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Ökologie, Taxonomie und Verbreitung der nichtmarinen 
Ostrakoden-Gattung S c o t t i a im Quartär von Europa 

V o n EUGEN KARL KEMPF, Kö ln 

Mit 5 Abbildungen 

Z u s a m m e n f a s s u n g . Scottia browniana (JONES 1 8 5 0 ) BRADY & NORMAN 1 8 8 9 war bis
her als einziger Vertreter der Gattung Scottia aus dem Quartär von Europa bekannt. Die Art 
wurde zuerst fossil in Sedimenten des Mittel- und Altpleistozäns gefunden. Später glaubte man, 
diese Art auch rezent nachgewiesen zu haben. 

Auffallende Unterschiede zeigten sich in den ökologischen Ansprüchen: Während die rezenten 
Exemplare nur in unmittelbarer Nähe von kalten Quellen vorkommen, fanden sich die Fossilien 
überwiegend in den wärmeren Abschnitten von interglazialen Ablagerungen. Diese Diskrepanz 
führte zur Untersuchung des Belegmaterials von den Typlokalitäten. Dabei stellte sich heraus, daß 
die rezenten Exemplare mit den fossilen artlich nicht identisch sind. Die rezente Art wi rd infolge
dessen als Scottia pseudobrowniana n. sp. beschrieben. Ferner konnte ermittelt werden, daß Cypris 
tumida JONES 1 8 5 0 sowie Bythocypris candonaeformis SCHWEYER 1 9 4 9 ebenfalls in die Gattung 
Scottia zu stellen sind. Synonym mit Scottia tumida (JONES 1 8 5 0 ) n. comb, ist Cyclocypris huckei 
TRIEBEL 1 9 4 1 , während Cyclocypris triebeli KEMPF 1 9 6 7 mit Scottia browniana (JONES 1 8 5 0 ) 
synonym ist. Ob Scottia candonaeformis (SCHWEYER 1 9 4 9 ) n. comb, als selbständige Art oder als 
Synonym von Scottia browniana zu bewerten ist, muß anhand des Materials von der Typlokali tät 
noch überprüft werden. 

Insgesamt sind nunmehr mindestens drei Scottia-Arten aus dem Quartär von Europa bekannt. 
Von diesen wurden Scottia browniana und Scottia tumida bislang nur in warmzeitlichen Ablage
rungen des Alt- und Mittelpleistozäns nachgewiesen. Scottia pseudobrowniana ist überwiegend 
rezent bekannt, findet sich gelegentlich aber auch fossil in Quellkalken und Seekreiden des Jung
pleistozäns und Holozäns. Entsprechend der Verbreitungskarte sollte Südosteuropa oder Asien 
als Ausbreitungszentrum der Gattung Scottia in Betracht gezogen werden. 

E c o l o g y , t a x o n o m y a n d d i s t r i b u t i o n o f t h e n o n m a r i n e 
o s t r a c o d g e n u s Scottia w i t h i n t h e Q u a t e r n a r y o f E u r o p e 

S u m m a r y . Until now Scottia browniana (JONES 1 8 5 0 ) BRADY & NORMAN 1 8 8 9 has been 
known as the only representative of the genus Scottia from the Quaternary of Europe. At first the 
species had been found as a fossil in sediments of the Lower and Middle Pleistocene. Later on this 
species was believed to have been detected in the l iving state, too. 

The ecological demands revealed striking differences: while the living forms are to be met 
with only in the immediate vicinity of cold springs, the fossils were found mainly within the 
warmer sections of interglacial deposits. This discrepancy led to the investigation of material from 
the type localities. Thereby it turned out that the living specimens are not conspecific with the 
fossil ones. Consequently as Scottia pseudobrowniana n. sp. the extant species is described. Further
more it was possible to ascertain that Cypris tumida JONES 1 8 5 0 as well as Bythocypris candonae
formis SCHWEYER 1 9 4 9 belong to the genus Scottia as well. Synonymous with Scottia tumida 
(JONES 1 8 5 0 ) n. comb, is Cyclocypris huckei TRIEBEL 1 9 4 1 , while Cyclocypris triebeli KEMPF 
1 9 6 7 is identical with Scottia browniana (JONES 1 8 5 0 ) . Whether Scottia candonaeformis 
(SCHWEYER 1 9 4 9 ) n. comb, should be regarded as a different species or only as a synonym of 
Scottia browniana must be proved with the aid of material from the type-locality. 

At present altogether there are known at least three species of the genus Scottia from the 
Quaternary of Europe. Of these until now Scottia browniana and Scottia tumida were detected 
only in interglacial deposits of the Lower and Middle Pleistocene. Scottia pseudobrowniana chiefly 
is known as a living species; occasionally, however, this species has been found also in the fossil 
state in sediments like calc-tufa (Quellkalk) and lake chalk (Seekreide) of the Late Pleistocene and 
Holocene. According to the distribution chart Southeast-Europe or Asia should be taken into 
consideration as the spreading centre of the genus Scottia. 
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V o r b e m e r k u n g e n 

A l s im V e r l a u f der J a h r e 1 9 6 1 bis 1 9 6 5 die F a u n a u n d Flora aus dem limnischen H o l 
s t e in - In te rg laz ia l des Nieder rhe ingebie tes von mir bearbe i te t wurde , f anden sich unter den 
Os t rakoden zah l re iche E inze lk lappen , die aufgrund der Scha lenmerkmale nur einer A r t 
de r Gat tungen Scottia oder Cyclocypris zugerechnet w e r d e n konnten. 

Ein Vergleich mi t Abbi ldungen der Scottia browniana, welche bis heute a ls e inz ige 
Scottia-Kn des europäischen Q u a r t ä r s g i l t , konnte nicht posit iv entschieden werden. W e 
sentlich größer w a r die Ähnl ichkei t mi t Cyclocypris huckei, die z u d e m in den gleichen 
Schichten ebenfalls v o r k a m . Die fragl ichen Os t r akoden-Klappen w u r d e n deshalb der G a t 
tung Cyclocypris zugerechnet und a l s neue Ar t C . triebeli beschrieben (KEMPF 1 9 6 7 a ) . 

Das S tud ium der L i t e ra tu r über Scottia browniana ha t t e immerhin e in ige Uns t immig
ke i t en offenbart. Diese betrafen v o r a l l e m die Ö k o l o g i e der Ar t . So w a r die fossile 
S. browniana v o r w i e g e n d in i n t e r g l a z i a l e n Sed imenten zusammen mi t wärme l i ebenden 
Pf lanzen- und T i e r a r t e n gefunden w o r d e n . Die rezente S. browniana k o m m t dagegen fast 
ausschließlich in de r unmi t te lbaren N ä h e v o n ka l ten Que l l en vor, ha t sich dementsprechend 
a l s krenophi l und ka l t s tenotherm erwiesen . Hie r schien mi r eine der Grundvorausse tzun
gen v o n P a l ä ö k o l o g i e und P a l ä o k l i m a t o l o g i e in F r a g e gestellt, daß sich nämlich die ö k o 
logischen und k l imat i schen Ansprüche einer Ar t übe r gewisse Ze i t r äume h inweg nicht 
wesent l ich ändern . 

A l l e in au fg rund der Li te ra tur , d ie ich möglichst vo l l s tänd ig zu erfassen versuchte, 
w a r e n die auf t re tenden Fragen nicht zu bean twor ten . Deshalb w u r d e fossiles und rezentes 
Be l egma te r i a l zu den Beschreibungen v o n S. browniana ausfindig gemacht und untersucht, 
w a s schließlich zu der nachfolgend darges te l l ten R e v i s i o n der im europäischen Q u a r t ä r 
vo rkom menden Scottia-Arten führte. 

T a x o n o m i e 

Gat tung: Scottia BRADY & NORMAN, 1 8 8 9 
non Scottia BOLIVAR, 1 9 1 2 (Insecta, Or thop te ra : G r y l l i d a e ) . 
= Scottiana C A R U S , 1 8 9 0 (Druckfehler bei der Inha l t s angabe der Arbe i t von BRADY & 

NORMAN 1 8 8 9 ) . 

D i a g n o s e : Eine Gat tungsdiagnose , welche für rezente und fossile Ar ten gleicher
m a ß e n brauchbar ist, w i r d zur Zeit v o n E. TRIEBEL in Frankfur t erarbei te t , so daß d a r a u f 
ve rwiesen werden k a n n . 

T y p u s a r t : 

Bezüglich der Typusart ergeben sich durch die vorliegende Untersuchung neue Erkenntnisse. 
Diese machen es notwendig, daß durch die Internationale Kommission für Zoologische Nomen
kla tur eine Typusart festgelegt wird, was durch die nachfolgenden Ausführungen erläutert werden 
soll. 

1 . Als BRADY & NORMAN 1 8 8 9 die Gattung Scottia begründeten, haben diese Autoren eine 
Typusart nicht ausdrücklich festgelegt. Nach Artikel 6 8 (c) IRZN gilt derzeit Cypris browniana 
JONES 1 8 5 0 als Typusart durch Indikation, und zwar durch Monotypie. 

2 . Bei der Aufstellung der Gattung Scottia hat den Autoren BRADY & NORMAN offensichtlich 
nur das Material der rezenten Art vorgelegen, welches 1 8 8 6 durch SCOTT auf der Insel Bute ge
sammelt und bereits 1 8 8 7 durch BRADY als rezenter Vertreter der bis dahin nur fossil bekannten 
Art Cypris browniana JONES 1 8 5 0 beschrieben worden ist. Dies geht hervor aus der Tatsache, daß 
BRADY & NORMAN ausschließlich Material der rezenten Art abgebildet und in die Diagnose der 
neuen Gattung Scottia wie in die Beschreibung von Scottia browniana (JONES) vorzugsweise Merk
male des Weichkörpers aufgenommen haben. Der Vergleich mit Material der fossilen Cypris 
browniana JONES fand offensichtlich nicht statt; denn den Arbeiten von BRADY, BRADY & NORMAN 
sowie JONES aus jener Zeit ist keinerlei Hinweis zu entnehmen, der darauf schließen läßt, daß 
irgendein Austausch von Material stattgefunden hat. Von BRADY 1 8 8 7 sowie BRADY & NORMAN 
1 8 8 9 werden zum Vergleich immer nur die Abbildungen in JONES 1 8 5 7 herangezogen. 
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3 . Belegmaterial von Scottia browniana (JONES) bzw. Cypris browniana JONES ZU den Arbeiten 
von BRADY & NORMAN 1 8 8 9 und JONES 1 8 5 7 hat mir vorgelegen. Zusätzliches Material von Cypris 
browniana von der Typlokal i tä t Clacton-on-Sea, welches ßelegmaterial zu der Arbeit von WITHERS 
1 9 2 3 darstellt, konnte ebenfalls untersucht werden. Der Vergleich des Materials , von dem ausge
wählte Stücke in der vorliegenden Arbeit fotographisch abgebildet werden, ergibt eindeutig, daß 
z w e i zwar ähnliche aber dennoch deutlich voneinander unterschiedene Arten einer Gattung vor
liegen. Die Bestimmung der rezenten Art als Cypris browniana JONES durch BRADY 1 8 8 7 und 
BRADY & NORMAN 1 8 8 9 ist deshalb eine Fehlbestimmung. Nach Artikel 4 9 IRZN kann der Art
name Scottia browniana (JONES) für diese rezente Art nicht beibehalten werden. Stattdessen wird 
hierfür in der vorliegenden Arbeit der neue Name Scottia pseudobrowniana eingeführt. 

