc stromti unterrichtet Das Wachs
tum geschieht periodisch, welche Faktoren hieifur in Betracht kommen^ 
ist unbekannt Die Jahreszeiten spielen sicher keine Rolle Jede Plat te 
weist einen charakferistischen Wachstumsmodus auf Tergum Wachs
tum an untere Kante und untere Pai t ie der hinteien (doisalen) Kante 
gebunden, Scutum Wachstum durch Neuablagerungen an der unteren 
und an der inneren Kante, d h an den den angrenzenden Lateralia zu-
gekehiten Seiten, Carina anfangs fa»t ausschhcClich nach unten, spatei 
starkei e Kalkablagerung auch an der obeien Kante, dabei Herausbilden 
dei eckigen Gestalt der Platte, Latus supeiius Wachstum anfangs nur 
entlang der unteren und der der Carina zugekehrten Kanto, spater all-
seitiges Wachstum, Latus carmale Wachstum nu r an unterer und vor-
deier (d h die dem Latus superius und Latus infia-medium angren-
zende) Kante, Latus mfra-medium Zunahme nur nach oben, \ en t ia l 
(vorn) und unten, nicht nach der dorsalen (hinteren) Seite, die an das 
Latus carinale grenzt, Latus rostrale Zuwachszonen nur entlang der 
unteren und ventralen (vorderen) Seite, entlang der doisalen (hinteren) 
Kante, die an das Latus infia-medium stoCt, nui beim fast erwachsenen 
Tier im unteren Abschnitt dei Platte Rostium Zunahme anfangs nur 
nach unten, eist spatci auch am obeien Ende, seitliches Wachstum 
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auBerst geiing Stielschuppen Wachstum ausschheBlith entlang dei 
dem Capitulum zugekehiten Seile, sobald die Schuppen »ich von der Bil-
dungbzone entfeinen, hort ihi Wdthsstum auf, ist also begienzt — Die 
Zunahmo an oiganischei Substanz geschieht durch Auflagerung vom 
Mantelepithel aus Bei der Hautung wird uur das Chitm des mneien 
Mantels abgeworfen Dabei konnen auch verlorengegangene Cirren-
glieder allmahlich wieder legeneriert weiden 

I ökologie V e r g e b e l l b c h a f t u i i g e n kommen im Gebiet nur 
bei Verruca stromia und den Balaniden voi B. crenatus scheint sich 
besoiideis da anzusiedeln, wo die Stromung Wiibel bildet, woduich dann 
kleine Nebtoi entstehcn Zwischen solchen Stellen fchlen dann meist 
jegliche Individuen In der Gezeitenzone flnden sich oft viele Kilometer 
lange Bander von B balanoidcs, auch B improvisus Peiiodisch auf-
tretende Schwaime bilden die Larven dei Cirripedien-Nauplien, bzw 
Metanauplien von Balaniden (B. crenatus, B improvisus, B balanoides) 
und finden sich zu bestimmten Jahrcszeiten im Plankton Die Cypris-
larven der letzteren Form treten im Fruhling an der norwegischen Kuste 
(Belgen) in solch ungeheuren Maoscii duf daü bie die Hauptnahiung 
von Gadus virens (und wahrschemlich noch manthei anderei Fische) 
bilden Die Fischer ziehen zu dieser Zeit ihre Boote aufs Land, um das 
Ansetzen der Larven zu verhindern 

Ddh dichte Beiemandeiwohnen dei erwachsenen Tiere b e e i n f l u C t 
m hohem MaBe d i e G e s t a l t d e s G e h a u s e s Vielfach wird es stark 

lohrenfoimig, z B B crenatus und balanoides 
(Fig 39) Haufig smd Grunde fur eiiie bestimmte 
Form nicht ohne weiteres anzugeben, so findet 
man die Rohrenform bei B crenatus auch bei ein-
zelnstehenden Individuen Moghcherweise ist das 
bei Sand- oder Schlickbewohnern dei Fall Bei B 
balanus kommen gelegentlich mitten untei norma
len Individuen flache, PaieHa-ahnliche vor, deren 
Auf tl eten gleichfalls unerklarlich erscheint Von 
s o n s t i g e n V a r i a t i o n e n seien nui noch 
solche des Operkularapparates erwahnt AiiCei-
ordentlich variabel in der Ausbildung dei einzelnen 
Kalkplatten, damit auch dei Foim des Tieres, ist 
Sc stromii Auch hier scheint es sich nicht um 
Lokalrassen zu handein, wenigstens soweit die 
Nordsee in Betracht kommt 

