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dessen, dass SCHMITZ 1

) und spater auch ich 2

) gezeigt haben, dass

der Zellbau und die Chromatophoren der genaimten Alge denen der

Bangiales vollkommen gleich sind.

Die ENGELMANN'sche Theorie erklart beide Falle vollkommen:

1. die Florideen werden an der Oberflache grim oder blaugrfin, weil

sie sich der Beleuchtung anpassen; 2. die an der Oberflache vvachsenden

Florideen konnen ihren roten ererbten Farbstoff behalten, weil dieser

ihiKMi nicht schadlich ist.

Der ziemlieh scharfe Ton der OLTMANNS'schen Kritik zeigt, dass

er selbst seiner Theorie nicht sicher ist. Prof. OLTMANNS fragt:

„Wer hat Recht?" Die Anhanger der ENGELMANN'schen Theorie

brauchen eine solche Frage nicht zu stellen, da ihre Richtigkeit

durch Beobaehtungen (NADSON 3
) und Experimente vollstandig er-

2. M. Mbbius: Uber nutzlose Eigenschaften an Pflanzen und

das Prinzip der Schonheit.

Eingegangen am 17. Januar 1906.

Im vorigen Band dieser Berichte hat HlLDEBRASD in seinen

„Biologischen Betrachtungen" ein kurzes Kapitel libtu- mitzlosi* Kigen-

schaften der Pflanzen veroft'entlicht
4
). Dies hat mich angeregt, tiber

einen Gegenstand, den ich schon seit langer Zeit mit Interesse ver-

folge, einige Bemerkungen vorzubringen, die ich vielleicht spiin-i-

weiter ausbauen kann.

Zuniichst mochte ich in moglichst objektiver Weise, mit Be-

nutzung der von HlLDEBRAND schon erwahnten Falle, die Eigen-

schaften, die wir als nutzlos ansehen miissen, diirfen oder konnen,

in gewisse Gruppen vereinigen. Als Einteilungsprinzip benutzen wir

in erster Linie die sinnlichen Wahrnehmungsformen des Menachen;

dem Gefiihl entspricht die Form, wenn sie auch meistens mit dem
Gesicht wahrgenommen wird, dem Gesicht entspricht die Farbe, dem
Geruch dor Duft und dem Geschmack der Gesehinack. falls dieser

Aberhaupt in Betracht kommen sollte; vom Gehor kann nicht die

Rede sein, da wir keine Pflanze kennen, <lie selbstandig einen Ton

1) Die Chromatophoren der Algen. Bonn 1882, S. 3.

3) Scripta botanica horti Univers. Petrop., fasc. XVIII, 1900, S. 13.
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zu erzeugen vermag. Ausserdem aber ist noch zu beriicksichtigen

die Ahnlichkeit eines pflanzlichen Korpers mit anderen pflanzliclien

oder mit andersartigen Korpern, der wir die Mannigfaltigeit gegen-

iiberstellen konnen.