4 . Weil bei der Aufstellung der Gattung Scottia von den Autoren BRADY & NORMAN die 
rezente Art zugrunde gelegt worden ist, erweist sich damit auch die bislang durch Indikation ge
gebene Typusart als falsch bestimmt. Nach Artikel 6 7 (j) IRZN werden infolgedessen die Vor
schriften von Artikel 7 0 IRZN wirksam, wonach der vorliegende Fall der Internationalen Kom
mission für Zoologische Nomenklatur übergeben werden muß, damit als Typusart die Art fest
gelegt wird, deren Wahl der Stabilität und Universalität der Nomenklatur am besten gerecht wird. 

5 . Nach Artikel 7 0 (a, III) IRZN hat die Kommission die Möglichkeit, die von BRADY & 
NORMAN g e n a n n t e Art, ohne Rücksicht auf die falsche Bestimmung, als Typusart festzulegen. 
Dann würde die bis heute ausschließlich fossil bekannte Cypris browniana JONES 1 8 5 0 zur Typus
art. Bei dieser Art handelt es sich tatsächlich um eine Art der Gattung Scottia, die infolgedessen 
durch BRADY 8C NORMAN 1 8 8 9 richtig als Scottia browniana (JONES) kombiniert worden ist. 

6 . Nach Artikel 7 0 (a, I) IRZN hat die Kommission jedoch auch die Möglichkeit, die von 
BRADY & NORMAN t a t s ä c h l i c h b e a b s i c h t i g t e Art zur Typusart zu erklären, welche 
bei der Aufstellung der Gattung Scottia falsch bestimmt war und in der vorliegenden Arbeit mit 
dem Namen Scottia pseudobrowniana belegt wird. 

7 . In der Systematik der Ostrakoden besteht heutzutage die dringende Erfordernis, einer Auf
spaltung in eine zoologische Systematik einerseits und in eine paläontologische andererseits ent
gegenzuwirken (HARTMANN 1 9 6 4 ) . Wichtig ist deshalb, daß die Gattungen sowohl nach zoologischen 
wie nach paläontologischen Merkmalen eindeutig voneinander unterschieden werden können. Dies 
ist aber nur möglich, wenn eine Gattung auf einer rezenten Typusart basiert. Aus diesem Grunde 
möchte ich der Kommission vorschlagen, nach Artikel 7 0 (a, I) IRZN zu verfahren, was auch den 
Absichten der Autoren BRADY & NORMAN und den Nomenklaturregeln am besten gerecht wird. 

S c o t t i a pseudobrowniana n. sp. (Abb. 1 d—h, 2 a—h) 

S y n o n y m i e 
1 8 8 7 Cypris browniana JONES-BRADY: 3 3 0 , Taf. 1 9 , Fig. 3 — 4 . 
1 8 8 9 Scottia browniana (JONES) - BRADY & NORMAN: 7 2 , Taf. 9 , Fig. 2 3 — 2 4 , Taf. 1 1 , Fig. 1 9 — 2 5 . 
1 8 9 0 Scottia browniana - SCOTT: 3 3 9 — 3 4 2 . 
1 8 9 6 Scottia browniana - BRADY & NORMAN: 7 2 0 . 
1 9 0 4 Scottia browiniana (sie!) - JENSEN: 3 7 , 5 5 . 
1 9 0 6 Scottia browniana - SCOTT: 2 6 9 . 
1 9 1 0 Scottia browiniana (sie!) - MUNTHE: 6 0 — 6 1 , 6 5 , 6 8 — 6 9 , 1 3 8 , 1 4 0 . 
1 9 1 2 Scottia browniana - MÜLLER: 2 1 9 . 
1 9 1 5 Scottia browiniana (sie!) - ALM: 8 8 — 8 9 , Abb. 5 2 . 
1 9 2 0 Scottia browniana - BREHM: 5 , 9 — 1 0 , 1 3 — 1 6 . 
1 9 2 4 Scottia browiniana (sie!) - BRONSTEIN: 8 2 — 8 3 , 8 5 — 8 6 , Abb. 3 . 
1 9 2 5 Scottia browniana - KLIE: 2 7 2 — 2 7 3 , 2 8 4 , 2 8 7 — 2 8 8 , 2 9 2 — 2 9 3 . 
1 9 2 6 Scottia browniana - THIENEMANN: 2 6 7 — 2 6 9 , 3 0 5 — 3 0 6 . 
1 9 3 1 Scottia browniana - LOWNDES: 1 0 2 — 1 0 4 , Taf. 3 , Fig. 8 2 — 8 7 . 
1 9 3 2 • Scottia browniana - BEYER: 5 1 — 5 3 . 
1 9 3 8 Scottia browniana - KLIE: 1 3 0 — 1 3 1 , Abb. 4 3 2 — 4 3 7 . 
1 9 4 0 Scottia browniana - KÜHN: 1 9 8 — 2 0 0 . 
1 9 4 0 Scottia browniana - GRAF: 4 8 9 — 4 9 0 . 
1 9 4 7 Scottia browniana - BRONSTEIN: 1 5 2 — 1 5 4 , Abb. 7 6 : 1 — 1 2 . 
1 9 5 5 Scottia browniana - DIETZ: 9 3 — 9 5 , Abb. 1 . 
1 9 5 8 Scottia browniana - FARKAS: 2 7 — 2 8 , Abb. 2 5 a—d. 
1 9 6 1 Scottia browniana - SWAIN: 2 2 7 , Abb. 1 6 2 : 4 a—b. 
1 9 6 4 Scottia browniana - DANIELOPOL & VESPREMEANU: 3 1 , 3 4 , Abb. 3 . 
1 9 6 5 Scottia browniana - SYWULA: 1 7 . 
1 9 6 5 Scottia cfr. browniana - DEVOTO: 3 4 3 — 3 4 4 , Abb. 4 8 . 
1 9 6 6 Scottia browniana - PETKOVSKI: 1 0 3 — 1 0 4 , Abb. 3 2 — 3 5 . 
1 9 6 7 Scottia browniana - LÖFFLER: 1 6 9 . 
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1967 Scottia browniana - ABSOLON: 55—59, Abb. 1—3. 
1968 Scottia browniana - ABSOLON: 346. 
1969 Scottia browniana - NÜCHTERLEIN: 267. 

Abb. 1. A — C : Scottia browniana (JONES, 1850), BRADY & NORMAN, 1889; Mittelpleistozän, Clac-
ton-Interglazial, Clacton-on-Sea, Essex, England. — A : Rechte Klappe von innen, Lectotypus. — 
B : Rechte Klappe von außen, Lectoparatyp. — C: Linke Klappe von innen, Lectoparatyp. 
D—H: Scottia pseudobrowniana n. sp.; Rezent, Wiesenquelle bei Loch Fadd, Insel Bute, Schottland. 
D: Gehäuse ( § ) von oben, Holotyp. — E—F: Rechte Klappe ( $ ) von innen und außen, Para typ. 
— G—H: Linke Klappe ( $ ) von innen und außen, Para typ. (Alle Belegstücke im British Museum, 
Natural History: Department of Palaeontology ( A — C ) und Department of Zoology (D—H). 
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N a m e : W e g e n de r Ähnl ichkei t u n d bisher igen Verwechslung mi t der wi rk l i chen 
Scottia browniana w i r d die vor l iegende A r t 5 . pseudobrowniana genann t . 

H o 1 o t y p : E in komple t tes weibl iches Gehäuse mit eingeschlossenem eingetrock
netem Weichkörper (Br i t . Mus . Na t . His t . , Dept. Zool. , No. 1 9 0 0 - 3 - 6 - 3 5 A ) ; Abb . I d . 

P a r a t y p e n : D a s restliche M a t e r i a l von de r T y p l o k a l i t ä t (Br i t . Mus . Na t . His t . , 
Dept . Zool., No. 1 9 0 0 - 3 - 6 - 3 5 B, No . 1 9 0 0 - 3 - 6 - 3 4 , N o . 1 9 1 1 - 1 1 - 8 - m 2798 , No. 1 9 1 1 -
1 1 - 8 - 3 0 8 7 7 — 3 0 8 9 6 ) ; Abb . 1 e—h, 2 a — d . 

T y p l o k a l i t ä t : Wiesentümpel a n einer Que l l e nahe dem östlichen Ufer von Loch 
F a d d westlich von R o t h e s a y auf der Insel Bute , Scho t t l and . 

D i a g n o s e : E ine Scottia mit fo lgenden Besonderhei ten: Gehäuse in Dorsalansicht 
el l ipt isch mit größter Bre i t e in der M i t t e , in Sei tenansicht n ierenförmig mit eng gerunde
tem, i n f r aku rva t em Vorde rende und w e i t gerunde tem, nahezu ä q u i k u r v a t e m H i n t e r 
ende . Höhe und Bre i t e des Gehäuses erreichen e t w a 3 / s der L ä n g e . V e r k a l k t e r Tei l der 
Innen lamel le sehr brei t , und z w a r an t e roven t r a l a l s auch pos te rovent ra l von gleicher 
Bre i te . Die Schwimmbors ten der zwe i t en Antenne s ind äußerst k u r z ; sie reichen nicht bis 
an das letzte Glied des dre ig l iedr igen Endopodi ten . 

M a t e r i a l 

Für die Untersuchungen stand Material von verschiedenen Fundorten zur Verfügung. 
1. Ein Teil des Belegmaterials zu BRADY 1887 sowie BRADY & NORMAN 1889 von der Typlo

kal i tä t nahe Loch Fadd in Schottland aus dem Britischen Museum in London. 
2. Ein Teil des Belegmaterials zu BREHM 1920, KLIE 1925 und THIENEMANN 1926 von Quellen 

auf der Insel Rügen und von der Quelle IV am Dieksee bei Plön aus dem Zoologischen Institut 
und Museum der Universität Hamburg. 

3. Ein Teil des Belegmaterials zu BREHM 1920, KLIE 1925 und THIENEMANN 1926 von der 
Quelle III am Kellersee bei Malente aus der Sammlung von H. V. HERBST, Landesanstalt für Ge
wässerkunde und Gewässerschutz in Krefeld (früher Limnologische Station Niederrhein). 

4. Ein Teil des Belegmaterials zu DEVOTO 1965 von Aquino (Jungpleistozän) aus dem Sencken-
berg-Museum in Frankfurt. 

5. Rezentes und fossiles Material von verschiedenen Fundorten in der Tschechoslowakei aus 
der Sammlung von A . ABSOLON in Prag. 

G r ö ß e (in ^ m ) 

Fundort Material Länge Höhe Breite L/H 

Loch Fadd 
(Typlokalität) 

9 ( 4 Gehäuse) 
§ ( 9 Gehäuse) 

807 ± 18 
750 ± 25 

493 ± 32 
459 ± 21 

488 ± 12 
444 ± 44 

1.655 ± 0,084 
1.656 ± 0,056 

Dieksee 
(Quelle IV) 

5 (18 Gehäuse) 
S (21 Gehäuse) 

800 ± 25 
751 ± 38 

481 ± 19 
450 ± 25 

475 ± 25 
450 ± 25 

1,687 ± 0,064 
1,674 ± 0,042 

Insel Rügen $ ( 8 Gehäuse) 
r5 ( 4 Gehäuse) 

775 ± 25 
740 ± 35 

463 ± 13 
444 ± 19 

457 ± 19 
438 ± 13 

1,665 ± 0,086 
1,697 ± 0,039 

Es muß darauf hingewiesen werden, daß die Messungen nicht an Einzelklappen, sondern an 
kompletten Gehäusen durchgeführt wurden. Die gewonnenen Werte entsprechen somit der größe
ren linken Klappe. Leider standen nur wenige Einzelklappen für Messungen zur Verfügung. Den 
Größenunterschied zwischen linker und rechter Klappe mag nachfolgende Angabe verdeutlichen: 

Linke Klappe ? : Länge 825 [xm, Höhe 488 ^m, L/H = 1,690; 
Rechte Klappe $ : Länge 800 /im, Höhe 460 /um, L /H = 1,739. 

