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Von

C. VON TUBEUF.

Robert Hartig hatte sich das Studium der auf botanischein

Gebiete liegenden naturgesetzlichen Grundlagen der Forstwissenschaft
zur Lebensaufgabe gemacht.

Wer war zur Losung der hier ruhenden Fragen mehr geeignet

als R. Hartig?
Niemand hatte so wie er von Jugeiid auf sowohl forstliche wie

naturwiasenschaftliche Kenntnisse in sich aufzunehmen Gelegenheit

gehabt, denn sein Vater, der als Forstmann und Botaniker bedeutende
Professor und Forstrath Theodor Hartig, fuhrte ihn als Kind und
Jiingling schon in sein Forschungsgebiet mehr und mehr ein.

Ja, es wurde ihm fast schon in der Wiege gesungen, dass er

sich auch einmal wie der Yater hervorthun miisse, und nicht nur

wie der Yater, nein auch wie der Grossvater, der als Begrunder der

Forstwissenschaft viel geriihmte Georg LUDWIG HaRTIG, und wie

seme Onkel und Grossonkel, die der griinen Farbe huldigten.
Sein Beruf war ROBERT HARTIG in den Sternen geschrieben,

aber nicht Jeder hatte der Yater Werk mit solchem Eifer, solcher

Liebe zur Sache, solchem Erfolge fortgesetzt, wie er es that.

Beobachtungsgabe und kritischer Sinn raogen vererbt werden,
nicht unterschatzt werden diirfen aber die Familientraditionen, der

Familiengeist, dem eine ungeheuer erzieherische Kraft innewohnt.
In keiner deutschen Familie haben sich aber so viele Generationen

hindurch Mitglieder gefunden, welch e auf dem Gebiete der Forst-

Wirthschaft und -Wissenschaft und auf dem Gebiete der forstlichen

Botanik Hervorragendes geleistet haben, wie in der Familie HARTIG.
Wer Robert Hartig in seinem Miinchener Institute besuchte,

wo man ihn 22 Jahre lang, meist am Feuster mikroskopirend, finden

konnte, dem fiel an der Eingangsthiir der einfachen Arbeitsstatte ein

gerahmtes Document alterthumlicher Art auf. SCHWAPPACH hat es

sich abgeschrieben und in seiner Forstgeschichte verofPentiicht. Es
war der Lehrbrief GeorG LUDWIG HarTIG's, den er von seinem
Onkel, dem Herzoglich braunschweig-luneburgischen Gehege-Reuter,
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bei dem er in Harzburg Jagerei und Forstwirthschaft erleriite,

Jahre 1780 erhielt. Der Brief lautete folgende

Des Durchlauchtigsten Herzogs und Herrn, Herrn CaRL Wil-
HELM Ferdinand, Kegierenden Herzogs zu Braunschweig und
Liineburg. Meines gnadigsten Herzogs und Herrn der Zeit be-

stellter Gehegereiter:

Ich, Carl LUDEWIG HaRTIG, thue kund undfuge hiermitjeder-

manniglich zu wissen, dass Vorweiser dieses GeORG LUDEWIG
Hartig, des in Hoch-Fiirstl. Darmstadtischen Diensten stehenden

zeitigen Oberforsters zu Gladenbach, Oberfurstenthums Hessen,

Christian Hartig's ehelicher altester Sohn sich im Jahre 1778

den 1. Aug. die Jagerey allhier zu erleruen begeben, auch seine

zwey Lehrjahre, als bis z. I.Aug. 1780 bey mir Endes unter-

schriebenen ausgehalten, und sich jederzeit so verhalten, wie es

einem lehrbegierigen, treu und ehrlichen guten Gemiithe zustehet

und gebiihret, also, dass ich als sein bisheriger Lehrprinz, ihn

Kraft dieses billig von seinen Lehrjahren loss, quit und frey

spreche; auch iibrigens ihm auf Be-iehreii, und da er sich in der

Welt weiter zu versuchen gemeiriet. .licscii elirliclieii Lehrbrief

ertheilet, mit respektive untertliani- uvlioisanisr.M- Dioiist- und

freundschaftlicher Bitte an alio llolie und Nicil.-iv .Icr odh'n

Jagerey ergebenen, dass Sie bemcldeten IJEORG LUJ>E\VK. ilARTIG,

mit forderlicher Gnade, Huld und Gewogenlieit aufzunehnien ge-

ruhen und belieben wollen; welches in gleichmassigen Fallen und

Begebenheiten um einem jeden, nach Staudes Gebiihr zu ver-

schulden, bereit lebe.

So geschehen: Hartzeburg, den I. Augusti 1780.

Carl Ludewich Hartig.

GeORG LudWIG Hartig war der Grossvater ROBERT HaRTIG's
und selbst schon aus einer Forstfamilie, denn sein Vater war der

FurstlichlJarmstadtische Oberforster CHRISTIAN HaRTIG, sein Onkel
«ler genannte Gehege-Reuter KaRL LUDWIG HaRTIG. seine Briider

waren der als Oberlandforstmeister 1843 verstorbene, durch ver-

schiedeue litterarische Schriften hervorgetretene ERNST FRIEDRICH
Hartig und der gleichfalls litterarisch thatige Forstmeister FRIEDRICH
Karl Hartig.

GeORG LUDWIG Hartig, dor als piaktisdier Forsmiaim. als

Organisator in verschiedenen deutscheii Land. mi. als fnnstlielu'r L.'lir<>r

und Schriftsteller wie als begeisterter Patriot sich .'in en ruhnireichen

Nanien erwarb, hatte zum Sohn den als forstlichen und botanischen

l'"ischer, Lehrer und Litterat bekannten THEODOR HaRTIG, der am
• '». Mai 1839 Vater von ROBERT HaRTIG wurde.
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Als Robert HaRTIG zur Welt kam, war sein Vater seit einem

Jahre Professor der Forstwissenschaft am Collegium Carolinum und

Forstrath in der Herzoglichen Forstdirection in Braunschweig, wohin

er nach dem 1837 erfolgten Tode seines Vaters, des preussischen

Staatsraths und Oberlandforstmeisters aEORG LODWIG HaRTIG, von

Berlin aus iibergesiedelt war. Er hatte in Berlin, wo sein Vater

seit 1830 Professor der Forstwissenschaft war, als dessen Assistant

und als ausserordentlicher Professor seit 1835 gewirkt.

Bis zum 20. Jahre war es ROBERT HaRTIG vergonnt, unter der

Leitung seines Vaters in das Studium der Forstwissenschaft und der

forstlicheu. Naturwissenschaften, insbesondere der Forstbotanik und

Forstentomologie sich zu vertiefen. Er selbst bezeichnete seinen

Vater als Vorbild, deni er nachstrebte.

R. HARTIG besuchte in Braunschweig das Progymnasium und

das Obergymnasium Martino-Catharineum. Das letztere verliess er

nach halbjahrigem Besuche der ersten Classe im Herbste 1858, urn

sich an Stelle der Gymnasialarbeiten mit den ihn bereits machtig

reizenden Studien der Naturwissenschaft am Collegium Carolinum —
der spateren und jetzt noch bestehenden Braunschweigischen tech-

nischen Hochschule Carolo-Wilhelmina — zu widmen. Schon bald

fasste er aber den Entschluss, die abgebrochenen Gymnasialstudien

wieder aufzugreifen und sich der Maturitatspriifung zu unterziehen.