Was die Form betrifft, so haben wir meistens nnr im allge-

meinen einen Begriff von ihrer Zweckmassigkeit: Nahrwurzeln

miissen diinn und lang sein, fur Stammorgane als Trager von Blattern

und Bliiten erscheint die Saulenform, fur die Blatter als Assimi-

lationsorgane die Form einer diinnen Lamelle zweckmassig und der-

gleichen. Insofern diese Eigenschaften als Anpassungen an die TJm-

gebung angesehen werden, sind sie von SACHS Photomorphosen, Me-

ehanomorphosen und andere -morphosen genannt worden. Wir ver-

stehen auch in vielen Fallen die Abweichungen vom Typus, z. B. die

Schmalheit der Blatter oder die Succulenz als Anpassungsformen an

Trockenheit und ahnlicher. Wir sehen ferner in der Symmetrie

ein den Bau der Pfianzen beherrschendes Prinzip und halten darum

einen aufrechten, zylindrischen und allseitig gleicli ausgebildeten

Stauim fiir ebenso normal, wie das zygomorphe, flache, seitlich an-

sitzende Blatt. WT

ir suchen schon nach einer Erklarung, wenn die

Blatter schief sind, wie bei Begonien u. a. Was nun aber der Grund

fur die Ausgestaltung des Blattes in seiner spezifischen Eigentiim-

lichkeit ist, warum ein Blatt ei-, herz-, lanzett-, pfeilformig ist, ein-

fach oder zusammengesetzt, einen glatten, gezahnten, gesagten oder

.u-ebiiflitoten Rand hat, davon baben wir in den meisten Fallen kcine

Ahnung. Einige dieser Eigenschaften, so besonders die K;md-

beschaffenheit, konnen wir vorlaufig wohl zu den nutzlosen recline".

wenn auch die Moglichkeit einer Erklarung, wie sie z. B. kurzlieh

fiir 'li»'
r

rr;iufelspitze gegeben ist, nicht ausgeschlossen ist.' Sehr viel

schwieriger aber ist es, an die Moglichkeit einer Erklanmg fiir <lie

verschiedenartigen zierlichen Gestalten der Desmidiaceen und Diato-

meen zu glauben, denen wir vielleicht noch die Peridineeu an-

schliessen konnen: alle sind winzige Wasserpflanzen, bei denen die

geringen Unterschiede in der Lebensweise in gar keinem Verhiiltnis

zu der Mannigfaltigkeit ihrer Formen stehen. Deshalb genugt auch

fiir micli die Existenz der so verschieden geformten etwa 3700 Arten

von Desmidiaceen und etwa 6000 Arten von Diatomeen, urn zur

Uberzeugung zu gelangen, dass bei der Entstehung der Arten das

Niirzlithkoitsprinzip nicht die entscheidende Rolle gespielt hat, die

ilir die DARWIN'sche Theorie von der natiirlichen Zuchtwahl zu-

schreibt, und dass schon aus diesem (Jniude die gcnannte Theorie

hinfallig ist, ganz abgesehen davon, dass, wie NAGELI langst bewiesen

hat, nie etwas Neues durch naturliche Zuclitwalil geschaffen werden
kann! — An die einzelligen Algen schliessen sich die anderen Algeti

und die Pilze an, von deren zum Teil entzflckead rierlichen (ie-
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Uber nutzlose Eigenschaften an Pflanzen imd das Prinzip dex BchSnheit 7

stalten, wie sie uns bei Betrachtung eines grosseren Algenwerkes

oder etwa von CORDA's „Prachtflora europaischer Schimmelbildungeir1

entgegentreten, schwerlich jemand sagen konnte, welchen Nutzen die

einzelnen Arten von ihrer Gestalt haben. An den Bluten ist es nicht

bloss die Farbung, sondern oft nicht minder die Gestalt, die sie uns

so anziehend erscheinen lasst. Aueh hier gilt wieder das Prinzip

der Symmetrie als oberstes Gesetz und zwar so, dass im allgemeinen

frei auf dem Ende eines Stengels nach oben stehende Bluten >trahlig.

seitlich an der Achse stehende Bluten zygomorph ausgebililet werden.

Yiele Eigentiimlichkeiten des Bliitenbaues sind dmvli dio l>osraubimg>-

verhaltnisse zu erklsiron, alter keineswegs mochte es gelingen, etwa

jede der wunderbaren Blutenformen der Orchideen aus diesen beiden

Prinzipien zu erklaren. Bei Friichten und Samen konnen wir ahn-

liche Betrachtungen anstellen, die ich nicht weiter ausspiunen will.

