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I. 
Die Untersuchungen versch~edener l~orscher (1, 2, 3) haben gezeigt, 

dab die Larven der Schmeil~fliegen, darunter auch Calliphora erythro- 
cephala Mg., un te r  dem EinfluB ungeniigender Ern~hrung ihre Ent- 
wicklungszeit bedeutend verkiirzen kSnnen. Das entsprechende Ex- 
periment ist sehr einfach. Man entfernt die Larven yon ihrer Nahrung 
- -  faulendem Fleisch - -  friiher, als sie dieselbe freiwillig verlassen. 
In diesem FaUe kommt  es zu vorzeitiger Verpuppung, und die Puppe 
ist kleiner als unter  normalen Verh'~ltnissen entstandene. Auch die 
ausschliipfende Imago ist kleiner als die nicht unterern~hrte. Dureh 
Ver~nderung der larvalen Entwieklungszeit k6nnen wir Imagines yon 
der verschiedensten GrSBe, von sehr gToBen bis Zwergen, erhalten. 

I. JEZHIKOV (3, 4) hat  festgestellt, dab eine Verkiirzung der larvalen 
Entwieklungszeit nicht nur zu einer allgemeinen Verringerung der 
KSrpergrSl]e der Imago fiihrt, sondern aueh yon bedeutenden Ver- 
~nderungen der inneren 0rganisation begleitet wird. So sinkt z. B. 
die Zahl der EirShren, und der histologische Bau der Ovarien ver- 
imdert sich. 

Unsere Versuehe hatten den Zweck, mathematisch analysierbares 
Material fiir eine Untersuchung der bei G. erythrocephala stattfindenden 
Ver~nderungen zu liefern, sowie auch eine experimentelle Beleuchtung 
einiger Punkte der yon einem yon uns (5) aufgestellten ,,Theorie der 
wahrscheinlichen Phylogenese" zu geben. 

Die Technik unseres Versuchs war der yon JEZHIKOV (3) ange- 
wandten analog. Larven, welche von einem Weibchen stammten, wurden 
in zwei Serien geteilt: die eine zum Zweck der Kontrolle, die andere 
ffirs Experiment.  Erstere Larven erni~hrten sich ad libitum und gaben 
Imagines von normaler GrSl]e (das Larvenstadium dauerte gegen neun 
Tage), letztere wurden am fiinften Tage vom Fleisch fortgenommer~, 
und die aus ihnen erzielten Imagines waren bedeutend kleiner. 
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Ein Vergleieh beider Serien zeigte, dab die Imagines der experi- 
mentellen Serie sieh yon den Kontrolltieren nieht nur durch ihre ge- 
ringere GrSl]e, sondern aueh dutch eine Reihe spezifischer Eigentfimlieh- 
keiten unterseheiden. Als Merkmale w~iJ~lten wir bei diesem Ver~uch 
aussehlieBlieh die des Fliigelgeaders. Der Flfigel yon Call@hera (Abb. 1) 
stellt ein System von L~ngs- und Queradern vor. Die Stellen, we die 
Adern zusammentreffen oder in den Flfigelrand einmfinden, bilden eine 
Anzahl konstanter Punkte. Die Abst~nde dieser Punkte voneinander 
sind nun ffir genaue Messungen sehr geeignete Merkmale. Im naeh- 
folgenden bezeiehnen wir diese Abst~nde mit zwei Buchstaben, wie 
in der Geometrie zur Bezeichnung von Abschnitten iiblieh. Da im 
Flfigelge~der ein nieht unbedeutender Geschlechtsdimorphismus zutage 
tritt, werden wir das Gehder beider Gesehlechter getrennt betrachten. 
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Abb.  1. 2Fliigel yon Callipho~ erythroCel~hala Mg. 

Beachten wir vor allem, wie sich die absolute Gr5/~e der Merk- 
male ver~ndert. Tabelle 1 zeigt, wie sich die Durchschnittswerte yon 
28 Merkmalen der experimentellen Gruppe von 37 6~c~ im Vergleieh 
mit 42 Kontrollexemplaren verringert haben. Die absoluten Gr5Ben 
der Merkmale werden zweifellos kleiner, abet diese Verkleinerung ver- 
teilt sieh fiber den Flfigel ungleiehm~13ig. In der vierten Kolonne (yon 
links gezAhlt) unserer Tabelle finden wir Zahlen, welehe angeben, um 
wieviel vH dieses oder jenes Merkmal der experimentellen Serie sich 
im Vergleich mit der Kontrollserie vermindert hat. Die mittlere Ver- 
ringerung ist gleich 12 vH. 'Die Abweiehungen von dieser Ziffer sind, 
in positiver wie negativer Riehtung, recht bedeutend. Die ffinfte 
Kolonne enth~lt die Werte dieser Abweiehungen. Die st~rkste Ver- 
ringerung (-~ 2,92 vii) f~llt auf das Merkmal NM, die schw~ehste - -  
auf KL (-- 3,68 vH). Verfolgen wir die Verteilung dieser Ziffern fiber 
die Fliigelfi~che, so finden wir eine recht ausgesproehene Gesetzm~l]ig- 
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Tabelle 1 (~) .  
1 Einheit bei den ~ = 0,04504 ram, bei den ~9 ~-- 0,02439 mm. 

581 

vH der Abweiehungen 
vom mittleren Differenzen 

5Ierkmal Kontrolle Experiment  Ver- Yerringerunga- und ih re  Fehler 
ringerung prozent 

GB 
13I 
I K  
K L  
CG 
CB 
E B  

�9 E F  
F I  
F H  
H K  
H A  
Y X  
X A  
A N  
~VM 
.ML 
V X  
ON 
Y T  
Y V  
VO 
O P  
S T  
Y S  

28,02 4- 0,20 
60,35 4- 0,37 
20,11 4- 0,11 
4,69 4- 0,06 

43,55 4- 0,24 
71,39 4- 0,37 
67,20 4- 0,38 
19,31 4- 0,17 

107,52 ~- 0,59 
35,82 -4- 0,19 
88,68 -t-0,54 
6,24 4- 0,08 

20,40 =~. 0,15 
44,48 4- 0,23 
43,72 4- 0,27 
17,03 4- 0,15 
37,69 4- 0,31 
5,39 4- 0,06 

3828 4- 0,25 
21,04 4- 0,13 
22,93 --4- 0,15 
57,85 • 0,28 
13,70 4- 0,11 
6,50 4- 0,07 

