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Ernst Wilhelm Benecke, 
geboren am 16. M&rz 1838 in Berlin, 
gestorben am 6. Marz 1917 in StraBburg i. E. 

(Bildnis Tafel II.) 

Als im Jahre 1872 an der neu begriindeten Hochschule in StraBburg 
neben der Mineralogie ein besonderer Lehrstuhl fiir Geognosie und 
Palaontologie erricbtet werden sollte, fiel die Wahl auf den damals 
34jahrigen Privatdozenten an der Hochschule Heidelberg, Ernst Wil¬ 

helm Benecke; es war eine der vielen gliicklichen Berufungen, die 
den Ruf der j ungen Anstalt fiir Jahrzehnte hinaus sicherten. 

Eine ausgesprochene Neigung hatte den Abiturienten zum Bergfach 
getrieben, zu seinem Leidwesen muBte er aber wegen beginnender 
Schwerhorigkeit den Beruf des Praktikers mit dem des Wissenschaftlers 
vertauschen. Eine vielseitige und griindliche Ausbildung hatte er sich 
in Geologie und verwandten Wissenschaften in Halle, Wurzburg, Berlin 
und Heidelberg verschafft, in Heidelberg auch den Doktortitel erworben, 
als er sich zur Vervollstandigung seiner Ausbildung nach Miinchen 
wandte. Hier war der stratigraphisch-palaontologischen Forschung 
in Albert Oppel ein Neubegrunder entstanden, der die tiichtigsten 
jiingeren Krafte, wie Waagen, Benecke, Neumayr u. a. magnetisch 
an sich zog. Eine mustergiiltige Arbeit iiber Trias und Jura in Sudtirol 
war die Frucht seines Aufenthaltes in Miinchen. Nach Oppels friihem 
Tode im Jahre 1865 lieB sich Benecke in Heidelberg als Privatdozent 
nieder und entfaltete hier eine erfolgreiche Lehrtatigkeit trotz der wenig 
giinstigen auBeren Umstande, die ihn notigten, den ganzen Lehr- und 
Forschungsapparat selbst zu beschaffen. 

Durch seine Berufung nach StraBburg sah er sich vor hohe und 
keineswegs leichte Aufgaben gestellt. Hier gait es vor allem den Unter- 
richt in Geologie und Palaontologie ganz von neuem und in weitem 
Rahmen aufzubauen. Neben und mit ihm wirkte zwar noch der aus 
franzosischer Zeit iibernommene bekannte Pflanzenpalaontologe Schim- 

per; seine Tatigkeit beschrankte sich aber auf Vorlesungen aus seinem 
Sondergebiete und auf die Verwaltung des stadtischen Museums. Be- 

neckes reiche Sammlung und Biicherei bildeten den Grundstock des 
neuen Instituts, das trotz des auBerst beschrankten Raumes sich bald 
mit Jiingern der Geologie fiillte. In Rosenbusch als Petrographen 
und Groth als Mineralogen fand der geologische Unterricht zudem eine 
hervorragende Erganzung. Die Unterrichtsmittel wuchsen durch Yer- 
schmelzung der alten stadtischen Sammlung mit den Sammlungen des 
Instituts und Beneckes eigener Sammlung, und als nach fast 20jahrigem 
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Provisorium das neue groBe Institutsgebaude ersteilt und die Sammlung 

und sonstigen Unterrichtsmittel darin entfaltet werden konnten, waren 

die auswartigen Teilnehmer an der Versammlung der deutschen geo- 

logischen Gesellschaft, die hier im Jahre 1892 tagte, aufs hochste liber- 

rascht, ein geradezu vorbildlicbes Institut mit fast vollstandiger Biiche- 

rei, mit reicbem Lebrmaterial nnd mit groB angelegter Sammlnng in 

Augenscbein nebmen zu konnen. Selbstiose Hingabe der Arbeitskraft 

und eigener Mittel hatten in kurzer Zeit etwas Vollkommenes ge- 

scbaffen. 

Unabbangig und getrennt von der Universitat war Anfang der 

70er Jabre aucb eine geologiscbe Landesanstalt begrlindet worden. 