Mehr noch als bei der Gestalt tritt uns bei vielen Farbungen
die Unerklarbarkeit entgegen: hierfur gerade hat HlLDEBRAND in

seiner letzten Arbeit eine Anzahl von Beispielen gebracht. Warum
das Griin der Grundton im Pflanzenreiche ist, diirfen wir wohl nicht

fragen: das Chlorophyll ist eben gefarbt, und wenn es uns in einer

anderen Farbe erschiene, so wurden wir daun ebenso fragen konnen,

warum es so gefarbt sei. Fur chlorophyllfreie Pflanzen oder Pflanzen-

teile ist die Farblosigkeit das Natiirliche, wie wir es oft an Pilz-

mycelien, dem Mark und Holz dor Stanniie sehen. Alle anderen

Farltuugen bediirfen eigentlich einer Erklarung, und alle lebhaften

Farben schoinon da/.u Itostimmt zu sein, die so gefarbten Teile von

ilom -n'moii (Jrundton abzuheben, wio das speziell von den insekto-

philen Bluten gilt. Warum sind aber nun viele anemophilo llh'it.'n

lebhaft gefarbt? Schon 1902 hat HlLDEBRAND 1
) auf die roten Narben

von Ricinus communis und Afi/rica Gale hingewiesen, und ich fiige

hinzn «lie ebenfalls roten Xarben von Conjlus Avellana, Castanea vul-

garis, Carpinus betulus, Betula verrucosa und Alnus glutinosa, ganz be-

sonders aber die roten weiblichen Ziipfchen von Picea e.vcelsa, die in

gewissen Jahren im Fruhling die Gipfel der Fichten so prachtvoll

schmucken. Auch die Larche (Laric europaea) und Kiefer (Pinus

silvestris) hat rote weibliche Ziipfchen, nicht aber die Edeltanne {Abies

pectinata). Ferner ist die lebhaft gelbe Farbe der niannl'u'lion

Katzchen mancher Windblutler, z. B. der Haselnuss, doch nicht selbst-

verstandlich, wenn auch die Antheren meistens gelb gofiirbt sind.

Dom-ogoniiltor stolit dann wio. lor dio l»lau\ iolotto Farbo .lev An-

theren, die wir z. B. bei don (irasorn An</roj>n
:
/on Isriuomum und

Molinia coerulea finden. Den lebhaften Farben anomophiler Bluten

stehen zur Seite die der Fruchte und Samen, die durch don Wind

lb, r Ahiilirhkeiten im Pflanzenreiche. Leipzig 1902.
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verbreitet werden, worauf HlLDEBRAND (1. c. 1902, S. 64 und 65)

hingewiesen hat: er fiihrt die zitronengelbeii Fnidite von Populus-

alba und die leuchtend roten Samen von Penthorum sedoides an; jeden-

falls liessen sich noch mehr Beispiele linden. Einen anderen Fall

bieten uns die lebhaften Farbungen vegetativer Organe, die besonders

auffallend sind, wenn die eigentlichen Assimilationsorgane, die Blatterr

die grune Chlorophyllfarbe aufgeben oder verstecken zugunsten von

weisser, roter oder anderer Farbe. Die Yersuche, die bain

von STAHL 1
) zur Erklarung dieser Erscheinung gemacht worden sind,

durften doch die wenigsteu ganz befriedigen. Meistens handelr <>

sich um das Auftreten von Anthocyan, dessen Nutzen nacli STAHL
in seiner strahlenabsorbierenden und damit erwarmenden Eigenschaft