20,62 4- 0,12 

24,81-4- 0,28 
53,43 4- 0,50 
18,18 4- 0,14 
4,30 • 0,06 

38,22 4- 0,29 
62,91 4- 0,53 
59,20 4- 0,51 
17,27 4- 0,23 
94,50 4- 0,80 
32,71 4- 0,25 
76,76 4- 0,72 
5,55 4- 0,06 

17,84 4- 0,20 
40,06 4- 0,30 
37,69 4- 0,40 
14,49 4- 0,15 
33,25 4- 0,32 
4,58 4- 0,05 

33,30 4- 0,27 
18,28 4- 0,18 
19,84 4- 0,22 
51,30 4- 0,51 
12,25 4- 0,12 
5,63 4- 0,06 

18,06 4- 0,17 

1 1 , 4 6  

1 1 , 4 7  

9,60 
8,32 

12,24 
11,88 
11,91 
10,57 
12,11 
8,68 

13,45 
11,06 
12,55 
9,94 

13,79 
14,92 
11,78 
15,03 
13,01 
13,12 
13,48 
13,33 
10,58 
13,39 
12,42 

- -  0,54 
- -  0,53 
- -  2 , 4 0  

- -  3,68 
-t- 0,24 
- -  o32 
- -  0,09 
- -  1,43 
q- 0,11 
- -  3,32 
4- 1,45 
- -  0,94 
4- 0,55 
- -  2 , 0 6  

4- 1,79 
4- 2,92 

- -  0,22 

-t- 3,03 
4- 1,01 
-t- 1,12 
4- 1,48 
4- 1,33 
- -  1 , 4 2  

4- 1,39 
4- 0,42 

3,21 4- 0,34 
6,92 4- 0,62 
1,93 4- 0,18 
0,39 q- 0,08 
5,33 4- 0,37 
8,48 -r- 0,64 
8,00 4- 0,63 
2,04 -4- 0,28 

13,02 4- 0,99 
3,11 4- 0,31 

11,92 ~- 0,90 
0,69 4- 0,10 
2,56 4- 0,25 
4,42 4- 0,37 
6,03 --r- 0,48 
2,54 4- 0,21 
4,44 4- 0,44 
0,81 4- 0,08 
4,98 4- 0,36 
2,76 4- 0,22 
3,09 4- o,26 
6,55 4- 0,58 
1,45 4- 0,16 
0,87 4- 0,09 
2,56 4- 0,20 

keit (auf Abb. 1 sind deutlichkeitshalber die Zahlen der Verringerungen 
der Adern eingetragen). Gleichartige Abweichungen verteilen sich im 
allgemeinen zonenweise, indem diese Zonen senkrecht zur Flfigelachse 
verlaufen, wobei Regionen mi$ Verl~ngerung und Verkiirzung der Adern 
abwechseln. An der Flfigelbasis befindet sich eine Verkiirzungszone. 
Eine ganze Gruppe yon Abschnitten (YX,  Y T ,  YF,  YS ,  X V ,  ST)  erleidet 
mehr oder weniger starke Verkiirzung, wobei besonders X V  in diesem 
Sinne hervortritt. Alle diese Adern begrenzen die hintere Basalzelle 
und die Analzelle. N~her gegen den Vorderrand zu liegt YX; dieser 
Abschnitt ist, im Gegenteil, stark verl~ngert im Verh~ltnis zum mitt- 
leren v i i  der Verkfirzung; die Verkiirzungszone wird also hier unter- 
brochen. Das gleiche gilt veto Merkmal EB,  welches, wenngleich sehr 
schwach, verli~ngert ist. CG endlich ist wiederum verkiirzt. 

Die nun folgende Zone besteht aus verliingerten Adern (GB, EB,  

39* 
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Y X ,  F H ,  H A ,  X A ) ,  sie erreicht doch nicht den Hinterrand des Flfigels: 
auf den verl~ingerten Abschnitt X A  folgt der verkfirzte Abschnitt VO. 

Besonders stark sind 2 'H und X A  verlangert. Zwischen F H  und E B  

reicht die lange Ader F I  aus der benachbarten Verkfirzungszone herein. 
Diese letztere Zone ist die breiteste; sie verl~uft parallel mit dem 
Fliigelhinterrande. Sie enthMt die Abschnitte: .FH, H K ,  A N ,  N M ,  

N O  und VO;  zu ihnen gehSren die lgngsten derselben. Diese Zone 
hat keine Unterbrechung, wird aber am vorderen Rand yon dem ver- 
lgngerten Abschnitt B I  begrenzt, welcher daher der ni~chsten (oder 

- -  mit gleichem Recht - -  der vorhergehenden)Verlangerungszone zu- 
zuzahlen ist. 

Der Spitzenteil des ~liigels ist wiederum verlgngert. Hierher ge- 
hSren: B I ,  I K ,  K L ,  L M  und OP.  Von ihnen ist besonders KJ5 ver- 
li~ngert, obgleich dieser Abschnitt seinen absoluten Dimensionen nach 
am kiirzesten ist. 

Natiirlich sind lange nicht alle angefiihrten Ziffern geniigend zu- 
verlassig, aber der allgemeine Charakter der zona!en Verkfirzungen 
und Verli~ngerungen des Fliigels tritt klar zutage. 

Aus dem Dargelegten folgt, dab eine Verringerung der ~liigelfl~che 
eine unproportionelle VerKnderung des Gei~ders nach sich zieht. Um 
einen strengeren ]3eweis fiir diesen Satz zu liefern, miissen wir das 
Verhifltnis der verschiedenen Kennzeichen des ,,verkleinerten" Fliigels 

Tabelle 2 (~'c~). 