G e h ä u s e m e r k m a l e 

F o r m : In D o r s a l a n s i c h t ist der U m r i ß des Gehäuses el l ipt isch mit g röß te r 
Bre i te in der Mi t te . V o r d e r - und H i n t e r e n d e sind b re i t gerundet . D ie l inke Klappe steht 
an beiden Enden über , ist also deutlich g rößer a ls d ie rechte. In S e i t e n a n s i c h t ist 
der U m r i ß des Gehäuses nierenförmig mi t g röß te r H ö h e k u r z h in t e r der Mi t te . De r 
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D o r s a l r a n d der K l a p p e n ist s t a rk gerundet ; er geht ohne die B i l d u n g von W i n k e l n a l l 
mähl ich in den eng gerundeten, i n f r a k u r v a t e n Vorder rand , jedoch steil a b f a l l e n d in den 
w e i t gerundeten, nahezu ä q u i k u r v a t e n H i n t e r r a n d über. Der V e n t r a l r a n d ist bei den 
l i nken K lappen k a u m , bei den rechten K l a p p e n deutlich in der M i t t e eingebuchtet. S o w o h l 

Abb. 2. A—D: Scottia pseudobrowniana n. sp.; Rezent, Wiesenquelle bei Loch Fadd, Insel Bute, 
Schottland. •— A — B : Linke Klappe (9) von außen, randscharf und flächenscharf, Para typ . — 
C—D: Rechte Klappe ( $ ) von außen, randscharf und flächenscharf, Paratyp. — Der Versuch, 
diese audi in Abb. 1 in Äuflichtaufnahmen abgebildeten Klappen durchscheinend zu machen, hat 
leider zu einer weitgehenden Entkalkung derselben geführt. — E—H: Scottia pseudobrowniana 
n. sp.; Holozän, Atlantikum, Liten, Tschechoslowakei (leg. A. ABSOLON). — E—F: Rechte Klappe 
von außen, randscharf und flächenscharf. — G—H: Linke Klappe von außen, randscharf und 

flächenscharf. 
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die H ö h e wie die Bre i t e des Gehäuses erreichen e t w a 3 / s der L ä n g e . Ein s e x u e l l e r 
D i m o r p h i s m u s macht sich in de r F o r m k a u m , w o h l aber in der Größe bemerkbar , 
w i e d ie vorstehenden Meßergebnisse z e i g e n ; danach s ind die weibl ichen Exempla re stets 
e t w a s größer als die männl ichen , w a s b e i m Volumen i m Durchschnitt e t w a 20 % ausmacht. 
D i e L a r v e n s t a d i e n weichen in de r Form nur unwesent l ich v o n den adul ten Exem
p l a r e n ab . Leider reichte das M a t e r i a l nicht aus, um d ie ganze ontogenetische Formenent
w i c k l u n g studieren zu können . 

R a n d z o n e : Bei beiden K l a p p e n w i r d der A u ß e n r a n d vom S a u m gebi ldet . A n der 
g rößeren l inken K l a p p e ist keine A u ß e n l e i s t e entwickel t , w ä h r e n d an der rechten 
K l a p p e im mit t leren Abschni t t v o m V e n t r a l r a n d eine schwach ausgebi lde te Außenle is te 
w a h r z u n e h m e n ist. D e r rechten K l a p p e fehlt dafür e ine I n n e n l e i s t e ; in der l i nken 
K l a p p e ist eine solche in s t umpfwink l ige r Form durch Knickung der Innen lamel le v o r 
h a n d e n . Außerdem ist h i e r der S a u m über den g a n z e n freien Scha l en rand ent lang der 
inneren Sauml in ie v o n der Innen lamel l e rech twink l ig abgesetzt . B e i m geschlossenen Ge
häuse greift der S a u m der l inken K l a p p e dadurch deut l ich über denjenigen der rechten 
K l a p p e h inweg, vor a l l e m an den be iden Endrändern , a m stärksten jedoch in der A u g e n 
gegend , w o der S a u m einen ke i l fö rmigen Vorsprung ausbi ldet . De r v e r k a l k t e Teil der 
I n n e n l a m e l l e w e i s t a m Vorder - u n d H i n t e r r a n d die gleiche beträcht l iche Breite von 
1 0 0 — 1 5 0 pim auf, w a s entsprechend g ro ß e Vest ibul i z u r Folge hat . A m V e n t r a l r a n d ist 
d ie Innenlamel le nur h a l b so breit. D i e v e r s c h m o l z e n e Z o n e ist an den Endrän 
de rn sehr schmal, jedoch in der Mi t te des V e n t r a l r a n d e s fast doppel t so b re i t ; sie w i r d v o n 
zahl re ichen feinen, u n v e r z w e i g t e n P o r e n k a n ä l e n durchsetzt. Im p r o x i m a l e n Bereich 
der Verwachsungs l in ie ist auch die übe rwiegende Z a h l der l a t e ra l en P o r e n k a n ä l e ( e t w a 
100 p ro Klappe) zu beobachten, die ansonsten nur spär l ich vers t reut in den Seitenflächen 
auf t re ten . Die re la t iv s t a rke Beborstung ist somit auf d ie Nachbarschaft der freien Scha
l e n r ä n d e r beschränkt. E inze lne Borsten w a r e n selbst bei fossilen E x e m p l a r e n aus dem Post
g l a z i a l noch erhal ten. D a s S c h l o ß entspricht dem adonten T y p . A m Dorsa l r and der 
l i n k e n K lappe ver läuf t e t w a s p r o x i m a l v o m Saum ein bogenförmiger W u l s t , welcher dem 
S a u m der rechten K l a p p e a ls W i d e r l a g e r dient. Der Sch loßwuls t ist v o n der Innenlamel le 
des freien Schalenrandes durch Lücken getrennt, w a s besonders in der Augengegend sehr 
s t a rk z u m Ausdruck k o m m t . 

S k u l p t u r u n d W a n d b e s c h a f f e n h e i t : Die Klappenoberf läche ist g l a t t 
u n d g länzend . S o w o h l i m auffa l lenden w i e im durchfa l lenden Licht lassen die K lappen 
A b d r ü c k e der Geschlechtsdrüsen nicht e rkennen . Eine e indeut ige sexuel le Zuordnung fossi
len M a t e r i a l s ist deshalb k a u m möglich. 

M u s k e l n a r b e n : Das z w e i r e i h i g e Schl ießmuskel fe ld besteht aus v i e r großen u n d 
z w e i k le inen Narben . D a v o n bilden d re i große u n d eine kle ine N a r b e die vordere , e ine 
g roße u n d eine k l e ine N a r b e die h in te re Re ihe . Schräg un te rha lb v o r dem Schl ießmuskel 
feld l iegen zwei M a n d i b u l a r n a r b e n . E ine v e r t i k a l langges t reckte a n t e n n a l e Narbe findet 
sich v o r den beiden obersten Schl ießmuskelnarben . Im Bereich des Dor sa l r andes sind w e i 
tere N a r b e n vorhanden . 

W i c h t i g e M e r k m a l e d e r W e i c h t e i l e 

Bei der 1 . A n t e n n e sind die meisten Schwimmbors ten n o r m a l entwickel t . A l l e 
Schwimmbors ten der 2 . A n t e n n e s ind dagegen äußers t k u r z ; sie reichen nicht bis an 
das le tz te Glied des d re ig l i edr igen Endopodi ten , welches mit ku rzen s t a rken Klauen v e r 
sehen ist. Das 1 . T h o r a x b e i n t r ä g t eine gut en twicke l t e A t e m p l a t t e u n d beim M ä n n 
chen den Greiftaster mi t s t a rk sichelförmig g e k r ü m m t e m Finger . Der rechte Greiftaster ist 
e t w a s größer als der l i n k e . Beim 2 . T h o r a x b e i n t r äg t das E n d g l i e d te rminal e ine 
mehr a l s 100 pim l a n g e gezähnte K l a u e u n d pa ra l l e l d a z u eine fast g le ich lange k l a u e n ä h n -

4 Eiszeitalter u. Gegenwart 
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l iehe, gefiederte Borste. Der gedrungene S t a m m der F u r k a ist kräf t ig chit inisiert . H i n 
t e r r a n d u n d Hin te r randbors t e sind locker bewimper t . Le tz te re ist mi t 8 5 /im z iemlich 
l a n g . Vorde re und h in tere K l a u e stehen dicht beisammen u n d s ind nur w e n i g k ü r z e r als 
d ie Hin te r randbors te . Im ä u ß e r e n Dr i t te l s ind sie an der h in te ren Sei te e igena r t ig gekerbt 
u n d im mi t t le ren Dr i t te l mi t e iner k a m m a r t i g e n Borstenreihe besetzt . Die V o r d e r r a n d 
borste ist stachelig u n d e t w a 3 5 /im l ang . De r muskulöse Te i l des D u c t u s e j a c u l a -
t o r i u s ist abgesehen v o n den t r ichterförmigen Endpla t ten mi t 1 9 bis 2 1 C h i t i n k r ä n z e n 
bewehr t , die re la t iv dicht stehen u n d senkrecht zu r Längsachse des Organs o r ien t i e r t sind. 

S c o t t i a browniana (JONES, 1 8 5 0 ) BRADY & NORMAN, 1 8 8 9 (Abb. 1 a — c ) 

S y n o n y m i e 

* 1 8 5 0 Cypris browniana n. sp. - JONES: 2 5 — 2 6 , Taf. 3 , Fig. 1 a—d. 
1 8 5 7 Cypris browniana - JONES: 1 3 , Taf. 1 , Fig. 1 a—e. 
1 8 7 0 Cypris browniana - JONES: 1 5 8 . 
1 8 7 5 Cypris browniana - PRESTWICH: 3 8 — 3 9 . 
1 8 8 2 Cypris browniana - R E I D : 6 6 . 
1 8 8 7 Cypris browniana - JONES & SHERBORN: 4 5 9 . 
1 8 8 9 Cypris browniana - JONES & SHERBORN: 3 , 9. 
1 8 8 9 Scottia browniana (JONES) - BRADY & NORMAN: 7 2 (pars fossilis). 
1 8 9 7 Scottia browniana - CHAPMAN: 5 9 3 . 
1 9 2 3 Scottia browniana - WITHERS: 6 2 7 — 6 2 8 . 
1 9 6 6 Cyclocypris n. sp. - KEMPF: 3 2 — 3 4 . 
1 9 6 7 Cyclocypris triebeli n. sp. - KEMPF: 1 2 3 — 1 2 7 , Abb. 2 — 3 , Taf. 1 , Fig. 1 1 — 1 2 . 
1 9 6 8 Cyclocypris sp. 1 — GAGIC: 2 2 0 , 2 2 2 — 2 2 3 (Zuordnung aufgrund schriftl. Mit tei lung). 
1 9 6 8 Cyclocypris huckei TRIEBEL - SZELES: 3 9 5 — 4 0 0 (Nach Mitteilung von K . DIEBEL, Berlin, 

befindet sich S. browniana unter dem so bestimmten Mater ia l ) . 
1 9 6 8 Scottia browniana - LÜTTIG: 7 8 , Tab. 2 . 

