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Die Auffassung des Krieges als einer unabanderlichen Notwendigkeit 
im Sinne der Darwinschen Kampf-ums-Dasein-Lehr~ fallt fiir H. bereits mit 
dem theoretischen Darwinismus dahin. Auch bestehen zwischen Sieg bezw. 
Unterliegen im Daseinskampfe und Erfolg bezw. Niederlage im Kriege 
himmelweite Unterschiede: VSlker sterben nicht durch verlorene Kriege 
wie im Daseinskampf unterliegende Individuen. 

Trotz mancher Rtickschl~ge zeigt die Entwicklungsgeschichte der NIensch- 
heit die Tendeuz, daft kleinere Gesellsehaftsgruppen sich zu immer grSfieren 
Verbanden zusammenschliefien. So werden sich auch die V~lker dereinst 
zum friedlichen Bund zusammenfinden. Frtihere Kriegsmotive, wie das relegiSse, 
haben ihren friedengefahrenden Einflufi verloren. Auch das an sich be, 
rechtigte Nationalgefiihl wird, so hofft H., sich so gestalten, daft es als 
Kriegsmotiv ausscheidet. Die wirtschaftlichen Interessen werden als Kriegs- 
ursachen zurticktreten auf Grund der Erfahrung, daft auch fiir den Sieger 
der Krieg die Kosten nieht lohnt. Arbeitsteilung und Differenzierung werden 
immer engere Beziehungen zwischen den Staaten kntipfen und diese immer 
mehr zu sich erganzenden, voneinander abhangigen Gliedern der organisierten 
Menschheit machen. 

Freilich ware es angesichts des abgrundtiefen VSlkerhasses ein Utopie, 
den wahren Vtilkerbund yon heute auf morgen zu erhoffen. H. aber er- 
wartet mi~ Kant, daft gerade die Kriege und Kriegsriistungen durch bittere 
Not die VSlker ,,zu anfanglich unvollkommenen Versuchen, endlich aber nach 
vielen Verwiistungen, Umkippungen und selbst durcbgangiger innerer Er- 
schSpfung" (Kant) zum gerechten VSlkerbunde drangen werden. 

Ein im November 1917 geschriebenes Nachwort zur 1. Auflage, in dem 
IEI. mit feurigen Worten zum Ausharren in der Verteidigung des Vaterlandes 
mahnte, ist in der Neuauflage fortgeblieben. Statt dessen bringt diese einen 
scharfen Protest gegen den Vertrag yon Versailles (S. 49, 50), eine Ablehnung 
des Marxistischen Sozialismus (S. 101) und eine Reihe yon anderen Zusatzen 
und kleineren ~-nderungen. E r i ch  Becher .  

Knoll, Fritz. Insekten und Blumen. Experimentelle Arbeiten zur Ver- 
tiefung unserer Kenntnisse iiber die Wechselbeziehungen zwischen 
Pflanzen und Tieren. Heft 1: 
I. Zeitgemai~e Ziele und ~ethoden fiir das Studium der 5kologischen 

Wechselbeziehungen. 
II. Bombylius fuliginosus und die Farbe der Blumen (mit 6 Tafeln, 23 Text- 

figuren und 3 Proben farbiger Papiere) Abhandl. d. zool.-bot. Ges. 
Wien Band XII Heft 1. IV und 119 S. Wien 1921. Verlag der 
zool.-bot. Ges. 

Nach der yon K. Chr. S p r e n g e l  begrtindeten bltitenbiologischen An- 
schauung vereinigen sich die neben dem eigentlichen Geschlechtsapparat in 
der Bltite vorhandenen Elemente: Nektar~ farbige Bliitenbt~tter, Duft, zu 
einem eigenartig ineinandergreifenden System yon Wirkungen, die beim 
Zustandekommen der Beffuchtung eine entscheidende Rolle spielen. Das 
Vorhandensein yon Nektarien bedingt es, daf  Insekten Veranlassung haben, 
sich in unmittelbare Nahe des Geschlechtsapparates zu begeben. Farbe der 
Bltitenbl~tter und Duft zeigen den Insekten den Weg zur Nahrungsquelle, 
d. h., sie wirken auf die Sinnesorgane der Insekten, wodurch gewisse, wahr- 
scheinlich instinktive Reaktionen ausgelSst werden, die zum Aufsuchen der 
Bliite fUhren. Die raumlichen Verhaltnisse in tier Bltite bedingen es, daft 
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das Insekt bei der Honigentnahme sich mit Pollen bel~dt und denselben beim 
Besuch der niichsten Blfite auf tier Narbe abstreift~ wodurch die Bestiiubung 
bewirkt wird. 

