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Friedrich Czapek.

Schon wieder muB die deutsche W.issenschaft auf ihre Ver-

lustliste einen Namen setzen, dessen Klang weit tiber die Gienzen
deutschen Landes reichte und den medizinischen Physiologen und
Bakteriologen, Pharmakologen und Biochemikein, den Vertretern

der Agrikulturchemie und landwirtschaftlich-technischen Mykologie
ebenso vertraut war wie den ziinftigen Botanikern. Am 31. Juli 1921

verschied der Professor der Botanik und Direktor des botanischen

Institutes der Universitat Leipzig, Dr. Phil, et Med. FRIEDRICH
CZAPEK im 54. Jahre seines nur der Arbeit geweihten Lebens;

ein Herzschlag hat den Hoffnungen und Planen dieses noch so

leistungsfahigen Forschers ein jahes Ende gesetzt. Auch er ist

noch als ein Opfer des groBen Krieges zu beklagen, wahrend
dessen er als Militararzt im Epidemiedienste in Bosnien auf-

opfernngsvoll tatig war; im Mai 1916 befiel ihn im Kriegs-

gefangen en lager in Usora bei Doboj, wo er vertretungsweise die

Prosektur zu leiten hatte, das tiickische Fleckfieber; er iiberstand

es zwar, doch blieben schwere organische Veranderungen an

seinem Herzen zuriick, so daB es groBen Anstrengungen nicht

mehr gewachsen war.

Friedrich Johaxn Franz Czapek wurde am 16. Mai 1868

in Prag-Karolinenthal als der alteste Sohn des Militararztes Dr. Med.

FRIEDRICH CZAPEK geboren. Der Vater, ein Apothekersohn aus

1) Fur die mir zuteil gewordene wertvolle Untersttitzung bei der Ab-

Ussung dieses Xekrologs daoke ich aufrichtigst Frau Prof. Ir. Czapek, Herrn

Rudolf Czapek, Prof. Dr. H. Fitting, Prof. Dr. J. R. v. Geitler, Direktor

log. O. Hellmann, Priv.-Doz. Dr. Fr. Knoll, Prof. Dr. Fr. Krasser, Prof.

Df- A. Lampa, Frau Dr. H. LANGECKER, Herra Redakteur R. LEBENHART,
Fran Prof. E. LlEBALDT, Herrn Prof. Dr. V. LlEBLEIN, Hofrat Prof. Dr.

H. Molisch, Prof. Dr. A. PASCHER, Dr. C. R0TT und Priv.-Doz. Dr. K.

Rudolph.

Hingewiesen sei auch auf den in 'der naturw.-med'z. Zeitschr. „Lotos B
,

Prag, 69. Bd. 1922 erschienenen Aufsatz „Das Leben und Wirken FRIEDRICH

Czapeks", der in mancher Hinsicht das bier entworfene Lebensbild des Ver-

storbenen erg&nzt.
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Auscha, studierte Medizin und lebte dann als Regiinentsarzt lange

Jahre in Prag. Als solcher leitete er wahrend der Sommermonate

durch viele Jahre das Militarkurhaus in Karlsbad und iibte da-

selbst auch eine bedeutende Praxis aus. Sein heiteres, zugang-

liches Wesen _machte ihn bei den Patienten sehr beliebt, sein

arztlicher Ruf aber war in seiner mit Energie gepaarten hohen

Intelligenz und seinem gediegenen Fachwissen begriindet. Bei

HUPPERT-Prag war er wissenscbaftlich tatig und veroffentlichte

mehrere selbstandige Arbeiten auf urologischem Gebiete. Audi

eine gute musikalische Yeranlagung war ihm eigen. Die Mutter,

MARIE, geb. BLEOHINGER, Tochter des fiirstl. METTERNICHscben

Oberamtmannes in Trumau, die aber als Stieftochter im Hause

eines Landarztes zu Wittingau in Stidbohmen aufgewachsen war,

war eine echte Frauennatur nach Art der iniheren Zeiten. Dem
Donauland entstammencl, veileugnete sie in ihren Eigenschaften

nicht ihre Herkunft. Still und zuruckhaltend, fast konventionell,

war sie doch von starkem Unabhangigkeitssinn erfullt; zwar von

heiterer Gemiitsart, geriet sie bisweilen durch unabanderliche

Zwischenfalle in kummervoll - gniblerische Stimmung. Obwohl

nicht ungesellig, war sie fur sich enthaltsam. Trotz reicher Er-

fahrung zeigte sie eine gewisse Unentschlossenheit. Uniibertreff-

lich war sie in der Krankenpflege, bei aller Gute aber war ihr

des oftern ein richtiges Verstandnis fur die Bediirfnisse ihrer Mit-

menschen versagt. Sie war eine arbeitsame, unermudliche Haus-

frau, nicht ohne Sinn fur ernste Bucher und Musik, fur Tier- und

Pflanzenwelt; fur Gartenbau und Blumenzucht besaB sie ein leb-

haftes Interesse, dem Landleben war sie sehr zugeneigt.

Die hohe wissenschaftliche Begabung des Vaters und seine

kiinstlerischen Neigungen potenzierten sich in seinen Kindern, in

FRIEDRICH erlangte das Forschertalent das Ubergewicht iiber das

Kunstlerische in seinem Wesen, wahrend in seinem jungeren

Bruder die Kiinstlernatur zum Durchbruch kam. Von der Mutter

hingegen erbte FRIEDRIUH einige Charaktereigentiimlichkeiten.

Frtihzeitig drangten die ganz auBerordentlichen geistigen Fahig-

keiten des Knaben nach Betatigung. Mit ii Jahren begann er

sein Herbarium und eine Insektensammlung anzulegen; solches

Tun war durch seine Gnindlichkeit mehr als eine AuBerung
spielerischer Sammlerfreude; die bei seinen Eltern in Karlsbad

verbrachten Sommermonate verwendete der Knabe zu eifrigen

floristischen Ausfiugen und stellte sich eine durch ibre Yollzahlig-

keit und die Genauigkeit der Standortsangaben iiberraschende

Liste der dort vorkommenden Pflanzen zusammen. Mit Yorliebe
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las er in naturgeschichtlichen Biichern; aus BREHMs Tierleben
fertigte er sich einen Auszug an, in dem von alien Tieren Farbe,
GroBe und Heimat vermerkt warden. So war das Elternhaus
kein ungiiDstiger Boden fur die geistige Entwicklung des Kindes,
dessen Neigungen auf gutes Verstandnis bei seinen Eltern stieBen;

daB dies dem rasch heranreifenden Knaben zu wenig war, beweist

seine spater ofters geauBerte Klage, er hfitte in seiner Jugend bei

niemandem Anleitung oder Anregung gefunden.