Indexe  Differenzen der  Indexe  

fa 
f h  ~ 0,9132 4- 0,0085 

F H  
hk 

H K  - -  0,8655 4- 0,0097 

xa 
X A  -- 0,9006 4- 0,0082 

a~'/, 
AN -- 0,862I -4- 0,0105 

~ m  
x~M -- 0,8508 4- 0,0115 

2'H 
x a  

XA 

X A  
:va, 

X A  
yx  

Y X  
ml kl 

M L  K L  
kl an 

hk 
H K  ~ 0,0477 4- 0,0129 

aT$ 
AN ~- 0,0385 4- 0,0133 

n~7~ 
NM 0,0498 ~___ 0,0141 

V X  
V X  ~ 0,0509 4- 0,0156 

x a  
.XA 0,0261__~ 0,0143 

V X  
V X  ~ 0,8497 -4- 0,0133 

yx  _ 0,8745 4- 0,0117 
Y X  
ml 

M L  - -  0,8822 4- 0,0111 

kl 
K L  -- 0,9168 ~ 0,0215 

K L  A N  
vx kl 

V X  K L  

- -  0,0346 4- 0,0242 

~-- 0,0547 4- 0,0239 

0,0671 -•- 0,0253 
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zu den entsprechenden Kennzeichen des normalen l~liigels bereehnen 
und darlegen, dab dieselben sich gen/igend voneinander unterscheiden. 
Tabelle 2 enthalt diese Angaben. In der ersten Kolonne stehen hier 
die Werte der Verh~ltnisse (Indexe) und flare mittleren quadratischen 
Fehler, wobei die Merkmale des verkleinerten Fliigels mit kleinen Buch- 
staben bezeichnet sind. Alle diese Zahlen stellen die arithmetisehen 
.Mittel der obenerw~hnten 2 Gruppen (Kontrolle und Experiment) vor. 
Die zweite Kolonne enth~lt die Differenzen yon acht Indexen und 
die entsprechenden ~Fehler dieser Differenzen. In einigen F~llen ist 
das Resultat durchaus zuverl~ssig. So z .B.  verringert sich der Ab- 
schnitt hk viel starker a ls /h;  dabei iibertrifft die Differenz der Indexe 
den entspreehenden mittleren quadratischen Fehler fast um das Vierfache. 

x a  

Nicht vollsti~ndig zuverl~ssig ist die Differenz der Indexe ~X und XA' 

wo der Fehler weniger als dreifaeh iibertroffen wird. 
Im aUgemeinen kann die unproportionelle Ver~tnderung der einzelnen 

Adern und ihrer Absehnitte wenigstens in manehen Fliigelregionen als 
durchaus bewiesen angesehen werden. Besonders auff~llig und charak- 
teristisch ist die Veriinderung des Verh~ltnisses /h  zu hk. Ersteres 
Merkmal verl~,ngert sich gleichsam auf Kosten des zweiten. Diese 
Ver~nderung kann als eine Verschiebung des oberen Endes der Quer- 
ader H A  in apik~ler Riehtung aufgefa2t werden (s. Abb. 1). Infolge 
apikaler Verschiebung des Punktes H ver~ndert sich natiirlieh das 
Verh~ltnis der Abschnitte zugunsten yon lb. In ~hnllcher Weise ge- 
sehieht d~s Waehstum yon x a  be i  gleichzeitiger Verkiirzung yon an. 
Letzteres kann als eine Versehiebung des unteren Endes A der Ader 
H A  in der Richtung der Flfigelspitze aufgefal]t werden. Diese ganze 
Ader ffihr~ also eine Bewegung in apikaler Richtung aus. (Wit 
kommen auf die Ver~nderung des Verh~ltnisses X A  : A N  sparer zurfick.) 

Das Unproportionelle der Ver~nderungen des Fliigelgetiders kann 
auch auf andere Weise gezeigt werden, n~mlieh durch den Vergleich 
der Indexe einerseits der Merkmale der Kontrolle, - -  andererseits 
der Merkmale des experimentell ver~nderten ~liigels. Z. B. ist 

A X  
X~u - -  0,9066, w~hrend a xxn ~-~ 0,9642 ist. 

Die Differenz der beiden Verh~ltnisse macht 0,0576 aus, ihr mitt- 
lerer quadratischer Fehler m ~ 0,00696; erstere ist also 8,27 mal 
grSl3er als letzterer, --  ein mehr als geniigendes Resultat. 

Uns nun zu den Veri~nderungen der Merkmale bei den ~ @ wen- 
dend, miissen wir vor allem auf den recht bedeutenden Geschlechts- 
dimorphismus im Flfigelgei~der unserer Art hinweisen. Dieses Thema 
wurde yon uns nur teilweise beriihrt, verdient aber zweifellos Beach- 
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tung. Besonders interessant w~re es festzustellen, in welchem Grade 
jedes Gescblecht auf eine Verk/irzung der Ern~hrungszeit reagiert. 
AuBerdem entsteht die Frage, inwieweit der Dimorphismus selbst sich 
unter  experimentellen Bedingungen ver~ndert. Letzteren Punkt  beab- 
sichtigen wir in einem folgenden Aufsatz ausfiihrlicher auseinander- 
zusetzen; hier beriihren wit nur ersteren. 

Vergleichen wir den Verminderungsprozents~tz einzelner Merkmale 
des Genders bei c~ c~ und ~ 9, so sehen wir sofort, dab die ~ ~ durch 
st~rkere Verkfirzung der Adern auf ein- und dieselbe Einwirkung rea- 
gieren. Tabelle 3 veranschaulicht das Gesagte. In derselben sind die 

Tabelle 3 ( ~  und ~ ) .  

vHderVer -  vHderVer -  Differenzen der Indexe und ihre raittleren quadrat. 
3Ierkmale minderung minderung ]~ehler 

B I  

I K  

F H  

H K  

X A  

A N  

15,94 
13,18 
12,35 
17,09 
13,37 
19,47 

11,47 
9,60 
8,68 

13,45 
9,94 

13,79 

(bi : B1)  d~ - -  (hi : ~ I )  ~ -~ 0,04465 2= 0,0145 
(ik : I K )  (~ - -  (ilo : J~K) ~_ ~ 0,0358 -4- 0,0113 
(fh: FH) c~ -- (fh: FH) ~ = 0,0367 -4- 0,0109 
(hk: H K )  ~ - -  (hlc: H K )  ~ ~ 0,0364 2= 0,0129 
(xa : X A )  c~ - -  (xa : X A )  ~ ~ 0,0342 4- 0,0111 
( a n : A N )  J; - -  ( a n : A N )  ~ ~-  0,0468 q- 0,0138 

Verminderungsprozente yon sechs Merkmalen der ~ ~' und 9 9, sowie 
die Differenzen der Indexe beider Geschlechter und die entsprechenden 
Fe l le r  zusammengestellt. Man sieht, dab der Verminderungsprozent- 
satz bei den ~ ~ gr5Ber ist, Ms bei den c~ c~, wobei der Unterschied 
zwischen beiden Geschlechtern oft die Differenz zwischen einem Paar  
Merkmale ein- und desselben Geschlechts iibertrifft. (Zahl der !~ ~ der 
Kontrollgruppe 47, der experimentellen Gruppe 50.) 