Diese Anschauung hat etwas so ungemein Befriedigendes~ weil in ihr 
die akzessorischen Blfitenelemente Ms echte 0rgane der Pflanze erscheinen, 
d .h .  es gehen yon ihnen Wirkungsketten aus, die an bestimmter Stelle 
wesentlich und unentbehrlieh in den Verlauf der Lebensvorgiinge eingreifen; - -  
und weft diese yon ihnen ausgehenden wesentlichen Wirkungen dieselben 
sind, die auch uns die Blfiten so auffallend erscheinen lassen~ niimhch chemische 
und optische Wirkung auf tierische Sinnesorgane. 

In dieser Lehre sind als unbekannte GrSi~en die Wirkung yon Bliiten- 
farbe und Duft auf die Insekten eingefiihrt. 

Verf. hat mit wahrhaft vollkommenen experimentellen Methoden von 
aui~erordentlicher Einfachheit diese Faktoren untersucht. Er hat sich die 
Frage vorgelegt, welche Rolle Farbe und Duft bei der Herbeifiihrung des 
Blumenbesuchs der Insekten spielen. Wie yon selbst ergeben sich dabei 
wichtige Aufschlfisse fiber das Farbensehen der Insekten. 

Die Versuche beziehen sich auf ein besonders geeignetes Insekt (aus- 
gezeichneter Flieger, ganz an Blfitenbesuch angepat~t, niihrt sich nur yon 
Nektar), eine Wollschweberart (Pombylius fuliginosus, Diptera), und seine be- 
vorzugte N~hrpflanze, Muscari racemosuln, eine Traubenhyazinthe mit blau- 
violettem Blfitenstand, deren obere Blfiten steril, geschlossen und duftlos, 
deren untere fertil, nektarbergend, duftend und mit einem umgekrempelten 
weii~en Perigonrand versehen sind, an dem sich Bombyliu~ beim Honigsaugen 
festklammert. Diese O..bjekte Wurden in ihrer natfirlichen Umgebung untersueht, 
auf Halden und in Olgarten Dalmatiens, wo der Wollschweber in sicher- 
gezieltem Fluge yon einem der reichlich verteilten Blfitenst~nde zum andern 
fliegt. Schon die Sicherheit und die Geradlinigkeit des Fluges machten 
es wahrscheinlich, daft nicht der yon den Zufiilligkeiten und dem Wechsel 
der LuftstrOmungen abh~ngige Duftstrom, dernur  eine langsame und krumm- 
linige Anniiherung erm(iglichen wfirde, das Insekt zur Blume hinfiihrt, sondern 
die Farbe. Die Versuche machen das zur Gewit~heit. 

1. A u s s e h a l t u n g  des Duf t e s :  Bei Wind (dessen Richtung durch 
leichte Windfahnen, die fiber den Bliiten befestigt wurden, festgestellt wurde) 
fanden die Anflfige yon allen Seiten mit gleicher Sicherheit statt, obwohl 
bei Anfliigen senkrecht zur Windrichtung eine Duftwirkung sicher ausge- 
schaltet war. 

2. T r e n n u n g  der  D u f t q u e l l e  y o n  der  F a r b q u e l l e  durch Uber- 
decken des Bliitenstandes mit einem oben geschlossenen GasrShrchen, aus 
dem der Duft nur aus der einige Zentimeter unter dem Bliitenstand befind- 
lichen ()ffnung ausstrSmen konnte: Unverminderte Sicherheit des Anflugs. 
Es wird stets der dutch das Glas sichtbare Blfitenstand angeflogen, hie die 
AusstrSmSffnung. 