1878 bezog FRIEDRICH CZAPEK das deutsche Graben-

gymnasium in Prag-Neustadt. Wahrend der ganzen Gymnasialzeit

war sein Klassenvorstand, Prof. LEOPOLD EYSERT, ein ebenso

tuchtiger Philolog als hervorragender Jugendbildner. Dem Ein-

flusse dieses Lehrers, dem alle seine Schiiler zeitlebens eine

rtihrende Anhanglichkeit bewahrten, diirfte es zuzuschreiben sein,

dafi CZAPEK auch im spateren Leben far die klassische Philologie

stets etwas iibrig hatte. So manchmal holte er da den HOMER
aus seiner Bibliothek hervor, um sich an der Ursprunglichkeit

dieser mit Ewigkeitswert erfiillten Dichtungen zu laben. Der Natur-

geschichtslehrer hingegen vermochte dem weit iiber seine Jahre

kenntnisreiehen Knaben, dem in der 5. Klasse eine damals noch

gestattete Sonderpriifung aus Botanik ein wohlverdientes „Ausge-

zeichnet" im Zeugois eintrug, nicht viel zu bieten. Seine eigentliche

Lehrmeisterin wurde die freie Natur, fur die er ein tiefes Gefuhl

besaB und wahrend seines ganzen Lebens bewahrte. Mit seinen Mit-

schiilern veranstaltete er allwochentlich botanische Exkursionen in

die Prager Umgebung; er verstaud es, seinen Kameraden griind-

liche Pflanzenkenntnis spielend beizubringen, und als er in den

oberen Gymnasialklassen sich aus selbst erworbenem Gelde die

Flora von HALLIER anschaffen konnte und gar ein Mikroskop

geschenkt bekam, kannte sein Eifer keine Grenzen; mikroskopische

Pilze und Algen wurden nun untersucht, das Geschaute in sorg-

fiiltigen Zeichnungen niedergelegt Daneben aber war er bestrebt,

eine allgemeine naturwissenschaftliche Bildung sich zu erwerben,

die ihm das damalige Gymnasium nicht bieten konnte; besonders

chemischen Studien oblag er mit einer Griindlichkeit, die ihm

bald ein weit iiber das DurchschnittsmaB reichendes Wissen ein-

brachte. Schon als Gymnasiast soil er mit der Sammlung von

Literaturexzerpten auf phytochemischem Gebiet begonnen haben.

Nebenher aber vernachlassigte er keineswegs die Unterrichts-

facher. Er vertiefte sich in die Klassiker, schrieb im jugendlichen

Uberschwang des Gymnasiasten ein Drama, er las gem auch in

philosophischen Werken. Musikalisch sehr begabt, erlangte er im
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Klavierspiel eiae groBe Gelaufigkeit. Bei all den vielen Sonder-

studien unterstiitzten ihn seine ungewohnlichen Gedachtniskrafte,

seine Fahigkeit zu rascher intensiver Konzentration, sein be-

wunderungswiirdiger FleiB, verbunden mit einer zaben Ausdauer.

Schon sein damaliges Wesen muB dem in spateren Lebensjahren

hervorgekebrten ahnlich gewesen sein; er wird als eine ernste,

ruhige, iiberlegende Natur charakterisiert. Uneigennutzig und

seinen Kameraden stets hilfsbereit zar Seite stehend, bewahrte er

seinen am Gymnasium erworbenen Freunden treue Freundschaft

aucb fernerhin, als sich nach abgelegter Eeifepriifung im Jahre

1886 die bis dabin gemeinsamen Lebenswege trennten.

Der Vater hoffte, sein Sobn werde einmal seine stattliche

Kurpraxis in Karlsbad iibernehmen, und bewog ibn auch, an der

medizinischen Fakultat der Deutschen Universitat in Prag zu

inskribieren. FRIEDRIOH CZAPEK gehorchte und liatte diesen

Scliritt wahrlich nicbt zu bereuen. Geiade sein mediziniscbes

Vorstudium macbte ibn mit den allgemeinen biologiscben Grund-

lagen vertraut, was dem spateren Pflanzenpbysiologen immer

wieder zugute kam. Besonders die von hervorragenden Mannern

vertretenen tbeoretischen Faeher zogen ibn an. Er wurde

Demonstrator am pathologisch-anatomischon Institute unter HANS
CHIAHI, dann 1891 Assistent am pharmakologisch-pharmakognosti-

scben Institute bei FRANZ HOFMEISTER, der neben WlLHELM
PFEFFER sein eigentlicher Lehrer wurde. Beiden Mannern be-

wahrte er zeitlebens das Gefiihl tiefster Dankbarkeit; als auBeres

Zeicben derselben hat er ihnen seine „Biochemie der Pflanzen"

gewidmet. Aus diesen Zeiten stammen seine beiden Erstlings-

arbeiten (1, 2) medizinischen Inhaltes. Keinen Augenblick aber

verlor er sein eigentliches Lebensziel, die Botanik, aus dem Auge;

er nabm mit den Prager botanischen Instituten engere Fuhlung

und fand hier auch zum Teil die gesuchte Anregung; der von

AD. WEISS eingefiihrte Unterrichtsbetrieb in Anatomie und Physio-

logie der Pflanzen vermochte ihn allerdings nicht zu fesseln. Alle,

die in jener Zeit mit ihm verkebrten, empfiDgen von ihm den Ein-

druck eines ungewohnlich gescheiten Menschen. In seinen MuBe-

stunden aber ergab er sich der Musik, die ihm eine eigene

Ausdruckssprache wurde; er schatzte MOZART, verehrte BEETHOVEN,
begeistert aber war er von WAGNER, dessen Opern er gern frei

aus dem GedachtDis spielte. So bot ihm denn auch das musi-

kalische Prag viel Anregung; er war ein eifriger Besucher von

Konzerten und Theater. Seine tiefe Liebe znr Musik und sein

vulkisches Empfinden, das auf dem heiBumstrittenen Boden des
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Prager Deutschtums erwacht und durch seinen allsommerlichen