Mit der ihm eigenen Willensfestigkeit fuhrte er diesen Plan

durch, holte in kiirzester Zeit neben seinen Fachstudien jene in den

alten Sprachen und den iibrigen Gymnasialfachern mit dem besten

Erfolge nach, so dass ihm schon Anfangs October 1859 ein vorziig-

liches Zeugniss der Maturitat ausgestellt werden konnte. Besonderes

Aufsehen erregte bei seinen Examinatoren das sehr gute Priifungs-

resultat in der griechischen Sprache, die er in kaum einem .Fahre

erlernt hatte.

Im Herbste 1859 trat HARTIG in die Forstlehre ein, und zwar

in der braunschweigischen Oberforsterei Holzminden am Soiling, wo

Oberforster DCrking Amtsvorstand war. Hier blieb er bis zum

Sommer 1860. Die iibrige Zeit der damals in Braunschweig vor-

geschriebenen zweijahrigen Vorlehre, die jeder Forstaspirant im

Staatsdienste durchzumachen hatte, benutzte HARTIG zu ausgedehnten

Studienreisen.

Seine grundliche Vorbildung auf forstlichem und naturwissen-

schaftlichem Gebiete und sein productiver Geist ermoglichten es

ihm, die folgenden Wanderjahre nicht bloss dazu auszunutzen, sich

mit den forstlichen Eigenthiimlichkeiten der besuchten Waldgebiete

vertraut zu machen und Neues, was ihm die vielfaltigen Verhaltnisse

und der Verkehr mit den Forstbeamten hot, in sich aufzunehmen,

sondern bei langerem Aufenthalte an einzelnen Standquartieren neue
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R. Hartig. (11)

eigene Forschungen anzustellen und die Grundlagen zu sammeln zu

seiner ersten grosseren Veroffentlichung, die im Jahre ISd.") be! CoTTA
unter dem Titel: „Vergleichende Untersuchiingen fiber den Waclis-

thumsgang und Ertrag der Rothbuehe und Eiche im Spes-sart, der

Rothbuche im ostlichen Wesergebirge, der Kiefer in Pommern und

der Weisstanne im Schwarzwalde'' erschien. Aus diesem Titel ist

die eingeschlagene Reiseroute und die Art der Forschungsthatigkeit

ersichtlich.

Yoni Soiling aus wandte er sich zunaehst nach der Rheinebene,

um hier die Waldfeldbaureviere zu besuchen, dann aber liess er

sich fur langere Zeit im badischen Schwarzwaldrevier Herrnalb

nieder.

Hier schuf HARTIG mit den Aufnahmen der Weisstaunenbestande

im Schwarzwalde seine erste Arbeit, eine Ertragstafel fiir die Tanne.

Zugleich aber benutzte er den Aufenthalt in Siiddeutschland, um
iiioht nur eine grosse Zahl badischer und wiirttembergischer Schwarz-

waldreviere, sondern, von einer Oberforsterei zur anderen wandernd,

audi Reviere der meisten anderen Waldgebiete Wiirttembergs zu

besuchen.

Wie Hartig selbst mittheilte, legte er den Untersuchungen,

die er in den Jahren 1860—1864 in verschiedenen Waldgebieten

Deutschlands iiber den Wachsthumsgang einzelner Baume und ge-

schlossener Bestande ausfuhrte und die er mit der eben erwahnten

Local - Ertragstafel fur die Tanne einleitete, eine Methode seines

Vaters THEODOR HaRTIG zu Grunde.

Der Zweck, den er mit diesen Arbeiten verfolgte, war kein

direct praktischer, \\\e er sonst mit Zuwachstafeln erstrebt wird,

sondern ein wissens<liattli(hcr. Es gait, einen Einblick in den Ent-

wickelungsgang d^r Haimic ^vie ganzer Bestande von ihrer Be-

grundung bis zum Abtriel) zu gewinnen. Nur so war es moglich,

die Wachsthumsgesetzo des AValdes zu erkennen.

Die angewendete Methode schildert HaRTIG folgendermassen:
Die zu untersuchenden, nach Starkeklassen ausgewahlten Probe-
stamme wurden gefallt und in kurze Sectionen eingetheilt. aus doron

Mitte dunne Holzscheiben herausgeschnitten wurden. Aus der Zahl

und Breite der Jahresringe der Scheiben konnte das Alter, ihr

]>eriodische Hohenzuwachs und die Verdickung des Baumcs in alhii

^oinon Theilen vt.n Jugend an ermittelt werden. Die im Laufr dw
Zfit *Miirn'ti>nd.'n Vcrlinderungen der Stammzahl, der ib.iir, .l.-r

Stark.'. (|(.r Foriii und des Massengehaltes der Baume und d<'s -au/.ii

l><*srandes, die Zald und der Inhalt der aus dem Hauptbestaiub' iui

Kampfo uins Daseiu ausscheidenden Baumindividuen und endlich der

laufend periodischo und der durchschnittliche Zuwachs sollten soniit

t'm klar(>s Bild von dom Lebensgange eines Bestandes geben, was
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bei Ertragstafeln, denen die Durchforstungsertrage fehlen oder die

sich gar nur auf Derbholz beziehen oder die Durchschnitte aus Auf-

nahmen von Bestanden verschiedener deutscher Waldgebiete geben,

uatiirlich nicht moglich ist.

HarTIG machte seine Aufnahnien zu diesen Ertragstafeln viel-

mehr in mogliehst vielen Bestanden derselben Holzart, aber von

ganz verschiedenem Alter, welche aus einem eng begrenzten

Wuchsgebiet stammten und denselben Wachsthumsgang wie der

alteste (der sogenannte Weiser-) Bestand zeigten. So konnten diese

Bestande wie verschiedenaltrige Theile desselben Bestandes betrachtet

und so konnte gleichsam die Biographie des Bestandes gefunden

Schon GeORG LUDWIG HaRTIG hatte den Mangel jener Ertrags-

tafeln erkannt, welche nur die Abtriebsertrage an Holzmasse bei

verschiedenen Bestandesaltern zur Taxirung kiinftiger Abtriebsertrage

ahnlicher, noch junger Bestande enthalten. Er fugte daher seinen

Ertragstafeln die Vornutzungen und eine Art Bestandesbeschreibung

durch Angabe der Stammzahl und des Massengehaltes der Classen-

stamme bei.

Th. Hartig aber basirte seine Ertragstafeln auf die Auswahl

von Weiserbestanden (siehe „Yergleichende Untersuchungen iiber

den Ertrag der Rothbuche", Berlin, Verlag von A. FORSTER, 1847),

ein Verfahren, welches R. HaRTIG ausbaute und wesentlich ver-

einfachte.