3. A u s s e h a t t u n g  der  F a r b e  durch Uberdecken mit gelben Gl~sehen: 
Vollkommenes Ausbleiben des Anflugs, die Duftausstr5mSffnung bleibt un- 
beachtet, die durch das Glas sichtbare Form des Blfitenstandes bewirkt nichts. 
Daffir, dab die Form belanglos ist, sprechen auch 

4. Ver suche  mi t  b l a u v i o l e t t e n  P a p i e r e n ,  die jederzeit sicher an- 
geflogen wurden, unabhiingig yon der Form und Gr(it~% die sie batten. 

5. V e r s u c h e  naeh  v. F r i s c h ,  bei denen das Blaupapier in ein Mosaik 
grauer Papiere der verschiedensten ttelligkeitsstufen eingeordnet wurde, aus 
dem es die J~ombylius mit Sichcrheit herausfanden (kein einziger Anflug auf 
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Grau!), beweisen, dafi es tatsachlich der Farbton (Wellenl~nge)und nicht 
der Helligkeitswert des Blau ist, der vorn Insekt unterschieden wird. Es 
wurde Blau yon verschiedener Helligkeit angeflogen. 

Damit ist nachgewiesen, dat3 fiir  die F e r n w i r k u n g  auf  das I n s e k t ,  
die es in die N~he der Bltite fiihrt, n u r  o p t i s c h e  und  z w a r  F a r b r e i z e  
in B e t r a c h t  kornrnen.  

Es blieb zu untersuchen, welche yon den Bltiten ausgehenden Wirkungen 
den Bo~nbylius veranlassen, auf die einzelne Bliite vorzustofSen und sich an 
ihr festzuklarnrnern. Versuche rnit ktinstlichen Nachbildungen, blaue Papier- 
zylinder mit aufgeklebten weif~en Papiernapfchen, ergaben deutliche Vorst6t~e 
gegen die weitSen l~pfchen,  so daf~ zu verrnuten is~, dat~ yon den weit~en 
Perigonrandern die entscheidende Nahwirkung ausgeht, also eine o p t i s c h e  
N a h w i r k u n g .  Das Anklammern konnte nicht erzielt werden. Der adequate 
Reiz zur AuslSsung dieser Reaktion ist wahrscheinlich der typische Duft in 
richtiger Konzentration, Verbliihte, nicht rnehr duftende Bltitenst~nde werden 
noch angeflogen, aber nicht rnehr ,besucht". Dagegen werden eben ver- 
bltihte, die ~tuf~erlich yon ganz verbliihten nicht zu unterscheiden sind, jedoeh 
noch duften~ noch riehtig besucht. 

E i n e  N a h w i r k u n g  des D u f t e s  i s t  also anzunehrnen .  
Verf. wendet sich nun einern zweiten Problem zu. So wie Museari 

race~nosu~u wirken auf Bo~nbylius fuliginosus alle blauen (und weit~en) Blurnen, 
w~thrend alle gelben unbeachtet bleiben. Werden auf einem gelbbltihenden 
Busch violette Nachbildungen yon dessen Bltiten angebraeht, so werden diese 
angeflogen, die natiirlichen gelben Bltiten werden nicht beachtet. Muscari 
comosum hat einen Schopf von sterilen hellviol~tten Blfiten; we/ter unten am 
Stiel sind nichtduftende gelbbraune fertile Honigbltiten verteilt. Bo~nbylius 
fuliginosus fliegt die sterilen Bltiten an und verl~i~t den Bliitenstand, ohne die 
Itonigbltiten beachtet zu haben. Das Verhalten gegen rote Bltiten zeigt, 
daft Rot als Kategorie nicht unterschieden wird. Purpur wird angeflogen, 
yon dern Blaurot also wahrscheinlich nur das Blau empfunden. Mohnrot 
erzeugt keine Reaktion, gehtJrt also wohl zur Kategorie Gelb. 