Aufenthalt im Egerland, jenem urdeutschen Winkel des Bohmer-
landes — Karlsbad nannte er seine eigentliche Heimat — ver-

innerlicht vvorden war, bewogen ihn, in den damaligen Universi-

tatsgesangverein „Liedertafel der deutschen Studenten in Prag"
(heute „Barden") einzuspringen. Dies war, abgesehen von seinem

Freundesumgang, fast der einzige Oit, wo der ernste Jiingling

Geselligkeit pflegte, ja sich bisweilen ungebundener Frohlich-

keit hingab.

Wenige Wochen vor seinem am 14. Mai 1892 in alien Ehren
erworbenen Doktorate der gesamten Heilkunde starb der Vater.

So blieb dem energischen und zielbewuBten Sonne der Gewissens-

konflikt erspart, der sich bei seiner Veranlagung sicher eingestellt

hatte, wenn er als praktischer Arzt genbtigt gewesen ware, aus

seiner der leidenden Menschheit gern gewahrten Hilfe materiellen

Nutzen zu ziehen. Von familiaren Riicksichten unbeschwert und

im Besitze ausreichender finanzieller Mittel begab sich der junge

Doktor nach Leipzig zu WlLHELM PFEFFER, urn sich fortan der

Botanik zu widmen. Wahrend seiner hier verbrachten Lehrzeit

fand er in diesem groBen Manne seinen Meister. Mit kaum einem

zweiten Vertreter seines Faches hat sich CZAPEK so gut als mit

WlLHELM PFEFFER verstanden, mit dem er so manches in seinen

Arbeiten und seinem Wesen gemein hat. In Leipzig erbrachte

der junge Botaniker durch seine elegante, freilich noch nicht ganz

einwandfreie „Kappchen" - Methode (+, 5, 26) den Nachweis der

zuerst von CH. DARWIN aus Dekapitierungsversuchen postulierten

raumlichen Trennung von Perzeptions- und Aktionszone geotropisch

gereizter Wurzelspitzen. Damit inaugurierte CZAPEK eine ganze

Reihe eigener, vielfach grundlegender Arbeiten auf dem Gebiete

der pflanzlichen Beizphysiologie, wo durch seine exakten Defini-

tionen die Einbtirgerung der der Tierphysiologie groBtenteils ent-

lehnten Terminologie wesentlich erleichtert wurde.

Im Herbst 1894 verlieB CZAPEK Leipzig und begab sich

nach Wien zu JULIUS V. WlESNER, der gerade von seiner Tropen-

reise zuriickgekehrt war. Auch in WlESNER und KERXER
V. AlARILAUN wuBte sich der junge Gelehrte eifrige FOrderer zu

erwerben. Als Assisterit am pflanzenphysiologischen Institute der

Wiener Universitat angestellt, erwarb er am 12. Dezember 1894

das philosophische Doktorat auf Grund einer unter Prof.

Dr. E. V. WrETTSTEIN in Prag ausgefuhrten Dissertation (3) und

durfte sich schon im nachsten Jahre entgegen den damals gultigen

Vorschriften fur Botanik habilitieren; als Habilitationsschrift iiber-
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reichte er seine in Leipzig ausgefiihrten „Untersuchungen iiber

Geotropismus" (5). In Wien beschaftigten CZAPEK reizphysio-

logische Fragen, das Zusammenwirken von Photo- und Geotropis-

mus (6), die Richtungsursachen plagiotroper Pflanzenoigane (7, 8);

aber auch ein andersartiges Problem trat in seinen Gesichtskreis:

die durch J. V. LlEBIG und J. SACHS bedeutungsvoll gewordene

Frage nach der Natur der Wurzelausscheidungen (9, 10, 24); er

zeigte unter anderem, daB die bleibende Rotfarbung von Lackmus-

papier im Kontakt mit Keimwurzeln nieht auf die Produktion von

Kohlensaure, sondern wahrscheinlich auf die in der Regel erkenn-

bare Ausscheidung von prim. Kaliumphosphat zuriickzufuhren ist.

Hier konstruierte er auch einen heute noch im Wiener Institute

befindlichen intermittierenden Klinostaten, „um hiermit den rela-

tiven Wirkungswert der verschiedenen geotropischen Ablenkungs-

lagen zu untersuehen (1895—1896)". Diese Arbeiten aber wurden

durch seine Berufung nach Prag unterbrochen; zehn Jahre spater

entdeckte H. FITTING mit derselben Methode das Sinusgesetz des

Geotropismus.

1896 wurde er zum a.-o. Professor fur Botanik an der deutschen

technischen Hochschule in Prag als Nachfolger F. REINITZERs

ernannt. Mit 28 Jahren sehen wir ihn mit der selbstandigen

Leitung einer Lehrkanzel betraut. Seine groBen, in knappen zwei

Jahren veroifentlichten experimentellen Arbeiten, die durch ihre

Ergebnisse nicht weniger als durch die originelle Behandlung der

Themen berechtigtes Aufsehen und die schonsten Hoffnungen fiir

die weitere Entwicklung des jungen Forschers hervorrufen muBten,

lasseu seinen raschen Aufstieg verstehen. 1897 fuhrte er seine

treue Lebensgefahrtin Frau IRENE, geb. LAMBEL, heim; dieser

Ehe entsproBten zwei Kinder; mit der aufrichtigsten Liebe des

Gatten und Vaters hing er an seiner Familie.