An den ~ ~ konnten wir auch eine detailliertere Untersuchung der 
Ver~nderungen vornehmen, weche die Indexmerkmale er]eiden. Tabelle 4 
zeigt drei charakteristische Indexe, fiir Kontrollweibchen und solche 
der Experimentalgruppe berechnet. 

Tabelle 4 (~9). 
1. F H  : H K  ~ 0,3966 ! 0,0018 fh : hk ~ 0,421 ! 0,0022 D 1 ~ 0,0244 2= 0,0029 
2. X A  : A N  ~--- 0,9066 -~- 0,0050 xa" an  -~  0,9642 ~= 0,0048 D 2 ~ 0,0576 2= 0,00696 
3. B I  : I K  -~- 3,0570 2= 0,0152 bi : ik  ~ 2,957 ----_ 0,0155 D3 ~ 0,1000 2= 0,0217 

Die Ver~nderung der Indexe kann keinem Zweifel unterliegen, da 
ihre Differenzen um ein Mehrfaches die entsprechenden Fehler fiber- 
treffen. Das Verh~ltnis der Differenz [(FH : F K )  - -  (]h : / /c)] zum mitt- 
leren quadratisehen Fehler ist gleich 8,41, und das entsprechende Ver- 
h~ltnis ffir ~ ( X A  : A N )  - -  [:ca : an)~ und V(BI  : I K )  - -  (hi : ik)] ist gleich 
bzw. 8,23 und 4,61. Wir sehen hierin eine weitere Best~tigung un- 
proportioneller Ver~nderung, die als Resultat ~ul~erer Einwirkung entsteht. 
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II. 
Nicht nut  die Durchschnitte, sondern auch andere Charakteristika 

der Verteilung unterlagen in unserem Experiment  einer mehr oder 
weniger starken Ver~nderung. In  der Tabelle 5 sind die mittleren 
quadmtischen Abweichungen und Variationskoeffizienten yon 25 Merk- 
malen der Kontroll- und Experimentgruppe zusammengestellt  ((~(~). 

Tabelle 5 (~3). 

Kontr.- 
Merkmal 

GB 
B I  
I K  
K L  
CG 
CB 
E B  
E F  
F I  
F H  
H K  
H A  
Y X  
X A  
A N  
N M  
M L  
V X  
O N  
Y T  
Y V  
VO 
OP 
S T  

1,28 
2,38 
0,69 
0,40 
1,58 
2,42 
2,45 
1,09 
3,85 
1,25 
3,52 
0,50 
0,95 
1,50 
1,74 
1,00 
2,04 
0,42 
1,64 
0,85 
0,98 
1,85 
0,70 
0,49 
0,78 

C vH 

4,56 
3,94: 
3,43 
8,53 
3,63 
3,39 
3,64 
5,64 
3,58 
3,49 
3,97 
8,01 
4,66 
3,37 
3,98 
5,87 
5,41 
7,79 
4,28 
4,09 
4,27 
3,20 
5,11 
7,54 
3,78 

]~xperim.- 
Merkmal 

1 

gb 
bi 
ik  
kl 
cg 
cb 
eb 

~f 
fi 
fh 
hie 

ha 
yx  
~ a  

a n  

n m  

ml 
~ X  

On 

yt  
yv 
vo 
op 
st 
ys 

1,73 
3,06 
0,85 
0,51 
1,79 
320 
3,15 
1,49 
4,87 
1,55 
4,36 
0,39 
1,22 
1,82 
2,46 
0,93 
1,92 
0,28 
1,67 
1,11 
1,35 
3,10 
0.73 
0,37 
1,01 

C vii 

6,97 
5,73 
4,67 

11,86 
4,68 
5,09 
5,32 
8,63 
5,15 
4,74 
5,68 
7,03 
6,83 
4,54 
6,53 
6,42 
5,77 
5,57 
5,76 
6,o7 
6,80 
6,04 
6,10 
6,57 
5,59 

Von 25 Merkmalen zeigen 20 eine mehr oder weniger starke Ver- 
grSBerung der mittleren quadratischen Abweichungen in der Experi- 
meatserie, und nut  ffinf eine Verminderung derselben. Ein derartiges 
Verh~ltnis kann kein zufiflliges sein, um so mehr, als die analoge 
Erseheinung an den ~ ~ beobachtet  werden kann. Daher k6nnen 
wir, sogar ohne die Fehler der Differenzen der mittleren quadratischen 
Abweichungen der Kontroll- und Experimentgruppe zu berechnen, auf 
ihr regelmii9iges Anwachsen unter den Bedingungen unseres Experi- 
ments schlieBen. - -  :Noch deutlicher tr i t t  das Anwachsen der Varia- 
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tionskoeffizienten c hervor, welche in derselben Tabelle zu finden sind. 
H_ier zeigen nur  drei Merkmale yon 25, n~mlich H A ,  V X  und S T ,  

eine Verminderung yon c. 
Ein ebenso regelm~Biges A n w a c h s e n  beider Charakteristika in der 

Exper imenta]gruppe sehen wir aueh bei den ~ ~ (TabeHe 6). Alle 

Tabelle 6 (~ ~). 

Kontrollgruppe Experimentulgrul~pe 

Merkmal a )lerkmal (~ C vH 

/~I 3,97 
I K  1,60 
F H  2,40 
H K  6,36 
X A  2,92 
AN 3,47 

C vH 

3,04 bi 

3,74 ik  

3,19 fh 
3,36 hk 

3,26 xa 

3,51 an 

6,21 
1,86 
2,93 
9,81 " 
3,91 
5,51 

sechs untersnchten Merkmale zeigen ein Anwachsen 

5,66 
5,01 
4,46 
6,25 
5,04 
6,84 

der mitt leren 
quadrat isehen Abweichung und des Variationskoeffizienten, welches 
sehr bedeutend ist. Da~ dieser Unterschied real ist, crsieht man  auch 
aus den :Fehlern der Differenzen. So ist z. B. fiir die mitt]ere quadra -  
tische Abweichung des Merkmals A N  die Differenz D ~ 2,04 -~ 0,66, 
d . h .  sic iibertrifft ihren mit t leren quadrat ischen ~ehler  um mehr als 
das Dreifache. Ffir das Merkmal A X  ist D ~ 1,11 ~ 0,50; hier wird 
derselbe um mehr  als das Doppel te  fibertroffen, der Unterschied ist 
also nieht ganz zuverl~ssig. Alles Gesag~e fiber a u n d c  bei c~ c~ und  
~ gegenfiberstellend, kSnnen wir als aUgemeine Erscheinung unter  den 
]~edingungen des Exper iments  ein Anwachsen beider Charakterist ika 
feststellen. 