Wie ist diese nattirliche Bindung yon Bo~nbylius fuliginosus an Blau zu 
bewerten? Sieht er Gelb gar nicht? Dann rni/fite die Bindung eine absolute 
sein. Aber in ganz seltenen Fallen, besonders am Ende seiner Flugzeit, wenn 
Museari raeernosum fast abgebltiht ist, fliegt er auch gelbe Blumen (z. B. Ranun- 
eulus) an~ und zwar rnit derselben Sicherheit. Er sieht also ganz gut das 
Gelb. Er reagiert nur rneist, nicht darauf. Wie kornrnt das? 

Eine andere Bornbylizts-Art, Bombylius medius, die rnit fuliginosus zusamrnen 
vorkommt, besucht u. a. gelbe Blumen und findet z. B. auch die Honigbliiten 
yon Museari comosum, indem er sich von dem blauen Schopf, den auch er 
anfl[egt, heruntergleiten laf~t (scharf getrennt: optische Fern- und Nah- 
wirkung). Dieser Bornbylizts nahrt sich auger yon ~ektar  auch yon Bliiten- 
staub. Ein anderer Bon, byZius dagegen, fulvescens, geniet~t wie fuligi~osus nur 
Honig und ist auch wie dieser negativ stetig gegeniiber Gelb. Der Zusammen- 
hang ist folgender: In tier Umgebung des Bo~nbylius fuliginosus sind zufiillig 
alle Blurnen, die ihm nichts zu bieten haben, gelb. Entweder sie sind so 
fest verschlossen, dab ihr Nektar nur den kr~iftigen Hyrnenopteren zug~nglich 
ist (Legurninosen), oder sie bilden keinen Nektar, sondern nur Pollen, den 
fuliginosus verschrniiht. So entsteht eine Bindung an die nichtgelben Blurnen, 
sozusagen durch eine yon der Natur ausgefiihrte Farbendressur. Diese Bindung 
erspart dern Insekt viele vergebliche Anfltige, ftihrt ihn abet gelegentlich 
auch an Brauchbarem blind vorbei (Compositen, Honigbliiten yon Museari 
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race~nosum). Bombylius qnedius als Pollenfresser hat dagegen keine Gelegenheit 
eine solche Bindung zu erwerben. 

Dai~ es sich um Erwerbung der Bindung im individuellen Leben handelt, ist 
naeh allem wahrscheinlich. Auszuschlieften ist allerdings die MSglichkeit nieht, 
dat~ es sich um eine angeborene Reaktionsart handelt, da die Dressur nicht vor 
den Augen des Experimentators vor sich ging. Ffir Fragen der Artentstehung 
w~re eine Aufkl~rung gerade dieses Punktes ganz besonders interessant. 

Im fibrigen besteht tier grot~e Wert derartiger Untersuchungen ffir die 
exakte Grundlegung der Abstammungslehre daria, dai~ sie uns das Wirkungs- 
geffige im einzelnen aufdecken, das wir in seiner Gesamtheit als Anpassung 
bezeichnen. Das Vorhandensein solcher Anpassungen, durch die besondere 
Besehaffenheit des 0rganismus bedingter Wirkungszusammenh~nge oft kom- 
pliziertester Art, die ihm die Existenz unter gegebenen Bedingungen er- 
mSglichen, ist eine der wesentlichsten Tatsachen, deren Erkl~rung Aufgabe 
der Abstammungslehre ist. Da ist es natfirlieh ungeheuer wichtig zu zeigen, 
was tatsachlich an Erkl~rungsbedfirftigem vorliegt. Knol l  hat diese Arbeit 
fiir eine der augenfalligsten Anpassungen geleistet. 

Es bleibt nun ganz unverstandlich, warum er sich in einem einleitenden 
Kapitel aufs scharfste gegen die Verwendung des Nfitzlichkeits- und Zweek- 
m~t~igkeitsbegriffes in der _Biologie ausspricht und das Stehenbleiben bei der 
kausalanalytischen Beschreibung der regelm~t~igen Beziehungen der Organismen 
untereinander und zur Umwelt (Okologismen)als aUein wissenschaftlich hin- 
stellt, wobei das Problem der phylogenetischen Entstehung der Okologismen 
unter den Tisch f/~llt. Seine Untersuehungen, die eine prachtvolle exakte 
Best~tigung der Sprengelschen BlfitenSkologie darstellen, kSnnten eher 
dazu reizen, fiber die Zweckm~ftigkeit und das haarscharfe Funktionieren 
aller in Betraeht kommenden Organisationseigentfimliehkeiten beider beteiligter 
Organismen erneut in Begeisterung zu geraten. 