liegen soil. Diese wird dann wohl auch angefiihrt, um die Rot-

fiirbung junger, aus der Knospe tretender Blatter zu erklaren; aber

welchen Nutzen bringt sie den im Herbst sich rot farbenden Blattern

vor dem Laubfall? Auch HlLDEBRAND rechnet 2
) die Herbstfarbung

des Laubes, die uns einen hohen asthetischen Genuss bereitet. unter

die nutzlosen Eigenschaften. Derselbe Alitor macht darauf auf-

merksam, dass oft gerade die nicht sichtbare Unterseite der Blatter

schon rot gefarbt ist; demgegeniiber stelle ich den prachtigen Gold-

glanz auf der Unterseite der Blatter \uw 11, >,,;,, >!,,>* <//n/sophylla, der

an den hoch uber dem Boden stehenden Blattern dieser Holzpflanze

allerdings fur den Menschen sichtbar wird; seine Entstelmng hal«e

ich fruher an anderer Stelle beschrieben 3
). Die versteckte Fiirbung

an der Unterseite der Blatter fuhrt dann zu den Fallen, wo die 1*1-

hafte Farbung im Innern der Organe oder in der Erde verborgen

ist, wofiir HlLDEBRAND mehrere Beispiele anfuhrt. Den von ihm

erwahnten roten Pfirsiclien konnen die (Jranatiipfel angereiht werden

und auch die von ihm genannten Wurzeln liessen sich durch weitere

Beispiele vermehren (Erie, Daucus, Radieschen).

Als nutzlose Dufte fuhrt HlLDEBRAND (Ahnlichkeit 1902, S. 65)

an die der Windbhitler (Mercurialis annua), wohin auch die Edel-

kastanie mit ihrem aminoiden Duft zu rechnen ist, und die der

vegetativen Organe (Zweigknospen von Pappeln und Laubblatter der

aromatischen Labiaten). Inwieweit aber der Duft der Blatter eine

Bedeutung als Schutzmittel gegen pflanzenfressende Tiere hat. lasst

sich schwer feststellen. Fiir die Falle, wo sich Pflanzen oder Pflauzen-

teile durch besonderen Geschmack auszeichnen, wird man wohl

immer annehmen konnen, dass es sich um Anlockungs- oder Ab-

stossungsmittel fur Tiere handelt.

1) Uber bunte Laubblatter. Annales du Jardin bot. dc Buitenzorg, vol.

3) Uber Farben in der Pflanzemvelt. Naturwiss. Wocbenschrift XV, ]
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Uber nutzlose Eitrcnschaften an Pflanzen und das Prinzip der Schonheit. 9

Zu erwahnen waren noch die nutzlosen Ahnlichkeiten und

Yerschiedenheiten. Hinsichtlich der ersteren kann ich wieder auf

die von HlLDEBRAND in seinem letzten Aufsatz genannten Beispiele

verweisen, denen sich wohl noch mehrere anfiigen liesseu. Ich er-

innere an die „Nachahmung" von Agaven und Bromelien durch ge-

wisse Eryngien in Brasilien, ferner an die Ahnlichkeit der Caulerpa-

Arten mit hoheren Pflanzen, nach denen sie benannt sind (Caulerpa

Lycopodium, cupressoides, hypnoides, cactoides, sedoides) sowie der Alge

Halimeda Opuntia und der Opuntia vulgaris. Ganz auffallend, so

dass wir sie kaum fiir zufallig halten konnen, ist die Ahnlichkeit in

Form, Farbe und Duft der Bliite bei Syringa vulgaris und Daphne

striata. Auch der Ahnlichkeit von Gallen mit Friichten, die KERNER
in seinem Pflanzenleben (Bd. 2, S. 544 der ersten Auflage) bespricht,

ware bier zu gedenken.

Die Yerschiedenheit oder Mannigfaltigkeit ist schon bei Be-

sprechung derGestalt mehrfach erwahnt worden, wie die verschiedenen

Formen des Blattes und des Blattrandes. Ich gedenke auch besonders

der kleinen Unterschiede, die bei grosser Ahnlichkeit im iibrigen

Vcihalten gerade die Artmerkmale schwer zu unterscheidender

Gruppen darstellen, wie die Bliiten- und Fruchtverhaltnisse der

Carices, die Friichte der Umbelliferen, die Stacheln der Kakteen, so-

dann die Schalenstrukturen der Diatomeen und die Formen der

Dfsiuidiaceen. \Yo bei Tieren solche uns unerklarlich erscheinenden

Abzeichen auftreten, z. B. die Zeichnungen am Kopf und an den

Flugeln, wodurch sieh die Arten einer Yogelgattung unterschcidon,

da hat man die Erkliirung, dass es sich urn Erkennungszeicheu

handelt, mit deren Hilfe sich die Geschlechter einer Art finden

sollen; wenn aber diese Erklarung schon nicht fiir die niedriger

organisierten Tiere, wie Coelenteraten, Spongien und Protozoen geltend

gemacht werden kann, so noch viel weniger fur die Pflanzen.