In gleicher Weise wie er die Tanne im Schwarzwalde bearbeitete,

so untersuchte er bei den folgenden Reisen durch Poramern, Biigen,

ira Spessart und Odenwald die Kiefer, Eiche und Rothbuche. Be-

sonders das poramersche Revier Miihlenbeck und das bayerische

Revier Rothenbuch (Forstamt Aschaffenburg) im Spessart dienten

langere Zeit als Standquartiere.

Nach Beendigung der zweijahrigen Vorlehre mit den geschilderten

Wanderungen kehrte HaRTIG im Herbste 1861 nach Braunschweig

zuruck, um das Collegium Carolinum mit der seinem Vater unter-

stehenden Forstabtheilung zu besuchen; zugleich stellte er sich als

Einjahrig-Freiwilliger beim Militar und diente als solcher vom

1. October bis 22. December 1861, wurde aber in Folge einer Sehnen-

zerrung, der eine Schwache im Fussgelenk folgte, vom Militardienste

Nachdem er im Herbste 1863 sein Exanien als Forstbetriebs-

beamter rait der Censur I bestanden hatte, bezog er die Universitat

Berlin, um hauptsachlich juristische und criminalistische Vorlesungen

zu horen. Hier griindete er auch mit einigen Freunden den noch

bestehenden akademischen Yerein fiir Naturwissenschaft und Medicin.

Im Herbste 1864 trat Hartig in den braunschweigischen Staats-
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forstdienst ein und wurde zunachst bei den Arbeiten der Betriebs-

regulirung und Taxation unter Forstmeister Beling zu Seesen im
Harz verwendet. Aus dieser Zeit stammt seine Erfahrungstafel fiber

den Wachsthumsgang der Rothbuche im ostlichen Wesergebirge.

Am 1. April 1865 wurde er als Forstgehiilfe angestellt und al»

Hiilfsarbeiter auf dem Oberforstbureau zu Stadtoldendorf verwendet.

Nicht langer wie 7* Jahre hielt er es aus, mit geisttodtenden

Schreiberarbeiten iiberbiirdet, vom Walde und von jeder wissenschaft-

lich anregenden Thatigkeit ferngehalten zu werden.

Da sein an die Forstdirection wiederholt gerichtetes Gesuch um
Yersetzung nicht bewilligt wurde, nahm er trotz der Warnung seines

Chefs, er werde so leicht einen Gehalt von 300 Thalern nicht wieder

finden, seinen Abschied aus dem Braunschweiger Staatsdienst, der

ihm am 1. Juli 1866 bewilligt wurde.

Vorher aber — am 21. Marz 1866 — hatte HARTIG an der

Universitat Marburg den philosophischen Doctorgrad mit der Examen-
note summa cum laude erworben.

Da Hartig als militamntauglich erklart war und somit im

1866er Kriege nicht einriickte, aber auch wahrend der Kriegszeit

keine forstliche Yerw^endung fand, nahm er seinen Wohnsitz in

Allrode im Harz, wo er das Material zu zwei Ertragstafeln der Fichte

und einer fiir die Buche gew^ann, um es dann in Braunschweig zu

seinem zweiten Werke zu verarbeiten. Dasselbe erschien 1868 bei

COTTA unter dem Titel: „Rentabilitat der Fichtennutzholz- und

Biichenbrennholz-Wirthschaft im Harz und Wesergebirge".

In diesen Tafeln sind alle aus dem Bestande allmahlich aus-

scheidenden Baurae nach Zahl und Inhalt als periodischer Abgang
bezeichnet. Durch Berechnung der Einnahmen fiir die einzeluen

Sortimente entstanden die ersten Geldertragstafeln ; erst 20 Jahre

spater wurden ahnliche Untersuchungen von anderer Seite angestellt.

Auch fand HartiG hier zuerst den Satz, dass die Hohe des Be-
standes der beste Massstab zur Beurtheilung der Standortgute ist,

wenigstens innerhalb eng begrenzter Waldgebiete.

Gerade als HARTIG diese Arbeit im Friihjahr 1867 abgeschlossen

hatte, erging an ihn die Aufforderung des Forstdirectors BUECKHARDT
»i Hannover, in die hannoversche Forsteinrichtungs-Commission ein-

zutreten und sich bei der Yermessung und Taxation des Soiling zu

betheiligen. Wahrend er kaum einige Monate als Feldmesser bei

Bodenfelde an der Weser beschaftigt war, wurde er durch Empfehlung

BURCKHARDT's vom Koniglich preussischen Finanzministeiium nach

Neustadt - Eberswalde berufen, um den erkraukten Geheimrath

Ratzeburg zu vertreten.

Am U. Mai 1866, vier Tage nach dieser Berufung, sehen wir

HarTIG schon auf dem Katheder in Eberswalde. Seine ungewohn-
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liche Vorbildung auf dem Gebiete der wissenschaftlichen Disciplinen

machte es moglich, so unmittelbar aus der Praxis in die Lehrthatig-

keit iiberzutreten und gleichzeitig zoologische uiid botanische Vor-

lesungen zu halten. Lautete doch sein Lehrauftrag: 1. Einleitung

in die Naturgeschichte und allgemeine Zoologie. 2. Allgemeiue

Botanik. 3. Forstunkrauter etc. 4. Specielle Zoologie excl. Vogel

und Insecten. 5. Deutsche Holzgewachse, in zusammen 8 Wochen-
stunden mit wochentlich 2 Excursionen.

Als KatzebURG im folgenden Winter wieder genas, iibeniahm

er nur noch die Zoologie, HartiG behielt die Botanik, musste aber

nach RatzebURG's Pensionirung, als er — am 8. Marz 1869 — als

Decent der organischen Naturwissenschaften definitiv angestellt wurde,

wieder beide Disciplinen iibernehmen. Seinem fortgesetzteu Wunsche,

sich nur einem Fache ganz -vvidmen zu konnen, und der einsichts-

vollen und stets entgegenkommenden Unterstiitzung des Akademie-

directors DankelmaNN gelang es, dass ihm im Herbste 1869 nur-

melir Botanik tibertragen wurde, wahrend ALTUM als Professor der

Zoologie berufen ward. Am 3. Mai 1871 wurde HaRTIG zum Pro-

fessor der Botanik und zum Vorstande der pflanzenphysiologischen

Abtheilung der an der Akademie neu errichteten forstlichen Yersuclis-

station ernannt.

Die Eberswalder Zeit bis zu Hartig's Berufung nach Miinchen

1878 muss eine liberaus gluckliche gewesen sein. Im Herbste 1869

hatte sich HaRTIG mit der Tochter des braunscliweigischen Stadt-

gerichtsdirectors Geller verheirathet.

