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Die Schatten des Weltkneges lasteten auf KNY, als er im

Patriarchenalter von 75 Jahren am 26. Juni 1916 seine Augen

schloB. Ihm, dessen ruhig dahinflieBendes Leben ausschlieBlich

nach ideellen Zielen gerichtet war, dessen geistige Freundschaft

zu alien Kulturnationen reichte, erschien es unfaBbar, daB plotzlich

alle diese Bande zerrissen seien, HaB und Habsucht die Welt

beherrschten. —
LEOPOLD KNY wurde am 6. Juli 1841 als Sohn eines ange-

sehenen GroBkaufmanns geboren, von dessen geistigen Interessen

die zahlreichen Kunstgegenstande Zeugnis ablegten, die als sein

Erbteil KNYs Berliner Heim schmuckten. Als 15jahriger trat er

aus cler Prima des Breslauer S. Mathiasgymnasiums als Lehrlmg

in das Handelshaus von S. MOLINARI und Sohn ein, welches von

FREYTAG in seinem Boman „Soll und Haben" verewigt wordeH

ist. Er fand im Kaufmannsberuf keine Befriedigung. Er erwahntt

einmal selbst lialb scherzhaft, daB es sein Wahrhaftigkeitsgefuhl

nicht zulieB, den Kunden gerade diejenigen Waren zu empfehlen.

welche der Verkaufer aus irgend einem Grunde verkaufen wollte.

— Diese strengste Wahrheitsliebe auch im klemsten, diese pem-

liche Gewissenhaftigk'eit, die Grundbedingung jedes erfolgreioheO

Forscliens, konnen als Leitmotive von KNYs wissenschaftlichem

Wirken gelten. — Trotz der einjahrigen Unterbrechung konnte

KNY als lTjahriger Abiturient die Universitat seiner Vaterstadt

beziehen. — Hier erweckten GOPPERT und FERDINAND COHN m

ihm die NeiguDg sich ganz dem Studium der Botanik zu widmen.

LTm den zu dieser Zeit erfolgreichsten Vertreter der allgememen

Botanik NlGELI zu horen, ging KNY nach 3 Semestern I860 nach

Munehen und schloB sich dort wahrend 4 Semester aufs engste dein

groBen Lehrer an. Hier entstand unter dessen Leitung, wahren<

NAGELIs Schlafzimmer KNY als Mikroskopierraum diente, seine

Doktorarbeit iiber die Entwicklungsgeschichte der Lebermoose.

Das hierzu erforderliche eindringende Studium der feinsten Einzel-

heiten in der Anordnung des Zellnetzes hat seine nattirliche Beob-
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achtungsgabe stark gefordert und ist bestimmend fiir den erfolg-

reichsten Teil seiner Forscherarbeit, die Feinheiten der Holzanato-

mie, geworden.

Die Doktorpromotion selbst erfolgte in Berlin, wo sich KNY
eng an ALEXANDER BRAUN anschlofi. Auch der EinfluB dieses

geistreichen Gelehrten ging, wie auf alle jiingeren Berliner Bota-

niker dieser Zeit, niclit spurios an ihm voriiber und lenkte sein

Interesse noch mehr rein morphologischen Problemen speziell im
Aufbau der Algen zu.

DaB ihm fiir diese Forschungsrichtung besonders reiches

Studiummaterial zufloB, brachten die Reisen der nachsten Jahre

uach Oberitalien, SiidPrankreich, Spanien, Madeira und Meran mit

sich, die KNY wegen seiner schwachlichen Gesundheit zu unter-

nehmen gezwungen war. Schon war er im Begriff sich durch

Ankauf eines Besitztums fiir dauernd in Meran niederzulassen, als

der Ausbruch des Krieges von 1866 ihn nach Berlin zuriicktrieb.

— Da seine Gesundheit sich uber Erwarten besserte, habilitierte

sich KXY 1867 in Berlin mit einer Untersuchung iiber den Ban
und die Entwicklung der Riccieen. Die auch aus dioser Arbeit

erkennbare hervorragende mikroskopische Beobachtungsgabe lieB

KXY geeignet erscheinen, 1868 mit der Leitung der mikroskopischen
Kurse an clem mit der Universitat in Beziehung stehendem Phv-
siologischen Laboratorium des Landwirtschaftlichen Lehrinstituts

als Xachfolger von HERMANN KARSTEN zu betrauen, daB anfang-
bch in seiner Privatwohnung untergebracht wurde.