Damit sind wir freilich auf einen heiklen Gegenstand gekommem
denn die Frage, warum es so viele ahnliche Arten einer Gattung

gibt, die auch fast alle dieselbe Lebensweise haben, wie ich schon

oben fiir Diatomeen und Desmidiaceen hervorhob, warum es uber-

haupt so viele verschiedene Arten im Pflanzen- und Tierreich gibt,

grhi'M't nieliT nur nicht in das (ifhit-t der exnktvn Naturforschung, sondern

ist auch eine solche, auf die wir nicht einmal von der Philosophic

eine Antwort erwarten konnen. Ich wiederhole hier nur, dass dieser

lieichtum der Formen bei der Annahme der DARWIN'schen Theorie

von der Entstehung der Arten nach dem Niitzlichkeitsprinzip voll-

kommen unverstandlich bleibt. Dies ist der eine Punkt, auf den ich

bei diesem fluchtigen Uberblick der „nutzlosen" Eigenschaften der

Pflanzen hinweisen wollte, andererseits aber mochte ich darauf auf-

merksam machen, dass vieles, was uns als nutzlos erscheint, gerade
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10 M. MoBIUS:

fur die menschliche Auffassung unter den Begriff des Schonen fallt,

wie ich absichtlich im Vorhergehenden wiederholt angedeutet habe.

Um die Sache genauer zu bezeichnen, handelt es sich hierbei

urn einen besonderen Schmuck im Gegensatz zu derjenigen Schon-

heit, die wir etwa an einem Baum bewundern und die teils auf

architektonischeu Prinzipien, teils auf der Freude an der Entwicklung

des Lebendigen beruht. Etwas anderes ist auch das asthetische

Wohlgefallen, das durch die Zierlichkeit und Regelmassigkeit der

inneren Struktur, z. B. bei Betrachtung eines Blattquerschnittes, er-

regt wird 1
). Wir konnen also vielleicht die Schonheit, die ich hier

limine, als ornamentale Schonheit bezeichnen und werden dabei wohl

ziim'mlist an die bunten Blumen denken. Man wird mir hier ent-

gegenhalten, dass bei den iusektophilen Bliiten Farbe und Form
unter dem Einflusse des Insektenbesuches entstanden sind, dass die

feiimren Zeichnuugen, die nicht geeignet sind, Insekten von fern au-

zulocken, als Saftmale dienen, dass, um mit CONRAD SPRENGEL 2
) zu

reden, „der weise Schopfer der Natur auch nicht ein einziges Harchen
an der Bliite ohne eine gewisse Absicht hervorgebracht hat." Da
ferner die Symmetrie im Bliitenbau, sei es die strahlige oder die

zygomorphe, als etwas Gegebenes anzunehmen ist, so scheint hierdurch

der schone regelmassige Bau und die regelmassige Verteilung der

farbigen Flecken, Streifen und dergleichen erkliirt. Ich gebe zu, dass

durch diese Verhaltnisse ein grosser Teil von der Schonheit der Bliite

als niitzliche oder notweudige Eigenschaften verstandlich wird, aber

ich bezweitie, dass man sich von dieser Erklarung Imfriedigt t'lihlr.

wenn man sich ehrlich priift bei Betrachtung vieler selioner Bliiten,

in Abbildungen oder in der Natur. Mao wird sich dabei sagen

niussen. dass die Kinriclitungen fiir den Insekrenbesuch viel einfacher

sein kt'muten. dass wir uns keinen Begriff davon machen konnen,
was all die wunderbaren Zeichnungen und Gestaltungen etwa einer