Unter den CoUegen, von denen noch mehrere Jung verheirathet

waren, bestand ein freundschaftlicher Verkehr, alle verbanden die

gemeinsamen wissenschaftlichen Interessen, die von dem Director

mit Verstandniss und Wohlwollen gefordert wurden.
Als Yorstand des Yerschonerungsvereins, als Stadtverordneter

und als Kreistagsabgeordneter trat HARTIG in das offentliche Leben
und suchte sich fur das Gemeinwohl verdient zu machen; er legte

manche Wege und Promenaden, sowie einen botanischen Garten in

Eberswalde an. Dabei arbeitete er unermiidlich an seinen wissen-

schaftlichen Problemen und fuhlte sich in Eberswalde so wohl, dass

er einen Ruf auf die botanische Professur an der Forstschule in

Aschaffenburg im Herbste 1876 ablehnte. Seine wissenschaftlichen

Arbeiten waren zunachst noch auf die Erforschung der Wachsthums-
verhaltnisse der Baume gerichtet, nahmen aber, wahrend die beiden

ersten einen mehr forstlichen Charakter batten, immer mehr anatomiscli-

physiologische Richtung an. So die Abhandlungen iiber Aussetzen
der Jahresringe bei unterdruckten Stammen, 1869; Ueber das Dicken-
wachsthum der Baume (besonders den Lichtstandzuwachs der Kiefer),

1871, den Einfluss der Ausastung und Entnadelung auf den Zuwachs,
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1871, und die grossere Arbeit iiber das specifische Frisch- und Trockeii-

gewicht, den Wassergehalt und das Schwinden des Kiefernholzes, 1874.

Diese Arbeit beachtete bereits die sicli im specifischen Gewichte

ausdriickenden Qualitatsunterschiede des Holzes innerhalb der Holz-

art, zwischen dominirenden und unterdruckten Baumen, zwischen

Baumen rerschiedener Bodenklassen, die verschiedene Zuwachs-

vertheilung an den Baumen im Freistand and bei Bestandesschluss,

Untersuchungen, die spater bei vervollkomraneten Methoden und der

Ermittelung von absoluten Trockengewichten gegeniiber den damals

nocli benutzten Lufttrockengewichten wieder aufgegriffen und er-

weitert wurden.

Neben diesen Arbeiten wandte sich HaRTIG einem damals kauni

bebauten Gebiete zii, jenem der Krankheiten unserer Waldbaume.
1874 erschienen „Wichtige Krankheiten der Waldbaume" mit zahl-

reichen, meisterhaft gezeichneten Tafeln im Verlag von J. SPRINGER
in Berlin. Ihnen folgte schon 1878 das noch grossere, gleichfalls

mit prachtvollen lithographischen Farben-Tafeln gesclimiickte Werk
»Die Zersetzungserscheinungen der Holzer der Nadelwaldbaume und
der Eiche" im gleichen Verlage. Die Herausgabe dieses grundlegenden

Werkes wurde seitens der preussisclien Eegierung in anerkennens-

werther Weise durch eine grossere Bestellung fiir die Forstverwaltung

ermoglicht. Es ist nunmehr vergriffen. Beide Gebiete, das anato-

misch-physiologische und das pathologische, beschrankt auf die Holz-

gewachse des Waldes, bildeten HaRTIG's eigentliche Domane.
Die Yereinigung einer forstlichen und einer botanischen Bildung

lies ihn Forschungen machen, zu denen der reine Forstmann, wie der

reine Botaniker nicht befahigt war. Sie lies ihn Wege betreten, die

noch unberiihrt waren, und dieser Umstand, dass HarTIG bis zuletzt

immer wieder ein neues Feld der Untersuchung land, ermogliehte

auch eine weitgehende Unabhangigkeit von der Litteratur.

So boten die beiden erwahnten pathologischen Werke eine Fulle

des Neuen. Sie zeigen schon die scharfe Beobachtungsgabe und die

klare Darstellung des Yerfassers, die sich an all seinen Arbeiten

wieder zu erkennen giebt. Die Aufstellung zahlreicher nouer Pilz-

arten mag als geringstes Yerdienst betrachtet werden, die Aufklarung
der Krankheits-Aetiologie und die Erforschung des Entwicklungsganges
der parasitaren Pilze erscheint schon in der ersten Arbeit als grosser

Vorzug. Gestiitzt auf die kurz vorlier erschienene ^Morphologic und
Physiologic der Pilze" DE BARY's verstand es der Yerfasser sich von
der damals verbreiteten unklaren Auffassung der Pilz-Polymorphie
frei zu halten.

Wahrend eine Reihe von Kranklieiten landwirthsohaftlicher

Oulturpflanzen durch altere Arbeiten voii WoLF, KlHN, DE Bary u. a.

aufgeklart war, besass man von Krankheiten der Porsfgewaehse fast
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keine Kenntniss. Angebahnt waren die Forschungen iiber Krank-

heiten der Waldbaume durch Arbeiten TH. Haetig's und besonders

von WILLKOMM („Die mikroskopischen Feinde des Waldes" 1867).

Ihre praktische Bedeutung wurde freilich noch lange, selbst von

namhaften Forstleuten geleugnet, die vielfach der Ansicht waren,

dass die parasitaren Pilze sich lediglich im Gefolge von Krankheiten

erst einstellten,

Seine „Zersetzungserscheinungen'' uberraschten durch den Nach-

weis, dass jeder Holzparasit mit einem specifischen Fermente eine

mikro- und makroskopisch erkennbare, ganz charakteristische Zer-

setzung des Holzes bewirkt. Nach den von HaRTIG angegebenen

Merkmalen wurde es leicht, im zersetzten Holzstiickchen mit einem

Blicke zu erkennen, ob die Zerstorungen von Trametes Pint, Polyporus

annosus, Poli/porus vaporarius, Thelephora Perdix^ Stereum hirsutum,

Hydnum diversidens, Polyportis sulphureus oder sonst einem Baum-
schwamm verursacht wurden.

Auch auf die Entstehung der Holzmembranen warfen die Unter-

suchungen ihrer Zersetzung belles Licht und liessen allgemein wichtige

Schliisse iiber die Bildungsart der Mittellamelle und der anderen

Zellmembranen zu.

Am 1. October 1878 folgte HARTIG einem Kufe als ordentlicher

Professor an die Universitat Miinchen, um bier den botanischen Tbeil

des forstlichen Unterrichtes zu iibernehmen, ein forstbotanisches

Institut mit Laboratorien und Sammlungen einzurichten, welches die

botanische Abtheilung der neu erbauten und errichteten forstlichen

Versuchs-Anstalt bildete. Als Vorstaud dieser Abtheilung oblageu

ihm ausser dera Unterrichte auch die Forschungen auf seinem

Specialgebiete.

