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A. Einleitung 
Die moderne Systematik unterscheidet bei der Ordnung der Cirripedier drei 

Unterordnungen: 
I. Thoracica DARWlN 

(sessil, aber weder bohrend noch parasitisch, mit kalkigem Exoskelett); 
II.  Acrothoracica GRUVEL 

(bohrend im Substrat, schalenlos); 
I I I .  Rhizocephala F. MOLLER 

(parasitisch, schalenlos). 

Eine IV. Gruppe,  die Ascothoracida LACAZE-DUTHmRS ( =  Ascothoracica 
GRtJVP.L), die bis dahin ebenfalls bei den Cirripediern untergebradat war, wurde 
yon WAClN 1937 auf  Grund ihres abweichenden Baues zu einer eigenen, den 
Cirripediern gleichrangigen Ordnung erhoben. Sie umfal~t eine infolge ihrer 
parasitischen oder raumparasitischen Lebensweise ganz aberrante kleine Gruppe 
schalenloser Crustaceen, yon der bisher nur wenige lebende Formen bekannt 
waren. Obwohl yon vornherein anzunehmen war, dab die Ascothoracida eine 
lange Vorgeschichte besitzen, sind fossile Vertreter bisher noch nicht bekannt 
geworden. 

14" 
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Diese Liicke der pal/iontologisehen Oberlieferung kann nunmehr mit grol]er 
Wahrscheinliehkeit geschlossen werden. Dem Verfasser gelang kiirzlich der 
Nachweis eigenttimlidler Cysten an oberkretazischen Oktokorallen (VolGT 1958, 
S. 37, Taf. 5, Fig. 9), die auf Ascothoracida zuriickgefiihrt werden mtissen. 

Unter dem reichen Material der Gattung Moltkia aus der Maastrichter Tuff- 
kreide, die das Geologisch-Pal/iontologische Institut der Humboldt-Universit~it 
in Bellin aus der Sammlung VAN BINKHORST besitzt, fanden sich an 9 Stricken 
,,Gallen"-artige Bildungen, die bei Lebzeiten der Korallen durch die Einwirkung 
yon ,,Parasiten" entstanden sind. Die ,,Parasiten" k6nnen nur zu den Ascotho- 
racida geh6rt haben, wie im folgenden gezeigt werden soil. Der Verfasser ist 
den Herren Prof. Dr. W. GRoss und Dr. K. DIEBEL in Berlin zu groBem Dank 
verpflichtet, dab sie ihm das Material zur Bearbeitung ausgeliehen haben, ebenso 
den Herren Dr. TmEL, Prof. Dr. CASVERS, VON HAFFNER und KosswIc in Hamburg 
sowie Prof. REMANE in Kiel fiir Rat und Hilfe auf zoologischem Gebiet. 

B I. Besehreibung der Cysten an Moltkia mi n u t a  NXELSEN 

a) Der Wirt: Die Oktokoralle Moltkia minuta NIELSEN 
1918 Moltkia minuta NIrLSEN S. 643, Taf. 8, Fig. 3--5. 
1958 Moltkia minuta NIrrSEN, Form B, VOICT S. 28, Tar. 5, Fig. 9. 

Unter etwa 1000 Internodien dieser Art aus der Maastrichter Tuffkreide 
fallen 9 Exemplare dadurch besonders auf, dab sie an einer (8 Stiicke) oder 
mehreren Stellen (1 Sttick) kugelig angesdawollen sind. Diese Anschwellungen 
sehen aus wie Gallenbildungen an Pflanzen und zeigen stets eine sehr charakte- 
ristisdae Offnung. Da jedoeh der Ausdruck ,,Gallen" heute auf parasitiire Ein- 
wirkungen bei Pflanzen allein besdar~inkt ist, sei im folgenden besser von 
,,Cysten" gesprochen, obwohl derartige Bildungen an Korallen ebenfalls oft als 
Gallen bezeichnet werden. DaB es sieh bei unseren fossilen Cysten um eine von 
auBen her verursachte Waehstumsstfrung handelt, steht auBer Zweifel; denn 
man erkennt im Anschliff sehr deutlich, dab der urspriingliehe Bau der Inter- 
nodien dutch sie beeinfluBt wird. 

Die morphogenetische Entwicklung der Internodien bei Moltkia wurde vom 
Verfasser in einer soeben erschienenen Arbeit (VolGx 1958) untersudat. Diese Ent- 
wicklung, auf die hier im einzelnen nicht eingegangen werden kann, vollzieht 
sich in 4 Stadien, die mit den Ziffern I--IV bezeichnet werden. Die Kalkglieder 
yon Moltkia minuta NIELSEN, die von den Cysten befallen sind, befinden sich alle 
im Stadium III--IV, also bereits im fortgeschrittenen Alter, in dem namentlich 
im Stadium IV die verbindenden Hornglieder yon Kalkausscheidungen tiber- 
waehsen werden. Auf diese Weise k6nnen einander benachbarte Kalkglieder 
miteinander vers&melzen, so dab echte Verzweigungen vorgetiiuseht werden, 
wie dies besonders bei Moltkia isis STEENSTRUV aus dem Danien bekannt ist. In 
diesem Stadium ist es auch nicht mehr m6glich, die innerhalb von Moltkia minuta 
yore Verfasser unterschiedenen Formen A--D zu unterscheiden, so dab wir hier 
besser nur yon Moltkia minuta schlechthin sprechen. 

Die von den Cysten befallenen Moltkia-Glieder sind zwischen 8 und 19 mm 
lang. Sie sind gegeniiber den normalen alle etwas verunstaltet oder ange- 
schwollen. Obwohl slimtlich abgerollt, lassen sie auf ihrer Oberfl/iche noda die 
charakteristischen parallelen, oft anastomosierenden Rippen erkennen, zwischen 
denen die flachen eingesenkten Kelchgruben der Koralle liegen. In einigen be- 
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merkt man noda deutlieh die Oktomerie ihrer Anlage. Die Rippen und Kelch- 
gruben lassen sich iiberall fiber die Cysten hinweg verfolgen. W~ihrend sie nor- 
malerweise ganz auf die massiven Achsen der Intemodien beschr~inkt sind, wo 
sie ihren Ursprung nehmen und yon wo sie mit zunehmendem Dickenwadastum 
der Intemodien allmlihlieh nach aul3en wachsen (VolcT 1958, Taf. 7, Fig. 14--15; 
Taf. 8, Fig. 1 und 2), finden wir sie hier ebenso in der diinnen Kalkhaut der 
Cysten angelegt. Ihr Durehmesser betr~igt etwa zwischen 0,7 und 1 mm. 