Sind aber die Bemerkungen als prinzipielle Auseinandersetzung gemeint, 
dann sei festgestellt, dai~ eine solehe auf diese Weise liicht mSglieh ist, und 
Verwahrung eingelegt gegen die Art, ~¢ie bedeutungsvolle Probleme (Zweck- 
mafiigkeit, Kampf urns Dasein, Selektion, Anpassung) beiseite geschoben 
werden. Das Kapitel hat lediglich den Wert eines @laubensbekenntnisses. 
Sachlich darauf einzugehen wfirde viel zu weit ffihren. Nur einiges, zun~chst 
ein mehr formaler Punkt~ sei berfihrt. Verf. schreibt: ,Mit der Frage naeh 
der Nfitzlichkeit und Sehadliehkeit hat sich die Naturwissenschaft einer Be- 
trachtungsweise ergeben, die das gesamte Leben in der Natur nach dem 
Gesichtspunkte des Geschaftes, naeh dem Profit untersucht". Das ist tendenziSse 
Versehiebung eines Begriffes. Zum Geseh~ft gehSren zwei. Wenn wir aber 
yon der Nfitzlichkeit einer Organ/iut~erung sprechen, z. B. der Gesichtswahr- 
nehmung, die ein Tier vor dem Sturz in den Abgrund bewahrt, so fehlt jede 
Beziehung zu einem zweiten Wesen und es ist gewit~ unsinnig, so etwas 
,,Profit" zu nennen. So aber und hie anders ist der Begriff der Niitzlich- 
keit gemeint, aueh in den Fallen, wo eine Schadigung eines andern 
Organismus damit verbunden ist (z. B. Parasitismus). Aueh der Darwiuismus 
geht yon diesem Nfitzliehkeitsbegriff aus, bringt aber ein neues Moment 
hinzu, namlich die Konkurrenz unter den verschiedenen Graden yon Nfitz- 
lichkeiten gleicher Art mit Sieg der grSt~ten im Sinne yon Selektionswert 
beim lJberleben in der unbarmherzigen Dezimierung durch die Gefahren des 
Lebens. Im Darwinschen Begriff des Kampfes ums Dasein liegt niehts 
Geschaftliehes, eher ein spol~liches Moment: Man kSnnte auch sagen: Wett- 
rennen urns Leben. 
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Auch in dem Fall, wo man am ehesten yon einem Geschaft sprechen 
kSnnte, und zwar you einem reellen, gerade bei der Beziehung yon Insekten 
und Blumen, wird jeder einsichtige Vertreter des Niitzlichkeitsstandpunk~es 
stets  sagen: Der Pflanze ist ihre Anpassung an das Insekt niitzlich, dem 
Insekt seine Anpassung an die Blume. Er wird auch von gegenseitiger An- 
passung sprechen. Er wird sich aber hiiten, die Ausdriicke: Gegenseitiger 
Nutzen, gegenseitige Dienstleistung, Tauschgeschaft zu gebrauehen. Schon 
der Satz: Die Pflanze liefert dem Insekt Nahrung, dafiir besorgt das Insekt 
der Pflanze die Bestaubung, ist falsch, weft zuviel Menschliches hineingedacht 
ist. Die Sache muf  so ausgedriickt werden, wie ich es eingangs getan habe. 
Das hindert abet nicht, sondern die gewahlte gesucht exakte Ausdrucksweise 
maeht es sogar besonders deutlich, daft die Behauptung: Bau und Funktion 
der Bliite sind fiir die Pflanze (d. h. ihre Existenz), Bau und Reaktion des 
Insekts ffir das Insekt (d. h'. seine Existenz) zweekmaflig oder niitzlich~ einen 
objektiven Sachverhalt besehreibt. 