Fur den forstlichen Universitats-Unterricht hatte sich HaRTIG
schon 1879 auf der Freiburger Forstversammlung, wo diese seitdem

so oft ventilirte Frage, ob der forstliche Uuterricht an Akademien
Oder an den Universitaten zu ertheilen sei, zur Discussion stand,

offen ausgesprochen, allerdings mit dem Hinweis, dass die Lehrstatte

eine geeignete Lage zum Walde und entsprechende Ausstattung er-

fahren musse,

Er hatte das Gluck, sein Ideal in Miinchen verwirklicht zu sehen

und schon bei der Begrundung des forstlichen Unterrichtes an unserer

Hochschule in den Lehrkorper berufen zu werden. Mit ihm traten

damals ein GAYER, EbeRMAYER, HeYER und BAUER.
Wer heute die Einrichtungen und Verhiiltnisse isolirter Akademien

und der Universitat Miinchen kennt, wird nicht fragen, warum HARTIG
den Ruf annahm. Es durfte sich kaum ereignen, dass ein fur freie

wissenschaftliche Forschung und Lehre begeisterter Akademiedocent
ablehnt, an die Universitat Miinchen iiberzusiedeln.
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Ueber die Nothwendigkeit der Freiheit der wissenschaftlichen

Forschiing hatte HARTIG sehr entschiedene und ganz abgeklarte

Ansichten. Er verurtheilte jeden Zwang und geisselte den Directorial-

satteldruck in sarkastischer Weise in einer Polemik mit DaNKEL-

MANN und SCHWAPPACH in der Forstlich-naturwissenschaftlichen

Zeitschrift 1893, S. 159. Er war ein entschiedener Vertreter der

Einzelforschung, bei welcher der wissenschaftliche Arbeiter sich nicht

auf die Angaben anderer verlassen muss, sondern seine Schliisse auf

selbst geschaffenen, durchaus zuverlassigen Unterlagen aufbaut.

Die Methode, in gemeinsamen Sitzungen grosserer Corporationen

Arbeitsplane zu berathen, nach Majoritatsentscheidung zu beschliessen,

die Grundlagen von zahllosen Assistenten oder Verwaltungsbeamten

erheben, in einer Centrale von Bureaukraften zusammenstelleu und

womoglich unter dem Namen eines Loiters veroffentlichen zu lassen,

war ihm fiir wissenschaftliche Untersuchungen verhasst; nicht bloss

deshalb, weil hierbei der eine saet, der andere erntet, sondern vor

allem, weil bei solchen Erhebungen durch zahllose Hilfskrafte die

Zuverlassigkeit der Grundlagen sicher vermindert wird. Er verlangte

bei wissenschaftlicher Arbeit vor allem Interesse und Freudigkeit,

nicht Gehorsam und war der Meinung, dass beides nur bei denen

in vollem Masse vorhanden sei, welche die Untersuchungen auch

offentlich vertreten, welche bei der Publication betheiligt sind. Er

hielt daher auch nicht allzuviel von statistischen Erhebungen, phano-

logischen Zusammenstellungen, bei denen die Grundlagen allzu ver-

scliiedenartig ausfallen. Er war nach diesen ganzen Anschauungen

ein Gegner der Einfuhrung von Principien der Verwaltung und von

bureaukratischen Einrichtungen, von directorialer Organisation niit

Beschrankung der personlichen und wissenschaftlichen Frcili.'ir wisstMi-

schaftlich arbeitender Forscher. Seine bei alien Gelegenheiren ^vie(ler-

kehrende Forderung war: unbeschrankte Freiheit bei wisseiisLhaft-

lichen Arbeiten und ihrer Veroffentlichung.

Kein Wunder, dass er sich so unendlich wohl fuhlte in der freien

Stellung eines Professors an der Universitat Munchen, wo ihm neben

der unbeschrankten Lehrfreiheit die Mittel und Einrichtungen an der

forstlicheu Yersuchs-Anstalt seitens des Kgl. Finanz-Ministeriums zu

beliebigen Arbeiten gewahrt und der Wald im ganzen Konigreich

zu wissenschaftlichen Untersuchungen geoffnet wurde.

Mit warmem Dankgefiihl und offonor Anerkennung hat er oft-

muls mit Worten und in dw Littcrntur auf die idealm Veihaltnisse

fiir Lehrer, Forscher und Srlnil.T an der rniversitiit nnd an der

forstlicheu Versuchs-Ansfalr Munchen hin-ewieseii. Natiirlieh ver-

kuinien .hwl, .v,,Uu^ .m- dh' Kin/rlforsehun- iiberall an-ewendet
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wissen, wo sie zum Ziele fiihren kann. Ein freies und freiwilliges

Zusammenarbeiten mit einzelnen Freunden und Collegen war ihm

dagegen auch sympathisch , und giebt das Werk iiber das Holz der

Rothbuche von R. HaRTIG und R. WEBER hierfur ein beredtes

Zeugniss.

Wahrend des Baues der forstlichen Yersuclis-Anstalt in Miinchen

fand der Unterricht im anstossenden Gebaude der Kgl. Salinen-

verwaltung statt, dann aber wurden Horsale eroffnet und HaRTIG

riclitete sich das sogenannte forstbotanische Institut ein, d. h. die

Sammlungen, Laboratorien und den Garten der ihm unterstellteu

botanischen Abtheilung der forstlichen Versuchs-Anstalt hinter der

Universitat. 23 Jahro arbeitete er unermiidlich an der Yermehrung

der Sammlungen, die grosstentheils aus Belag- und Untersuchungs-

material seiner Arbeiten entstanden sind, so besonders die patho-

logischen.

Wie in seinen Vorlesungen und Publicationen, zeigte sich auch

hier seine ausgepragte Individualitat.

Er ging nicht gern betretene Wege, er liebte nicht zusammen-

fassende Arbeiten, er hing am eigenen Finden und Produciren. Hierin

fand er innere Zufriedenheit, hierzu beseelte ihn die grosste Be-

geisterung, hieran arbeitete er mit unermiidlichem Fleisse und be-

wunderungswurdiger Ausdauer, hierzu geniigte ihm die eigene Kraft,

er blieb unabliangig von der Hilfe Anderer.

Wie die meisten pathologischen Sammlungsobjecte von HaRTIG's

Arbeiten herriihren und so ein originelles Quellenmaterial darstelleii,

was von jeher den Besuch auswartiger Botaniker angelockt hat, so

sind die pathologischen Tafeln seine Handzeiehnungen und Malereien.

die er in plastischer Weise nacli den Originalzeichnungen seiner

Werke entwarf. Auch fur seine Yortrage in wissenschaftlichen

Yereinen zeichnete er fast jedesmal neue Tafeln, die er dann beim

Unterrichte wieder benutzen konnte. Leider sind die kostbaren

Sammlungen in verhaltnissmassig kleinen und dusteren Raumen unter-

gebracht. Welcher Xutzen konnte fur die Allgemeinheit entstehen,

wenn in Miinchen ein — von mir schon fruher in Anregung ge-

brachtes — pathologisches Schaumuseum errichtet und dem offent-

lichen Besuche zuganglich gemacht wiirde, in dem sich Lehrer und

Schuler, Landwirthe und Forstleute iiber die Krankheiten der Pflanzen

und ihre Bekampfungsmittel und -Methoden unterrichten konnten.

Die Sammlungsobjecte wurden von HARTIG, soweit sie trans-

portabel waren, zur Demonstration beim Unterrichte benutzt. Sie

bildeten eine pathologische Sammlung, eine dendrologische Sammlung
(einschliesslich der Holzer und Samen), zu deren Erganzung ein kleiner

Garten am Hause dient und eine Sammlung von Objecten fiir den

Unterricht in der Pflanzenanatomie. Zeichnete HARTIG auch selbst
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an die Tafel, so benutzte er doch genie die fertigen Wandtafeln eigener

Hand und jene von Kny, DodeL u. a., Photographien und sonstiges

Material zur Belebung des Unterrichtes.