N a m e : Von JONES w u r d e die A r t nach JOHN BROWN aus S t a n w a y benannt , der die 
O s t r a k o d e n entdeckte u n d sammel te . 

L e c t o t y p u s : Eine rechte K l a p p e aus dem Be l egma te r i a l zu JONES 1 8 5 7 , die mit 
dessen F igu r 1 b auf Tafe l 1 a m besten übere ins t immt (Br i t . M u s . Na t . Hist . , Pa laeont . . 
D e p . 1 6 4 8 0 ) ; Abb . l a . 

D a s Be legma te r i a l zu JONES 1 8 5 0 l ieß sich nicht ausfindig machen; mögl icherweise ist 
es identisch mit dem B e l e g m a t e r i a l zu JONES 1 8 5 7 . 

L e c t o p a r a t y p e n : Die restlichen z w e i rechten u n d v i e r l inken K l a p p e n des Be
l e g m a t e r i a l s zu JONES 1 8 5 7 (Br i t . M u s . N a t . His t . , Pa laeont . D e p . Io. 3 0 9 0 - 5 ) . 

T y p l o k a l i t ä t : C l a c t o n - o n - S e a , Essex, Eng land ; Mi t t e l -P l e i s tozän , l imnische Ab
l a g e r u n g e n des C l a c t o n - I n t e r g l a z i a l s , welches ein Ä q u i v a l e n t des Ho l s t e in - In t e rg l az i a l s 
da rs te l l t . 

D i a g n o s e : Eine Scottia mi t fo lgenden Besonderhei ten: Gehäuse in Dorsalansicht 
gestreckt eiförmig mi t g röß te r Bre i te h in ter de r Mi t t e ; V o r d e r e n d e enger ge runde t a ls das 
H in t e r ende . Seitenansicht a n n ä h e r n d t r apez fö rmig mit brei t gerundetem, i n f r a k u r v a t e m 
V o r d e r - u n d H i n t e r r a n d ; D o r s a l r a n d v o n h a l b e r Länge des V e n t r a l r a n d e s u n d le tz terem 
p a r a l l e l . Die Höhe des Gehäuses erreicht 5 / s der Länge , die Gehäusebrei te e t w a s weniger . 
V e r k a l k t e r Tei l der Innen l ame l l e a m V o r d e r r a n d sehr brei t , v e n t r a l und a m H i n t e r r a n d 
u m V s schmäler. Innenleis te der l inken K l a p p e antero- u n d pos te rovent ra l m i t beulen
a r t i gen Verd ickungen von unterschiedlicher S t ä r k e . J u v e n i l e K l a p p e n mit nach h in ten ab
geschrägtem Dorsa l r and u n d größte r H ö h e stets vor der M i t t e . 

M a t e r i a l 

Für die Untersuchungen standen Exemplare von verschiedenen Fundorten zur Verfügung: 
1 . Ein Teil des Belegmaterials zu JONES 1 8 5 7 und WITHERS 1 9 2 3 von der Typlokali tät Clacton-

on-Sea (Holstein-Interglazial) aus dem Britischen Museum in London. 
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2. Ein Teil des Belegmaterials zu DIEBEL (im Druck) von Kalbsrieth (Mittelpleistozän) aus 
dem Paläontologischen Museum in Berlin. 

3. Das Belegmaterial zu KEMPF 1966 und 1967 von Tönisberg (Holstein-Interglazial) und 
solches von Tegelen (Tegelen-Warmzeit) aus dem Geologischen Institut der Universität Köln. 

G r ö ß e ( in ^ m ) 

Fundort Mater ia l Länge Höhe Breite L/H 

Clacton 30 linke Klappen 813 ± 63 524 ± 31 475 ± 25 1,591 ± 0,159 
(Typlokali tät) 30 rechte Klappen 813 ± 38 513 ± 38 (Gehäuse) 1,593 ± 0,057 

Tönisberg 12 linke Klappen 800 + 50 515 ± 35 — 1,575 ± 0,025 
13 rechte Klappen 775 ± 25 490 ± 10 — 1,565 ± 0,065 

G e h ä u s e m e r k m a l e 

F o r m : In D o r s a l a n s i c h t ist der U m r i ß des Gehäuses gestreckt eiförmig mi t 
g röß te r Brei te hinter de r M i t t e ; das V o r d e r e n d e ist enger gerundet a ls das Hin te rende . Die 
l i n k e K l a p p e umfaßt d i e rechte an den beiden E n d r ä n d e r n und v e n t r a l . In S e i t e n 
a n s i c h t ist der U m r i ß des Gehäuses annähe rnd t r apez fö rmig mi t bre i t gerundetem, 
i n f r a k u r v a t e m Vorde r - u n d Hin te r r and . D e r gerade D o r s a l r a n d weist d ie ha lbe Länge des 
V e n t r a l r a n d e s auf u n d ist le tz terem bei a d u l t e n E x e m p l a r e n p a r a l l e l . D ie Übergänge v o m 
D o r s a l r a n d zu den be iden Endrändern s ind stumpf g e w i n k e l t ; der A b f a l l z u m H i n t e r r a n d 
erfolgt stei ler als zum V o r d e r r a n d . Der V e n t r a l r a n d ist bei den l inken K l a p p e n k a u m , bei 
den rechten deutlich eingebuchtet . Die H ö h e des Gehäuses erreicht 5 / s der Länge , die Ge
häusebre i te e twas w e n i g e r . Die L a r v e n s t a d i e n unterscheiden sich v o n den adu l ten 
E x e m p l a r e n vor a l l e m durch den nach h in ten abgeschrägten D o r s a l r a n d ; je jünger das 
L a r v e n s t a d i u m , um so schräger ist dieser. Die größte H ö h e l iegt bei j e d e m S t a d i u m v o r 
der M i t t e . 

R a n d z o n e : Bei be iden Klappen w i r d der A u ß e n r a n d vom S a u m gebildet . A n der 
g rößeren l inken K l a p p e ist keine A u ß e n l e i s t e en twicke l t , w ä h r e n d a m V e n t r a l r a n d 
der rechten Klappe e ine solche deutlich ausgepräg t ist. De r rechten K l a p p e fehlt da für 
eine I n n e n l e i s t e , d ie in der l i n k e n K l a p p e durch s tumpfwink l ige Knickung der 
Innen lame l l e vo rhanden ist . Antero- u n d pos te rovent ra l weis t diese Innenleis te beulen
a r t i g e Verdickungen v o n unterschiedlicher S t ä r k e auf, welche dem S a u m der rechten 
K l a p p e beim Schließen des Gehäuses a ls W i d e r l a g e r d ienen. Der S a u m der l inken K l a p p e 
ist en t l ang der inneren S a u m l i n i e von der Innen lamel le a n den Endrände rn s tumpfwink l ig , 
a m V e n t r a l r a n d r e c h t w i n k l i g abgesetzt. B e i m geschlossenen Gehäuse greift der S a u m der 
l i nken K l a p p e dadurch übe r denjenigen d e r rechten K l a p p e h inweg , besonders deutlich a m 
V e n t r a l r a n d und in d e r Augengegend, w o der S a u m s t ä rke r ausgebuchtet ist. Der v e r 
k a l k t e Te i l der I n n e n l a m e l l e we i s t a m V o r d e r r a n d eine Brei te v o n 120—150 
auf, a m Ven t ra l - und H i n t e r r a n d ist er u m V s schmäler. D i e v e r s c h m o l z e n e Z o n e 
ist a n den Endrändern sehr schmal, a m V e n t r a l r a n d m e h r a ls doppel t so brei t , erreicht j e 
doch den Innenrand nicht . S ie w i r d v o n feinen P o r e n k a n ä l e n durchsetzt , die be
sonders a m V e n t r a l r a n d in re la t iv w e i t e m Abs tand stehen. Das S c h l o ß entspricht dem 
adonten T y p . A m D o r s a l r a n d der l inken K l a p p e ver läuf t a ls Innenleiste ein bogenförmi
ger Wul s t , welcher in Ve rb indung mit d e m S a u m eine deutl iche Schloßfurche bildet, d ie 
dem Dorsa l rand der rechten Klappe a l s W i d e r l a g e r d ient . Der Sch loßwuls t ist von der 
Innen lamel l e des freien Schalenrandes durch Lücken getrennt , besonders auf fä l l ig in der 
Augengegend . 

S k u l p t u r u n d W a n d b e s c h a f f e n h e i t : D i e Oberfläche der ziemlich dicken 
K l a p p e n ist meistens g l a t t und g länzend . In dem M a t e r i a l von C lac ton finden sich mehr 
fach jedoch auch E x e m p l a r e , die ein N e t z m u s t e r e rkennen lassen (Abb . 1 b ) . Flächenstän
d ige Porenkanä le durchsetzen in m ä ß i g e r Zahl die Schale ( e t w a 100 p ro K l a p p e ) . Diese 

4 • 
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sind p r o x i m a l t r ichterförmig gewei te t und t re ten im Bereich des Ven t r a l r andes bevorzug t 
auf. S o w o h l im auf fa l l enden w i e im durchfal lenden Licht lassen die K lappen Abdrücke der 
Geschlechtsdrüsen nicht e rkennen. Eine e indeut ige sexuelle Zuordnung der E x e m p l a r e ist 
bei dieser bisher nur fossil bekann ten Ar t deshalb nicht möglich. 

M u s k e l n a r b e n : Das zwe i re ih ige Schl ießmuskel fe ld besteht aus v i e r g roßen und 
z w e i k le inen Na rben . D a v o n b i lden drei g roße und eine k l e ine N a r b e die vordere , eine 
große u n d eine k le ine N a r b e die hintere R e i h e . Schräg un t e rha lb v o r dem Schl ießmuskel 
feld l iegen z w e i M a n d i b u l a r n a r b e n . Eine v e r t i k a l langgest reckte an tenna le N a r b e findet 
sich v o r der obersten Schl ießmuskelnarbe . Im Bereich des Dorsa l r andes sind we i t e r e N a r 
ben vo rhanden . 

S c o t t i a tumida (JONES, 1 8 5 0 ) n. comb. ( A b b . 3 a — c ) 

S y n o n y m i e 
: ; '1850 Cypris tumida n. sp. - JONES: 26, Taf. 3, Fig. 2 a—c. 

1857 Cypris browniana var. tumida (JONES) - JONES: 13—14, Taf. 1, Fig. 2 a—b. 
1870 Cypris browniana var. tumida (JONES) - JONES: 158. 
1889 Cypris browniana var. tumida (JONES) - JONES & SHERBORN: 3. 
1941 Cyclocypris huckei n. sp. - TRIEBEL: 66—68, Abb. 1—2, Taf. 2, Fig. 13—15. 
1961 Cyclocypris huckei TRIEBEL - DIEBEL: 536—538, Abb. 3, Taf. 2, Fig. 1—5. 
1966 Cyclocypris huckei - KEMPF: 32—34. 
1967 Cyclocypris huckei - KEMPF: 123, Taf. 1, Fig. 10. 
1968 Cyclocypris huckei - GAGIÖ: 219—226. 
1968 Cyclocypris huckei (pro parte) - SZELES: 395—400, 403, Taf. 1, Fig. 8. 
1968 Cyclocypris huckei - LÜTTIG: 78, Tab. 2. 