B e s c h r e i b t !  Mehr will und kann die Zweckmafiigkeitsbetrachtung 
nicht geben. Sie ist eine Beschreibung des Beobachteten, die sieh aus der 
kausalanalytischen Untersuchnng ergibt und sich streng an deren Regultate zu 
halten hat. Eine ,,teleologische Erklarung", von der K n o l l  sagt, d a f e r  
auf sie verziehten will, kann es f a r  nicht geben. Die Existenz zweckmafiger 
Einrichtungen ist selbst etwas, das erklart werden muf,  i s t  e in  b i o l o g i s c h e s  
P r o b l e m .  Der Psychovitalismus sieht in ihnen die Auswirkung eines 
psychischen Prinzips, der Lamarckismus mSchte es glaubhaft ..machen, daft 
sie sozusagen yon selbst entstehen~ passiv zwangslaufig dutch Anderung der 
Lebensbedingungen, der Darwinismus sieht in ihrer Zweckmafigkeit selbst 
die eigentliche Ursache ihrer Existenz, wodurch diese Zweckmafigkeit zur 
Leitschnur der ganzen Entwicklung wird. Dadurch bekommt die Zweck- 
mafigkeit  eine unerhSrte Bedeutung. Es scheint zu geniigen, daft man die 
Zweckmafigkeit einer-Form, einer Funktion nachweist, um zu verstehen, 
warum diese Form existiert. Dem ist aber nicht so. Es miif~te vielmehr be- 
wiesen werden, daft geringe Unterschiede in dieser Zweckmafiigkeit unter 
den besondern Leben..sbedingungen des betr. Organismus geniigen, eine Ent- 
scheidung fiber das Uberleben zu treffen. Das ist nun offenbar etwas ganz 
anderes. Die objektive Zweckmafiigkeit (Erhaltungsgemafheit oder wie man 
es nennen mag) ist in gewissen Fallen leicht einwandfrei festzustellen. Die 
Untersuchungen fiber Selektionswert dagegen sind von einer Schwierigkeit, 
die oft in Unm~glichkeit iibergeht. Und nun sind diese beiden Zweckmafligkeits- 
fragen verwechselt und vermengt worden, und der zunehmende Zweifel am 
Erklarungswert der Selektion hat das Interesse an der Zweckmafigkeits- 
erscheinung mit in den Abgrund gerissen. Zudem hat das Streben, die Ent- 
stehung mSglichst aller Dinge selektionistisch zu verstehen, eine Menge 
gezwungener Zweckmafigkeitsdeutungen und Niitzlichkeitsvermutungen er- 
zeugt, die ein schlechtes Licht auf die Zweckmafligkeitsbetrachtung iiberhaupt 
geworfen haben. Gegen solche Auswfichse wendet sich auch in Wirklichkeit 
K n o l l ,  wenn er gegen die Zweckmafigkeitsbetrachtung als solche zu argu- 
mentieren glaubt. 

Zur weiteren Diskreditierung des ZweckmKfligkeitsbegriffs in mechani- 
stischen Kreisen tragen dann die eigentlichen Teleologen bei, namlich die 
Vitalisten, und vor allen Dingen solche Autoren, die ohne weitere Begriindung 
yon einem ,teleologischen Naturgesetz" fabeln, wie z . B . H .  K r a n i c h f e l d  
in dem Aufsatz: Gemeinschaftdienliche Zweckmafligkeit (Natw. Woehsehr: 
1921~ S. 513). 
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Es ist das Schicksal der Vorstellung yon der Zweekm~fiigkeit in der 
lebenden Natur, immer wieder yon Weltanschauungssystemen und natur- 
wissensehaftlichen Glaubenslehren fiir sich in Anspruch genommen zu werden und 
sich dadurch so mit dogmatischem Stoff zu durchtriinken, daft sie yon den Feinden 
der betr. Dogmen nicht mehr yon diesen unterschieden und mit ihnen ins 
Feuer geworfen wird. Es ist aber auch ihre eigenttimliche Kraft, sich stets 
wieder gereinigt aus solchem Feuerbad der Kritik zu erheben, nicht weft 
sie anthropomorphistisch ist, wie G o e b e l  meint, sondern weil sie der Aus- 
druck einer wesentliehen Eigentfimlichkeit der lebenden Natur ist, die ihr 
vielleicht nicht allein zukommt, aber jedenfalls in einem Ausmafe, das jeden 
Vergleich mit ansatzweise ~hnlichen Erseheinungen in der unbelebten Natur 
ausschlieft. - -  