Auller den 9 Maastrichter Exemplaren liegt noda ein Exemplar vor, das ida 
bei If6 in der schwedischen Triimmerkreide (Campan mit Actinocamax mamil- 
latus NIp.Ls.) fand. Es ist mit 6 mm L~inge allerdings etwas kleiner, aber sonst 
den Maastrichter Stricken ganz analog. Es zeigt, dal] die Erscheinung nicht nur 
bis in das Campan hinab reicht, sondern dab die Vergesellschaftung beider 
Organismen - -  Moltkia und Crustacea - -  schon damals kein zeitlich und r~ium- 
lieh begrenzter Einzelfall gewesen ist. 

b) Der Gast: Die Cystenbildnngen an Mohk ia  minu ta  NIELSEN 
1958 Moltkia minuta NIELSEN, Form B, VOmT, Taf. 5, Fig. 9, S. 37 (Exemplar mit Cysten 

abgebildet). 
Im Gegensatz zum Wirt - -  der Koralle - -  liegt vom Gast nichts weiter vor 

als die von ihm bewohnte H6hle bzw. Cyste im Korallenstock mit ihrer aller- 
dings ziemlich charakteristischen Offnung. Der Aul~endurchmesser der an- 
n~ihernd kugeligen Cysten betr~igt 5 bis 6 mm, derjenige der Cystenwand zwi- 
schen 0,03 und 1,6 mm. 

S~imtliche Cysten besitzen eine Offnung, die allerdings meistens dutch Ab- 
rollung vergr61~ert oder ausgebrochen ist (Taf. 25, Fig. 1--3), so dab der 
charakteristisdae Umril~ dieser Offnung nur noch bei wenigen Exemplaren in 
seinem urspriinglichen Zustand zu beobachten ist (z. B. Taf. 25, Fig. 6--8). Sie 
ist 2,4 his 2,7 mm lang und am besten bei dem auf Taf. 25, Fig. 6, abgebildeten 
Exemplar zu beobachten. Sie hat ungef~ihr den Umril~ einer Keule oder Flasche 
mit deutlich abgesetztem Flaschenhals und danach wieder etwas verbreitertem 
Ende. Die Offnung zerf~illt also in einen hinteren breiteren und einen vorderen 
zugespitzten Teil. Der Rand der Offnung ist allseitig etwas verdtinnt oder zu- 
gesch~irft, sofern er nicht sekund~ir erweitert oder ausgebrochen ist (Taf. 25, 
Fig. 3 oder 7; vgl. dazu S. 214). 

Bei der auf Taf. 25, Fig. 6 abgebildeten Cyste ist die Offnung sp~iter von 
der Koralle tiberwuchert worden, so dab sie auBerlich nicht sichtbar war und 
erst im Ansdatiff der Beobachtung zuganglich wurde. Auf diese Weise ist ihr 
UmriB auch unversehrt erhalten geblieben. Von allen vorhandenen Stricken ist 
die Wand der Cyste hier am dicksten, was sich durch die weitere Inkrustierung 
der Cyste dutch das Kalkgewebe der Koralle noch nach dem Tode ihres Be- 
wohners erklart. 

B II. Die Erzeuger der Cysten 
a) Als Erzeuger der Cysten in Betradat kommende Organismengruppen 

In Ermangelung irgendweIcher bezeichnender positiver Merkmale erscheint 
es zun~ichst fast hoffnungslos, die Natur des Bewohners dieser Cysten zu er- 
mitteln. Glticklicherweise ist der Kreis derjenigen Tiergruppen, welche so!che 
Bildungen tiberhaupt erzeugen k6nnen, nicht allzu grog. Da nur sessile oder 



214 Ehrhard Voigt 

sekundar sessil gewordene Formen in Betracht kommen, scheiden bereits von 
vornherein vide Klassen und Ordnungen ganz aus. Da sich weiterhin die Frage, 
ob die Cysten durch Anbohren des Korallenstockes oder durch Umwachsung 
eines Fremdk6rpers durch das Coenosark bzw. coenenchymatisches Kalkgewebe 
der Koralle zustande gekommen sind, yon selbst beantwortet, also nur die letz- 
tere M6glichkeit in Frage kommt, schr~inkt sich der Kreis der m6glichen Urheber 
noch welter ein. Bohrorganismen wie bohrende Spongien, Bryozoen, Wiirmer, 
Mollusken oder bohrende Cirripedier (Acrothoracica) und andere Krebse brau- 
chen daher nicht beriicksichtigt zu werden. 

Es bleiben also nur solche Organismen iibrig, die sich in einem lebenden 
Korallenstock einnisten und sich yon dessen Weichteilen oder Hartgebilden 
iiberwuchern lassen kfnnen. Dafiir aber kommen nut Wiirmer oder Crustaeeen 
in Betracht. Bei der Entscheidung der Frage, ob Wurm oder Krebs, ist die Ge- 
stalt der Mtindung der Cyste, durch die der Gast mit der AuBenwelt in Ver- 
bindung stand, ausschlaggebend. In Korallen lebende Wiirmer besitzen stets 
eine rundliche oder ovale, niemals aber eine ausgesprochen spalt- oder schlitz- 
ffrmige Offnung wie unsere Cysten. 

Bei der Deutung dieser schlitzfOrmigen Offnung kommt uns die Form der 
langlichen spaltfOrmigen Bohrgruben der bohrenden Cirripedier (Aerothoracica) 
zu Hilfe, die derjenigen der obigen Cysten sehr ~ihnlich ist und nur durch die 
Funktion der ausgestreckten strudelnden Antennulae verst~indlich wird. 