Stemhopea-BlfLte zu bedeuten haben. Ich verweise sodann auf eine

Reihe von Erscheinungen, die wir oben unter den nutzlosen Eigen-
schaften angefiihrt haben, namlich auf die bunten Bliiten der anemo-
pliilen 1'Hanzen, die bunten Laubblatter, die Florideen, die Des-
midim •fen mid besonders die Diatomeen! Aber selbst wenn es ge-

lingen sollte, Zweekmassigkeitsgriinde fiir die in Rede stehenden
sogenaimten nutzlosen und zugleich iisthetisch wohlgefalligen Er-
sclieimin-'t'ii ant'zufinden. so uiirden wir mis damit dorh nielit /.ut'rieden

geben dOrfen, weil die gauze <>r-anismenwelt einheitlich erklart

1 R. Amiki l;i;i:i; luit in scinein priichtiiren Work: „Mikroskopische Kunst-

formen des Pflanzenreichs* (Dresden 1904) vielfach derartige Figuren dargestellt

noben solchen, die in uuseren Begriff der ornamentalen Schonheit gehoren wiirden.

2) Das entdeckte Geheimnis der Natur. Berlin 1793. Einleitung S. 1. Dort
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Uber nut/ '< das Prinxip 4et Schfinheit. 11

werden muss mid weil bei den Tieren Schonheit urn ihrer selbst

willen, Schmuck im eigentlichen Sinne unzweifelhaft vorhanden ist.

Yogel, lnsekten und .Mollusken sind in erster Linie zu nennen.

Die prachtigen Hiiiiner- mid Paradiesvogel zeigen nut's deutliehste.

dass das Prinzi|> <les Selmiuekes iiber das der Zweckmiissigkeit siegen

kann, narnlich bei den Mannchen, die allein den Schmuck tragen,

wahrend die Weibchen, als die fur die Erhaltung der Art wert-

volleren und mehr zu schiitzenden Tiere, des Schmuck es ganz oder

grossenteils entbehren, worauf besonders WALLACE 1

) hingewiesen hat.

Dieser Autor hat die gauze Haltlosigkeit der DARWIN'schen Theorie

dargetan, nach der die schmiickenden Eigenschaften durch geschlecht-

liche Zuchtwahl entstanden sein sollen. Unvereinbar mit dieser

Theorie sind auch die Yerzierungen in Form und Farbe der Muschel-

schalen und Schneckenhauser, was DARWIN selbst zugestanden hat 2

),

sie sind aber sehr wichtig, weil wir auf die Schnecken iiberhaupt

niclii das anwenden konnen, was fiir holier urgunisierte Tien' gelten

konnte, wohl aber die Schnecken mit den Pflanzen vergleichen

konnen. Noch viel mehr gilt dies fur Korallen und Spongien, bei

denen dock auch das 8oh6nheitaprinaip eine grosse Kolle zu spielen

scheint; die Radiolarien nun vollends sind mit den Diatomeen in

dieser Hinsicht ganz auf eine Stufe zu stellen. Naher eingehen kann
ich auf diese Yerhaltnisse bei den Tieren hier nicht, ich will nor

an sie erinnern, weil wir sie nicht ausser Acht lassen diirfen, wenn
wir von der ornanientalen Seli.'inheit der Pflanzen sprechen.

Zu erklaren. wanim Tien' und lMlanzen dureli sehi'ine Formen
und Farben geschmiickt sind, haben bisher wohl nur sehr wenige

bei der Farbung, auf deren biologische Hedetirung zum Xutzen ihres

I riigcrs hingewiesen, dass es bemerkenswert ist, wenn der Zoologe
BRUNNER VON WaTTENWYL in seinem grossen Tafelwerke, „Betrach-

tungen iiber die Farbenpracht der lnsekten" (YVien 1897), die An-
sehauung vertritt, dass die Farbun-en nicht auf Zwerkmassi-keits-

keme Kiieksicht auf den Tniger nimmt." Dieser Autor glauht da

freilieh, urn eine Erklarung zu linden, seine Zullucbt zu einem ..(il

1 R. Wau.ack, Die Tropenwelt. (Deutsche Ubersetzunir. IiraiuwhwriL: is"

Kap. V und VI.