Bei alledem kann man K n o l l  darin vollkommen beistimmen, daf  in der 
BliitenSkologie die anthropomorphistisehen Ubertreibungen und das spielerische 
Sichgenfigen!assen im Staunen tiber die wunderbare Zweckmafligkeit yon 
Einriehtungen, deren Funktionieren gar nicht wirklich untersucht worden 
war, einer vergangenen Periode anzugehSren haben, und daft zu der morpho- 
logischen Analyse der Anpassungen, die H e r m a n n  Mii l le rs  Verdienst ist, 
eine mit experimentellen Methoden darchgeftihrte physiologische Analyse der 
fiir die beiderseitigen Anpassungen in Betracht kommen~len Sinnesleistungen 
und Reaktionsweisen der betr. Insekten hinzutreten muff. Was K n o l l  uns 
hier Ms Arbeit in dieser Richtung vorlegt, ist gerade dadurch besoaders wert- 
roll,  daf  es ohne theoretische Voreingenommenheit~ ohne die Absicht, 
irgendetwas beweisen zu wollen, gewonnen wurde. F. S i i f fer t .  

Sehegalow S. Das Erseheinen des Gigantismus beim Hafer. Verhandlungen 
des Kongresses ftir Pflanzenztiehtung in Saratow, 1920 (russisch). 

Auf der Versuehsstation fiir Pflanzenziichtung des Landwirtschaftlichen 
Instituts Moskau wurde eine reine Linie vom Haler kultiviert, n~mlich eine 
Variet~it yon Arena orientalis Schreb .  var.  obsuata A1.; sie war voll- 
kommen rein und konstant. Im Jahre 1911 hatte man drei verwandte Familien 
dieser Linie herangezogen, yon denen zwei ganz rein und typisch hervorge- 
treten waren, die dritte aber 26,1°/o abweichende Pflanzen enthielt. Diese 
Pflanzen unterschieden sich durch eine Reihe ausgepr~gter gigas-Merkmale~ 
sie hatten ni~mlich eine doppelte Zahl Stengelknoten, sehr dicke Stengel, breite 
BlOtter und einen etwas verziigerten Entwicklungsmodus, so daft zum Anfang 
der kalten Jahreszeit sie nicht imstande waren, Rispen zu bilden (siehe die 
Abbildungen in den Arbeiten der Versuchsstation fiir Pflanzenziichtung an der 
Moskauer Landwirtschaftlichen Akademie Nr. 5). 

Die beiden konstanten Familien blieben ganz rein und typiseh in den 
folgenden Jahren; die normalen Pflanzen der dritten Familie erzeugten im 
folgenden Jahre einerseits neue normale und reine Familien, andererseits 
wiesen sie wieder gigas-Formen auf, deren Gesamtzahl 19,7°/0 war. Diese 
Resultate wiederholten sich in den folgenden Jahren mit unveriinderter Regel- 
miit~igkeit (17,6--21,2°/o gigas-Pflanzen).  

Durch die Kultur in engen Gefiifen in armem trockenen Boden gelang 
es, die m~chtige Entwick!ung der gigas-Pflanzen zu hemmen und Rispen 
an ihnen zu erhalten. Die Rispen der gigas-Pflanzen zeiehneten sieh durch 
einige abweichende morphologische Eigensch..aften aus, auch zeigten sie sehr 
starke Begrannung (bis 98°/o begrannte Ahrehen) und eine sehr grobe 
Struktur der Grannen, die unten gedreht waren. Der Bltitenstaub der 