Acrothoracale Cirripedier kommen aber, wie gesagt, als Urheber der Cysten 
schon deswegen nicht in Frage, weil sie bohrende Organismen sind und ihre 
Lfcher nur sehr schmale und enge Gruben darstellen, deren Breite die Offnung 
an der Oberfl~iche des Substrates nicht iibertrifft. Die BohrlOcher der Acro- 
thoracica seien daher zum Vergleich nach einer Skizze yon CoDEz & ST. SEU~E 
dargestellt (Abb. 1). Soweit bekannt, bohren Acrothoracica auch immer nur in 
totem bzw. abgestorbenem Substrat; Cysten werden daher yon ihnen nicht erzeugt. 

In unserem Falle abet geht aus dem Bau der Cysten ganz einwandfrei her- 
vor, dab die lebende Koralle einen nahezu kugelrunden Gegenstand umwachsen 
hat. Das aber ist, wie unten gezeigt werden soil, nur bei der Ordo Ascothoracida 
m6glich. Wenn auch meines Wissens noch kein v611ig analoger rezenter Fall be- 
kannt ist, der dem fossilen Befunde bei Moltkia ganz entspricht, d.h. im Hin- 
bliek auf die Encystierung im Kalkskelett selbst, so kommen dennoch die Asco- 
thoracida unter den Crustaceen als spezielle Bewohner rezenter Oktokorallen 
in erster Linie in Frage. 

Echte thoracale Cirripedier sind zwar ebenfalls als Ent6ken, Symbionten oder 
Kommensalen bei lebenden Riffkorallen in gr6Berer Zahl bekannt (Zusammen- 
stellung bei KRt~CF.I~ 1940) und auch aus dem Jungterti/ir nachgewiesen (ABEL 
1928). Auch bei diesen umwiichst der Wirt das Cirtiped, und der Befall macht 
sich daher /iul~erlich als eine ,,Gallenbildung" bemerkbar. Die Weichteile und 
Hartgebilde der Koralle hiillen es g/inzlich ein, und nur ein 1/inglicher ovaler 
Schlitz bleibt oben fiir den Durchtritt der Cirren frei. Insofern besteht also rein 
~iul~erlich zwischen der Offnung unserer fossilen Gallen und der Geh/iuse6ffnung 
der rezenten ,,parasitischen" Cirripedier eine ziemliche l~lbereinstimmung. Sie 
n6tigt zu dem Schlul], dab nur ein mit seinen Antennulae strudelnder kleiner 
Krebs als Bewohner der Cysten in Betracht gezogen werden kann. 
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Abb. 1. a Offnung, b Tangentialsehnitt, c L~ingsschnitt, d Raumbild verschiedener acrothoracaler 
Cirripedier (vergr61~ert). Das spitze Vorderende der Kammern zeigt stets nada links. 

S = Simonizapfes elongata CooEz; Jura. 
B = Brachyzap[es elliptica CooEz; Untere Kreide. 
Z = Zapfella pattei SAXNx-SEINE; Terti~ir. 
R = Rogerella mathieui SAINt-SEINe; Obere Kreide. 

(Naeh CODEZ ~r DE SxI~rr-SE1NE 1958.) 

Alle thoracalen Cirripedier behalten jedoch im Gegensatz zu den bohrenden 
athoraealen auch als Raumparasiten ihr kalkiges, stets aus zahlreichen Platten 
bestehendes Gehiiuse bei. Zwar k6nnen geringfiigige Plattenreduktionen, z.B. 
bei dem in der Oktokoralle Vellogorgia mauri t iensis  lebenden SmiII ium hypo- 
crites BARNARD (KROcER 1940, S. 383) vorkommen, doch ist, soweit das aus der 
Literatur zu ersehen ist, ein v6Iliges Verschwinden der Platten nirgends bekannt. 

Die Angabe bei DAcQ~ (1921, Abb. 227 [his] B S. 274), wonach ein 
rezenter Riffkorallenstock sdaalenlose Cirripedier einkapseln soil, erscheint da- 
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her zweifelhaft. M6glieherweise handelt es sich hier aber um einen bislang un- 
bekannten, in Hexakorallen lebenden cystenbildenden Angeh6rigen der Asco- 
thoracida; dieser wiirde dann zu unserer fossilen Art ein echtes rezentes Gegen- 
stock darstellen. 

Die von DACOUs zitierte Palaeocreusia CLARKE (CLARKE 1908, S. 162, und 
1921, S. 62, Fig. 51), die in devonischen Favositen aus New York iihnliche Kap- 
seln bildet und die noda von ABEL 1928 als parasitischer Cirripedier aufgefaBt 
wurde, geh6rt nach KRt~CER (1940, S. 486) nicht zu den Cirripediern, zumal 
nach WITHERS die iiltesten einwandfreien Cirripedier erst im Karbon vorkommen. 
Auch hier k6nnte man an einen pal~iozoischen Ascothoraciden denken; doch ist 
im Vergleida zu unserer Form die Offnung der Kapsel zu rundlich, falls sie nicht 
sekundiir erweitert worden ist. 

Jedenfalls ist die Tatsache, dab die thoracalen Cirripedier auch bei den in 
Korallen lebenden Formen keine Schalenreduktion erleiden, fiir die Deutung 
unserer fossilen Cysten insofern entscheidend, als daraus ganz eindeutig hervor- 
geht, dab thoracale Cirripedier als Urheber ebenfalls nicht in Betracht kommen; 
denn diese h~itten in den Cysten Reste ihres kalzitischen Kalkskelettes hinter- 
lassen mtissen. Die Cysten sind jedoch nur mit feiner Tuffkreide ausgefiillt ge- 
wesen, die dutch die Offnung inzwischen herausgefallen ist. 