Erne merkwurdige Tragik aber verfolgte den durch aus-

erlesene geistige Fahigkeiten ausgezeichneten Forscher auf seiner

so verheiBungsvoll begonnenen akademisehen Laufbahn. Die Prager

technische Hochschule, in deren Lehrplan die Botanik naturgemaB

eine mehr untergeordnete Stellung inne hatte, und das ramnlieh

arg beschriinkte Laboratorium war nicht die richtige Wirkungs-

statte fiir einen Forscher von solchem Range, der ein groBes

Institut zu leiten berufen war. Dazu kam eine Uberftille beruf-

licher Pflichten; auBer Botanik hatte er Warenkunde und tech-

nische Mikroskopie, spater auch Agrikulturchemie und technische

Mykologie zu lesen, Facher, die seinem auf die „reine" Wissen-

schaft gerichteten Geiste und zum Teil auch seiner durchaus
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physiologischen Denkweise fernab lagen. AuBer seiDem Assistenten

stand ihm hier fast niemand als wissenschaftlicher Mitarbeiter zur

Seite. Das waren Verhaltnisse, die den jungen, nach einem
grolien Wirkungskreis sich sehnenden Professor seelisch schvver

bedriickten; vielleicht aber spornte ihn gerade die Ungunst seiner

auBeren Lage dazu an, selbst das AuBergte zu leisten, stammen
doch an 40 nieist experimentelle Arbeiten und seine „Biochemie

der Pflanzen" aus dieser Zeit. Vornehmlich sind es phyto-

chemische Fragen, die ihn hier beschaftigten, so die Natur der in

pflanzlichen Zellmembranen vorkommenden aromatischen Stoffe

(18, 19, 21, 23, 27) und der Stickstoffumsatz in der Pflanze; bei

diesen Untersuchungen iiber die Stickstoffgewinnung und Eiweifi-

bildung der Schimmelpilze (30, 31, 32, 34) schwebte ihm das Ziel

vor, „die Erfolge der analytischen EiweiBchemie durch biologische

Synthese zu kontrollieren". Wir werden kaum fehlgehen in der

Annahme, daB seine beiderj, auf sein Schaffen so einfluBreichen

Lehrer, der eben urn diese Erfolge der EiweiBchemie hochver-

diente FRANZ HOFMEISTER und WlLHELM PFEEFER, dessen

Untersuchungen „Uber Elektion organischer Nahrstoffe 1895"

wohl sicher in die Leipziger Studienzeit CZAPEKs fallen, bei

diesen seinen Bemtihungen Paten gestanden sind. Nachdem er

schon in seinen Wiener Assistentenjahren das Vorhandensein geo-

tropischer Reizung in etwaigen Anderungen des Langsquerschnitts-

stromes der Wurzeln vergeblich gesucht hatte, gliickte ihm hier

in Prag die Auffindung chemischer Unterschiede im oxydativen

Stoffwechsel zwischen gereizten und ungereizten Pflanzenorganen

(13, 29, 36, 38, 39, 42, 48, 49). Sollten sich diese seine Befunde,

die, wie bekannt, in einigen Nachuntersuchungen bisher nicht

bestatigt werden konnten, auch nicht in alien Einzelheiten be-

wahrheiten, so verdient doch der Gedanke einer Alteration des

Atmungstoffwechsels in gereizten Organen gerade mit Rucksicht

auf neuere, von ganz anderen Gesichtspunkten entwickelte Vor-

stellungen iiber Lichtreizbewegungen regste Beachtung.

Schon 1902 zum o. o. Professor ernannt, wurde CZAPEK
1906 an die durch den Tod E. TANGLs freigewordene Lehr-

kanzel an der deutschen Universitat in Czernowitz berufen.

Hier fand er ein nach seinen eigenen Angaben nicht schlecht

eingerichtetes Institut vor, mit dessen Leitung auch die Ver-

Avaltung des botanischen Gartens der Universitat verbunden war.

Hier las er zum ersten Mai sein groBes Kolleg iiber Pflanzen-

plrysiologie, hervorstechend durch die Originalitat seiner Gliederung

in Biophysik und Biochemie; daB er hier auch systematische
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Botanik zu unterrichten hatte, war ihm eine sichtlich willkommene

G-elegenheit, auch diese Seite seines groBen Wissens zu betatigen.

Die Erlangung eines groBeren, ihm zusagenden Wirkungskreises

war es wohl vor allem, daB er spater die Czernowitzer Jahre zu

den glucklichsten seines Lebens zahlte. Andererseits stellte jedoch

das dortige Schulermajterial zum Teil groBe Anforderungen an

seine Geduld; es ware aber immerhin seiner Energie gelungen,

den frischen Zug des Westens in die ostliehe Beschaulichkeit

hineinzutragen, wenn sein Aufenthalt dort von langerer Dauer

gewesen ware. 1907/8 unternahm er seine Tropenreise, die rait

ihren Vorbereitungen und der Aufarbeitung des mitgebrachten

Materials viel Zeit erforderte, und im Herbst 1909 wurde er bereits

als Nachfolger von H. MOLISOH an die Deutsche Universitat in

Prag berufen.

Hier fand endlich CZAPEK den ihm giinstigen Boden. Er

versammelte alsbald einen Kreis arbeitsfreudiger Mitarbeiter um
sich, sein Ruf begann sich auch in dem Zuzug auslandischer

Jiinger der Wissenschaft zu auBern. Aus dem Prager Universitats-

laboratorium ging eine ganze Reihe von Untersuchungen hervor,

die er selbst (63—66) mit der Auffindung der theoretisch inter-

essanten Isokapillaritat der auf Pflanzenzellen eben letal wirkenden

Grenzkonzentrationen oberflachenaktiver Substanzen eroffnet hat,

worauf er eine Methode zur Bestimmung der OberflachensparmuEg

der pflanzlichen Plasmahaut griinden zu konnen glaubte. Alle

diese Arbeiten sollten mithelfen, die Rolle und Betatigung der

physikalisch-chemisch unterschiedlichen Stoffgruppen bei der Auf-

nahme und im Innern der Pflanzenzelle aufzuhellen, um daraus

allgemeine Schliisse liber den Aufbau des Protoplasten und seiner

Organe ziehen zu konnen. Die biologische Bedeutung der Ad-

sorptionserscheinungen an den pflanzlichen Zellkolloiden behandelt

sein im Festband fur WlLHELM PFEFFER erschienener Aufsatz (81),

der der geistige Niederschlag seines im Wintersemester 1913,14

gelesenen Spezialkollegs ist.