R. Hartig betrachtete es in seiner 33jahrigen Lehrthatigkeit

als ein besonderes Gliick, dass er jederzeit fast ausschliesslich junge

Forstleute als Zuhorer vor sich hatte, fur welche die Botanik die

wichtigste Orundlage ihrer Fachwissenschaft bilde.^) Sie wiissten,

sagte er, als kiinftige Pfleger des Waldes die hohe Bedeutung der

Botanik fiir ihren Beruf zu wiirdigen, es sei ihm stets die grosste

Freude un^ Genugthuung gewesen, zu erkennen, welches Interesse

seine Schiiler dem Studium der Pflanzenkunde entgegenbrachten. Er
hielt ein einheitliches, fiir das Fach lebhaft interessirtes Auditorium

fiir vortheilhafter, als eine bunt zusammengesetzte Zuhorerschaft. Es
war leicht, die Forstleute durch Beispiele, welche die praktische Be-

deutung des Gelehrten erkennen liessen, anzuregen. Die geistigen

Beziehungen zwischen Lehrer und Schiiler wurden dadurch inniger,

als dies bei einem botanischen Yortrage moglich ware, der zugleich

vor Medicinern, Pharmaceuten, Lehrern, Juristen, Forstleuten und
anderen Interessenten zu halten ist.

Hartig, der seine Lebensaufgabe in der Anwendung der Botanik

auf die Forstwissenschaft suchte, brachte die grundlegenden Be-
ziehungen der ersten zur letzteren auch in seinen Vortragen zum
Ausdruck. Der Verkehr mit der Jugend hielt ihn jung, und rait Be-

geisterung und Hingebung vermittelte er seine Kenntuisse im CoUeg
und Laboratorium.

Grosses Interesse brachte er seinen Assistenten entgegen. Yon
diesen ist der erste Dr. KARL WiLHELM Professor an der Hoch-
schule fiir Bodencultur in Wien, der zweite Dr. HeiNRICH MAYR
Universitatsprofessor in Mtinchen, wahrend der dritte die Stelle des

Yerstorbenen iibernahm.

Hartig war nicht fiir die Errichtung biologischer Stationen, an

denen die landwirthschaftliche und forstliche Pathologie gleichzeitig

betrieben wiirde. Er sprach sich auf dem internationalen Land- und

Forstwirthschaftlichen Congresse in Wien dagegen aus und zwar mit

dem Erfolge allgemeiner Zustimmung. Seiner Meinung nach soUte

<He kranke Pflanze in den Instituten studirt werden, wo man sich

mit der Biologie und Physiologie der gesunden Pflanze beschaftigte,

'il^o besonders in den botanischen und zoologischen Tikstitnteii der

I'indwirthschaftlichen und der forstliclKMi Lchraii-stalrfH. ilfiicii .t

•I'le reiche Ausstattung fiir diesen Zweck wiinsclit.'. Audi FkANK
^ratid auf diesem Standpunkte.

buch der Anatoniie und Physiologie der
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Zu den Yorbereitungen fiber die Errichtung einer biologischert

Keichsanstalt wurde er zugezogen und nahm als Mitglied des neu

ernannten Beirathes fur diese Anstalt, die zunachst als Abtheilung

am Kaiserlichen Gresundheitsamt in Berlin gegrundet war, noch im

Sommer 1901 Theil. Bei dieser Gelegenheit sah er auch Eberswalde

wieder mit seiner Tochter und seinen Enkeln. Seit seinem Weg-

gange 1878 hatte er die Statte, an der er seine wissenschaftliche

Laufbahn begann, nicht mehr besucht. Von den alten Freunden be-

griisste ihn EemeLE, die meisten waren todt.

Die Munchener Zeit war reich an wissensehaftlichen Resultaten

umfangreicher Arbeiten, die sich alle auf dem anatomisch-physiologi-

schen oder dem pathologischen Gebiete, die ja selbst in engster Be-

ziehung zu einander stehen, bewegten. Die ersten wurden in einom

besonderen Organe: ^Arbeiten aus dem forstbotanischen Institute der

Universitat Miinchen" verofFentlicht. Die kostbare Ausstattung und

der hohe Preis der Hefte erraoglichte ohne staatliche Unterstiitzung

ein Eindringen in praktische Kreise nicht, und so erschienen, wie

vorher, wieder zahlreiche Artikel in verschiedenen forstlichen Zeit-

schriften. Als eines der allgemein wichtigen Probleme beschaftigte

HarTIG damals die Wasserbewegung in den Pflanzen. In seinen

Arbeiten iiber die Vertheilung der organischen Substanz, des Luft-

rauraes und Wassers im Inneren der Baume schuf er wichtige Stiitzen

fiir die der SACHS'schen Imbibitionstheorie entgegenstehende Auf-

fassung der Wasserbewegung innerhalb der Gefasse und Tracheiden

und die Bedeutung der Hoftiipfel fur die Wasserbahnen. Die Frage

nach der wasserhebenden Kraft wurde allerdings von HARTIG wie

von alien anderen Forschern, die sich um ihre Losung bemiihten,

nicht befriedigend beantwortet. Zahlreiche andere Arbeiten fiber das

Dickenwachsthum, die Jahrringbildung, die Vertheilung und Wieder-

auflosung der Reservestoffe. die Wasserverdunstung und -Aufnahme

der Baumwurzeln im Winter, fiber Wassergehalt und Bedeutung des

Kernholzes, fiber Entstehung und Bedeutung des Rothholzes, wie

fiber die Reaction des Baumes aufDruck und Zug durch entsprechende

Aenderung des Zuwachses und des anatomischen Baues der neuen

Holzmantel, fiber die Structur der Lamellen verholzter Membranen

und fiber andere Themen, lieferten Beitrage zur Losung allgemein

physiologischer Fragen und mehrten unsere Kenntniss von der Ana-

tomie und Plivsiolnuie des Baumes als Binzelindividuum und als

Glie.l d.-s Wal.llH^standes

SiiKl aihli vicio seiner physiologischen Arbeiten wie die vor-

erwalint." iW^rv dir Wasserbewegung im Baume ganz allgemeiner

Natur. -o Mirhrr ,i.M li Hartig meist eiue Brficke zur Praxis zu

schla-.n. Naturuvniassig war es in der Regel die forstliche Praxis,

weiche oiiiL' Aiiweadung seiner Versuchsresultate gestattete- Bo be-
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trafen seine anatomisch-physiologischen Arbeiten alle den Waldbaum.

Auch alle pathologischen Untersuchungen stellte er mit Ausnahme

einer Rebenkrankheit an forstlichen Holzgewachsen an. Fur die

Praxis war sein Votum oftmals von Bedeutung, so z. B. bei der

praktisch eminent wichtigen Frage nach der Wiederbegriinung von

Fichten, welche von der Nonne befressen worden waren und der

Frage nach der Nothwendigkeit alsbaldiger Fallung ganzer Waldungen,

fiir welche HaRTIG bei den 1892 Kahlfrass und nahezu Kahlfrass

zeigenden Waldtheilen entschieden eintrat. Nicht minder bei der

Frage viber die Haltbarkeit des im Safte gefallten Nonnenholzes,

welche er bei genugender Austrocknung durchaus bejahte.