Aus diesem Amt entwickelte sich KNYs 43jahrige ununter-

broehene Berliner akademische Lehrtatigkeit. Hier wurde er 1873

auBerordentlicher Professor an der Universitat und kurz darauf
Direktor des neugegriindeten Pflanzenphysiologischen Instituts.

Bei Errichtung der Landwirtschaftlichen Hochschule 1880 wurde
e r dort zum etatsmaBigen Professor ernannt und Leiter des bota-

nischen Instituts der Hochschule. Da er gleichzeitig sein Univer-
sitatsamt beibehielt, wurde das botanische Institut der Hochschule
ttut dem pflanzenphysiologischen Institut der Universitat wahrend
seiner Leitung mit einander verbunden. — 1908 wurde er zum
ordentlichen Honorarprofessor an der Universitat ernannt, 1911
2<>g er sich von seiner Lehrtatigkeit zuriick.

Es laBt sich nicht verkennen, daB die wissenschaftliche Lebens-
arbeit KNYs mit seiner akademischen Lehrtatigkeit in enger Be-
ziehung steht. — Bei seiner groBen didaktischen Begabung hatte
er bald erkannt, daB fur einen erfolgreichen Unterricht in der be-

schreibenden Xaturwissenschaft die eigene Anschauung des zu be-
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handelnden Objekts gehort, das gleichzeitig einer groBeren Zahl

von Horern veranschaulicht werden muB. Hatte es bei einer

kleinen Anzahl von Horern geniigt, Handtafeln vorzuzeigen, so

machte es die immer groBere Zahl seiner Horer, welche sich aus

den Universit&tsstudenten und Horern der Landwirtschaft zusammen-

setzten, notwendig, Wandtafeln zu benutzen. Geeignete Tafeln

fur pflanzenanatomische Objekte existierten damals nicht, und auch

KNY verkannte nicht die Schwierigkeit, die in der Aufgabe lag.

in so starker VergroBerung mikroskopische Objekte darzustellen.

Ihm erschien es ungentigend etwa vorhandene Zeichnungen der

wissenschaftlichen Publikationen einfach in stark vergroBertem

MaBstab wiederzugeben, bei der die kleinen Ungenauigkeiten der

Zeichnung sich gewaltig vergroberten. Er entschloB sich daher,

die seinen Horern auf Wandtafeln zur Anschauung zu bringenden

Objekte nach eigenen Untersuchungen selbst auf Wandtafeln wieder-

zugeben. Indem er so bis ins einzelne genaue Abbildungen der

mikroskopischen Strukturen schuf, gelang es ihm dennoch mit einer,

man konnte sagen, kiinstlerischen Intiution trotz aller Einzelheiten

das wesentliche des Objekts fur die erste Anschauung scharf her-

vortreten zu lassen. In uneigenniitzigster Weise iiberlieB KNY

seine Arbeit der Allgemeinheit, indem er schon im Jahre 1874

eine Serie von 10 Tafeln im Yerlage von PAUL PARBY erscheinen

lieB. Dankbar wurden sie iiberall von den lehrenden Akademikern

begriiBt. Diese und die folgenden Tafeln, von denen bis zum

Jahre 1911 120 Nummern erschienen sind, haben eine Verbreitung

gefunden, wie sie wohl wenigen Lehrmitteln zu Teil geworden ist.

Man kann ohne Ubertreibung sagen, daB sie von samtlichen bota-

nischen Instituten der ganzen Welt benutzt werden. Der dauernde

Nutzen, den diese Tafeln dem wissenschaftlichen Nachwuchs

bringen, laBt es nicht bedauern, daB in ihnen ein betrachtiicher

Teil der wissenschaftlichen Arbeitskraft KXYs enthalten ist. Fast

jeder Tafel liegen griindliche eigene Untersuchungen zugrunde.,

deren Ergebnisse in den kurzen die Materie klar zusammenfassen-

den, die Tafeln begleitenden Text (551 Seiten) doch nur zum Teil

berucksichtigt werden konnten. Er wurde in spaterer Zeit aucn

von KNY zum Teil unter eigenem Titel als Separata versandt.

KNY lieB es sich auch nicht nehmen, selbst die Tafeln bis in aUe

Einzelheiten auszufiihren und schlieBlich die Wiedergabe in Stein-

druck, wofiir er in E. LAUE einen auBerst gewissenhaften Mit-

arbeiter fand, dauernd zu iiberwachen. —
NaturgemaB ist die eingehende Beschaftigung mit den auf

den Wandtafeln zur Darstellung gebrachten Objekten auch auf die
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rein wissenschaftliche Produktion KNYs nicht einfluBlos geblieben.