Einor yon  uns ha t te  bereits Gelegenheit auf die VerSnderungen 
hinzuweisen, welche infolge verkiirzter Erniihrungszeit  der Larven  yon  
C a l l i p h o r a  mit  den Korrelationskoeffizienten geschehen (6). I n  vor- 
liegender Arbeit  unterwarfen wir diese ~rage  einer genaueren Unter-  
suchung, wobei es uns gelang, eine BestAtigung der Korrelat ionsver-  
gnderung zu finden. In  Tabelle 7 sind die Koeffizienten r ffir drei Paa r  

Tabelle 7 (~ ~ ). 
rXA, ~ .  ~ 0,356 4- 0,123[ D ~ 0,493 H 0,130 

rxa, an - - ~ -  0,849 4- 0,041J D : m/) -~ 3,79 
rFt~, ~Ic ~-- 0,589 4- 0,092[ D -~ 0,243 H 0,103 

rib, hk ~ 0,832 4- 0,045J D : m• ~ 2,36 
r~I, 1K ----- 0,461 4- 0,113 / D = 0,321 H 0,144 

rb~, i~ ~0,782 4- 0,089J D : m D = 2,23 
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Merkmale der Kontrol l -  und  Exper imentweibchen  angef i ihr t .  Wie aus 
der  Tabelle zu ersehen ist, sind alle drei Koeff iz ienten bei der Ex- 
per imentgruppe  hSher, wobei  ffir das Merkmalpaar  X A  und  A N  die 
I)ifferenz D der  Kontrol l -  und  E x p e r i m e n t g r u p p e  ihren Fehler  fast 
v iermal  iibertriffg. Bei den zwei anderen MerkmaIpaaren  ist das Ver- 
h~ltnis der Differenz zum Fehler  weniger giinstig, indem dasselbe die 
Zahl 3 nicht erreicht. Es  mul~ bemerkg werden, dal3 das Anwachsen 
von r ungeachte t  der sich vergrSl~ernden mi t t le ren  quadrat ischen Ab- 
weiehung geschieht. Es  kann  also die Ver~nderung der  Dichte der Ver- 
b indung der Merkmale  un te r  exper imentel len  Bedingungen als bewiesen 
gelten. Die Frage  tritg auf, ob sich auch die V e r b i n d u n g s / o r m  veriindert~. 

Zur L~isung dieser Frage  ist es no~wendig, die Koeff izienten der 
Regression der Merkm~le bei der Kontrol l -  und  Expe r imen tg ruppe  mit- 
e inander  zu vergleiehen. Tabel le  8 enthiflt die Wer tc  von R flit 
sechs P a a r  Merkmale.  An und  fiir sich sind diese Koeffizienten im 
Vergleich mi t  den engsprechenden Fehlern  geniigend hoch und folglich 
auch geniigend zuverli~ssig. Weniger  giinstig s teht  es um die Diffe. 

Tabelle 8 (~ ~ ). 
RXA = 0,300 + 0,110 ] 

. ,~ [ D = 0,303 + 0,123 
R:va = 0,603 ----- 0,055 [ .D : q,nj9 = 2,46 

) 

R_AN = 0,423 ~ 0,156 D = 0,773 ~ 0,190 
AX 

Ran  = 1,196 ~--4:0,110 D :m/) ---- 4,07 
0~9~ 

BFHHK = 0,209 -4- 0,041 / 

/?/h ---~ 0,295 -4- 0,029 / 
) 

.R~.K = 1,661 -4-- 0,321 / 
! 2~H 

Rh~ 2,340 4- 0,226 ] 
]h 

D = 0,086 ! 0,050 
D : m~9 ~--- 1,73 

D = 0,679 -}- 0,392 
�9 D :  m o = 1,73 

R BZ = 1,590 :L 
I K  

R bi = 2,815 • 
i k  

R t K  = 0,134 4- 
2z 

R i ~  = 0,217 !~ 
-hi 

0,439 / " D = 1,225 4- 0,673 

0,511] D : m / ) = 1 , 8 2  

0,037 [ D ~ 0,083 ::k 0,054 

0,040 ] D : m/) = 1,54 
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renzen D der Kontroll- und Experimentgruppe. Vollst~ndig zuver- 
l~issig ist die Differenz \(RANx-, - -  R::) ,  da sie den Fehler 4,07 real fiber- 

trifft. Um ein Bedeutendes iibertrifft dieDifferenz den Fehler I R x A - - R x a I  
\ A.~ anal 

bleibt aber immerhin hinter drei zurfiek. Im allgemeinen jedoch fiber- 
treffen alle sechs Differenzen die entspreehenden Fehler um ein Be- 
defitendes, und dieses Resultat kann nieht als Zufall angesehen werden: 
wir kiinnen die Veriinderung der Form der Verbindung unter experi- 
mentellen Bedingungen als erwiesen ansehen. 

]qebenbei sei bemerkt, dal~ in allen sechs F~llen der Koeffizient 
der Regression steigt. 

Die Ver~nderung der Diehte und insbesondere der Verbindungs- 
form der Merkmale beim ~bergang yon der Kontrollgruppe zur experi- 

J:  �9 

" l ,  
,~N $ " ZT# 

o o o  
�9 � 9 1 4 9 1 4 9  �9 

; e  

: i : : :  
�9 ~ �9 

X~ #t7 
Abb.  2. Korre la t ion  yon X A  und A N  Abb.  8. Korre la t ion  yon  x a  u n d  a n  

(Kontro l lgruppe) .  (Exper imen tg ruppe) .  

mentalen bietet ein groi]es theoretisches Interesse, wovon weiter unten 
die Rede ist. Abb. 2 und 3 zeigen uns, wie sich das Korrel~tions- 
feld der Merkmale AN und X A  beim Ubergang yon der Kontroll- 
zur Experimentgruppe veri~ndert hat. 

Bisher bet rachteten wir Korrelation und Regression absoluter Gr(if~en. 
An~lysieren wir nun genauer das Paar yon Merkmalen X A  und ( X A  : A N ) ,  

yon welchen das zweite ein Indexmerkmal ist. Bei der Kontrollgruppe ist 
rXA,XA ~ 0,546 ! 0,099,bei der experimentellen: rxa, xa ~ -  - -  0,197 -4- 0,11. 