2) Abstammung des Menschcn und gcschlechtliche Zuchtwahl. Ubersetzt \

V. CABUS, 4. Auflage, 1883, 8.256.
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[2 Mi >BTUS: \ut/!ose Eigenschaften an Pflanzen und das Prinzip der Schonheit.

wir ihm aber nicht zu folgen brauchen. Wenn man die Bedeutung

der ornamentalen Schonheit erklaren konnte, so wiirde damit auch

ein grosser Teil derjenigen Eigenschaften erklart sein, die wir jetzt

noch als nutzlose bezeichnen mussen. Die Physiologie oder exakte

Naturwissenschaft wird darauf verzichten mussen, eine solche Er-

klarung zu geben, sie muss dies schon einer metaphysischen Be-

trachtung (iberlassen, und eine solche findet im allgemeinen bei den

Physiologen wenig Sympathie oder auch Yerstandnis. Ich will mich

deswegen darauf beschranken, auf eine Schrift hinzuweisen, die mein

Bruder vor kurzem herausgegeben hat 1

) und in der bei Besprechung

der Schonheit der Tiere auch auf die Pflanzen Riicksicht genommen

wird. Der A'erfasser weist darauf hin, „dass die Schonheit duroli die

ganze Natur geht, dass aber bei Pflanzen und Tieren ihre Steigerung

vom geschlechtlichen Leben abhangig ist." „Bei den Organismen ist

zwcif.'llos das Leben in der geschlechtlichen Tatigkeit am hiiclisten

gesteigert, hier steigt die Flamme des Lebens hoch empor und der

durchgluhte Organisnuis beginnt in scln'men Farben zu leuchten."

Stellen wir uns die von leachtend roten Bliiten bedeckte Fichte vor,

fiir deren Farbung wir keinen biologischen Nutzen ergriinden koimen,

so wird es allerdings schwer, nicht an einen Zusammcnhaiig zwischcn

dem brennenden Rot und dem Kulniinationspunkt der Fortpflanzunus-

riiri-k'ir zu glauben. Dann mussen wir aber auch die von Bliiten

bedeckte Alpenrose, deren Blutenfarbung als Anlockungsmitrd <!<r

Insekten und als Wegweiser zum Nektar erklart wird, von «lem-

selben Gesichtspunkte aus betrachten und ebenso naturlich j^df

andere schon bliihende Pflanze. Andererseits lasst sich die orna-

mentalc Schonheit, die wir doch auch verschiedenen Vegetatit»n>-

organen zuschreiben, z. B. den bunten Laubblattern, schwer in Ein-

klang bringen mit dem Satz, mit dem der eben zitierte Autor seine

Schrift schliestt: nAlle Bohdnheit ist wabrnehmbar gewordene Liebe."

Da wir iiber Glaubenssatze oder Vermutungen in diesem Gegenstande

schwerlich hinauskommen, so begnuge ich mich mit diesen An-

deutungen, die eben nur das feststellen sollen, dass ornamentale

Schonheit auch im Pflanzenreich als ein gewisses Prinzip, ahnlicfa

dem der Symmetrie, fiir die Entwicklung der Organe geltend gf-

macht werden kann.

1) P. J. Mobius, Heitrage zur Lehre von den Geschleclitsunterschieden. Heft 9.

Die Geschlechter der Tiere, J. Teil (Halle a. S. 1905). Im ersten Abschnitt wird

die Grosse, im zweiten die Schonheit besprochen Hier will ich noch folgendeu

Satz zitiuren (S. 30): ..Die Hauptmasse sozusagen der irdischen Schonheit ist vom

Gefallen der I no, I ihr Nutzen ist nicht einzusehen. u
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