Da die innere Wand der Cysten eine glattwandige Hohlkugel darsteUt, mit 
Ausnahme der Basis, wo die Cyste dem Korallenstock aufsitzt, muff das Kalk- 
gewebe der Koralle einen nahezu sphaeroidischen K6rper inkrustiert haben, 
dessen ~iuBerer Abdruck heute in der Hohlkugel der Cysten vorliegt (Tar. 25, 
Fig. 4--6).  Dieser Befund spricht auch gegen Copepoden, Isopoden und Deka- 
poden unter den Crustaceen, die als Urheber yon ,,Gallen" bei Korallen genannt 
werden (BAYER 1956, S. F. 177). Unter den zahlreichen parasitischen Copepoden 
gibt es zwar auch solche, die in Oktokorallen schmarotzen (z. B. Lamippe oder 
Ophioika). Auch sie bewirken zwar lokale Cysten oder Anschwellungen des 
fleisdaigen Gewebes, sind aber selbst meist zu kleinen wurmartigen Gestalten 
degeneriert und k6nnen keine kugeligen Hohlriiume im Kalkskelett erzeugen. 
In der Rinde von Plexauridae finden sich auch gelegentlich Vertreter der Iso- 
podenfamilie Sphaeromidae, und kleine dekapode Brachyuren wie Hapalocar- 
cinus und Cryptochirus bilden ,,Gallen" in Hexakorallen, die ihre G~iste um- 
wachsen (vgl. BALSS 1956, S. 1410 ft.). Diese sind jedoch niemals kugelig, auch 
sind die Korallenpolypen auf der Innenseite der Cysten zum Teil noch vorhan- 
den. Die Gestalt der Cysten und namentlich ihre C}ffnung ist von derjenigen der 
Cysten bei Moltkia v611ig verschieden. 

II b) Die Ordo Ascothoracida als wahrscheinliche Erzeuger der Cysten 

DaB nut Entomostraca unter den Crustaeeen als Urheber der Cysten in Frage 
kommen, diirfte aus unseren bisherigen Ausfiihrungen eindeutig hervorgehen. 
Die oben behandelten Crustaceengruppen scheiden also, soweit es sich nada den 
rezenten Formen beurteilen IM~t, als Erzeuger unserer fossilen Cysten aus. Die 
in engere Wahl zu ziehende Gruppe muB folgende Bedingungen erffillen: 
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1. Sessilit~t bzw. Aufgabe der freien Beweglichkeit sp~ltestens nach dem 
Jugendstadium; 

2. Keine bohrende Lebensweise, sondern in eneystierten Kapseln hausend; 
3. Besitz eines zu einer kugeligen Kapsel verwachsenen Mantels; 
4. Besitz einer l~inglidaen schlitzf6rmigen Offnung wie bei den Aerothoraciea; 
5. Fehlen jeglicher Kalkschalen. 

Alle diese Merkmale finden wir allein bei der bereits mehrfach erw~ihnten 
Ordnung der Ascothoracida vereinigt, die demnach allein als Erzeuger der Cysten 
bei Moltkia in Betraeht kommt und mit der wir uns noch etwas zu beseh~iftigen 
haben. 

Die Ascothoracida sind eine sehr kleine Gruppe dutch Parasitismus oder 
Kommensalismus degenerierter beziehungsweise spezialisierter Entomostraca. Bis 
1940 (KROG~R 1940) waren nur 4 Familien mit 8 Genera und etwa 20 Arten be- 
kannt. 1947 nennt WACIN (1947) 23 Arten. Ihre Beziehungen zu den Cirri- 
pediern scheinen viel geringer zu sein als friiher angenommen wurde. Obwohl 
dureh ihre Lebensweise aul]erordentlich spezialisiert, erscheinen sie doch den 
Cirripediern gegenfiber primitiv. So haben sie noch die typiscahe Nauplius-Larve, 
zweiklappigen Mantel ohne Ventralnaht, normalen Kopfabschnitt, zwei~tstige 
Ruderbeine, normal entwickeltes Abdomen mit Furca und keine Zementdriisen. 
Andere Merkmale haben sie mit den Cirripediem gemeinsam, einige auda mit 
den Copepoden (KRt~CER 1940, S. 43), SO dab fiir Cirripedier, Copepoden und 
Ascothoraeida gemeinsame Vorfahren angenommen werden diirfen. 

Die jeglieher Kalkschalen entbehrenden Ascothoracida leben heute entweder 
in Korallen oder Echinodermen. Die Echinodermenbewohner sind meist hoch 
spezialisierte Endoparasiten. 

Zu ihnen geh6rt der namengebende Ascothorax, der in Ophiuren schmarotzt, 
sich aber ebenso wie Synagoga wenigstens noch ein krebsartiges Aussehen be- 
wahrt hat (Tar. 26, Fig. 3 und 5) gegeniiber den h6chst eigenartig gestalteten 
Echinodermen-bewohnenden Dendrogasteridae, die somit ebenfalls ffir unsere 
Betraehtung ausscheiden. 

Die drei noch verbleibenden Familien der Synagogidae (Genera Synagoga 
und Ascothorax), Lauridae (Genera Laura und Baccalaureus) und Petrarcidae 
(Genus Petrarca) sind mit Ausnahme des schon genannten Ascothorax Bewohner 
yon Korallen, speziell von Oktokorallen, in deren fleischigem Gewebe sie mit 
ihrem kugeligen oder sackf6rmigen Mantel eingebettet leben. Nach WAGIN (1947, 
S. 214) sitzen die Weibehen, welche die eigentlichen Gallen bilden, unter dem 
Sareolemm (Epithek) der Korallen. 

Mit Ausnahme yon Synagoga mira, die ihren Platz in der Koralle noch ver- 
lassen und frei umherschwimmen kann, sind die iibrigen Formen v611ig sessil 
geworden. Bei Laura sind die zarten ver~istelten Auswfichse des Mantels sogar 
innig mit dem Gewebe des Wirtes verbunden, was vielleicht sogar auf eine Er- 
n~ihrung dureh diese Kan~ilchen schlieBen l~il~t. 

Betraehtet man die auf Tar. 26 unten zum Vergleich abgebildeten Gattungen 
Synagoga (Fig. 3), Petrarca (Fig. 4) und Ascothorax (Fig. 5) mit ihrem sack- 
f6rmigen oder fast kugelig aufgebl~ihten Mantel, so kann man sieh durehaus 
vorstellen, dal~ derartige Formen die Urheber der kugeligen Cysten unserer 
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Moltkia gewesen sind. Die Tiere h~itten sich dann als Larven zun~chst im flei- 
schigen Gewebe der Korallen angesiedelt und w~iren yon da bis zu der kalkigen 
Achse der Internodien vorgedrungen) Beim weiteren Dickenwachstum der kal- 
kigen Achsenglieder w~re dann die kugelige Kapsel, die der Eindringling mit 
seinem Mantel in der Koralle bildete, allseitig bis auf die Offnung ffir die 
Antennulae yore Kalkgewebe der Koralle inkrustiert worden. Das setzt aller- 
dings voraus, dal] der Parasit sein Wachstum zur Zeit der Inkrustierung durch 
das Kalkgewebe der Koralle bereits abgeschlossen hatte, denn man kann sich 
nicht vorstellen, dal] sich das Tier nach Bildung der kalkigen Cyste, welche ja 
nur den Abdruck der kugeligen Mantelkapsel darstellt, noch weiter vergr6Bert hat. 