A N  a n  

Differenz ( r x A ,  XA - -  rxa, ~a I - ~  0,743 ~ 0,148, d. h. sie fibertrifft 
\ A N  ~ !  

den mittleren quadratisehen ~'ehler 5,02 mal. Hier finder also eine schroffe 
Ver~nderung des Koeffizienten statt  und zwar unter Um~nderung des 
Pluszeiehens in das Minuszeichen. 
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Fiir die Koeffizienten der Regression haben wir folgende Zahlen: 

R XA --~- 44,73 • 9,69 
X A : A N  

R xa ~ - -  23,32 4-  13,56 

R x A : A  x --= 0,0067 -V- 0014 / 
XA I D ~- 0,0084 4-  0,0017 

R ca :an  ~ - -  0,0017 4-  0,0009 D : m D  ~ -  4,94. 
x a  

Abb. 4 zeigt das Korrelationsfeld, sowohl fiir die Kontroll-  als 
such Exper imentgruppe  nach den Merkmalen X A  und ( X A : A N )  zu- 

D ~ 68,05 ~--~ 16,67 
D:mD ~ 4,08 

xv-! 

Zr 

X 

ZI" 

~N 

M 

Y 

[ 

1 

m , m  

Z 

. a W e  

�9 �9 0 
i � 9  

�9 � 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9  

o � 9  

I �9 �9 

I ~' /r/ /Y Y k"/ FU Y~/~ /~ X X/ 2Z ~ Xgl X/YXM 
x,z 

Abb. 4. Das Korrelationsfeld, sowohl ffir die KontroIl- als auch Experimentgruppe nach den 
M c r k m a l e n X A u n d ( X A : A N )  zugleich konstruier~, l~echts die Kontroll- ,  l inks die Exper iment -  

g ruppe ;  O ist  das  Ver te i lungszent rum tier ersten,  OLder  zweiten Gruppe.  

gleich konstruiert .  Rechts befindet sich das l~eld der Kontrol lgruppe,  
links der Experimentgruppel) .  Wie aus der Zeichnung zu ersehen 
ist, beriihren sich beide Felder  gegenseitig, aber die Mittelpunkte ihrer 
Verteilung: 0 (kontr.) und  01 (exp.), sind welt voneinander  entfernt. 
Die Gleictmngen der Regression haben fiir das ,,Kontrollefeld" folgendes 
Aussehen: 

XA XA  
(1) -AN ~ A A  q-  R XA:AX (XA - -  X A )  -r a x 4  )/1 - -  r e 

X A  A N  

( XA  XA  ) _4_ r% 
(2) X A  ~ X A  --k R_ xA A N  Y4N ~ axA }/1 - -  

X A  :AN  

1) Kreise bedeuten die Kontroll-, Quadrate die Experimentindividuen. 
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Aus derAbbildung ersieht man, dal] das ,,Experimentfeld" ira Vergleich 
mit dem ,,Kontrollefeld" stark nach links und nach oben verschoben 
ist. Das Merkmal X A  ist (nach seiner absoluten GriStle) stark verringert. 

�9 Wie aus Gleichung (1) zu ersehen ist, mull das Merkmal (XA:  AN), 
nach dem Gesetze der Regression des Kontrollefeldes unter diesen 
Umst~nden sich ebenfalls verringern. Wenn wir das Verteilungszentrum 
der experimentalen Gruppe als Variante der Kontrollgruppe ansehen, 
so mul3 seine Abszisse, welche 77,64 erreicht (das arithmetisehe Mittel 
des MerkmaIs AN), eine Ordinate h~ben, wetehe aus der Gleiehung (1) 
berechnet werden kann: 

X A  
~-hr ~ 0,9066 -1- 0,0067 {77,64 - -  89,62) ~ 0,0299, 

X A  
oder AN ~ 0,8263 ~ 0,0299. 

Das w~re folglich die GrSl~e des Merkmals ( X A : A N ) ,  wenn das 
Zentrum der Verteilung der experimentalen Gruppe dem Regressions- 
gesetz tier Kontrollgruppe unterworfen w~re. In der Tat  jedoch gleicht 
sie 0,9642, d .h .  sie fibertrifft die aus der Berechnung erzielte Zahl 
um 0,1379. Der Berechnungsfehler yon (XA:Ahr}, nach AN aus der 
Regressionsgleiehung bestimmt, ist gleich 0,0299. Also ist der vor- 
handene Fehler (0,1379:0,0299) ~ 4,61mal so grol3, nls der berechnete. 
Mit anderen Worten ist eine solche GrS~e des Merkmals ( X A  :AN)  
bei gegebener GrSl3e yon X A durchaus unwahrscheinlich flit das 
Kontrollekorrelationsfeld, d. h. die betreffende Variante unterliegt nicht 
dem bier existierenden Gesetz der Regression. Uns zur Abbildung 4 
wendend, sehen wir, dal3 hier das Zentrum der Verteilung der expe- 
rimentalen Gruppe naeh der GrSl3e des h~erkmals X A  in die VI. Klasse 
zu liegen kommt. Wenn dasselbe dem l~egressionsgesetz der Kontroll- 
gruppe unterl~ge, welches durch die Gleiehung (1) ausgedriiekt wird, 
miil3te es nach dem Merkmal ( X A : A N )  sich eine Kl~sse tiefer ~ls I. 
befinden; tatsachlich aber gehSrt es zur IX. Klasse. 

Maehen wir nun die entgegengesetzte Berechnung. Nehmen wir 
wiederum an, das Verteilungszentrum der experiment~len Gruppe sei 
ein Punkt  des Kontroilefeldes. Seine Ordinate ist gleich 0,9642 
(Durehschnitt des Merkmals (XA  : AN)  der experimentalen Gruppe). Wie 
w~re die Abszisse (d. h. Durchschnitt von X A ) ,  wenn es tats~chlich 
dem Kontrollefeld angehSren wiirde und seinen Gesetzen unterworfen 
w~re? Auf diese Frage gibt Gleichung (2) Antwort. Die entsprechenden 
Zahlen hineinsetzend, erhalten wit: 

X A  --~ 89,62 -~ 44,73 (0,9642 - -  0,9066) ~ 92,196 ~ 2,448. 