In zahllosen Fallen gaben seine Untersuchungen Aufkliirung fiber

fragliche Erscheinungen und Baumschaden, bald waren es Pilzkrank-

heiten, bald Rauchschaden, Frost und Diirre.

Mehr forstlichen Charakter hatten die seiner Leitung unter-

stellten Anbauversuche mit fremden Holzarten in den bayerischen

Staatswaldungen. .

Von grosster Bedeutung fur die Baufiihrung waren seine Arbeiten

fiber den Hausschwamm. Die monographische Verofeentlichung ist

die wissenschaftlichste und eingehendste geblieben. Kein A\ under,

dass sein Urtheil in vielen Hausschwammprocessen erbeten wurde.

Die beabsichtigte Bearbeitung anderer Zerstorungen des Bau-

holzes ausser jener durch Merulius lacrymans und Polyporus vapo-

rarius kam nicht mehr zur Ausffihrung.

Zum Nachweis des Parasitismus eines Pilzes verlangte HAETIG

den Infectionserfolg. Zahllose Infectionen ffihrte er aus; so fand er

schon im Jahre 1879, dass die Uredosporen der 5afe-Melampsoren

sich nicht von einer Salic-Art auf jede beliebige andere fibertragen

lassen. Er fand den Zusammenhang von Calyptospora Goeppertiana

mit Aecidium columnare, isolirte das Gymno^porangium tremelloides auf

Orund von Infectionserfolgen auf S&i'hus Aria, stellte das Caeoma

Laricis auf und inficirte spater mit Asken von Melampsora gleichzeitig

Larix und Pinus, eine Species hierbei voraussetzend, welcher Auf-

fassung spater jene der besonderen Rassen oder auch Unterspecies

von Magnus, Eeiksson, KLEBAHN u. a. folgte.

Wohl ffihrte HAETIG mancherlei Experimente im Laboratorium

aus, der Gegenstand seiner Untersuchung „der Waldbaum" brachte

es aber mit sich, dass die meisten Fragen nicht durch Experimentiren

mit Zweigen oder kleinen Pflanzen zu losen waren. HARTIG suchte

daher im Walde die Experimente auf, welche die Natur schon im

Orossen ausgefuhrt hatte, und er vermochte rait seltener Fahigkeit

die Objecte zu finden und in der Baumanatomie zu lesen, was hier

geschehen und wie der Baum auf die ausseren Einflusse reagirt hatte.

Bo bekam er ein Material, wie es anderen Botanikern fehlt, und er

konnte neue Wege wandeln.
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Ein klassisches Beispiel hierfiir sind seine letzten Untersuchungen

iiber die Blitzbeschadigungen von Waldbaumen. Niemand hatte bis

dahin geahnt, wie ungeheuer zahlreich die Beschadigungen durch den

Blitz sind, dass Holzarten, die vorher fiir geschiitzt gehalten warden,

sehr oft vom Blitz getroffen vperden, dass eine Fiille von Schaden

am Baume, die bisher verkannt oder ungedeutet blieben, auf den

Blitz zuriickzufiihren sind und dass die Wirkungen und Folgen des

Blitzes auch ohne aussere Verletzungen sich in einer Menge hoch-

interessanter pathologischer Bildungen im Rinden-, Bast- und Holz-

korper der Baume erkennen lassen. Ein nachgelassenes Manuscript

behandelt die Blitzschaden getrennt nach Holzarten monographisch,

nachdem zahlreiche Einzelartikel hieriiber schon friiher in der

Forstlich - naturwissenschaftlichen Zeitschrift (in der er wahrend

ihres Bestehens von 1892—1899 alle Arbeiten veroffentlichte) er-

schienen waren. Zahlreiche neue Beobachtungen, die Untersuchungs-

resultate und Abbildungen waren hierfur zusammengetragen. Das

Manuscript, an dem er bis zum Beginn der Erkrankung, zwei Tage

vor seinem Tode schrieb, lag aufgeschlagen auf seinem Schreib-

tische und schloss niit den (von der Elektricitat gebrauchten) Worten:

„in den Erdboden entwichen ist".

Trotz raehrfacher Krankheit in seinen letzten Jahren dachte

HaRTIG, der fruher nie krank war und nie gerne auf sich achtete,

nicht an ein fruhes Ende. Seine zusammenfassende Arbeit: „Holz-

untersuchungen, Altes und Neues" vom Jahre 1901, in denen man

eine Uebersicht fiber seine Thatigkeit auf diesem Gebiete findet, war

•lurchaus nicht mit einer Vorahnung geschrieben. HARTIG fuhlte

nur das Bedurfniss, einen Ueberblick zu geben fiber zahllose, in

alien moglichen forstlichen und botanischen Zeitschriften vertheilten

Arbeiten und ihr Auffinden dem Botaniker zu ermoglichen; der gleiche

Nutzlichkeitsgrund bewog ihn, in der letzten Auflage seiner ^Baum-

krankheiten" 1900 seine eigenen Arbeiten zu citiren.

Wer auf den gleichen Gebieten arbeitet, empfindet den Vortheil.

Unnothig ist solche Zusammenfassung nur ffir den, welcher dasselbe

Thema stets gleichzeitig in botanischen und forstlichen resp. land-

wirthschaftlichen Zeitschriften veroffentlicht, eine Gepflogenheit, die

HARTIG nicht hatte.

Bei Excursionen war er unermudlich im Demonstriren. Zu

wenig dachte er daran, sich bei diesen mit korperlichen Anstrengungen

verbundenen Marschen zu schonen und jtingeren Schultern mehr auf-

zuburden,

Eine zweitagige Tour nach der Insel Herren-Chiemsee, wo Herr

Ministerialrath VON HUBER die Ffihrung in das ihm unterstellte

Waldgebiet unternommen hatte, von da auf die Versuchsflachen der

Moorculturstation Bernau und anderen Tages auf den Hochfelln
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brachten ihm eine Ueberanstrengung, deren Nichtbeachtung eine ernste

Erkraukimg zur Folge hatte.

.Tede Ueberanstrengung und Aufregung sollte in der Folgezeit

vermieden werden. Trotz fleissiger Arbeit und Forschung und trotz

mancher Fusstour zur Beschaffung neuen Untersuchungsmaterials

gelang das erstere so ziemlich, das letztere leider nicht.

An einera Sonntag Vormittag, dem 30. September, fuhrt er raich

durch sein ganzes Institut, welches ich seit meinem 3 Jahre vorher

erfolgten Weggange nach Berlin nicht mehr gesehen hatte, zeigte

mir mit Stolz die neuen Objecte seiner Untersuchungen iiber Blitz-

ischaden der Baume und die neu geordneten Sammlungen. Er war
frischer wie je, voller Arbeitsplane und Freudigkeit. Eine in den

vorhergehenden Tagen ausgefiihrte Reise in den bayerischen Wald hatte

neues Material geschafft. Eine Fulle werthvoller Objecte brachte er

niit zur Erganzung der Stucke, welche er bei seinem vorhergegangenen

Ferienaufenthalte am Brienzer See gesamraelt hatte. Am 6. October

sass er wieder bei der Verarbeitung in seinem Institutszimmer.