Wiihrend im Beginn der 70iger Jahre KNYs umfangreichere Unter-

suchungen sich noch mit rein entwicklungsgeschichtliclien Problemen

der Algen und Archegoniaten beschaftigten, wie iiber die Axillar-

knospen der Florideen, iiber die Entwicklung der Parkeriaceen

und einer nur in kurzem Auszuge veroffentlichten Untersuchung
iiber echte und falsche Dichotomie, wurde KNY, als er 1875 die

Herausgabe von Wandtafeln iiber die Holzanatomie vorzubereiten

begann, der Weg zu einer neuen Forschungsrichtung gewiesen.

Im Bestreben, moglichst genaue und zugleich charakteristiscbe

Bilder der Holzstrukturen zu geben, konnte ihm nicht verschlossen

bleiben, wie mannigfache Verschiedenheiten im Bau des Holzes
der gleichen Art, ja eines gleichen Querschnittes in seinen einzeJnen

Zuwachszonen auftreten. Er begann dem Grande nachzuforschen
und diese Unterschiede mit dem auf die Pflanze einwirkenden

auBeren Lebensbedingungen in Verbindung zu setzen. Seine

Schliisse versuchte er durch Experimente zu belegen und fiihrte

somit wohl als erster die Methoden der Entwicklungsphysiologie
m die mikroskopische Anatomie ein. Zeigten auch kleinere Mit-

teilungen dor folgenden Jahre, wie iiber den EinfluB der Schwer-
<*raft auf die Anlegung der Adventivwurzeln, in der das Problem
etwa gleichzeitig mit VOOHTING behandelt wurde, KNYs Beschaf-
tigung mit entwicldungsgeschichtlichen Problemen, trat er doch
erst 1882 mit der umfangreichen Publikation seiner Resultate an
die Offentlichkeit. Die einleitenden Worte zeigen den wissen-

schaftlichen Ernst, mit der er mit seiner Aufgabe gerungen hatr

und haben auch heute ihre Bedeutung nicht verloren.

„In der Pflanzenphysiologie", sagt er, „haben sich in jiingster

2eit mehrfach sehr grob mechanische Auffassungen Geltung zu

schaffen versucht. Von mehr als einer Seite wurde der Versuch

unternommen, selbst kompliziertere Lebenserscheinungen und Ent-

wicklungsvorgange als das unvermittelte Ergebnis einzelner die

Vegetation beherrschenden auBeren Krafte darzustellen. Es wurde
nicht immer geniigend berucksichtigt, daB das, was wir „organisches

Leben" nennen, nicht nur unter gleichzeitiger Mitwirkung
a ller, dem Organismus von auBen zuflieBenden Krafte zustande

kommt, sondern daB iiberhaupt die einzelne Pflanze ebenso wenig
wie das Tier, das System von Kraften mit dem sie arbeitet aus
den Kraftquellen, welche ihr von auBen her zur Verfiigung stehen,

sich selbstandig aufbaut, sondern daB sie mit dem Keime den An-
stoB zu bestimmten Bewegungsrichtungen als Erbteil empfangen
hat. Jede von auBen hinzutretende, in die Entwicklung eingreifende
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Kraft, muB sich mit dem im Keim gegebenen Systeme kombinieren;

— beide treten notwendigerweise in Wechselwirkung. Die der

physiologischen Forschung im Gebiet der Pflanzenmorpbologie ge-

stellte Aufgabe wird also darin bestehen, wie die auBeren Krafte

— Schwerkraft, Licbt, Warme etc. — der durch die Erblichkeit

iiberkommenen Entwicklungsgang im einzelnen abandern, — nicht

aber wie sie ihn unabhangig gestalten" —
KNY hat in dieser wie in spateren Untersuchungen fur das

Verstandnis der Zellanatomie grundlegende entwicklungsphysiolo-

giscbe Arbeiten geliefert. Am wichtigsten erscheint seine Ent-

deckung (1896 und 1901),- daB sich in einer gedehnten Zelle die

neue Querwand parallel zur Richtung des Zuges respektive senk-

recht zur Richtung des Druckes einstellt.