De facto jedoch ist x a  ~-~ 77,64, folglich die Differenz X A - - x a  -~- 14,556, 
d. h. sie ist 5,94m~1 gr6Ber sis der mittlere quadr~tisehe Fehler der 
Berechnung! Daraus folgt, dal3 das Verteilungszentrum der experi- 
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mentalen Gruppe in keiner Weise dem Regressionsgesetz des Kontrolle- 
feldes unterliegt. Wenden wit uns der Abbildung zu, so finden wir, 
daft der Punkt  O1, seiner Ordinate nach, zur IX. Klasse gehSrt, was 
fiir die Kontrollgruppe wenig wahrscheinlich, aber immerhin nieht 
unmSglich ist. Unter dieser Bedingung miiBte seine Abszisse zur 
XIV. Klasse gehSren, whhrend sie in Wirklichkeit bloi3 zur VI. gehSrt. 
Die Versehiebung betriigt 8 Klassen! 

Alles Gesagte beweist zur Geniige, dab der Ubergang yon der 
Kontrollgruppe der Individuen einen ganz anderen Charakter zeigt, 
als der ~bergang yon Individuum zu Indi.uiduum innerhalb der Kon- 
trotlgrnppe. In Ietzterem Fall zieht eine Verringerung des Merkmals 
XA auch seine Verringerung hinsiehtlich A N  nach sich. Auf Abb. 1 
(S. 580) sehen wit, was das bedeutet. 0ffenbar ver~ndert sich XA 
schneller als sein Nachbar AN. Daher vergrSl3ert sich, bei seiner Ver- 
grSl3erung, auch sein Verh~ltnis zu AN, w~hrend es bei Verminde- 
rung, welche wiederum schneller vor sich geht als bei AN, sinkt. 

Nunmehr zum veri~nderten Typus fibergehend, erzielen wir sofort 
eine plStzliche Verringerung von AX. Abet start der ebenfalls er- 
warteten Verringerung seines Verh~ltnisses zu A N  begegnen wir plStz- 
lich einem unerwarteten Anwachsen yon (XA:AN). 

An diesem Beispiel kann also deutlich der Widerspruch gezeigt 
werden, weleher zwischen individueller Variabiliti~t und Ver~nderung 
der ganzen Gruppe existiert. Zudem finden wit in der experimen- 
tellen Gruppe bereits eine andere Verbindungsform der hier behan- 
delten Merkmale, als in der Kontrollgruppe. Wenn wir also das 
Kontrollefeld und Experimentfeld der Korrela~ion durch Ellipsen von 
bestimmter Wahrscheinlichkeit begrenzen, so kann der Ubergang von 
ersterem Feld zu le~zterem als zusammengesetzte Bewegung der Ellipse 
dargestellt werden, welehe in fortschreitende, zentrifugale und Kreis- 
bewegung zerlegt werden kann. Die fortschreitende Bewegung besteht 
in einer Versehiebung des Feldes als ganzes; das Zentrum der Ellipse 
nimmt nur an dieser Bewegung tell. Die Kreisbewegung kommt in 
einer Veri~nderung der Neigung der Achse unserer Ellipse zum Aus- 
druck; diese Bewegung beeinflufl~ auch die Drehung der Regressions- 
linien. In nnserem Falle drehen sie sich um das Zentrnm der Ellipse 
in der Richtung des Uhrzeigers. Die zentrifugale Bewegung endlich 
kommt in einem Siehauseinanderziehen der Ellipse zum Ausdruek, 
infolgedessen die Punkte  der elliptischen Orbite sich vom Zentrum 
entfernen. Abb. 5 stelR die Bewegung der Gleichwahrscheinlichkeits- 
ellipse sehematiseh dar. Die ,,Kontrollellipse" (rechts unten) unter- 
scheidet sieh yon der ,,experimentellen" dutch Lage, GrSl3e und Form. 
Die Abszisse des Zentrums hat  sich in negativer Riehtung, die Ordi- 
nate in positiver verschoben. Die Dimensionen der Ellipse sind grSl]er 
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geworden, w~hrend ihre Achse, welche mit der Abszisse einen posi- 
riven Winkel bildete, denselben in einen geringen negativen umge- 
~ndert hat. 

o, j / /  

7J 

Abb. 5. Schematische DarsteUung einer Ver~inderung des Korrelationsfeldes 
yon C. erythrocvphala. 

Zum Schlui~ miissen wir noeh eins hervorheben. Die absolute 
Gr5Be des Merkmals XA ist auf das engste mit der KSrpergr513e ver- 
kniipft. Wenn also die K6rpergrSBe wi~chst, so vergr5~ert sich mit 
der absoluten Gr5Be yon XA aueh die Gr5l]e seines VerhMtnisses zu 
AN. Umgekehrt, geht bei einer Verringerung der KSrpermal~e auch 
dieses VerhMtnis zuriick. Beim Ubergang yon der Kontrollgruppe 
zur experimentellen, was mit einer starken Verringerung der gesamten 
K6rperdimensionen verbunden ist, ergibt sich nun eine Vergr613erung 
des Verh~ltnisses (XA:AN). Folglich miissen sich solche Exemplare 
aus der experimentellen Serie, welche Individuen aus der Kontroll- 
serie an Gr5~e gleichkommen, yon diesen scharf dutch die Gr613e yon 
(XA :AN) unterscheiden. 

III. 
Zur Beurteilung der Resultate des Versuchs iibergehend, miissen 

wir vor allem die Frage stellen: finder in unserem Falle ein Hungern 
statt~. Es scheint uns, dab die Antwort negativ lauten muB, da mit 
dem Begriff des Hungerns stets die Vorstellung yon pathologisehen 
Ver~nderungen im Organismus verbunden ist. In unserem Versuch 
dagegen l~iBt sich nichts Derartiges konstatieren. Kleine CaUiphora 
betragen sich im allgemeinen ebenso wie normale, sie offenbaren in 
ihrem Bau nichts Krankhaftes und haben, wie schon WEISMA~N gezeigt 
hat, die F~higkeit sieh fortzupflanzen. Etwas anderes gesehieht, wenn 
die CaUiphora-Larven zu friih der Nahrung beraubt werden. In diesem 
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Falle vergrSl]ert sich sofort der Sterblichkeitsgrad der Larven wie 
auch der Puppen. Die gew6hnliehe Erseheinung bei einer starken 
Verminderung der Nahrungsmenge ist ein Niehtausschliipfen der Ima- 
gines aus der Puppenhiille. Oft schliipfen Imagines mit gekriimmten 
Fliigeln oder ExtremitY, ten aus. Hier fiberschreiten wir gewiI~ die 
Grenze, jenseits welcher pathologische Erscheinungen eintreten. 