Wenn diese Vorstellung richtig ist, mul~ der Erzeuger der Cyste zun~chst im 
Weichteilgewebe der Koralle herangewachsen sein, sofern man nicht etwa an- 
nehmen will, dab er die Koralle erst im ausgewachsenen Zustand befallen hat. 
Letzteres ist wohl sehr unwahrscheinlich, weft man dann ein auf das Larven- 
stadium folgendes freilebendes Jugendstadium voraussetzen muB, nach dessen 
Beendigung das Tier erst zur v611igen Sessilit~it und Einkapselung gelangt ist. 
Sehen wir also von dieser zweiten M6glichkeit ab, so bleibt die einfachste An- 
nahme diejenige, dab der Parasit sich zun~ichst im Weichteilgewebe, vielleicht im 
gastrodermalen Kanalsystem, festsetzte, dort heranwuchs und schlieBlich yon dem 
sich verdickenden Kalkeoenenchym (Coenosteum) in einer Cyste eingekapselt 
wurde. 

Damit erg/~be sich auch die M6glichkeit, unsere fossilen Befunde mit der 
Okologie der rezenten korallenbewohnenden Ascothoracida in Einklang zu 
bringen; denn trotz aller lJbereinstimmung und der grol~en Wahrscheinlichkeit, 
dab es sich hier um fossile Ascothoracida handelt, darf nicht Obersehen werden, 
dab die rezenten Ascothoracida - -  soweit bekannt - -  ,,Gallen"-Bildungen nut 
in den Weichteilen und nicht im Skelett der Korallen erzeugen. Man kann jedoch 
ohne besondere Sehwierigkeiten - -  wie oben dargelegt - -  beides voneinander 
ableiten. 

Keines der bekannten lebenden Ascothoraciden-Genera pal]t nun vollst~ndig 
zu unseren fossilen Befunden. Das erscheint erkl~rlich, wenn man bedenkt, dab 
die wenigen rezenten Gattungen offensichtlich nur l~berreste einer friiher viel 
zahlreicher vertreten gewesenen Tiergruppe darstellen. 

In der folgenden Tabelle sind die 5 for einen Vergleich fiberhaupt nur in 
Frage kommenden rezenten Gattungen aufgez~hlt, wobei links d~e iiberein- 
stimmenden und rechts die abweichenden Merkmale aufgefOhrt sind, sofern man 
in unserem Falle Oberhaupt yon ,,l~bereinstimmung" sprechen darf; denn ein 
Vergleich der allein vorliegenden fossilen Cysten mit der Morphologie der 
rezenten Vertreter ist ja schlechterdings unm6glich. 

1 In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dai3 sogar die kalkschaligen Thoracica 
unter den Cirripediem (z. B. Creusia und Pyrgoma) bei der Einnistung in Hexakorallen tief in 
das Kalkgewebe der Korallen eindringen und sogar die Septen zerst6ren k6nnen (KROG~R 1940, 
S. 385). Selbst auf Fisahen sitzende Balaniden kfnnen durch das Weichteilgewebe des Kopfes 
bis auf die Kiefer- und Operculum-Knochen hindurch in das Knochengewebe gelangen und in 
diesem bis 3 mm tiefe Aush6hlungen verursachen, ohne eine eigentliche Bohrt/itigkeit auszu- 
fiben. (Nach Hlxo bei Kxt~oER 1940, S. 369.) 
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Rezente Ascothoracida Ohereinstimmende Merkmale Abweichende Merkmale 

Synagoga NOR~V,N Aul~ere ,~hnlichkeit des kuge- Deutlich zweiklappige Schale, 
ligen Mantels, der einen groBen die den K6rper nicht vollst/indig 
Spalt nach aul~en besitzt, bedeckt. Kann seinen Wirt noch 
Ektoparasit an Oktokorallen. verlassen. 

Ascothorax DJAXONOW Weibdaen mit v611ig kugeliger, Kleine Offnung des Mantels 
verwachsener Schale. nach auBen. Lebt in Krinoiden 

und Ophiuriden. 

Laura LACAzE-DuTmERS Kfrper v611ig vom Mantel e in-  Mantel 1/inglich-sackffrmig, 
geschlossen, kleine Mantel6ffnung. 
Endoparasit in Korallen. 

Baecalaureus B R o c n  Endoparasit in Korallen. Mantel mit Mittelsack und seit- 
lich aufgewickelten Spiralen. 

Petrarca FOWLER Mantel umschliefit den ganzen Zweiklappiger Mantel, mit 
KSrper; Thorax rnit Kopf ver-  kleinen Chitindornen besetzt. 
schmolzen; groBe vent ra le  Endoparasit in Hexakorallen. 
Spalte nach auI~en. 

Wenn wir also versuchen, unsere fossilen Cysten bei den Ascothoraciden 
unterzubringen, so ist das bei keiner der oben aufgefiihrten Gattungen m6glich, 
obwohl gewissermal~en die Summe der Merkmale aller Genera durehaus zu- 
trifft. Dasselbe gilt auch ftir die bei den Ascothoracida bisher unterschiedenen 
4 Familien. 

Es bleibt daher nichts anderes tibrig, als fiir unsere fossilen Cysten eine neue 
Gattung aufzustellen, ftir die der Name Endosacculus  moltkiae n. g. n. sp. vor- 
gesehlagen wird. 

II  e) E n d o s a c c u l u s  n. g.~ 

D e r i v a t i o n o m i n i s : Sacculus = S/iekchen; endo = innen. Nach der 
Lage der Cysten im Kalkskelett der Koralle. 