N a m e : Von JONES w u r d e die A r t mi t dem lateinischen W o r t tumidus = aufgebläh t 
benannt . 

L e c t o t y p u s : Die e inz ige , nicht besonders gut e rha l tene , rechte K l a p p e , welche 
von der T y p l o k a l i t ä t G r a y s in Essex zu bekommen w a r (Br i t . M u s . N a t . Hist . , Pa laeont . 
Dep . Io. 4 3 6 5 ) ; Abb . 3 b — c . 

Diese K l a p p e könnte aus dem B e l e gma t e r i a l zu JONES 1 8 5 0 oder 1 8 5 7 s tammen. Leider 
konnten die von diesem A u t o r abgebi ldeten Exempla re nicht aufgefunden werden . 

T y p l o k a l i t ä t : G r a y s , Essex, E n g l a n d ; Ple is tozän, l imnische tonige S a n d e . 

D i a g n o s e : Eine Scottia mi t folgenden Besonderhei ten: Gehäuse in Dorsalansicht 
gestreckt eiförmig mi t g röß te r Bre i te hinter der Mi t t e ; Vorde rende deutlich enger gerundet 
a l s das Hin te rende . Sei tenansicht gedrungen mi t eng gerunde tem, i n f r a k u r v a t e m Vorder 
r a n d sowie we i t gerundetem, ä q u i k u r v a t e m H i n t e r r a n d . Die H ö h e des Gehäuses erreicht 
7/i0) die Bre i te 6 / i o der L ä n g e . V e r k a l k t e r Te i l der Innen lamel le a m V o r d e r r a n d der l inken 
K l a p p e breit , a m V e n t r a l - u n d H i n t e r r a n d sowie in der rechten K l a p p e u m V s schmä
ler. Innenleis te der l inken K l a p p e antero- u n d pos terovent ra l mi t mehr oder w e n i g e r deut
lichen beulenar t igen Verd ickungen . 

M a t e r i a l 

Für die Untersuchungen standen nur in geringer Menge Exemplare von verschiedenen Fund
orten zur Verfügung: 

1. Eine Klappe von der Typlokali tät Grays (Pleistozän) aus dem Britischen Museum in 
London. 

2. Ein Teil des Belegmaterials zu TRIEBEL 1941 von Fürstenberg (Holstein-Interglazial) aus 
dem Senckenberg-Museum in Frankfurt. 

3. Das Belegmaterial zu KEMPF 1966 und 1967 von Tönisberg (Holstein-Interglazial) sowie 
von Tegelen (Tegelen-Warmzeit) aus dem Geologischen Institut der Universität Köln. 



Ökologie, Taxonomie und Verbreitung der Ostrakoden-Gattung Scottia 53 

G r ö ß e 

Von dieser Art stand mir nicht so viel Mater ia l zur Verfügung, als daß ich aufgrund eigener 
Messungen einen Überblick über die Variationsbreite geben könnte. Das zahlenmäßig umfang
reichste Material hat bisher K. DIEBEL aus dem Holstein-Interglazial von Syrniki untersucht und 
vermessen, wonach sich folgende Werte ergeben: 

Linke Klappen: Länge 7 0 0 ± 5 0 / i m , Höhe 4 8 8 ± 3 8 Lim, L /H 1 , 4 3 ; 
Rechte Klappen: Länge 6 7 5 ± 5 0 Lim, Höhe 4 6 3 ± 3 8 Lim, L /H 1 ,45 . 

G e h ä u s e m e r k m a l e 

F o r m : In D o r s a l a n s i c h t ist de r U m r i ß des Gehäuses gestreckt eiförmig mi t 
g röß te r Bre i te hinter de r M i t t e ; das V o r d e r e n d e ist deutl ich enger gerunde t a l s das H in t e r 
ende. D i e l inke K lappe u m f a ß t die rechte a n den beiden End rände rn u n d v e n t r a l . In S e i 
t e n a n s i c h t ist der U m r i ß des Gehäuses gedrungen mi t größter H ö h e in der Mi t t e . 
Der flach gewölbte D o r s a l r a n d verläuft a u f ein kurzes S tück fast g e r a d e ; er geht ohne die 
B i l d u n g auffa l lender W i n k e l a l lmähl ich in den eng gerundeten , i n f r a k u r v a t e n V o r d e r r a n d 
aber mi t steilem Abfa l l in den weit ge runde ten , ä q u i k u r v a t e n H i n t e r r a n d über. Der Ven
t r a l r a n d ist bei den l i nken Klappen ge rade , bei den rechten schwach eingebuchtet . Die Höhe 
des Gehäuses erreicht 7 / i o , d ie Breite 6 / i o de r Länge . Die L a r v e n s t a d i e n weichen in 
der F o r m nur unwesent l ich von den a d u l t e n Exempla ren a b . 

Abb. 3 . A : Scottia tumida (JONES, 1 8 5 0 ) n. comb.; Mittelpleistozän (Paludinen-Schichten), Fürsten
berg, Deutschland. Para typ zu Cyclocypris huckei THIEBEL; Senckenberg-Museum, Frankfurt. Ge
häuse von oben. — B — C : Scottia tumida (JONES 1 8 5 0 ) n. comb.; Pleistozän, Grays, Essex, Eng

land. — B : Rechte Klappe von außen, Lectotyp. — C : Rechte Klappe von innen, Lectotyp. 

R a n d z o n e : Bei be iden Klappen w i r d der A u ß e n r a n d v c m S a u m gebi ldet . An der 
größeren l inken K l a p p e ist keine A u ß e n l e i s t e vo rhanden , w ä h r e n d eine solche in 
der M i t t e des V e n t r a l r a n d e s bei der rechten K lappe ausgebi lde t ist. Le tz t e re r fehlt dafür 
eine I n n e n l e i s t e , d ie in der l i n k e n K lappe durch s t u m p f w i n k l i g e Knickung der 
Innen lame l l e vo rhanden ist. Antero- u n d pos te rovent ra l weis t die Innenle is te mehr oder 
w e n i g e r deutliche beu lena r t i ge Verd ickungen auf, welche dem V e n t r a l r a n d der rechten 
K l a p p e a l s W i d e r l a g e r d ienen. Der S a u m der l i nken K l a p p e ist en t l ang der inneren 
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S a u m l i n i e von der Innen l ame l l e abgesetzt , und z w a r im mi t t l e r en Bereich des Ven t r a l 
r andes rech twinkl ig , ansonsten s t umpfwi nk l i g . Beim geschlossenen Gehäuse greift dadurch 
der S a u m der l inken K l a p p e über denjenigen der rechten K l a p p e h inweg , besonders s tark 
a m V e n t r a l r a n d u n d in der Augengegend , w o der S a u m s t u m p f w i n k l i g vo r sp r ing t . Der 
v e r k a l k t e Tei l der I n n e n l a m e l l e w i r d a m V o r d e r r a n d der l i nken K l a p p e e twa 
80 jum b re i t ; a m V e n t r a l - u n d H i n t e r r a n d der l inken K l a p p e sowie in der rechten K lappe 
ist er e t w a u m V 3 schmäler . D ie v e r s c h m o l z e n e Z o n e ist an den E n d r ä n d e r n sehr 
schmal, a m V e n t r a l r a n d h ingegen mehr a l s doppel t so brei t , erreicht aber den Innenrand 
nicht. S ie w i r d von feinen P o r e n k a n ä l e n durchsetzt, d ie a m V o r d e r r a n d eng, an
sonsten aber mit r e l a t i v w e i t e m Abs t and stehen. Das S c h l o ß entspricht d e m adonten 
T y p . A m Dorsa l r and der l i nken K l a p p e ver läuf t als Innenleis te ein bogenförmiger Wulst , 
de r in Verb indung mi t dem rands t änd igen S a u m eine ausgep räg t e Schloßfurche bi ldet . 
De r Schloßwuls t ist von der Innen lamel l e des freien Scha lenrandes durch Lücken getrennt, 
besonders augenfä l l ig in der Augengegend . 

S k u l p t u r u n d W a n d b e s c h a f f e n h e i t : Die Oberfläche der K l a p p e n ist 
g l a t t u n d g länzend . F lächens tändige P o r e n k a n ä l e durchsetzen in mäß ige r Zah l die Schale 
( e t w a 70 pro K l a p p e ) . S o w o h l im auf fa l l enden wie im durchfa l lenden Licht lassen die 
K l a p p e n Abdrücke der Geschlechtsdrüsen nicht erkennen. Eine e indeut ige sexuel le Zu
o r d n u n g der Exempla re ist bei dieser bisher nur fossil bekann ten A r t deshalb nicht möglich. 

M u s k e l n a r b e n : Das zwe i r e ih ige Schl ießmuskel fe ld besteht aus v i e r großen und 
z w e i k le inen Narben . D a v o n b i lden drei g roße und eine k l e ine N a r b e die vordere , eine 
große u n d eine k le ine N a r b e die hintere Re ihe . Schräg un t e rha lb vor dem Schl ießmuskel 
fe ld l iegen zwe i M a n d i b u l a r n a r b e n . Eine v e r t i k a l langges t reckte an tenna le N a r b e findet 
sich v o r der obersten Sch l ießmuske lnarbe . Im Bereich des Dorsa l r andes sind we i t e r e N a r 
ben vorhanden . 

Abb. 4 . Vergleichende Darstellung von Größe und Umriß der Arten Scottia browniana ( ) , 
Scottia pseudobrowniana ( ) und Scottia tumida ( ) . Die Umrisse sind so übereinander 
angeordnet, daß der unterste große Schließmuskelfleck der vorderen Reihe jeweils übereinander 

liegt, und zwar in der linken oberen Ecke des Quadranten vorn unten. 
A = linke Klappe, B = rechte Klappe. 

S c o t t i a candonaeformis (SCHWEYER, 1 9 4 9 ) n. comb. 

S y n o n y m i e 

* 1 9 4 9 Bythocypris candonaeformis n. sp. - SCHWEYER: 6 3 , Taf. 4 , Fig. 4 — 6 . 
? 1 9 6 2 Candona candonaeformis (SCHWEYER) - MANDELSTAM et a l . : 1 3 6 , Taf. 1 6 , Fig. 3 . 
? 1 9 6 3 Cypria candonaeformis (SCHWEYER) - MANDELSTAM & SCHNEIDER: 1 3 3 , Taf. 1 0 , Fig. 3 — 5 . 
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B e m e r k u n g e n : D i e Ar t , welche SCHWEYER 1 9 4 9 a l s Bythocypris candonaeformis 
beschrieben hat, ist nach seinen Abb i ldungen sicher der G a t t u n g Scottia zuzuo rdnen . M ö g 
l icherweise handel t es sich sogar um unsere Scottia browniana, w a s an M a t e r i a l von der 
T y p l o k a l i t ä t überprüft w e r d e n muß. S o l a n g e dies nicht geschehen ist, k a n n Scottia cando
naeformis nur unter V o r b e h a l t als e igens tänd ige Ar t gel ten. 

Ökologie 

Scottia pseudobrowniana 

A n der T y p l o k a l i t ä t f a n d sich diese A r t unterhalb e iner Quel le , w o d a s Wasser in 
dünner Schicht von 5 bis 8 cm durch das G r a s hindurch z u m nahen U f e r des Loch F a d d 
r innt (BRADY & NORMAN 1 8 9 6 : 7 2 0 ) . A n begle i tenden Os t rakoden w u r d e n seinerzei t be
s t immt : Ilyodromus robertsoni, Herpetocypris reptans, Herpetocypris tumefacta (=Eucy-
pris pigra), Cypridopsis newtoni, Candona Candida und Candonopsis kingsleii. 