Sie wurde iange von einer Kommission geleitet, in der Benecke neben 

den wechselnden Arbeitsgenossen Rosenbusch, Cohen, Bucking den 

bestandigen Mittelpunkt, den geistigen Leiter, bildete. Zwar konnte 

die Anstalt anfangs wegen Eehlens der topograpbiscben Karten und 

wegen der beschrankten Mittel sicb nicbt so voll auswirken, wie es 

Benecke selbst wiinschte, aber es gelang docb, scbon anfangs der 80er 

Jabre eine geologiscbe Ubersichtskarte des nordwesthchen Deutscb- 

Lotbringens zur Yeroffentlicbung zu bringen, und bald folgten Spezial- 

karten; aucb an ibrer Herstellung batte sicb Benecke selbst angelegent- 

licb beteiligt. Unter seiner Anleitung baben dann jungere Krafte das 

Angefangene ausgebaut; und gerade im jetzigen Kriege ist in aller 

Deutlicbkeit zutage getreten, auf wie breiter und fester Grundlage das 

Ganze errichtet war dank der Hingabe Beneckes an die neue, lieb ge- 

wordene Heimat; inniger als er ist kaum ein anderer Altdeutscber mit 
ibr verwacbsen. 

Beneckes wissenscbaftlicbe Tatigkeit wurde zunacbst durcb seinen 

Aufentbalt bei Oppel in Muncben bestimmt. In den Kalk- und 

Dolomitbergen Slidtirols fand er ein nocb wenig bekanntes Gebiet, in 

dem er mit Erfolg die strenge stratigrapbiscb-palaontoiogiscbe Metbode, 

wie sie Oppel anwendete, befolgen konnte. In mebreren grund- 

legenden Scbriften, die ibn neben anderen Arbeiten fast 20 Jabre lang 

bescbaftigten, sucbte er die Zusammensetzung und den Aufbau der 

Sudalpen von den Sieben Gemeinden bis z-um Comer See aufzuklaren 

und regte mebrere seiner Schuler dazu an, diese Porscbungen auszu- 

dehnen und zu vertiefen. 

Nacbdem er sicb in Heidelberg als Privatdozent niedergelassen 

batte, riickte naturgemaB der Odenwald in den Kreis seiner wissen- 

scbaftlicben Tatigkeit, dem er scbon friiher seine Aufmerksamkeit zu- 

gewandt batte. Der vielfacb scbwierigen Gliederung der Sedimente 

des Odenwaldes gait bier zunachst seine Arbeit; sodann aber fubrte er 

in Gemeinscbaft mit seinem mineralogiscben Facbgenossen Cohen 

eine geologiscbe Kartenaufnabme der weiteren Umgebung von Heidel¬ 

berg durcb, die fur Baden als vorbildlicb gelten durfte. Erst in der 

Mitte der 80er Jahre wurde diese wichtige Arbeit zum AbscbluB gebracbt. 
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Mit seiner Ubersiedelung nach StraBburg erwnchsen ihm neue und 

sebr umfassende Aufgaben. Zu den notwendigsten Yorarbeiten fur eine 

einheitliche geologiscbe Kartenaufnahme der Reichslande, wie sie ge- 

plant war, muBten die Ergebnisse aus franzdsischer Zeit, die in vier 

Departementsbescbreibungen verzettelt waren, unter einbeitlicbem Ge- 

sichtspunkte zusainmengefaBt, sachverstandig durcbgearbeitet und ver- 

tieft werden. Das unternabm Benecke zunachst fiir die Triasformation 

und schuf damit ein fiir alle Zeiten grundlegendes Werk. Spater for- 

derte er aucb durch langjahrige sorgfaltige Arbeit die Gliederung der 

Juraformation, namentlich die des lothringischen Erzgebietes, das sich 

einer einfachen Gliederung so sprode entgegenstellte. 

Neben einer Reihe anderer Arbeiten war er scbon friih bemiibt, die 

Kenntnis des geologischen Aufbaues von ElsaB-Lotbringen in knapper 

Zusammenfassung einem weiteren Kreise zu erscblieBen. Mit einer 

TJbersicht fiber die geologischen Yerhaltnisse und einer TTbersichtskarte 

machte er schon Ende der 70er Jahre den Anfang. In praktischer Aus- 

gestaltung fiihrte er spater diese Tatigkeit in dem geologischen Fiihrer 

fort, den er mit seinen Mitarbeitern Bucking und van Werwecke 

herausgab. Daneben bereitete er jahrzehntelang ein groBes, die ganze 

Geologie des Landes umfassendes Werk vor, fiir dessen Vollendung er 

leider zu friih abberufen worden ist. 