Bis in die spateste Zeit seines wissenscbaftlichen Schaffens-

blieb sein Interesse besonders der experimentellen Holzanatomie

erhalten, und sie wurde in zahlreichen Arbeiten von ihm und

seinen Schiilern behandelt. Bewundernswert war die Technik,

die er in der Herstellung der mikroskopischen Holzschnitte besaB.

die er in einer groBen Sammlung von Vergleichspraparaten ver-

einigte. Urn die fur die Losung mancher Fragen wicbtigen Uber-

blicksbilder zu gewinnen, lieB er sich ein groBes Holzmicrotom

konstruieren, mit dem von seinem treuen Institutsgartner BBHSE

noch mit dem Mikroskop zu untersuchende Schnitte von mehreren

Zentimetern Durchmesser hergestellt wurden. Mit unendlicher

Sorgfalt konnte er sich in die Einzelheiten des Holzbaues ver-

senken und taasende von Schnitte anfertigen und durchstudieren.

wenn es gait, diese oder jene ihn grade fesselnde Frage der Losung

zuzufiihren. Noch in seiner im Jahre 1910 durchgefiihrten Unter-

suchung iiber die Verteilung des Holzparenchyms bei Abies pectinata

hat er sich nicht gescheut, jede Region eines hohen Stamms

in geringen Entfernungen durchzuarbeiten. Unzweifelhaft war c as

Mikroskop tiberhaupt KNYs liebster Arbeitsplatz und bei fast alien

den mannigfachen physiologischen Problemen, die KNY im Laufe

der Jahre bearbeitete, wurde von ihm das Mikroskop mit oft new

artigen Methoden benutzt, Ich erinnere an seine Untersuchungen

iiber Kristallbildung bei Kalziumoxalat, iiber das Anthocyan, «ber

das Wundperiderm, iiber den Ort der Nahrstoffaufnahme, iiber die

Assimilation der Chloroplasten, iiber interzellulares Protoplasms n. a.

Bei nicht mikroskopisch pflanzenphysiologischen Methoden

begniigte er sich, wie alle Pflanzenphysiologen der alten Schule,

mit einfachsten Apparaturen, und es ist bemerkenswert, wie er auch

mit ihnen zu wichtigen Ergebnissen gelangte, wie bei seinen TJnter-
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suchungen iiber das Wurzelwachstum, iiber Beziehungen des

Wachstums der Wurzel zum SproB oder bei seinen Mitteilungen

iiber die Anpassungserscheinungen der Laubblatter gegen Regen.

Wie auf KNYs wissenschaftliche Tatigkeit durch die Heraus-

gabe der Wandtafeln sein Beruf als Lehrer von wesentlichem

EinfluB gevvesen ist, so stand auch seine Lehrtatigkeit in vielfacher

Beziehung zu seiner Forschungsrichtung. KNY hat seinen Haupt-

wert von vornherein auf die Unterweisungen in der Mikroskopie

gelegt. Wahrend seiner 43jahrigen Leitung mikroskopischer

Ubungen erwarb er eine erstaunliche Gewandheit, seine Schiiler

mikroskopische Objekte anfertigen und beobachten zu lehren.

Selbst ein auBerst geschickter Zeichner, legte er den groBten Wert
darauf, daB seine Horer das selbstbeobachtete in charakteristischen

Strichen wiedergaben. In den mikroskopischen Ubungen sah er

mit Recht nicht nur die Aufgabe, den Studenten eine genaue

Kenntnis des Objektes zu vermitteln, sondern es erschien ihm viel-

leicht noch wichtiger, daB sie die Ftihigkeit. zu wissenschaftlichen

Beobachtungen erwarben, ein Umstand, der besonders bei dem zu-

meist aus der Praxis kommenden Studierenden der Landwirtschaft

kaum hoch genug zu bewerten ist. Die standig wachsende Zahl

der Studierenden notigte einen Mikroskopier-Saal zu erbauen, der

nach KNYs Planen im DachgeschoB der Landwirtschaftlichen

Hochschule eingerichtet, Platz fur 67 Praktikanten gewahrte, eine

Platzezahl, die sich spaterhin noch als zu klein herausstellte. Neben
diesen Anfangerkursen hielt KNY Praktica fur Vorgeschrittene

iiber die Entwicklungsgeschichte der Cryptogamen ab.

Pflanzenanatoraie und -morphologie und die Entwicklungs-

geschichte der Pflanzen vvaren auch die Hauptthemen seiner Vor-
lesung. In freiem klarem Vortrag verstand er seine Horer zu fesseln

und seinen Vortrag, abgesehen von Tafeln und Demonstrations-

objekten, durch fast ktmstlerische Tafe^eichnungen zu beleben.