In D ä n e m a r k hat JENSEN ( 1 9 0 4 ) a m U f e r des B a g s v a e r d - S e e s 3 E x e m p l a r e an einer 
S te l le gefunden, welche i m Frühjahr u n d Herbs t r e g e l m ä ß i g unter Wasse r gesetzt w i r d . 
Die T ie r e lebten dort in Gemeinschaft m i t Cyclocypris globosa und mehre ren Candona-
Arten . 

BREHM ( 1 9 2 0 ) und KLIE ( 1 9 2 5 ) haben d i e A r t dann für 1 5 Quel len in Ostholstein und 
3 Q u e l l e n auf Rügen nachweisen können. D a b e i zeigten sich die He lokrenen , welche einen 
mehr ode r weniger g roßen Quellsumpf b i l d e n , bevorzugt v o n ihr besiedelt . A m häufigsten 
fand BREHM die Ar t in de r Thyasque l le b e i m Seientersee, e iner kleinen, s t a rk vermoosten, 
d a u e r n d der Sonne ausgesetz ten Quelle. A b e r sie k a m auch in W a l d q u e l l e n vor , die nur 
gedämpf tes Licht e rha l ten u n d in welche v i e l Laub fä l l t , welches a l lmähl ich in Zersetzung 
übergeht . Die gemessenen Wasse r t empera tu ren reichten v o n 6 , 5 ° bis 1 3 , 0 ° C . (THIENEMANN 
1 9 2 2 ) . E in ige der Que l l en w a r e n durch k a l k i n k r u s t i e r t e Moose oder durch Abscheidung 
von Eisenocker gekennzeichnet . An beg le i t enden Os t rakoden w u r d e n insgesamt angegeben: 
Ilyodromus olivaceus, Eucypris pigra, Candona Candida, Candona vavrai, Candona 
brevicornis, Potamocypris wolfi, Potamocypris hambergi, Cyclocypris laevis, Cyclo
cypris ovum und Cypria opbthalmica. 

In R u ß l a n d hat BRONSTEIN ( 1 9 2 4 ) d ie A r t in W a l d q u e l l e n bei S v e n i g o r o d s k und im 
Vorobiov-Gebi rge nachweisen können. Beg le i t ende Os t r akoden w a r e n : Ilyodromus oliva
ceus, Eucypris pigra, Candona Candida, Potamocypris wolfi, Cyclocypris ovum, Cypris 
pubera und Cyprinotus incongruens. 

LOWNDES ( 1 9 3 1 ) , der seine Exemplare i m Sut ton P a r k v o n B i r m i n g h a m gesammel t hat , 
macht ke ine näheren A n g a b e n über den F u n d p u n k t . V o n BEYER ( 1 9 3 2 ) e r fahren w i r da 
gegen Einzelhei ten. Se ine Funde s tammten aus einer H e l o k r e n e bei H a v i x b e c k , die einen 
k le inen Quel lsumpf b i lde t e . Die Wasse r t empera tu r be t rug im Sommer 9 , 2 bis 9 , 7 ° C , im 
W i n t e r 1 0 bis 1 0 , 6 ° C . B e i einem p H - W e r t von 7 ,6 w u r d e folgender C h e m i s m u s festge
stel l t : C a O 1 8 3 , 5 mg/1 , M g O 5,8 mg/1, Fe 1,1 mg/1. D a s Wasser besaß eine H ä r t e von 
1 9 , 2 ° d H . A l s Begle i tos t rakoden t ra ten Ilyodromus olivaceus, Candona neglecta und 
Cypria opbthalmica auf. 

Südwes t l i ch von W i e n h a t KÜHN ( 1 9 4 0 ) diese Art in Moosproben aus e iner versumpf
ten Wiesenque l l e erbeutet . Beglei tende O s t r a k o d e n w a r e n : Ilyodromus olivaceus, Herpeto
cypris sp., Eucypris pigra, Potamocypris zscbokkei, Cyclocypris laevis, Cyclocypris ovum, 
Cypria opbthalmica und Ilyocypris inermis. 

ABSOLON ( 1 9 6 7 ) k o n n t e die Ar t an z w e i Stel len im oberen N i t r a - T a l sammeln . Die 
Fundor tsbedingungen w e r d e n von ihm fo lgende rmaßen charak ter i s ie r t : 1. Que l l sumpf in 
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e iner Wiese, spärl ich mi t Schachtelhalmen u n d Seggen bewachsen, s tarke L imoni t absä tze , 
Wasse r t empera tu r bis 2 2 ° C . 2 . Wiesenque l l e , eine k le ine Ka lk tu f fkaskade b i ldend , stel
l enweise Cha ra -Bes t ände , Wasse r t empera tu r 17° C, begle i tende Os t rakoden Candona sp. 
u n d Cypria opbthalmica. 

V o n besonderem Interesse ist der Fund , den DANIELOPOL & VESPREMEANU ( 1 9 6 4 ) mel
deten. Sie entdeckten die A r t in schwimmenden Sumpfinseln des C ä l d ä r u s a n i - S e e s bei Bu
kares t . Der Inselboden, welcher eine reiche, vo r a l lem aus Phragmites, Typha und Carex 
bestehende Vege ta t ion t räg t , w i r d nahezu ausschließlich aus pflanzlichem Det r i tus auf
gebaut . Die obersten 2 0 cm des humusreichen Bodens ragen über den Seespiegel hinaus, 
w ä h r e n d die tieferen Tei le unter den Wassersp iege l getaucht und entsprechend mi t Wasser 
vol lgesogen sind. Auch die obersten 2 0 cm sind infolgedessen und wei l die dichte Vege ta 
t ionsdecke die Verduns tung niedr ig hä l t mi t Feuchtigkeit gesä t t ig t ; der pflanzl iche Detr i tus 
ist mi t einem Wasserf i lm überzogen. H i e r führt Scottia pseudobrowniana neben Darwinula 
zimmeri ein semiaquatisches Leben. 

Übe r die Lebensweise der Ar t w a r bis dah in wen ig b e k a n n t geworden . M a n wußte , 
d a ß sie fast immer in be iden Geschlechtern auftr i t t und a u f g r u n d der kümmer l i ch en twik -
ke l t en Schwimmbors t der 2 . Antenne schwimmunfähig ist. Stat tdessen k r a b b e l t sie, w i e 
JENSEN ( 1 9 0 4 ) beobachtete, ungeheuer t r ä g e und l angsam in ihren B e w e g u n g e n auf k le i 
nem R a u m im Sch lamm herum. Die mi t s tarken K lauen bewehr ten Ex t remi tä t en , die 
kräf t ige M u s k u l a t u r und die woh len twicke l t en Atempla t t en hat ten woh l schon BREHM 
( 1 9 2 0 ) vermuten lassen, d a ß die Ar t auch auße rha lb des freien Wassers im durchfeuchteten 
M o o s zu leben ve rmag . 

DANIELOPOL & VESPREMEANU haben in der N a t u r und im Labor das Ve rha l t en der 
T i e r e ein wenig s tudier t . Bei mange lnde r Durchfeuchtung u n d fehlendem Wasser f i lm ver 
ha r r en sie mit geschlossenen K lappen . S o b a l d genügend Feucht igkei t v o r h a n d e n ist, um 
einen Wasserfi lm an Pf lanzen oder pf lanzl ichem Detr i tus entstehen zu lassen, bewegen sie 
sich mi t bemerkenswer te r Geschwindigke i t von der S te l le . Die Oberflächenspannung des 
Wassers führt dazu , d a ß der Wasserf i lm a m Gehäuse hochgezogen w i r d u n d die vent ra le 
Körper reg ion mit den Atempla t t en benetz t . Bei verduns tendem Wasserf i lm versuchen die 
T ie re , zu feuchteren S te l len zu ge langen. 

Zusammenfassend l ä ß t sich über ökologische Ansprüche und Lebensweise de r rezenten 
Scottia pseudobrowniana folgendes sagen : S ie bevorzugt a ls Lebensraum ö r t l i c h k e i t e n , die 
reich an Vegeta t ion oder pflanzlichem De t r i t u s sind und v o n schwach beweg tem Wasser in 
dünne r Schicht durchströmt werden . Solche Ste l len gibt es v o r w i e g e n d un te rha lb von Quel
len ; d a m i t w i r d die mi t wen igen A u s n a h m e n erkennbare B i n d u n g an solche k l a r . Von Be
deu tung scheint zu sein, d a ß im Gegensa tz zur eigentlichen Quel le , w o sauerstoffarmes 
Grundwasse r austr i t t , das Wasser de r abströmenden R i n n s a l e reicher an Sauerstoff ist 
(THIENEMANN 1 9 2 2 ) . Vie l le icht muß m a n dahe r von einer O x y p h y l i e der A r t sprechen. In 
B e z u g auf die Wasse r t empera tu r scheint es sich nicht um stenotherme, sondern u m eu ry -
the rme Ka l twasse r t i e re zu handeln , denn etliche Fundor te w e r d e n s ta rk v o n der Sonne 
bes t rahl t , so daß sich das Wasser nachgewiesenermaßen bis über 2 0 ° C e r w ä r m t . Anderer 
seits fanden sie sich aber auch in Wasse r v o n nur 7 ° C . NÜCHTERLEIN ( 1 9 6 9 ) bezeichnet 
solche Ar ten a ls o l igo thermophi l . Die Anpassungss tä rke an den hydrochemischen Faktor 
scheint groß zu sein. Die A r t findet sich sowohl in ka lk re i chem Wasser , welches zu K a l k -
inkrus ta t en führt, a l s auch in eisenreichem, aus dem sich L i m o n i t abscheidet; abe r auch in 
humusreichem Subst ra t k o m m t sie anscheinend vor . 

Zur Lebensweise ist zu sagen, d a ß die schwimmunfäh igen Tiere fast i m m e r in beiden 
Geschlechtern v o r k o m m e n . Sie sind d e t r i t i v o r und k rabbe ln meist l angsam m i t t rägen Be
w e g u n g e n auf k l e i n e m R a u m im S c h l a m m umher. Die mi t s tarken K l a u e n bewehr ten 
Ext remi tä ten , die kräf t ige M u s k u l a t u r und die woh len twicke l t en A t e m p l a t t e n machen es 
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der A r t möglich, das freie Wasser zu ve r l a s sen und z. B . i m Wasserf i lm von Pf lanzen oder 
pf lanzl ichem Detri tus e in semiaquatisches Leben zu führen. Der s ta rken B e h a a r u n g im 
Bereich der freien Scha lenränder k o m m t dabei sicherlich auch eine große Bedeutung zu. 
Bei vorübergehendem Nachlassen de r Feucht igkei t schützt das r e l a t i v dicke u n d dicht 
schließende Gehäuse v o r Austrocknung. Phänologisch dürfte es sich um eine euchrone A r t 
h a n d e l n . Als begle i tende Os t r akoden-Ar t en treten a m häufigsten Ilyodromus olivaceus 
und Eucypris pigra auf. 