Im Jahre 1914 beschaftigte er sich mit dem pbysikalisch-

chemischen Verhalten von Fett (Lezithin) - EiweiBemulsionen,

Untersuchungen, die leider nicht mehr zum AbschluB gelangten.

Denn mitten in dieses Bild angespanntester wissenschaftlicher

Arbeit brach jahlings der Weltkrieg herein. Der GroBteil der

Studenten eilte zu den Fahnen, die noch vor kurzem so belebte

Werkstatt CZAPEKs warde still. Er selbst meldefe sich im Herbst

1915 freiwillig zum Eintritt in die Armee, um als Arzt den

leidenden Opfern des Krieges beizustehen. So wurde er durch
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den eisernen Gang der Zeitereignisse daran gehinderfc, die reifenden
Fruchte seiner Arbeit zu pflticken. Wie zeitlebens, kannte er

auch wahrend des Krieges keine Schonung gegen sich, er tat

weit mehr, als es seine durch den Flecktyphus schwer geschadigte
Oesundheit erlaubte.

Im September 1918 auf seinen Lehrstuhl nach Prag zuriick-

gekehrt, trug er die nun folgende Katn strophe des Zusanimen-
bruches der Mittelmachte und des Zwangfriedens schwer; an dem
Wiederaufbau des Zerstorten suchte er in seiner Art mitzuwirken —
durch Arbeit, die — um mit seinen Worten zu reden — „das

einzige Mittel ist, das uns Mut zum Ausharren, zum Leben und
zur ruhigen Wertung unseres Lebens verleiht". Yielfach krankelnd,

machte er sich sofort an die Beendigung der 2. Auflage seiner

„Biochemie" (91, 92), als ob er geahnt hatte, dafi sein Leben ihm
nicht mehr viel Zeit lasse. Auch die experimented Forschei-

arbeit nahm er wieder auf; er schenkte der pflanzlichen Mikro-

chemie eine ganz vorziigliche Methode (84) zum Nachweis von
Lipoiden in Pflanzenzellen. Seine letzte Untersuchung (89, 90) aus

der Prager Nachkriegszeit sollte leider auch die letzte seines

Lebens werden; sie betrifft die Auffindung von bis dahin ganz

ubersehenen, silberreduzierenden Substanzen, hochstwahrscheinlich

Depsiden, in Laubblattern. Der Institutsbetrieb aber hatte unter

den schwierigen Yerhaltnissen nach dem Kriege schwer zu leiden.

So schien es eine gluckliche Fiigung, dafi der mit so seltenem

Organisationstalent und niemals rastender Energie begabte Forscher

durch seine im Marz 1921 erfolgte Berufung nach Leipzig aus-

ersehen wurde, das groBe Erbe seines Lehrers WlLHELM PFEFFER
zu iibernehmen. An dieser vorziiglich eingerichteten und durch

eine einzigartige Tradition geheiligten Statte hatte er seine Krafte

erst voll und ganz entfalten konnen, seiner Wissenschaft zur Ehre,

seinem Yolke zum Nutzen. Es sollte anders kommen. Nach
wenigen Monaten wurde er mitten aus seinen Planen, das Institut,

an dem PFEFFER infolge seines vorgeriickten Alters einschneidende

Veriinderungen nicht mehr vornehmen wollte, in seinem Sinne

leistungsfahig zu erhalten, fur immer abberufen.

Wenn wir die wissenschaftlichen Leistungen des Heim-

gegangenen, deren gebiihrende Wiirdigung der knappe Eaum nicht

zulaBt, iiberblicken, so miissen wir CZAPEKs „Biochemie der

Pflanzen" sowohl ihrem Umfang und der aufgewandten Miihe, als

auch ihrer Bedeutung und ihrem Erfolge nach als das Hauptwerk
seines Lebens bezeichnen, obwohl sie nur dem Wunsche des Yer-

fassers entsprang, „bei seinen physiologisehen Studien eine mug-
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lichst vollstandige und kritisch gesichtete Sammlung des pflanzen-

biochemischen Tatsachenraaterials zu besitzen". Manches spricht

dafiir, daB es in seinem urspriinglichen Arbeitsplan auch gelegen

war, eine Biophysik der Pflanzen zu schreiben; aber schon die

Biochemie nahm durch die Gewissenhaftigkeit und Griindlichkeit

ihres Verfassers einen Umfang an, der es kaam verstehen laOt,

vvie ein einzelner den ungeheuren Stoff mit Souverenitiit und

tunlichster Kritik bis in das letzte Detail durcharbeiten konnte.

Neben seinen verschiedentlichen friiher erwahnten geistigen

Qualitaten, die so selten in einem Menschen vereinigt sind, kam

ihm hierfiir seine medizinische Vorbildung, seine auch sonst her-

vortretende Vorliebe fur vergleichende Physiologic der Pflanzen

und Tiere und die in seinen jungen Jahren vorherrschende Be-

logischen Problemen, fiir die bei einem

ziinftigen Chemiker kaum das notwendige Verstandnis zu finden

ist, zustatten. Der groBe Wert dieses im Geiste deutscher Wissen-

schaft geschaffenen Standardwerkes liegt auch darin, daB, begiinstigt

durch eine zweckmaBige stoffliche Gliederung, die klaffenden, viel-

fach noch ganz ubersehenen Liicken des phytochemischen Lehr-

gebaudes aufgezeigt warden, wodurch das Buch zu einer Quelle

mannigfaltigster Anregung fiir die weitere Erforschung des pflanz-

lichen Stoffwechsels geworden ist. Gegeniiber diesen Vorziigen

treten allfallige Mangel sehr in den Hintergrund.