So wird unbeschadet der wertvollen Mitarbeit vieler anderer Fach- 

genossen, deren Yerdienste damit in keiner Y/eise verkleinert werden 

sollen, sein Name als der des fiihrenden Geistes iiber den ersten 45 Jahren 

deutscher geologischer Tatigkeit in ElsaB-Lothringen leuchten. 

Wer Benecke in seiner umfassenden und zeitraubenden Tatigkeit 

als Lehrer, als Leiter einer groBen Sammlung, als die treibende Kraft 

der geologischen Landesuntersuchung und als Yerfasser umfangreicher 

Arbeiten iiber ElsaB-Lothringen beobachtete, hatte wohl meinen konnen, 

daB ihm zu sonstiger wissenschaftlicher Tatigkeit keine Zeit mehr ge- 

blieben ware; das hieBe aber seinen BienenfleiB und seine Leistungs- 

fahigkeit verkennen. Schon in Miinchen hatte er eine Zeitschrift unter 

dem Namen »Geognostisch-palaontologische Beitrage« begriindet, in 

deren zwei Banden viele wichtige Arbeiten teils von Benecke selbst, 

teils von anderen Schiilern Oppels erschienen sind. Im Jahre 1879 

iibernahm er im Yerein mit den ihm befreundeten Fachgenossen Klein 

und Rosenbusch die Leitung der altesten und vornehmsten deutschen 

Fachzeitschrift, des Neuen Jahrbuches fiir Mineralogie, Geologie und 

Palaontologie. Rasch war die Zeitschrift zu einer Hohe emporgehoben, 

die sie bis heute nicht mehr liberschritten hat, aber zum allgemeinen 

Bedauern sah sich Benecke mit seinen Genossen nach kaum 6 Jahren 

nicht mehr imstande, auch diese Tatigkeit neben seinen sonstigen Be- 

rufsgeschaften weiterzufiihren. 

In seinen wissenschaftlichen Arbeiten spiegeln sich die hervorstechen- 
den Anlagen seiner Natur wieder, unermiidlicher FleiB und zahe Aus- 
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dauer in korperlicher wie in geistiger Beziehung; strengste Gewissen- 

haftigkeit und Genanigkeit als AusfluB seines ausgepragten Verant- 

wortungsgefiilils; ein sckarfer Blick gepaart mit ansgedehntem Wissen 

und seltener Belesenheit. Das sind die Merkmale des Klassikers, 

unter den Forschern, wie ihn Ostwald im Gegensatz zum Romantiker 

gekennzeichnet hat. Leider hinderte eben sein iiberhohes Verantwor- 

tungsgefiihl ihn daran, sein groB angelegtes Lebenswerk, die Geologie 

von ElsaB-Lothringen, rechtzeitig zu beenden. . 

Benecks war keineswegs das, was man einen glanzenden Lehrer 

und Redner nennt. Er sprach schlicht, ruhig und sachlich, und sein 

Vortrag war weniger dazu angetan zu begeistern als zu belehren. Denn 

er verschwieg die Schwierigkeiten in strittigen Fragen nicht und hob 

stets die Einwande und Bedenken hervor. Aber wer sich bemiihte, 

ernstlich zu lernen, dem bot er viel, da er nicht allein iiber sehr umfas- 

sende Kenntnisse und iiber einen weiten Uberblick in alien Zweigen 

seiner Wissenschaft verfiigte, sondern auch stets das Wesentliche der 

Sache erfaBte und hervorhob. 

Aus dieser Eigenart seines Wesens wiirde sich jedoch nicht erklaren, 

warum die groBe Zahl seiner Schiiler nicht nur dankbar, sondern wahr- 

haft verehrungsvoll an ihm hing und warum sich ihre Anhanglichkeit 

bei seinem 60. und 70. Geburtstage und bei seinem Rlicktritte vom Lehr- 

amte im Jahre 1907 in so herzerfreuender Weise kund gab. 