Fossi le Funde von S. pseudobrowniana sind bisher selten. Rückschlüsse auf die ökolo
gischen Ansprüche lassen die Angaben v o n DEVOTO ( 1 9 6 5 ) und ABSOLON (schriftl. M i t 
t e i l ung) zu. Danach f indet sich die A r t v o r w i e g e n d in K a l k s c h l a m m - A b l a g e r u n g e n (See
k r e i d e n ) , die T rave r t i nen zwischengeschal tet sind. Als Begle i t formen k o m m e n in der Regel 
Ilyodromus olivaceus u n d Eucypris pigra vor . Aus diesen wen igen Da ten k a n n man be
reits erkennen, daß z . B . bei Exempla ren , die a l t e r smäß ig in das R i ß - G l a z i a l eingestuft 
w e r d e n (Al te r : 3 6 8 0 0 0 K - A r - J a h r e ) , d e r gleiche Lebensraum bevorzug t w i r d . 

S c o t t i a browniana u n d S c o t t i a tumida 

Diese beiden Ar t en haben sich bisher nur fossil nachweisen lassen. Rückschlüsse auf die 
ökologischen Ansprüche s ind deshalb n u r auf indi rekte Wei se zu e r langen . Die Ar ten kön
nen h ie r gleichzeitig besprochen w e r d e n , w e i l sie in den entsprechenden Sed imenten meist 
nebeneinander v o r k o m m e n . 

In k a l k i g e n Fe insanden und Gy t t i en w u r d e n sie bis je tz t am häufigsten gefunden. Die 
in den gleichen Proben enthal tenen Schnecken (z . B. Bitbynia tentaculata, Valvata naticina, 
Viviparus diluvianus) u n d Muscheln ( z . B . Pisidium sulcatum) belegen die warmze i t l i che 
Ents tehung der A b l a g e r u n g e n (KEMPF 1 9 6 8 ) . Das gleiche tun die in der Rege l durch 
Früchte, Samen und S p o r e n reichlich nachweisbaren Pf lanzen, von denen nur folgende 
Ga t tungen und Arten genann t sein so l l en : Salvinia natans, Azolla filiculoides, Abies alba, 
Vitis silvestris, Euryale ferox, Brasenia purpurea, Trapa natans, Aldrovandia vesiculosa, 
Stratiotes intermedius, Stratiotes aloides u n d Najas marina (KEMPF 1 9 6 6 ) . Sed imentabfo l 
gen u n d Fossilinhalt führen zu dem Sch luß , daß es sich bei den A b l a g e r u n g e n meist um 
solche a l lmähl ich v e r l a n d e t e r Al twässe r h a n d e l t . 

Bei den Ost rakoden, d ie neben den beiden Scottia-Arten nachweisbar sind, fä l l t das 
Fehlen derjenigen F o r m e n auf, die an Que l l en oder an Quel lbäche gebunden sind. Dafür 
treten Ar t en auf, die e ine Wassert iefe v o n einigen Mete rn anzeigen (Cytherissa lacustris) 
oder die als ausgesprochen po ly the rmoph i l gelten können (Ilyocypris gibba, Herpetocypris 
reptans und Cypridopsis vidua) (KEMPF 1 9 6 6 , 1 9 6 7 a ) . Offensichtlich haben S. browniana 
und S. tumida also e inen Lebensraum besiedel t , der s tark v o n dem der S. pseudobrowniana 
abweicht . Diese Erkenn tn i s ha t ja auch, w i e schon in den Vorbemerkungen e rwähn t , die 
vo r l i egende Revision v e r a n l a ß t . 

A l s al lgemeines Ergebn is für pa läökolog i sche und pa l äok l ima to log i sche Schlußfolge
rungen aufgrund von nichtmar inen O s t r a k o d e n kann abschl ießend gesagt w e r d e n , d a ß zu
ver läss ige Aussagen übe r frühere Gegebenhei ten einzig u n d a l le in au fg rund von Artbes t im
mungen gemacht w e r d e n können. H i e r z e ig t sich bei der G a t t u n g Scottia, d a ß S. browniana 
und S. tumida e t w a v o m Beginn des Al tp l e i s tozäns bis z u m ausgehenden Mi t t e lp le i s tozän 
kons tan te ökologische u n d kl imatische Ansprüche stel l ten, w a s für S. pseudobrowniana 
v o m frühen Jungp le i s tozän an bis heute gesagt werden k a n n . Schlüsse, die nur a n h a n d von 
Gat tungsbes t immungen gezogen w e r d e n , können sehr in die I r re führen! 

Geographi sche u n d s t ra t igraphi sche V e r b r e i t u n g 

Die Nachweise der Sco t t i a -Ar ten i m Q u a r t ä r von Europa sind inzwischen so zahlreich, 
d a ß es lohnend erscheint, die Fundpunk te in einer Kar t e darzus te l len ( A b b . 5 ) . Diese soll 
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in Verbindung mit den ökologischen Angaben vor allem dazu führen, daß weitere Fund
stellen der Arten entdeckt werden, die besonders im Süden der UdSSR, in der Türkei und 
in Vorderasien zu erwarten sind, wo anscheinend auch das Ausbreitungszentrum der ver
schiedenen Arten gelegen hat. Von Interesse für die Lage der Refugien während der Gla
ziale ist es schließlich auch, ob die Arten in Frankreich und Spanien ebenfalls nachgewiesen 
werden können. 

SCOTTIA P S E U D O B R O W N I A N A : R E Z E N T 
S C O T T I A P S E U D O B R O W N I A N A : F O S S I L lJUwönasTozAt i -HOUWANl 

• S C O T T I A B R O W N I A N A : FOSSIL H O B E B P U O Z A N . A i T P L E i s r o z Ä N — H I 
• SCOTT IA T U M I D A : FOSSILIToBERPUOZAN.ALTPLE'srozAH—Ml 

I E L P L E I S T O Z A N ) 

I E L E L E I S T O Z A K I 

Abb. 5 . Geographische und stratigraphische Verbreitung der Scottia-Arten im Quartär von Europa. 
(Die geographischen Koordinaten sind nur Näherungswerte!) 

Scottia pseudobrowniana; R e z e n t : 

w . L . ; Rothesay (Schottland) = Typlokal i tä t ; BRADY & NORMAN: 1 8 8 9 , 1 8 9 6 . 
w . L . ; Birmingham (England); LOWNDES: 1 9 3 1 . 
ö. L . ; Havixbeck (BR Deutschland); BEYER: 1 9 3 2 . 
ö. L . ; Bremen (BR Deutschland); KLIE: 1 9 3 8 . 
ö. L . ; Selent (BR Deutschland); BREHM: 1 9 2 0 . 
ö. L . ; Malente (BR Deutschland); BREHM: 1 9 2 0 ; KLIE: 1 9 2 5 . 
ö. L . ; Ratzeburg (BR Deutschland); BREHM: 1 9 2 0 . 
ö. L . ; Heisingborg (Schweden); BREHM: 1 9 2 0 . 
ö. L . ; Bagsvaerd (Dänemark); JENSEN: 1 9 0 4 . 
ö. L . ; Rügen (DR Deutschland); KLIE: 1 9 2 5 ; THIENEMANN: 1 9 2 6 . 
ö. L . ; Strullendorf (BR Deutschland); NÜCHTERLEIN: 1 9 6 9 u. schriftl. Mitt. 
ö. L . ; Illesheim (BR Deutschland); NÜCHTERLEIN: 1 9 6 9 u. schriftl. Mitt. 
ö. L . ; Höllriegelskreuth (BR Deutschland); leg. FROESE 1 9 3 5 , Präparat im 

Zool. Mus. Hamburg, 
ö. L . ; Kosatta j (Tschechoslowakei); ABSOLON: schriftl. Mitteilung, 
ö. L . ; Zazriva (Tschechoslowakei); PETKOVSKI: 1 9 6 6 . 
ö. L . ; Klacho, Bojnice (Tschechoslowakei); ABSOLON: 1 9 6 7 . 

1 5 5 ° 4 8 ' n.Br., 5 ° 6 
2 5 2 ° 3 0 ' n.Br., 1 ° 5 4 ' 
3 5 1 ° 5 4 ' n.Br., 7 ° 2 4 ' 
4 5 3 ° 6 ' n.Br., 8 ° 4 8 ' 
5 5 4 ° 1 2 ' n.Br., 1 0 ° 3 0 
6 5 4 ° 0 ' n.Br., 1 0 ° 5 4 
7 5 3 ° 3 0 ' n.Br., 1 1 ° 0 ' 
8 5 6 ° 0 ' n.Br., 1 2 ° 3 6 
9 5 5 ° 5 4 ' n.Br., 1 2 ° 3 0 ' 

1 0 5 4 ° 3 0 ' n.Br., 1 3 ° 2 4 
1 1 4 9 ° 4 8 ' n.Br., 1 1 ° 0 
1 2 4 9 ° 3 0 ' n.Br., 1 0 ° 2 4 
1 3 4 8 ° 0 ' n.Br., 1 1 ° 3 0 

1 4 5 0 ° 1 8 ' n.Br., 1 4 ° 4 2 ' 
1 5 4 9 ° 1 8 ' n.Br., 1 9 ° 1 2 ' 
1 6 4 8 ° 5 4 ' n.Br., 1 8 ° 4 2 
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17 48° 6' n.Br., 16°12' ö. L.; Kaltenleutgeben (Österreich); KÜHN 1940; GRAF: 1940. 
18 44°30' n.Br., 26°12' ö. L.; Caldarusani (Rumänien); DANIELOPOL & VESPREMEANU: 1964. 
19 56° 0' n.Br., 37° 0' ö. L.; Leninberge bei Moskau (UdSSR); BRONSTEIN: 1924, 1947. 
20 51°30' n.Br., 39° 0' ö. L . ; Don-Tal bei Woronesch (UdSSR); BRONSTEIN: 1947. 
21 52°18' n.Br., 16°48' ö. L . ; Osova Gora bei Poznan (Polen); SYWULA: 1965. 

Scottia pseudobrowniana; F o s s i l : 

31 56°30'n.Br. , 3° 0 ' w . L . ; Elie (Schottland); Jungpleistozän oder Holozän; SCOTT: 1890, 1906. 
32 57°30' n.Br., 18°18' ö. L . ; Gotland (Schweden); Holozän; MUNTHE: 1910. 
33 50°30' n.Br., 13°54' ö. L.; Milesov (Tschechoslowakei); Holozän; ABSOLON: schriftl. Mitt. 
34 50°12' n.Br., 13°48' ö. L . ; Bilichov (Tschechoslowakei); Holozän; ABSOLON: schriftl. Mitt. 
35 50° 6' n.Br., 13°48' ö. L . ; Kfivoklat (Tschechoslowakei); ABSOLON: schriftl. Mitt. 
36 49°54' n.Br., 14° 6' ö. L . ; Liteü (Tschechoslowakei); Holozän; ABSOLON: schriftl. Mitt. 
37 50°18' n.Br., 14°36' ö. L . ; Moniker Graben (Tschechoslowakei); Holozän; ABSOLON: 1968. 
38 50°30' n.Br., 15°24' ö. L . ; Studenany (Tschechoslowakei); Holozän; ABSOLON: schriftl. Mitt. 
39 49° 6' n.Br., 20°24' ö. L . ; Horka (Tschechoslowakei); Holozän; ABSOLON: schriftl. Mitt . 
40 41°30' n.Br., 13°42' ö. L . ; Aquino (I tal ien); Jungpleistozän (Riss-Glazial) ; DEVOTO: 1965. 