Die experimentellen Forscherarbeiten CZAPEKs gehoren durch-

wegs der physiologischen Bichtung in der Biologie an. Sein statt-

liches, wohlgeordnetes Herbar aber bezeugt, wie intensiv or sich

zeitlebens auch mit Pflanzensystematik beschaftigt hat; auf

botanischen Exkursionen iiberraschte er haufig durch die Gediegen-

heit seiner floristischen Kenntnisse. Dennoch darf diese Betatigung

nur als eines der Mittel gewertet werden, die ihm als vergleichenden

Physiologen zur Herrschaft iiber die Materie verhelfen sollten. Er

begriindete die Notwendigkeit einer strengen fachlichen Trennung

zwischen Physiologie und Morphologie in der Gegensatzlichkeit

der Methodik beider Disziplinen und der in manchen Forschern

besonders kraB sich offenbarenden Einseitigkeit der psychologischen

Veranlagung in der einen oder anderen Eichtung (58). Er sah

mit einer gewissen Geringschatzung auf Versuche herab, physio-

logische Probleme mit morphologischen Methoden zu behandeln.

Unter diesem Gesiehtspunkte muB seine Forscherarbeit und seine

nicht selten scharfe Kritik der Leistungen anderer betrachtet

werden. Er gehorte nicht zu jenen Forschern, denen eine oft

zolttlige Beobachtung wertvolle Arbeitsthemen in die Hand spielt,
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die meisten seiner Arbeiten entsprangen einer vorerst rein gedank-

lichen Erorterung einer Frage, die nicht selten zu ingeniosen Ein-

fallen iiihrte, aber auch die Gefahr einer vorgefaBten Meinung in

sich barg; in der anschlieBenden experimentellen Bearbeitung

zeigt sich eine groBe methodische Selbstandigkeit; auch eine

gewisse Neigung zu extensiver Ausgestaltung und das Bestreben,

zu moglichst bestimmten Yorstellungen zu gelangen, selbst weiter,

als es die Tragkraft seiner Yersuche zulieB, ist unverkennbar. Bei

aller Sachlichkeit entbehrt sein durch eifrige Lekture genahrter

Stil nicht des Schwunges; mit vollem Recht gait CZAPEK als ein

Meister in der zusammenfassenden Darstellung groBerer Wissens-

gebiete, kein Wunder, daB seine Mitarbeit an den in der letzten

Zeit entstandenen Enzyklopitdien sehr gesucht war (71, 72, 76, 83).

Bevor wir auf die Bedeutung CZAPEKs als Lehrer eingehen,

miissen wir einiges iiber seinen Charakter vorausschicken, den

richtig zu erfassen, kein leichtes Unterfangen ist. Sein ungeheurer

FleiB lieB ihn nach dem Vorbilde CHARLES DARWINs, vor dessen

Genius er sich tief beugte, keine Minute ungeniitzt verstreichen,

und selbst in Zeiten, wo er unwohl oder gar krank war, kannte

er keine Schonung gegen sich; solange es nur iigendwie ging,

hielt er streng seine Zeiteinteilung ein und lieB sich, wie auch

sonst, von niemandem auch nur die geringste Arbeit abnehmen.

Das alles pragte seinem G-ebahren einen geradezu martyrerhaften

Zug auf. 1921 schreibt er selbst in einem Briefer „Ich war

eigentlich asketisch veranlagt, und wenn diese Gemtitsart in auf-

reibender Arbeit ihre Erfiillung sieht, so habe ich ja auch erreicht,

was ich wollte." So bemerken wir denn auch an ihm ein mit

fortschreitendem Alter immer starkeres Zurucktreten seiner auBer-

wissenschaftlichen Betatigungen trotz regstem Verstandnis fiir alle

wahren Menschheitswerte. Mit seiner asketischen Veranlagung

mochte auch seine Vorliebe fiir das eisige Hochgebirge und fiir

farblose Graphik zusammenhangen. Ein anderer besonders in den

reifen Mannesjahren stark hervortretender Zug seines Wesens war

erne zu dem jugendlich-frischen Eindruck seines AuBern in selt-

samem Kontrast stehende, an Verschlossenheit grenzende Kiihle

in emotioneller Hinsicht, von der er gegeniiber nur ganz wenigen

ihm nahestehenden Menschen frei war. Sie war ihm nicht an-

geboren, denn von Haus aus war ihm ein lebhaftes Temperament

mit einer gewissen hitzigen Erregbarkeit eigen, von deren Schad-

lichkeit er sich mit zunehmender Erfahrung iiberzeugen muBte.

So mag es gekommen sein, daB er sich, urn MiBgriffe zu ver-

meiden, den meisten Menschen gegeniiber die grofite Zuriick-
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haltung auferlegte, die schlieBlich zu einer verstandesmaBigen