D i a g n o s e : Sph~iroidische blasenf6rmige Anschwellungen in den Inter- 
nodien von Oktokorallen mit ventraler, l~inglicher, spaltf6rmiger Offnung. Diese 
Offnung hat einen keulen- oder flaschenfSrmigen UmriB mit einem vorderen 
(? cephalen) schm/ileren und einem gr6Beren hinteren erweiterten Teil. Sie liegt 
inmitten einer Abflachung oder ganz schwachen EindeUung der Blase. Der Innen- 
rand der Offnung zeigt einen undeutlichen schwachen Rand. Inneres der Hohl- 
kugel glatt. 

G e n o t y p u s : Endosacculus  moltkiae n . g . n ,  sp. Obere Kreide. 

Nach einem Beschlul~ des XV. Internationalen Zoologen-Kongresses in London (cf. 
O. KRAUS, Zoologische Nomenklatur; Bericht tiber Entsdaeidungen und Festlegungen des 
XV. Internationalen Zoologen-Kongresses in London 1958, Beilage zu Senckenbergiana Lethaea 
1958, S. 1) k/~nnen Erzeugnisse yon Tieren wie fossile Lebensspuren, tiefisehe Bauten, F/ihrten, 
FreBbilder, Gallen usw. schon seit 1. Januar 1931 nicht mehr valid benannt werden. Die Be- 
schreibung derartiger Gebilde hat nur den Status einer Indikation; seit 1931 reicht aber eine 
Indikation f/ir sich allein nicht aus, einen Namen verffigbar zu machen. - -  Demnach d/irften 
unsere fossilen Cysten keinen eigenen Namen erhalten. Die Pal/iontologie kann jedoch bei der- 
artigen Gebilden, deren Urheber als ,,K/~rperfossil" niemals erhalten ist, auf eine Benennung 
unter keinen Umst/inden verzichten. 
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lI d) Endosacculus  moltkiae n. g. n. sp. 
Taf. 25, Fig. 1--9; Taf. 26, Fig. 1 und 2 

D e r i v a t i o n o m i n i s : Benannt nach dem Wirt, der Oktokorallengattung 
Moltkia. 

D i a g n o s e : Etwa 3 - - 5  mm messende Hohlkugeln in den Internodien der 
Oktokorallengattung Moltkia mit 2,4--2,7 mm langer Offnung. Im iibrigen 
vorerst Diagnose wie fiir die Gattung. 

H o 1 o t y p u s : Das auf Taf. 25, Fig. 8, abgebildete Internodium yon Moltkia 
minuta NIrLSEN mit deutlich erhaltener Offnung. Sammlung des Geologisch- 
Pal~iontologischen Instituts der Humboldt-Universi~t Berlin (Coll. VAN BINK- 
HORST). 

L o c u s t y p i c u s : Maastricht (Holland). N~iherer Fundort nicht an- 
gegeben (9 Exemplare). 

S t r a t u m t y p i e u m : Maastriehter Tuffkreide des oberen Maastrichtiens. 
Weiteres V o r k o m m e n : Campanien (Sehiehten mit Actinocamax mamil- 

latus) yon If6 (Sehonen) (1 Exemplar, Sammlung des Geologischen Staatsinstituts 
Hamburg). 

II e) Weitere Bemerkungen zu E n d o s a c c u l u s  n. g. 

Vorausgesetzt, dab unsere Deutung von Endosacculus als Ascothoracida 
richtig ist, so bleibt noch tibrig, einiges zur Morphologie und Orientierung dieses 
Fossils zu sagen. Obwohl gar keine Anhaltspunkte fiir eine Rekonstruktion des 
Tieres selbst bestehen, lassen sich dennoch einige Analogiesdaliisse ziehen. 

Da das Innere der Hohlkugel - -  yon einigen Strukturen der befallenen 
Koralle selbst abgesehen - -  glatt und keine Naht oder Symmetrie mehr zu er- 
kennen ist, daft man annehmen, dab der chitin6se Mantel von Endosacculus zu 
einem kugelig-glatten Gebilde verwaehsen war, ~ihnlich wie bei Ascothorax. Dies 
folgt notwendigerweise daraus, dab die Koralle den Mantel aul~en herum voll- 
st~tndig encystiert hat und die Innenfl~che der Hohlkugel heute somit den 
Abdruck des Mantels darstellt. Da am Boden der Hohlkugel bei dem Exemplar 
Tar. 26, Fig. 5 und 6 noch das Relief des Stadiums II der Moltkia (vgl. VOIGT 
1958, S. 33) durdaschimmert, diirfte hier der Mantel zuerst angeheftet gewesen 
sein. Die Hohlkugel ist zwar gr6Btenteils glattwandig, l~il~t abet dennoda einige 
kleine Griibdaen erkennen. Ob diese auf ein Relief des Mantels (? Chitinh6cker, 
Forts~itze oder dergleichen) schliel~en lassen, wie sie z. B. bei Petrarca bekannt 
sind (Taf. 26, Fig. 4), oder ob es sich nur um eine ungleichm~il~ige Kalk- 
ablagerung des kalkigen Coenenchyms handelt, ist nicht sicher auszumachen. Da 
diese L6daer aber ziemlich unregelm~il~ig sind, ist letzteres wohl wahrsdaeinlicher. 

Die Symmetrieverh~iltnisse ergeben sich aus der Lage der liinglichen Offnung 
der Cysten. Da diese grunds~itzlich der Offnung der Bohrgruben bei den acro- 
thoracalen Cirripediern gleidaen (vgl. Textabb. 1), k6nnen die bei diesen herr- 
schenden Verh~iltnisse zur Orientierung dienen. So bezeichnet bei den acro- 
thoracalen Cirripediern das zugespitzte Ende der Grube die Lage des Kopfes 
und der Antennen; es entspricht also dem Vorderende des Tieres. Bei Petrarca 
innerhalb der Ascothoraeida liegen auch entsprechend der Textabb. 2 (aus KROGEg 
1940 naeh FOWLER) in der Mantelspalte oben die Antennulae und unten beider- 
seits die 4 Thoraxbeinpaare und das Abdomen. Hier 6ffnet sich also der Mantel- 
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sack nach auBen. Eine analoge Orientierung vorausgesetzt, entspr~iche also das 
verschm~ilerte Ende an der Offnung unserer Cysten der Lage der Antennulae und 
des Mundkegels. Die Situation ist dann also dieselbe wie bei den Acrothoraciea. 