Von den m der systematischen Ubeisicht ge-
nannten Formen smd samtliche Lepas- und Con-
choderma-Arlen als G a s t e des Gebietes zu be

trachten Die beiden Conchoderma flnden sich nur 
gelegentlich an Schiffen, die aus warmeien Gegen-

den kommen Das gilt auch f ui Lepas hillii, L pecttnata und L unteri 
fera L. kdln flndet sich hauflg auch an treibenden Gegenstandeii Auch 
L anatifera wird nicht selten mit Schiften eingeschleppt Das trifft 
weiter ausschlieBlich zu fur Balanus ttntmnabulum und B amphiintc 

Fig 39 
Balanus crenatus, 

hohe Form 
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Der Fund von B. nigrescens ist ganz vereinzelt; die Tiere hatton auch 
nicht die Rcise aus den Meeren um Austrahen iiberstanden und waren 
offensichtlich schon lange gestorben, da sich nur noch in einem Gehause 
die Operkularplatten fanden. Selten kommt auch Coromüa ins Gebiet, da 
diese au den Buckelwal (Megaptera hoops) gebunden sind (s. Teil XII . k). 

H a l t u n g i m A q u a r i u m . Die meisten der endemischen Arten 
scheinen sich mindestens mehrere Wochen im Aquarium ohne besondere 
VorsichtsmaCnahmen halten zu lassen. B. improvisus kann man sogar 
in recht kurzer Zeit in reines SüBwasser überführen. 

Eine Darlegung der P h y l o g e n i e der heutigen Cirripedien-Arteu 
muC unterbleiben, da eben im Gebiet nur eine sehr beschrankte Anzahl 
verschiedener Typen vorkommen. Hingewiesen mag hier nur werden, 
daC mit groCer Wahrscheinlichkeit anzunehmen ist, dafi samtliche 
Thoracica von einer Stammform mit nur 5 Platten, welche Scuta, Terga 
und Carina entsprechen, ausgehen. Von dieser Stammform haben sich 
die Balanomorpha und Lepadomorpha in verschiedener Richtung hin 
entwickelt. 

Beziehungen zur Umwelt | Als besonders charakteristisch für irgend-
welche B i o c ö n o s c n sind die Cirripedien unsres Gebietes — mit Aus-
nahme der die Flutzone bewohnenden Balaniden — kaum zu bczeichnen. 
Die Scalpellum-Arien siedeln sich mit Vorliebe auf Hydrozoen-Stöckchen 
an, nehmen aber auch mit anderen Gegenstanden (Stacheln von Boro-
cidaris, Sabelliden-Röhren usw.) vorlieb. 

Der parasifare Charaktcr der erwachsenen Anelasma ist bereits ge-
schildert. Ausgesprochendste Parasi ten sind die Rhizocephalen. Als 
W i r t e kommen für Sacculina wohl alle dekapoden Brachyuren des Ge
bietes in Frage. Peltogaster paguri ist nachgewiesen auf Eiipagiirus 
hernhardus, E. cuanensis, Anapagurus chiroacanthus; Peltogaster sid-
catiis auf Eupagurus pubescetis, E. cuanensis, Anapagurns chiro
acanthus. Die W i r k u n g der Parasi ten a u f i li r e n W i r t ist eine 
weitgehendp leider im einzclncn noch nicht völlig geklart; auch scheinen 
lokale Einflüsse mitzuspielen, wenigstens lassen S wie $ von E. hern
hardus in Bohuslan — im Gegensatz zu Neapel — keinprlei auCere Ver-
anderungen erkennen ( N I L S S O N - C A N T E L L ) . Bei den übrigen Pa-
guridae zeigen sich nur beim S die Folgen des Befalles. Sie nehmen — 
in verschieden starkem MaBe — eine auBere Ahnlichkcit mit dem weib-
lichen Geschlecht an. Die Wirkung der beiden Peltogaster-Arten auf ein 
und denselben Wir t ist verschieden. „Wenn der Paras i t ein P. sulcatus 
ist, so kann das S (A. chiroacanthus) in bezug auf die Pleopodien ganz 
das Aussehen des $ annehmen; wenn es ein P. paguri war, bestand 
die Veranderung auch in einer Annaherung an das weibliche Geschlecht, 
die jedoch in bezug auf die Pleopodien nur unbedeutend war. Statt-
dessen bestand die hauptsachlichste Ein wirkung im Verschwinden des 
Kopulationsorgans.". Es düifte diese Tatsache für eineri verschiedenen 
Stoffwechsel der beiden Parasi ten sprechen. Bei Carcinus maenas 
auCern sich die Wii'kungen der Sacculina gleichfalls nur bei den S '• und 
zwar kommt es bei ihnen zu einer Verbreiterung des Abdomens, das sich 
also damit auch dein weiblichen Typus nahert. Die anatomisch-histo-
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logische Untersiichung der $ zoigt abcr, dali auch sie staj-k in Mil-
leidenschaft gezogen sind, als bei ihnen dio Ovarion stark atrophieren. 
Inwieweit sich in den Hoden unter dein EinfluD des Parasi ten Eier 
bilden, ist noch nicht klargestellt. lm Zusainincnhang mit den mor-
phologischen Befundon konnte weiterhin gezeigt werden, dal3 der Stoff-
wechsel des befallenen Tieres stark bceinfluBt wird. Beim S traten 
die gleichen Stoffanderungen wie beim normalen $ zur Zeit der Ei-
bildung ein: Verarmung des Blutes an Fett, Anrcicherung von Fett in 
der Mitteldarmdrüse; andererseits tritt in Mitteldarmdrüse und Epithel 
keine periodische Ansammlung von Glykogen auf: die Tiere hauten 
sich nicht und wachsen nicht mehr, sowie der Parasi t nach auBen 
durchgobroehen ist. 