Behenschung und Verschleierung seines gesamten Gemiitslebens

gefiihit hat; so entstand der vorherrschende Eindruck der Kiihle,

der ihm schlieBlich gar nicht mehr zum BewuCtsein kam, der

jedoch den von ihm so sehr herbeigesehnten Anschlufi der meisten

Mitmenschen verhinderte. Wer aber sein anziehendes, sonniges

Liicheln, das gelegentlich sein meist ernstes Gesicht aufh elite,

gesehen hat, wer Zeuge seiner in glucklichen Stunden frei her-

vorgekehrten kindlichen Freude gewesen ist, der muBte es ahnen,

daB seine Kiihle nicht sein wahres Wesen war. Als wohlerzogener

Mensch von viel Delikatesse lieB er es niemandem gegeniiber an

Liebenswiirdigkeit fehlen, es bedarfte aber meist erst ungewohn-

licher Anlasse, um wahre Herzlichkeit hervorzukekren. In seiner

Uneigenniitzigkeit und Hilfsbereitschaft spiegelte sich der Grund-

zug seines Wesens, die Gate, die besonders das Yerhaltnis zu

seinen Untergebenen auszeichnete. In kritischen Situationen oder

dort, wo es des ganzen Einsatzes seiner Personlichkeit bedurfte,

iiuBerte sich seine Zuriickhaltung manchmal in einer Unlust zu

allzu gevvagter Exposition, in einem gewissen Mangel an Po

und Aktivitat, so sehr er auch um die sachliche Forderung der in

Frage stehenden Angelegenheit bemuht war. Um den Preis des

Entsagens erwarb er die fiir sein Schaffen notwendige Ruhe und

behauptete so das seelische Gleichgewicht als Ersatz fiir eine

angeborene harmonische Veranlagung. Wie weit er es in dieser

Hinsicht gebracht hat, beweist seine in den letzten Lebensjahren

hervortretende Vorliebe fiir ADALBERT STIFTER, mit dem er

miitterlicherseits verwandt gewesen sein soil; am meisten trugen

zu dieser Annaherung die herrlichen Naturstimmungsbilder des

Bohmerwalddichters bei, voll Ruhe und Naturwahrheit, die so ganz

dem tiefen, doch niemals laut sich aufiernden Naturgefuhl des

Forschers entsprachen. So schreibt er 1919 in einem Briefe in

Erinnerung an seine Tropenreise: „In Tjibodas war ieh langere

Zeit ganz allein, kein BlaBgesicht in meiner Nahe. Den Urvvald

hat man gleich hinterm Hause mit einer Unmenge von Wundern
iiber Wundern. Da sieht man erst, was die Natur alles schafft.

Auch meine "Wanderungen bei Darjeeling im Sikkimhimalaya habe

ich in so schoner Erinnerung. Wenn man da so in den endlosen

Waldern im Gebirge umherstreifte, dann in irgendeinem ab-

gelegenen FluBtal sein Lager aufschlug und die GroBe der Land-

schaft auf sich einwirken lieB, das waren Tage, welche viel von

dem Lebensjammer bei uns aufwiegen." Und 11 Tage vor seinem

Tode schreibt er in der Yorfreude des nahenden Landaufenthaltes:
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„Fiir meine Person werde ich wohl eine schone East im Griinen,

drauBen im Walde vorziehen, wo man nicht an das Genus humanum
erinnert wird und den miiden Kopf in die eintunige groBe Melodie

der Natur einbettet. Was sind alle Gnaden der Kirchen, die sich

der kleine Menschengeist ausgeheckt hat, gegen das Eine!"

Der Negativismus trat auch in seinen ethischen Auffassungen

zutage: „\Venn alle Menschen von den Prinzipien durchdrungen

waren, alles zu vermeiden, was die Existenz und Fortentwicklung

der Mitwesen schadigen kann, so brauchte man doch gar keine

Religion und konnte sogar ohne ethisches System auskommen, da

ja mit dem einen Satze alles erschopft ist. Niemand hat das

Recht, die mitlebenden Wesen irgendwie zu beeintrachtigen, mag
nun sein Ziel sein, welches immer." „Der naturlich entwickelte,

weitblickende, vielseitig gebildete, durchaus einsichtsvolle Welt-

biirger einer geordneten Zukunft, der sein eigenes Gemiit durch-

messen hat und es zu meistern lernte" 1
), scheint ihm als das

Ideal sittlicher Erziehung vorgeschvvebt zu haben. Wie er iiber

Nationalismus und Weltburgertum dachte, zeigt ein Aufsatz aus seiner

Feder inderZeitschri[t„FreierGedanke" (88). Volker- und RassenhaB

waren ihm b6i allem volkischen Empfinden fremde Begriffe, seinen

wichtigsten MaBstab fur die Bewertung von Menschen und Volkern

bildete ihre sachliche Leistung, einen auf anderen Grundlagen

beruhenden Henschheitskult bekampfte er auf das entschiedenste.

An Menschen, die er hochschatzte, hing er mit treuer Ergebenheit

und bewahrte ihnen auch nach ihrem Tode das Geftihl tiefster

Pietat. Der in ihm stark ausgepragte Abscheu gegen jegliche

geistige Bevormundung zog ihn auf die Seite der freiheitlich

Gesinnten und fiihrte ihn wahrend seiner zweiten Prager Lehr-

tatigkeit in den Bereich der Vereinigung „Freie Schule", den

spateren „Freidenkerbund" (86—88). Einer politischen Partei hat

er sich niemals ganz verschrieben; der nach dem Kriege hoff-

nungsvoll aufstrebenden sozialistischen Welle stand er sympathisch

gegeniiber. Die Beherrschtheit seines Wesens und seine Vorliebe

fur Sachlichkeit und Liberalismus bewirkten, daB er sich von den

Englandern sehr angezogen fiihlte, an denen er besonders diese

Eigenschaften schiitzte und deren Wesen ihm durch eifrige Lekture

englischer Dichter und Schriftsteller wohlvertraut war. Seine

durch Reisen dort angekniipften Beziehungen — mit FRANCIS

DARWIN und PERCIS GROOM war er befreundet — mogen bei

seiner 1910' erfolgten, von ihm jedoch abgelehnten Berufung nach

1) R Czapek in .Freier Gedanke", Prag, 1. Jg. Nr. 3 (1920).



(110) Karl Boresch:

London an das Imperial College of Science mitgewirkt haben;

die Prager Universitat bemiihte sich damals mit Erfolg, ihn fur

sich zu erhalten; bei seinem Entschlusse diirfte aber auch die

Furcht, im Falle eines Krieges von der Heimat abgeschnitten zu

werden, mitgesprochen haben.

Zweifellos besaB FRIEDRICH CZAPEK auch viel Ehrgeiz; er

war aber nicht auf auBere Ehrung gerichtet, die selbstverstandlich

auch nicht ausblieb 1
), sein Streben war vielmehr darauf gerichtet,

durch tiichtigste Leistungen sich unter die Ersten seines Faches

emporzuschwingen. War er auch in jungen Jahren geneigt, bei

sich bietenden Gelegenheiten, wie z. B. in Diskussionen, die Yor-

ziige der eigenen Methode und Auffassung in stark subjektiver,

selbstbewuBter Art hervorzukehren, so pflegte er in seinem spateren

Leben, wenn uberhaupt, so mit der groBten Bescheidenheit und

Zuriickhaltung von eigenen Leistungen zu sprechen. Trat er in

einen neuen Kreis, so tat er es oft mit einer der Sicherheit seines

sonstigen Auftretens widersprechenden Schuchternheit.

Die Anziehangskraft, die CZAPEK auf seine Schiller ausiibte,

war in seiner Bedeutung als richtunggebender Forscher begrundet,

gewinnende personliche Eigenschaften, die gar oft die Entstehung

einer Schule begiinstigen, kamen hierfiir in letzter Linie in Betracht.