Die Nahrungsaufnahme erfolgte dutch die Offnung der Cyste, wobei die 
Antennulae strudelnde Bewegungen ausgefiihrt haben diirften, iihnlida wie bei 
den acrothoraealen Cirripediern. 

Cl 

a b 
Abb. 2. a) Petrarca bathyadactidis FOWLER, ventral; umgezeichnet nada KROGER 
(aus FOWLER 1889). a Antennulae, b Mundkegel, e Thoraxbeinpaare, d Abdomen 
mit rudimentiirer Furea. b) Endosacculus moltkiae n.g.n, sp. Rekonstruktion 

einer unversehrten Cyste mit Offnung, gleidasinnig orientiert mit Petrarca. 

Dabei war die Cyste ringsum vom fleischigen Coenenchym der Koralle um- 
geben, und die Kelche standen dicht um die Offnung herum (z. B. Tar. 25, Fig. 1, 
2, 7 und 8), wie die Kelchgruben, zum Teil noch mit ihrer deutlichen Octomerie 
erhalten, zeigen. Die Kelche selbst waren also wesentlich kleiner als die Be- 
wohner der Cysten. 

Den sexuellen Dimorphismus der Ascothoracida hat WAClN (1947, S. 236 ft.) 
zusammenfassend dargestellt. Bei der primitiven Gattung Synagoga sind beide 
Gesehledater noch recht ~ihnlich, und bei den Lauridae sind die Miinnchen noch 
freie Ektoparasiten. Bei Ascothorax und den Dendrogasteridae parasitieren 
bereits beide Geschlechter, und die M~nnchen sind Zwergmlinnchen. Sie leben 
teils aul~erhalb, teils innerhalb der Mantelh6hle des Weibchens. Nach den 
rezenten Ascothoraciden zu urteilen, ist anzunehmen, dal3 die Cysten bei Endo- 
sacculus yon den Weibchen erzeugt wurden. WAGIN h~lt den Parasitismus an 
Korallen fiir ~ilter als denjenigen an Echinodermen und glaubt, dal~ die Asco- 
thoraeida primiir eine stenotrophe r~iuberische Lebensweise gefiihrt haben oder 
zeitweise parasitisch lebten, wie das heute noch bei Synagoga mira und den 
M~innehen der Lauridae der Fall ist. Lauridae und Synagogidae bezeichnen zwei 
voneinander unabh~ingige divergente Zweige, die aus gemeinsamen hypothe- 
tischen Ahnen, den ,,Proascothoracida" WAGIN, hervorgegangen sind. Der erstere 
h~itte sich dann zu Korallenbewohnern, die zweite zu Echinodermenparasiten 
entwickelt. 
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B III. Parasitismus oder Kommensalismus? 

Trotz der starken Deformation des Korallenskelettes durch die Cystenbildung 
scheint der Wirt durch den Befall nicht besonders geseh~idigt worden zu sein. 
Das Wachstum des Stockes ging weiter und neue Korallenkelche bildeten sich 
auf der Cyste selbst. Im Gegensatz zu den sonstigen endoparasitischen Asco- 
thoracida handelt es sich hier zwar um einen bis zum Skelett vordringenden Be- 
fall, aber n ichtum einen echten Endoparasiten, der seine Nahrung aus den 
Geweben des Wirtes bezieht oder selbst im Gastralraum lebt. 

Man wird hier also allenfalls yon Raumparasitismus, wenn nicht besser yon 
Kommensalismus oder Syn6kie sprechen diirfen. Das Verh/iltnis des Gastes zum 
Wirt diirfte in unserem Falle ganz /ihnlich liegen wie bei den in lebenden 
Korallen zahlreich auftretenden thorakalen Cirripediern (besonders die Genera 
Balanus [Conopea] Armatobalanus, Pyrgoma, Creusia und andere [of. KRIJGER 
1940, S. 375]). 

Auch auf verschiedenen Oktokorallen (Heliopora, Isis, Acanthogorgia, 
Anthoplexaura, Rhipidogorgia, Leptogorgia, Euplexaura, Melitodes, Echino- 
gorgia und anderen) sind thorakale Cirripedier nicht selten (hier besonders 
Membranobalanus, Tetraclita, Balanus [Conopea] und Acasta. 

Viele Creusia- und Pyrgoma-Arten dringen so tief in das Gewebe der 
Korallen ein, dab sogar im Innern des Kelches bis zur Basis des Cirripeds alle 
Septen zerst6rt werden. In diesen F~illen sch~idigen die Cirripedier ihren Wirt 
durchaus, und es ist dann nach KRt~CER (1940, S. 373) gerechtfertigt, sie nicht 
nur als Syn6ken, sondern aueh als Parasiten zu bezeichnen. 

Die Analogien zu unseren fossilen Cysten sind also auff~llig genug. Der 
Unterschied gegenOber unserem Endosacculus besteht jedoch darin, dal3 bei den 
thorakalen Cirripediern stets noch die Kalkplatten in den ,,Gallen" vorhanden 
sind. 

Zum Sdalul~ sei noch bemerkt, dal~ sich Cysten wie die hier beschriebenen 
bisher nur bei der Art Moltkia minuta gefunden haben und dal~ somit Endo- 
saceulus als artkonstanter Bewohner dieser Oktokorallen zu gelten hat. 

C. Zusammenfassung 

In den Internodien der Oktokoralle Moltkia minuta NIELSEN aus der Maas- 
tridater Tuffkreide finden sich Cysten, die aller Wahrscheinlichkeit nada auf die 
bisher fossil unbekannte Crustaceenordnung Ascothoracida zuriickzufiihren sind. 
Ihre Erzeuger werden als Endosacculus moltkiae n. g. n. sp. besdarieben. Die 
Familienzugeh6rigkeit innerhalb der Ascothoracida bleibt ungewil]. Es handelt 
sich nicht um echten Parasitismus, sondern eher um Syn6kie oder Kommen- 
salismus. 

Sehriftenverzeichnis 

A~L, O.: Parasitische Balanen auf Stockkorallen aus dem mediterranen Mioz/inmeer. - -  Palaeo- 
biologiea 1, S. 13--38, 2 Tar., 1928. 