An P a r a s i t e n der Girripedien sind vor allem Isopodon zu 
neniien (vgl. S. X. e 12 iï.). In Balanus balanoides kommt Hemioniscus 
bnlani Spence Bate vor. Parasiten der Parasi ten stellen die Liriopsidac 
dar. Wie weit diese Parasi ten auch in unserem Gebiet vorkommen, 
ersehe man aus Teil X. e. Liriopsis pygmaea Rathke ist von Pelto-
gastcr paguri in norwegischen Gewassern beschrieben worden. Die 
Wirkung dieser Parasi ten auf die Rhizocephalen besteht gleichfalls in 
einer Kastration des Wirtes. — Nach B R O C H findet man an der Ober-
lippe und noben den vorderen Kiemen von Balanus balanoides stets 
eine Vorticellide in groBer Zahl (Symbiose?). 

I Wirtschattliche Bedeutung | Eine groBe Rolle im Haushalte des 
Menschen spielen die Girripedien kaum. In gewissem, beschrünktem 
MaBe kunnen dio Larven m a n c h e n F i s c h e n zu bestimmter Zeit 
a l s H a u p t n a h r u n g dienen. — Unangenehm bemerkbar machen 
sich die Girripedien für die Schiffahrt, als sie einen sehr groBen Teil 
des S c h i f f s b e w u c h s e s bilden. Die Belastung ist derart, daB die 
Schiffe in Absfanden geieinigt werden mussen. Wirksame Mittel, das 
Ansetzen zu verhindern, gibt es kaum. 

I n k u l t u r e l l c r H i n s i c h t haben die Girripedien eine sehr 
eigenartige Rolle gespielt. Im 12. Jahrhunder t etwa entstand aus nicht 
ganz eiklarlicheu Gründen die Mythe, daB die Bernickelganse (Anser 
torquatus Frisch) aus den an den Baumen wachsenden „Enten-
muscheln" hervorgohen sollten. Diese Ganse stellten also unmittelbare 
Moeresprodukte dar, waren mithin nicht fleischlicher Herkunft: ihr 
GenuB alh Fastenspeise demnach eiiaubt. Obwohl sich eine ganze 
Reihe Forscher (darunter auch A L B E R T Ü S M A G N U S ) gegen diese An
sicht wandteii, wuide noch 1678 von ROB. MORAY eine genaue Be-
schreibung dieses Vorganges in den „Philosophical Transactions" von 
London (!) gegeben. Auch Abbildungen des „Baumes" waren noch 1689 
erschienen. AUmahl'ch geriet aber doch diese Mythe in Vergessenheit. 
Die Zugehörigkeit der Girripedien zu den Kruslazeen wurde erst sehr 
spat erkanut. Wenn auch hin und wieder Verrautungen in dieser 
Richtung angestellt wurden — GUVIER stellte sie 1830 in der 2. Auf-
lage des „Règne animal" noch zu den Mollusken —, so gebührt doch 
J. V. T H O M P S O N (1826) das Verdienst, die Nauplius-Larve für Bala-
niden entdcckt zu haben. 1834 tand BuRMEISTER den Naupl.xs von 
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Lepas; 1836 folgte die Entdeckung des NaupUus von SaccuUna (THOMP
SON), 1842 von Pcltogaster ( R A T H K E ) . 1859/60 erkannte LiLLJEBORG 
die Zugchörigkeit der Rhizocephalen ( F R . MULLER 1862/63) zu den 
Cirripedien. 
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