CZAPEK pflegte in den meisten Fallen selbst die Arbeitsthemen

seinen Schiilern zuzuweisen, mit dem ganzen Einsatz seiner wissen-

schaftlichen Personlichkeit beeinfluBte er die Entwicklung der

Arbeit, und es verursachte ihm sichtliches Unbehagen, wenn es

einer versuchte, seine eigenen Wege zu gehen und so die Plan£'

des Lehrers durchkreuzte. Urn den Fortschritt jedes einzelnen

bemiihte er sich in geradezu selbstloser Weise; es verging kein

Tag, an dem er sich nicht personlich von dem Stand der Albeit

uberzeugte. Seine durch haufige methodische Winke und die

weitausschauende Stellung den Dingen gegenuber wertvollen Ge-

spriiche mit seinen Schiilern waren
. meist streng sachlich und

beriihrten kaum menschliche Seiten, die ja auch in seinem Tun
und Lassen ganz zurucktraten. Lob und Tadel pflegten sich ma-

in der Haufigkeit und Dauer seiner Gespriiche auszudriicken, an-

feuernde Begeisterung und offenkundige Freude am Fortschritt

waren an ihm hSchst seiten zu bemerken; solches lag nicht in seinem

Wesen. Und trotzdem stand er auch als Mensch seinen Schiilern

1) Er war Mitglied mehrerer gelehrter Gesellschaften des In- und

Auslandes, bekleidete zweimal (1908/9 und 1911/12) die akademische Wttrde

eines Dekans, im Kriege erwarb er sich durch seine Verdienste als Armee-

hygieniker das Offizierskreuz des Franz-Josefsordens m. d. Kriegsdek.
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nahe, das zeigte sich immer wieder, wenn es darum ging, ihnen

in irgendeiner Weise zu helfen.

Seinen Yorlesungen wandte er stets besondere Aufmerksam-
keit zu. Sie wirkten durch die GroBziigigkeit ihies Entwurfes,

die Reichhaltigkeit ihres Inhaltes und nicht zuletzt durch die

stilistische Hohe, die geradezu den Eindruck der „Druckfertig-

keit" des Gesagten machte. Der Anfanger hatte es nicht gerade

leicht, ihnen zu folgen, doch erleichterte die sehr durchsichtige

und einleuchtende Gliederung des Stoffes die Orientierung. Der
Vortrag CZAPEKs war frei, flieBend und lebhaft, mehr der eines

um strengste Objektivitat besorgten Referenten als, der eines mit

begeisternder Impulsivitat erfiillten Lehrers; er vermied es meist

bei aller Kritik seinen personlichen Standpunkt auf strittigen

Gebieten allzusehr in den Vordergrund zu riicken, und kam er

auf eigene Arbeiten zu sprechen, so tat er es so, daB niemand

deren Herkunft erkennen konnte. Mit sichtlichem Vergniigen

verweilte er bei chemisch-physikalischen, auch mathematischen

Erorterungen, meisterhaft wuBte er die groBen Zusammenhange
zwischen tier- und pflanzenphysiologischen Problemen herauszu-

arbeiten, jede Teilfrage pflegte er zu allgemeinen biologischen

Gesichtspunkten in Beziehung zu setzen, vortrefflich verstand er

es, die historische Entwicklung eines Gegenstandes zu beleuchten,

endlich legte er viel Gewicht auf die kritische Behandlung

methodischer Fragen. Kiemals wurden seine Ausfiihrungen rein

theoretisch, er veranschauliehte sie stets durch reiches Demon-
strationsmaterial und sorgfaltig ausgesuchte, zum guten Teil selbst

erdachte Experimente. Er war im ganzen ein milder Prufer, bei

den Rigorosen pflegte er ein oft nur in losem Zusammenhange
rait der Vorbildung des Kandidaten stehendes Thema anzuschlagen

und nach Ait einer auch die Mitprufer interessierenden gelehrten

Disputation bis ins letzte Detail zu verfolgen. Aus tiefstem innersten

Bediirfnis heraus bemiihte er sich auch um die Hebung der Yolks-

bildung durch Abhaltung zahlreicher popular-wissenschaftlicher Vor-

trage in Stadt und Land und Abfassung volkstiimlicher Aufsiitze (20.

33, 43, 45, 57, 67, 77, 80); er wollte sein erzieherisches Ideal in

das Volk hineintragen und freute sich aufrichtig, wenn es ihm
gelungen war, so durch seine Kenntnisse Nutzen zu stiften.

Mit FRIEDRICH CZAPEK ist der Welt ein Mann von einei

Tiefe und Vielseitigkeit des Wissens verloren gegangen, wie sie

heute in der Zeit der ungeheuren Evolution des Menschengeistes
nur ganz sporadiseh auftritt. Seine Arbeitskraft erschopfte sich

nicht in seiner eigentlichen Foischungsrichtung, auch nicht in der
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BeherrschuDg des Gesamtgebietes der Botanik. Die Eortschritte

der physikalisch-chemischen Wissenschaften pflegte er groBtenteils

an der Hand von Originalarbeiten zu verfolgen, auch in techno-

logisehen Dingen wuBte er Beseheid. Mit der Medizin blieb er

zeitlebens in Kontakt, der durch seinen arztlichen Beruf im Kriege

nur noch fester wurde. Er las padagogische und philosophische

Schriften, interessierte sich fur Soziologie und Politik, Kunst und

Literatur, vvobei ihn seine ausgedehnten Sprachkenntnisse unter-

stutzten. Kurz — es gab kaum ein Wissensgebiet, wo er nicht

mitreden konnte. Man empfing geradezu den Eindruck, dali

FRIEDRICH CZAPEK iiberall, wohm immer ihn das Schicksal

gestellt hatte, berufen gewesen ware, AuBerordentliches zu leisten.

DaB er die Kraft seines Greistes und den GroBteil seines Lebens

der Botanik gewidmet bat, sei uns ein Trost in unserer Trauer

um den allzufmh Heimgegangenen!
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