Fur den Unterricht hatte KXY ein eigenes Herbar angelegt.

auf dessen Ausgestaltung er in seiner grundlichen Art fast zuviel

Zeit verwendete. Neben einem umfangreichen Cn-ptogamenher-
barium stellte er ein Herbarium nach morphologischen Gesichts-

punkten zusammen, das z. B. eine nicht unbedeutende Gallen-

sammlung enthielt. Eine Abteilung des Herbariums ist der Oeko-
l°gie der Pflanzen gewidmet, zu der eine weitere Abteilung

pflanzenphysiologisch bemerkenswerter Objekte trat, als KXY spater-

hin auch die Pflanzenphysiologie als Vortragsthema wahlte. —
Burch seine ausgezeichnete Literaturkenntnis, die KNY in eifrigem

Studium der neuerschienenen Werke sich bis in sein hohes Alter
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zu erhalten wuBte, gelang es ilim, diese Vorlesungen durchaus
modern zu gestalten. Die wichtigsten Punkte wurden durch ein-

fache Vorlesungsversuche erlautert. Zusammen mit seinem da-

maligen Assistenten KOLKWITZ richtete er zum ersten Male fur

Berlin, wenn auch in bescheidenem Umfange, pflanzenphysiologische

Anfangerkurse ein, indem er mit Recht von der Ansicht ausging,

daB die praktische Kenntnis wenigstens der einfachsten pflanzen-

physioiogischen Apparate als unbedingtes Erfordernis fur einen

Studenten der allgemeinen Botanik anzusehen ist, einer Forderung,
der auch heute vielfach noch nicht Geniige getan wird.

Unter KNYs Leitung sind im Laufe der Jahre zahlreiche

wissenschaftliche Arbeiten entstanden, anfangs anatomischen In-

halts, in den letzten Jahren mehr physiologischer Richtung. Wenn
die Zahl der Doktordissertationen geringer erscheint, wie man sie

sonst an den Berliner naturwissenschaftlichen Instituten gewohnt
ist, so darf nicht iibersehen werden, daB er seine DoktorandeD
nicht selbst priifen konnte, nicht einmal selbst sein Urteil iiber

ihre Arbeit vor der Fakult&t abgeben durfte.

Es zogen daher die Studenten im allgemeinen vor, dort eine

Doktorarbeit anzufertigen, wo sie auch einer Beurteilung und sie

selbst einer Priifung unterzogen wurden. Unter diesen Gesichts-

punkten muB die Zahl und die wissenschaftliche Bedeutung der

aus KXYs Laboratorium hervorgegangenen Arbeiten besonders ge-

wertet werden.

Im Wirken in seinem Laboratorium, im Verhaltnis zu seinen

Schulern laBt sich KNYs Personlichkeit vielleicht am besten kenn-

zeichnen. Mit eiserner Pflichttreue war KNY jahraus jahrein von

9—4 Uhr in seinem Institut anwesend und zwang sich, als sich

in spateren Jahren die Anzeichen des Alters geltend machten, un-

verruckbar zu dieser Arbeitszeit. Ein bequemer Stuhl, oder gar

ein Sofa durfte nicht in seinem Zimmer stehen, damit ihn nicht

etwa wahrend dieser Zeit
#
die Versuchung auszuruhen, ankame. So

streng er gegen sich selbst war, so nachsichtig war er gegen seine

Umgebung und seine Untergebenen. Mit oft ruhrender Geduld

und Ausdauer versuchte er aus seinen Praktikanten die, wie es die

Verhaltnisse mit sich brachten, nicht immer das beste Material dar-

stellten, alle Fahigkeiten zur wissenschaftlichen Arbeit hervorzu-

locken, mangelnden FleiB immer wieder anzuspornen. Nichts durfte

kennzeichnender fiir diese seine Art sein, als der heimliche Ehren-
titel „Vater", der ihm im Institut zugeteilt war. Alle, die unter

seiner Leitung in seinem Institut gearbeitet hatten, bewahrten ihm
treueste Anhanglichkeit, die an seinem 70. Geburtstag eindrucksvoll
m den Gliickwiinschen aus alien Weltteilen zum Ausdruck kam.
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Hier ergriffen auch gem seine Fachgenossen die Gelegenheit, noch

einmal ihre Hochachtung fur den Gelehrten und Menschen KNY
kundzutun. Die Gradheit seines Charakters, die mit seltener

Liebenswiirdigkeit verbunden war, haben ihm friih im Kreise seiner

Kollegen eine beherrschende Stellung geschaffen. In unserer Ge-

sellschaft hat er jahrelang die Stellung eines Vorsitzenden bekleidet

und mit Geschick ihre Verhandlungen geleitet. Noch jung wurde
er ordentliches Mitglied der alten Gesellschaft der naturforschenden

Freunde.