Scottia browniana; F o s s i l : 

49 37°30' n.Br., 22°30' ö. L.; Megalopolis (Griechenland); Altpleistozän; LÜTTIG: 1968. 
50 46°48' n.Br., 28°48' ö. L.; Tiraspol (UdSSR) ; Mittelpleistozän; DIEBEL: schriftl. Mitteilung. 
51 51°48' n.Br., 1°12' ö. L.; Clacton (England) = Typlokali tät ; Mittelpleistozän; JONES: 1850, 

1857; WITHERS: 1923. 
52 52°54' n.Br., 1°18' ö. L.; Weybourn (England); ? Oberpliozän; REID: 1882; JONES & SHER

BORN: 1887, 1889. 
53 51°54' n.Br., 0°18' w.L.; Hitchin (England); Pleistozän; JONES & SHERBORN: 1887; CHAPMAN: 

1897. 
54 50°36' n.Br., 0°24' w.L.; Weymouth (England); Pleistozän; PRESTWICH: 1875; JONES & SHER-

BOBN: 1887. 
55 51°24' n.Br., 6°12' ö. L.; Tegelen (Niederlande); Altpleistozän; KEMPF: vorliegende Arbeit. 
56 51°24' n.Br., 6°30' ö. L.; Tönisberg (BR Deutschland); Mittelpleistozän; KEMPF: 1966, 1967. 
57 46° 0' n.Br., 20° 6' ö. L.; Novi Knezevac (Jugoslavien); Altpleistozän; GAGIC: 1968. 
58 45°54' n.Br., 19°30' ö. L.; Zednik (Jugoslawien); Altpleistozän; GAGIC: 1968. 
59 45°42' n.Br., 20°24' ö. L.; Basaid (Jugoslawien); Altpleistozän; GAGIC: 1968. 
60 52°30' n.Br., 13°30' ö. L.; Berlin-Wuhlheide (DR Deutschland); Mittelpleistozän; DIEBEL : 

schriftl. Mitteilung. 
61 52°42' n.Br., 13°18' ö. L.; Nassenheide (DR Deutschland); Mittelpleistozän: DIEBEL: 1961. 
62 53°18' n.Br., 13°48' ö. L.; Röpersdorf (DR Deutschland); Mittelpleistozän; DIEBEL: schr.Mitt. 
63 52°30' n.Br., 13° 0' ö. L.; Ketzin (DR Deutschland); Mittelpleistozän; DIEBEL: schriftl. Mitt. 
64 52°36' n.Br., 12°30' ö. L.; Nennhausen (DR Deutschland); Mittelpleistozän; DIEBEL: schr.Mitt. 
65 53°12' n.Br., 12°12' ö. L.; Pri tzwalk (DR Deutschland); Mittelpleistozän; DIEBEL: sehr. Mitt. 
66 51°24' n.Br., 11°24' ö. L.; Kalbsrieth (DR Deutschland); Mittelpleistozän; DIEBEL: sehr. Mitt. 
67 51°12' n.Br., 11° 0' ö. L.; Lützensömmern (DR Deutschland); Mittelpleistozän; DIEBEL: 

schriftl. Mitteilung. 
68 47°12' n.Br., 20°12' ö. L.; Oballa (Ungarn) ; Mittel- und Altpleistozän; DIEBEL: schriftl. Mitt. 
69 47°30' n.Br., 20° 0' ö. L.; Jäszladany-I (Ungarn) ; Mittel- und Altpleistozän; DIEBEL: schriftl. 

Mitteilung; SZELES: 1968. 
70 46° 0' n.Br., 30°48' ö. L.; Kujalnik bei Odessa (UdSSR) ; ? Oberpliozän o. Altpleistozän; 

DIEBEL: schriftl. Mitteilung. 

Scottia tumida; F o s s i l : 

71 51°30' n.Br., 0°18' ö. L.: Grays (England) = Typlokal i tät ; Pleistozän; JONES: 1850, 1857. 
72 51°24' n.Br., 6°30' ö. L.; Tönisberg (BR Deutschland); Mittelpleistozän; KEMPF: 1966, 1967. 
73 51°24' n.Br., 6°12' ö. L.; Tegelen (Niederlande); Altpleistozän; KEMPF: 1966, 1967. 
74 52°12' n.Br., 14°42' ö. L.; Fürstenberg (DR Deutschland); Mittelpleistozän; TRIEBEL: 1941. 
75 51°36' n.Br., 22°30' ö. L.; Syrniki (Polen); Mittelpleistozän; DIEBEL: 1961. 
76 46° 0' n.Br., 20° 6' ö. L.; Novi Knezevac (Jugoslavien); Altpleistozän; GAGIC: 1968. 
77 45°54' n.Br., 19°30' ö. L.; 2ednik (Jugoslavien); Altpleistozän; GAGIC: 1968. 
78 45°42' n.Br., 20°24' ö. L.; Basaid (Jugoslavien); Altpleistozän; GAGIC : 1968. 
79 52°30' n.Br., 13°30' ö. L.; Berlin-Wuhlheide (DR Deutschland); Mittelpleistozän; DIEBEL: 

schriftl. Mitteilung. 
80 52°42' n.Br., 13°18' ö. L.; Nassenheide (DR Deutschland); Mittelpleistozän; DIEBEL: 1961. 
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81 53°18' n.Br., 13°48' ö. L.; Röpersdorf (DR Deutschland); Mittelpleistozän; DIEBEL: sehr. Mitt. 
82 52°30' n.Br., 13° 0' ö. L . ; Ketzin (DR Deutschland); Mittelpleistozän; DIEBEL: schriftl. Mitt. 
83 52°24' n.Br., 13° 6 ' ö. L . ; Bornim (DR Deutschland); Mittelpleistozän ?; DIEBEL: schriftl.Mitt. 
84 51°12'n.Br., 13°30 'ö . L . ; Ockrilla (DR Deutschland); Mittelpleistozän; DIEBEL 1961. 
85 53°12' n.Br., 11°36' ö. L . ; Neu-Pinnow (DRDeutschland);Mittelpleistozän; DIEBEL:schr.Mitt. 
86 53° 0' n.Br., 11°42' ö. L . ; Dargardt (DR Deutschland); Mittelpleistozän; DIEBEL: sehr. Mitt . 
87 47°12' n.Br., 20°12 ' ö. L . ; Oballa (Ungarn) ; Mittel- und Altpleistozän; DIEBEL: schriftl. Mitt. 
88 47°30' n.Br., 20° 0' ö. L . ; Jasz ladany-I (Ungarn); Mittel- und Altpleistozän; DIEBEL: schriftl. 

Mitt.; SZELES: 1968. 
89 46° 0' n.Br., 30°48 ' ö. L . ; Kujalnik bei Odessa (UdSSR) ; ? Oberpliozän o. Altpleistozän; 

DIEBEL: schriftl. Mitteilung. 
90 37°30' n.Br., 22°30 ' ö. L . ; Megalopolis (Griechenland); Altpleistozän; LÜTTIG: 1968. 

Uber die F r a g e de r Verbre i tungsenergie bei der rezenten S. pseudobrowniana gehen 
die Meinungen ause inander . KLIE ( 1 9 2 5 ) n immt an, d a ß die Quel len Norddeutsch lands erst 
im jüngeren P o s t g l a z i a l — e t w a gleichzei t ig mit dem V o r d r i n g e n der Buche — besiedelt 
worden sind, u n d schließt daraus au f eine hohe Ausbre i tungsenerg ie . BEYER ( 1 9 3 2 ) folger t 
aus der Tatsache, d a ß die A r t in seinem Arbei tsgebiet nur im Bereich e iner einzigen Que l l e 
vorkommt , obgleich nach seiner Ansicht auch andere Que l l en in ökologischer Sicht genügt 
haben dürften, u m wiederbes iede l t zu werden , auf eine ge r inge Verbre i tungsenergie . 

Die fossilen F u n d e von ABSOLON (schriftl. M i t t e i l u n g ) in der Tschechoslowakei u n d 
MUNTHE ( 1 9 1 0 ) auf Got l and zeigen, d a ß die A r t nach der le tzten K a l t z e i t dort mit dem 
Borea l erstmals au f t r i t t und im A t l a n t i k u m dann häuf iger verbre i te t ist. Gleiches m u ß 
m a n auch für Norddeu t sch land annehmen . Erstaunlich ist, d aß S. pseudobrowniana t ro tz 
ihrer sehr speziel len Ansprüche an den Lebensraum offensichtlich w e i t e r verbrei tet ist, a l s 
m a n bisher a n g e n o m m e n hat . U n d dabei bestehen sicher noch vie le Lücken in der Kenntn is 
ihres Vorkommens , w e i l man nicht immer an der r icht igen Ste l le nach ihr gesucht ha t . B e 
rücksichtigt man , d a ß die Ar t auch ihre Befähigung z u m semiaquat ischen Leben nutzt , so 
ergibt sich insgesamt doch eine r e l a t i v große Verbre i tungsenerg ie . 

BREHM ( 1 9 2 0 ) h a t seinerzeit den Ausspruch g e p r ä g t : „Die woh l e inen alten Endemis
mus repräsent ierende Scottia ist v ie l le icht das größte zoogeographische Rätse l der no rd 
europäischen F a u n a . " W e n n auch heute noch nicht a l l e F ragen in bezug auf diese Ga t tung 
beantwor te t sind, so k a n n man doch feststellen, d a ß durch die Besei t igung taxonomischer 
I r r tümer und durch die vermehr te Kenntn is von der geographischen u n d s t rat igraphischen 
Verbre i tung der G a t t u n g das Rä t se l , welches BREHM beschäftigte, im wesentl ichen gelöst ist. 

Dafür haben sich neue Fragen aufge tan , die einer Lösung har ren . Bezügl ich der rezen
ten Ar t ist hier besonders die Tatsache zu nennen, d a ß v o r k u r z e m Scottia pseudobrow
niana von COLE ( 1 9 6 6 ) im nordamer ikanischen S t a a t Tennessee gefunden w orden ist . 
Hierdurch zerbricht d ie Vors te l lung v o m „al ten Endemismus" , w i e sie BREHM hat te , end
gül t ig . Dafür w i r d d a s Problem der Beziehungen zwischen der europäischen und der nord
amerikanischen Os t r akoden fauna des Süßwassers e rneut angeschnit ten, welches immer 
ak tue l l e r zu w e r d e n scheint. Zule tz t w u r d e bei der Besprechung der Os t rakoden aus dem 
pleis tozänen L ö ß v o n Kärl ich d a r a u f h ingewiesen (KEMPF 1 9 6 7 b ) . D i e von CHAPMAN 
( 1 9 6 3 ) aus N e u s e e l a n d beschriebene Scottia insularis scheint h ingegen ke ine Ar t der Ga t 
tung Scottia zu sein. 

Andere , nicht m i n d e r wicht ige F r a g e n betreffen den Ursp rung der Ga t tung Scottia im 
Ter t i ä r . Sie ist offenbar als T e r t i ä r - R e l i k t anzusehen, denn S. browniana und S. tumida 
— deren V o r k o m m e n im Oberp l iozän a l le rd ings noch fragl ich ist — sind sicherlich nur 
Nachfahren einer größeren Zahl v o n Ar ten im Te r t i ä r . D ie Zuordnung a l t t e r t i ä re r no rd 
amerikanischer A r t e n zur Gat tung Scottia (SWAIN 1 9 6 4 a, b ) ist z w a r nicht gesichert. A b e r 
etliche Arten, die u n t e r Ga t tungsnamen w i e Paracypris oder Amplocypris aus dem T e r t i ä r 
Südosteuropas beschrieben worden s ind, könnten in W i r k l i c h k e i t Scottia-Arten sein. 
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