BAtss, H.: Deeapoda in H. G. BaoNNs Klassen und Ordnungen des Tierreiehs. - -  5. Bd., I. Abt., 
7. Buda Deeapoda, 11. Liefg,, Leipzig 1956. 

BAYEx, F. M.: ,,Oetocorallia" in R. C. MooxE's ,Treatise on Invertebrate Paleontology", Part F 
Coelenterata. - -  S. 166---231, 1956. 



Ascothoracide als Cystenbildner bei Moltkia 223 

CLARKE, J. M.: The beginning of dependent life. - -  New York State Museum 61, Rep. 1907, 1, 
S. 146--196, Taf. 1--13, Albany 1908. 

- -  Organic origin and significance. - -  New York State Mus. Bull. Nr. 221, 222, S. 5--109, 
Albany 1921. 

CoDrz, J., ~r SAINT-SEINE, R. hE: R6vision des Cirrip6des Acrothoraciques fossiles. - -  Bull. Soe. 
g6ol. de France, 6. Ser., 7, S. 699--719, Taf. 37--39, 1957 (1958). 

DACQU~, E.: Vergleidaende biologische Formenkunde der fossilen niederen Tiere. - -  S. 1--777, 
345 Fig., Berlin 1921. 

KROGER, P.: Cirripedia in BRONNS Klassen und Ordnungen des Tierreichs. - -  5, 1. Abt., 3. Buch, 
Teil III, S. 1--112, Leipzig 1940. 

- -  Ascothoracida in BRONNS Klassen und Ordnungen des Tierreichs. - -  5, 1. Abt., 3. Buch, 
Teil IV, S. 1---46, Leipzig 1940. 

NIELSEN, K .  BR.:  Slaegten ,,Moltkia" og andre octocoraller i Sveriges Kridttidsafjlejringer. - -  
Geol. F6ren. i. Stockh. F6rhandl., S. 461--468, Taf. 8, 1918. 

NORMAN, A. M.: Synagoga mira, a Crustacean of the Order Ascothoracica. - -  Transactions of 
the Linnean Society of London, II. Ser., 11, Zoology, S, 161--166, Taf. 33--35, 1913. 

Or~ADA, M. Yo. K.: Contribution ~ l'etude des Cirrip~des Aseothoraciques. II. Note sur l'organi- 
sation de Synagoga. - -  Bull. Mus. Nat. d'Histoire Naturelle, Paris, 32, S. 69--73, 1926. 

VOICT, E.: Untersudaungen an Oktokorallen aus der oberen Kreide. - -  Mitt. Geol. Staatsinstitut 
Hamburg, 27, S. 5--49, Tar. 1--13, 1958. 

WAGIN, V. L.: Ascothorax ophioctensis and the position of Ascothoracida WAGXN in the System 
of the Entomostraca. - -  Acta zoologica 27, S. 155--267, Stockholm 1946. 

WITHERS, H. T.: Catalogue of fossil Cirripedia in the Department of Geology. - -  Vol. II, Creta- 
ceous, S. 1---433, Tar. 1--50, British Museum, London 1935. 

T a f e l e r k l i i r u n g e n  

Die Originale befinden sieh, mit Ausnahme des Exemplares Tar. 25, Fig. 9, in der Saturn- 
lung des Geologisch-Pal~iontologischen Instituts der Humboldt-Universit~t in Berlin. 

T a f e l  25 
Fig. 1--9. Cystenbildungen des vermutlichen Ascothoraciden Endosacculus moltkiae n. g. n. sp. 

an der Oktokoralle Moltkia minuta NmtsEN. 
Fig. 1--8 aus der Tuffkreide yon Maastridat, Fig. 9 aus der schwedischen Triimmer- 
kreide von If6 (Schonen). 

Fig. 1, 2. Cysten mit groBer ausgebrochener Offnung und einzelnen Kelchgruben auf der Wand 
der Cyste, X 5. 

Fig. 3. Cyste mit besser erhaltener, jedoch ebenfalls etwas besch/idigter t3ffnung, X 5. 
Fig. 4, 5. Aufgebroehene diinnwandige Cyste in verschiedener Beleuchtung. Fig. 5 zeigt am 

Grunde der Hohlkugel das Relief des Entwicklungsstadiums II der Moltkia, X 5. 
Fig. 6. L/ingsschnitt durch eine Cyste, in deren Mitre die unversehrte, aber auflen yon der 

Koralle fiberwucherte Offnung gelegen ist, X 5. 
Fig. 7. Cyste mit m~ti3ig gut erhaltener Offnung, X 5. 
Fig. 8. Cyste mit gut erhaltener keulenf6rmiger Offnung. Holotypus, X 5. 
Fig. 9. Cyste an einem kleinen Internodium aus der schwedischen Tr~immerkreide (Schichten 

mit Aetinocamax mamillatus) von If6 (Sdaonen). Sammlung des Geologischen Staats- 
instituts Hamburg. X 5. T. K. Nr. 426. 

T a f e l  26 
Fig. 1, 2. Grol~es Internodium von Moltkia minuta NIELSEN mit 3 Cysten von Endosacculus 

moltkiae n .g .n ,  sp. am oberen Ende; aus der Maastridater Tuffkreide. Sammlung 
des Geologisch-Pal~ontologisehen Instituts der Humboldt-Universit~it Berlin. >( 5. 

Fig. 3--5. Beispiele rezenter Ascothoracida zum Vergleich mit Endosacculus moltkiae n. g. n. sp. 
(vergr611ert). 

Fig. 3. Synagoga mira NORMAN (aus BROCH 1927 naeh KROCER 1940). 
Fig. 4. Petrarca bathyadactidis FOWLER (aus FOWLER 1889 nach KROGER 1940). Man sieht 

oben die Antennulae, dann den Mundkegel. Die feinen F~iden beiderseits sind An- 
h/inge unbekannter Funktion. Zwischen den 4 Thoraxbeinpaaren liegt das Abdomen 
mit der rudimenfiiren Furca. 

Fig. 5. Ascothorax ophioctenis DJAKONOW (~ (aus STEPHENSEN 1935 nach KR1)GER 1940). 
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