Der Liebenswiirdigkeit seines Charakters entsprach der Wunsch,
auch weitere Kreise an den ideellen Freuden mitgenieBen zu

lassen, die ihm die Beschaftigung mit der Wissenschaft gewahrte.

Hatte er schon frtiher kleinere Aufsatze popularen Inhalts aus

seinem Forschungsgebiet veroffentlicht, so folgten zahlreiche

Schriften als Niederschlage von Vortragen, die er als Vorsitzender

der „Deutschen Gesellschaft fur volkstiimliehe Naturkunde" hielt.

Diesen arbeitsreichen Posten hatte er iibernommen, da er es als

eine Ehrenpflicht des Gelehrten auffaBte, weitere Kreise, die durch

ihren Beruf eng mit den materiellen Erfordernissen des Alltags

verkniipft sind, auf dem Wege der theoretisch-naturwissenschaft-

lichen Forschung zu ideellen Gesichtspunkten zu fiihren, in einer

Zeit, die der religios-philosophischen Richtung abhold ist.

KNYs Bild ware nicht vollkommen, wollte man nicht seines

hauslichen Lebens gedenken. Ein gliicklichstes Familienleben, an

der Seite einer feingebildeten, fur alles Schone und Gute mter-

essierten Frau, im Kreise seiner ihn verehrenden Kinder, war ihm
beschieden. In seinem schonen Heim in Wilmersdorf mit seinem

grofien Park sammelte er oft viele und bedeutende Menschen zu

glucklichsten Stunden urn sich.

Mit KNY ist ein Vorbild des in sich gefestigten stillen wahr-

heitsdurstigen deutschen Gelehrten dahingegangen, der auch ein

Kampfer fur Deutschlands Grofie war. Sein Glaube an die Wahr-
heit, sein Glaube an den Sieg des Idealen in der Welt wai auch
in seinen letzten schweren Lebensjahren nicht ersclmttert. War
er doch wahrend seines ganzen Lebens erfiillt voll tiefster

Frommigkeit und Gottvertrauen.

Yon solchen Mannern spricht der deutsch-osterreichische

Dichter Hermann Kienzl, wenn er sagt:

Such, Deutscher. Gott in Deines Wesens Haft,

Erkenne ihn als Deines Denkens Denker,

Als deine Menschenart und Menschenseele —
Du siegst, in Deiner Kraft siegt Gottes Kraft.
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Julius von Wiesner.

Von

Hans molisch.

(Mit Bildnistafel.)

„Ein Verkiinder der Natur zu sein

ist ein schones und heiliges Arat."

NOVAL1S.

Der Einladung der deutschen botanischeri Gesellschaft, JULIUS

VOX WIESNER einen Nachruf zu widmen, komme ich von Herzen

gerne nach; stand ich docli rait dem zu unserer tiefen Trauer nun-

mehr Verstorbenen durch fast voile 40 Jahre in naherer Beriihrung.

Zunachst als Student, als langjabriger Assistent, als Privatdozent,

dann als Kollego und nicht zuletzt als Freund. Es diirfte nur

wenige Personen geben, die Gelegenheit batten, WIESNER so genau

kennen zu lernen wie ich, mit seinen glanzenden Lichtseiten und

seinen kleinen Schattenseiten, die kein Sterblicher an sich ver-

missen lftBt.

WlESNERs Lebens- und Werdegang zu schildern, heiBt

50 Jahre Geschichte osterreichischer Pflanzenphysiologie und tech-

nischer Rohstofflehre beriihren, denn auf beiden Gebieten hat der

Genannte Hervorragendes geleistet und die Entwicklung beider

Disziplinen durcli ausgezeichnete Arbeiten gefordert. — Wenn irn

Urwald ein miichtiger Baumriese durch die Gewalt des Orkans

gebrochen nnd dahingestreckt wird, so staunt der AVanderer iiber

die groBe Liicke und den weiten Ilaum, den der Baum im Walde
^ingenommen hat. So ergeht es nns auch, wenn ein bedeutender