Es wirken ja abet aueh andere 5kologische Faktoren analog der 
Nahrungsmenge. Zahlreiche Experimente - -  besonders an Schmetter- 
lingen - -  haben gezeigt, dal~ die Einwirkung fibermiil]ig hoher oder 
niedriger Temperatur  ebenfalls krankhafte Folgen hervorruft. Der 
Einflul] der Feuchtigkei~, Nahrungsart usw. is~ offenbar ein ganz ana- 
loger. - -  Andererseits k6nnen bestimmte, relativ weite Grenzen an- 
gegeben werden, innerhalb deren die Einwirkung eines 5kologischen 
:Faktors Veriinderungen des Organismus nach sich zieht, welche keinerlei 
krankhafte Kennzeichen aufweisen. 

Zuriickkehrend zu den von uns bei C. erythrocephala erzielten Ver- 
~nderungen, finden wir charakteristische StSrungen der Proportionen 
des Ge~iders, welche, wie oben gezeigt wurde, yon gewShnlichen indi- 
viduellen Schwankungen verschieden sind. A priori k6nnte man auch 
eine proportionelle Verkleinerung des Fliigels mit allen seinen Merk- 
malen erwarten; doch in Wirklichkeit geschieht dieselbe in versehie- 
dencn Zonen verschieden. Daher kiSnnen wit im Fliigel von Calli- 
lohora Regionen yon ungleichem Best~ndigkeitsgrad konstatieren; und 
einige von ihnen sind besonders konservativ, da sie nut  wenig der 
ver~,ndernden Einwirkung unterworfen sind. ]3eide Geschlechter re- 
agieren auf analoge Art, dabei veriindern sich aber ~}~ mehr als c~-  
- -  Die Tatsache einer unproportionellen Ver~nderung des KSrpers bei 
ungenfigender Erni~hrung oder bei absolutem Hungern ist mehrfach 
yon verschiedenen Autoren (so z. B. 7, 8, 9, 10) an verschiedenen Tier- 
Iormen festgestell~ worden. 

Wie oben angegeben wurde, beschriinkt sich die Veriinderung des 
Fliigels bei CaUiphora lange nicht auf einfache Verkleinerung der Merk- 
male oder deren Indexe. Es ver~ndert sich der Grad ihrer Variabi- 
liter, sowie die ~'orm und Dichte der Verbindungen der Merkmale. 
Das Anwachsen der Variationskoeffizienten kam einigermal~en uner- 
wartet, denn in der experimentellen Serie waren die Lebensbedingungen 
fiir die Larven gleichartiger als in der Kontrollserie 1), und man kSnnte 
erwarten, dali die Variabiliti~t geringer werden wiirde. 

Eine besondere Bedeutung kommt der unter experimentellen Be- 
dingungen erfolgten Ver~nderung der Korrelations- und Regressions- 

a) lnsofern sie alle in einem und demselben ~iomen~ yon der 1Nahrung 
enffernt wurden, w~hrend die Kontrolltiere das Fleisch nicht gleichzeitig ver- 
liel~en. 
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koeffizienten zu, Die bei mehreren Merkmalen beobachtete Verst~r- 
kung der Verbindungsdichte ist um so interessanter, als sie ungeaehtet 
des starken Anwachsens der mittleren quadratischen Abweichungen 
stattfand, welche die GrSBe r verringern. - -  Uber die Veranderung 
der Korrelationskoeffizienten finden wir in der Literatur  nur verein- 
zelte Angaben. 

So land HVMBERT (11), dab bei der Pflanze Silene noctiflora diese 
Koeffizienten (innerhalb einer reinen Linie) sich stark v o n e i n a n d e r  
unterscheiden, falls die eine Serie auf einem fruehtbaren Boden auf- 
w~chst und die andere auf einem sehlechten. 

SUMNER (12) zeigte, daB unter experimentellen Bedingungen (Ein- 
wirkung versehiedener Temperaturen auf den Nager Peromyscus) eine 
Ver~nderung yon r stattfindet, tJbrigens sind die Angaben dieses For- 
sehers nieht zuverl~ssig genug infolge der geringen Individuenzahl 
und daher aueh allzugroBer wahrseheinlieher Fehler. In der Arbeit 
yon EUGE~ S~IRNOV (6) wird die Ver~nderung yon r bei Merkmalen 
des Fliigelgehders yon Calliphora erythrocephala bei ungenfigender Er- 
nahrung ihrer Larven angegeben, doch der Fehler der Differenz beider 
Koeffizienten der Korrelation nieht angefiihrt. 

Als Itauptresultat  unseres Versuehs ist immerhin die Ver/inderung 
der Koeffizienten der Regression anzusehen. Auf diese Weise gelingt 
es zu beweisen, daB die Veranderung einer Gruppe als Ganzes in ent- 
gegengesetzter Richtung erfolgen kann, als die, welche innerhalb der 
Grenzen dieser Gruppe stattfindet, soweit sie sich in individueller 
Variabilit~t ~ullert. Diese Tatsache entspricht g~nz der Theorie der 
wahrseheinlichen Phylogenese, von E. SI~mNov (5). Nach dieser Theorie 
geschieht die phylogenetische Entwieklung systematiseher Gruppen 
versehiedener Ordnung (es sind hier die einander iiber- und unter- 
geordneten Gruppen gemeint) unabh/ingig voneinander, und eine Ver- 
~nderung der Art kann z. B. in entgegengesetzter Riehtung verlaufen, 
als die der Gattung, welche die genannte Art einschlieBt. 

Sehon TSHEPOURKOVSKY (13) ha~ gezeig~, dal] individuelle und 
Rassenkorrelation entgegengesetzte Zeichen haben k6nnen. Daher ist 
die MSglichkeit gegeben, die Gruppenveranderung bei Calliphora mit 
Rassenphylogenese zu vergleichen. Diese Analogie finder ihre Berech- 
tigung dank der yon uns bewiesenen Ver~nderung der Korrelations- 
und Regressionskoeffizienten unter ver~nderten ~uBeren Umst~nden. 
Damit nun diese Analogie eine grSBere Vollst~ndigkeit gewinnt, ist 
es notwendig zu beweisen, dab die unter dem EinfluB der Nahrungs- 
menge erworbenen Eigenschaften erblieh werden und sieh in den fol- 
genden Generationen festigen k(innen. Die entsprechenden Experi- 
mente durchzufiihren ist unsere nSehste Aufg~be. 
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