Die bedeutsamste Seite seiner Lehrtatigkeit entfaltete er namlich 

erst im personlichen Verkehr, den er trotz der Erschwerung durch sein 

Gehor im Institute wie auf wissenschaftlichen Ausfliigen, auf Reisen und 

Versammlungen eifrig mit Fachgenossen und Schiilern pflegte. Dabei 

trat erst seine beste Eigenart zutage. Nie lehnte er die Gedanken des 

andern ohne Priifung ab, sondern versuchte in sie einzudringen, erganzte 

aus dem reichen Schatze seines Wissens und beurteilte selbst Auffassun- 

gen, die ihm einseitig oder gar irrig schienen, in milder, zuweilen wohl 

etwas sarkastischer, aber nie in verletzender Form. In groBter Frei- 

gebigkeit stellte er sein Wissen und Urteil zur Verfiigung, und dabei trat 

seine Person stets liinter der Sache und hinter der Fbrderung des anderen 

zuriick. Und dieses giitige Wohlwollen bekundete er nicht nur durch 

Rat, sondern in ausgiebigster Weise auch durch die Tat, wobei er aufs 

angstlichste jede Wohltat vor der Welt zu verbergen suchte. So wuchs 

standig der Kreis seiner Schuler und Freunde, die sich bewuBt waren, 

in ihm einen selbstlosen und zuverlassigen Berater und Forderer zu be- 

sitzen, und die ihm in aufrichtiger Verehrung ergeben blieben. Vielen 

ist erst im spateren Leben deutlich zum BewuBtsein gekommen, 

welche Fiille von Anregungen sie ihm zu danken hatten. 

Seine Saat fiel auf fruchtbaren Boden, denn unter seinen zahlreichen 

Schiilern sind viele zu angesehenen Vertretern der Wissenschaft in 

Deutschland und auch im Auslande geworden; nicht wenige haben leider 

vor ihm Hammer und Feder aus der Hand legen miissen. 
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Eine Schule im gewoh.nlich.en Sinne des Wortes ist aber von ihm 

nicht ausgegangen. Denn es lag ja gerade in seinem Wesen tief begriin- 

det, da 8 er seine Vorstellungen andern nicht aufdrangte; vielmehr suchte 

er sie in ihrer Eigenart zu fordern, sie nur zu strenger Methode anzu- 

halten und vor Abwegen zu bewahren. Daneben diirfte aber auch 

manehen seiner Schiller die strenge Lebensfiihrung seines Lehrers vor- 

bildhch geworden sein. 

Ein ausgesprochen liberaler Geist durchdrang sein ganzes Wesen und 

bestimmte auch seine Stellung in nationalen Fragen. Wie viele Alt- 

deutsche erstrebte und erhoffte er eine Versohnung und Verschmelzung 

der neu gewonnenen Reichslande mit dem groBen Vaterlande. Weder 

hoffartige Gberhebung noch aufdringhches Anbiedern schienen ihm 

die richtigen Wege dafiir. Vielmehr suchte er es durch vorbildliche 

Arbeitsamkeit, durch ruhige Sachhchkeit und durch Menschenfreundlich- 

keit zu erreichen. Aber oft muBte er zu seinem Schmerze sehen, wie 

das Ungeschick anderer mehr verdarb, als ruhige und besonnene Tatigkeit 

aufbauen konnte. 

In dem Bilde des Verstorbenen darf aber ein wesentlicher Zug nicht 

fehlen, der Hintergrund, von dem es sich nicht losen laBt, seine Familie. 

Wem es vergonnt war, ihm naher zu treten —* und es ist vielen zuteil 

geworden —, der durfte einen Einblick in ein Familienleben von vor- 

bildlicher Eintrachtigkeit tun. 

Die treue und selbstlose Hingebung, von der schon der Fernstehende 

einen deutlichen Hauch verspiirte, gait im hochsten MaBe seiner Frau, 

seinen Kindern und Enkeln. Neben hohem Gluck erwuchs ihm mancher 

herbe Schmerz. Wie hart er aber auch davon getroffen wurde, von der 

strengen Erfiillung seiner Pflichten, von der Verfolgung seiner Lebens- 

ziele wurde er dadurch nicht abgelenkt, an ihnen hielt er in Treue fest 

bis zu seinem Tode. So war es ihm vergonnt, ein ganzes voiles Leben 

auszuwirken mit seiner Arbeit und seinen Erfolgen, mit seinen Schmer- 

zen, Enttauschungen, aber auch mit seinen wahren Freuden. 

Steinmann, 
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