Am Montag Yormittag erledigte er noch einen Bericht, dann er-

krankte er und starb Mittwocb Abend, am 9. October 1901. Am
12. October nahmen seine Collegen, seine Freunde, Schiiler und A^er-

treter der Vereine, in denen er so oft anregend und belebend vor-

trug, Abschied und legten Lorbeer und Blumen an's Grab des theuren

Todten.

Die Anerkennung, welche er fand, ist aus der Zusammenstellung
der Titel, Wiirden und Orden, sowie der Mitgliedschaft zahlreicher

wissenscliaftlicher Yereine, die alljahrlich im Cataloge der Universitat

Munchen erscheint, ersichtlich.

Die Uebersicht iiber HaRTIG's Publicationen entnehme ich dem
Almanach der Koniglich Bayerischen Akademie der Wissenschaften,

deren Mitglied HARTIG seit 1893 war.

I. Selbststaindig erschienene Schrifteii.

Vergleichende Untersuchungen uber den Wachsthumsgang und Ertrag der Roth-

buche und Eiche im Spessart, der Rothbuche ina ostlichen Wesergebirge, der

Kiefer in Pommem und der Weisstanne im Schwarzwalde. Dissertation. Stutt-

gart, Con-A, 1865.

l>ie Rentabilitat der Fichtennutzholz- und Buchenbrennholz-Wirthschaft im Harz

und inj Wesergebirge. Stuttgart, Cotta, 1868.

Das specifische Frisch- und Trockengewicht, der Wassergehalt und das Schwinden

des Kiefemholzes. Berlin, Springer, 1874.

Wichtige Krankheiten der Waldbaume. 6 Tafeln. Berlin, Springer, lbl4.

Die durch Pilze erzeugten Krankheiten der Waldbaume. II. Aufl. Breslau, 1875.

Die Zersetzungserscheinungen des Holzes der Nadelholzbaume und der Eiche in

forsUicher, chemischer und botanischer Richtung. 21 Tafeln in Farbendruck.

Berlin, Springer, 1878.
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Untersuchungen aus dem forstbotanischen Institut in Munchen. Band I 1880,

Band II 1882, Band III 1883. Berlin, Springer.

Lehrbnch der Baumkrankheiten. 1 1 Tafeln und 86 Holzschnitte, Berlin, Sprinoer,

1881. II. Aufl. 134 Fig. 1889.

Traite des Maladies des Arbres. Paris-Nancy. Berger-Levrault, 1891.

Text-Book of the Diseases of trees. London, Macmillan, 1894.

— Russische Uebersetzung. Moskau, 1894.

Die anatomischen Unterscheidungs - Merkmale der wichtigeren in Dentschland

wachsenden Holzer. Miinchen, Rieger, 1879. II. Anfl. 1883. III. Aufl. 1890.

IV. Aufl. 1897.

Timbres and how to know them. Edinburgh, J. Douglas, 1890.

Caracteres distinctifs du bois des principales essences forestieres. Revue des eaux

et forets. Paris, 1891, Nr. 15 u. 17.

— Dasselbe in Bosnisch-Herzegowiuischer Sprache. Serajewo, 1895.

Der Wurzelpilz des Weinstockes (Dematophora necatrix n. sp.). Separatabdruck

aus Untersuchungen aus dem forstbotanischen Institut, 10 Fig., Berlin, Springer,

Die Gasdrucktheorie und die SACHS'sche Imbibitionstheorie. Separatabdruck aus

Untersuchungen aus dem forstbotanischen Institut. Berlin, Springer, 1883.

Der achte Hausschwamm (Merulius lacrymans). 2 Tafeln Abbildungen. (Die Zer-

storungen des Bauholzes durch Pilze, I. Theil.) Berlin, Springer, 1885.

Das Holz der deutschen Nadelwaldbaume. 6 Fig., Berlin, Springer, 1885.

Das Holz der Rothbuche. (Mit Prof. R. Weber gemeinsam herausgegeben ) Berlin,

Die Beschadigung der Nadelwaldbaume durch Hutten- und Steinkohlenrauch. Munchen

1896, Separatabdruck aus der forstl. naturw. Zeitschrift.

Lehrbuch der Pflanzenkrankheiten. III. Aufl. Mit 180 Textabbildungen und einer

Tafel in Farbendruck. Berlin 1900.

Holzuntersuchungen. Altes und Neues. 52 Figuren. Berlin 1901.

II. Abhaudlungen in Zeitschriften.

Der PRESSLER'sche Zuwachsbohrer und die Methoden der Zuwachsermittelung. Zeit-

schrift fur Forst- und Jagdwesen. 1868. S. 110.
Das Aussetzen der Jahresringe bei unterdruckten Baumen. Ebenda 1868, S. 471.

Mittheilungen fiber Pilzkrankheiten der Insecten. Ebenda 1868, S. 476.

Zur Larchenkrankheit. Ebenda 1869, S. 356. — Das Auftreten der Rhizomorphen
in Nadelholzculturen. Ebenda 1869, S. 359. — Abnorm gebildete Eicheln.

Ebenda 1869, S. 399. — Boatric/ins bidens in Fichten. Ebenda 1869, S. 403. —
Coleophora lutipmella. Ebenda 1869, S. 404. — Tinea Sericopeza. Ebenda 1869,

S. 405.

Ueber das Dickenwachsthum der Waldbaume. Ebenda 1870, S. 66. — Ueber den

Einfluss verschiedener Raupenvertilgungsmethoden auf die Gesundheit der

Kiefer. Ebenda 1870, S. 390. — Zur Lehre vom Dickenwachsthum der Wald-

baume. Botan. Ztg. 1870, S. 505, 520.
Die Begrundung der pflanzenphysiologischen Abtheilung der forstUchen Versuchs-

station zu Neustadt-Eberswalde, Zeitschrift fur Forst- und Jagdwesen. 1871,

S. 96. — Erwiderung auf Dr. Draudt's Beurtheilung meines Verfahrens der

Holzmassenermittelung. Ebenda 1871, S. 160. — Einfluss verschieden starker

Ausastung und Entnadelung auf den Zuwachs der Weymouthskiefer und ge-

memen Kiefer. Ebenda 1871, S. 240. — Die Misserfolge beim Anbau der
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kaspischen Weide und das Erkranken derselben durch Melampsora salicina.

Ebenda 1871, S. 254. — Caeoma pinitorquum. Ebenda 1871, S. 99. - Zar Be-

urtheilung der Lebensfahigkeit der durch Raupenfrass entnadelten Kiefeni.

Ebenda 1871, S. 263.

Ueber Rindenproduction der Kiefer. Ebenda 1872, S. 195.

Das specifische Frisch- und Trockengewicht, der Wassergehalt und das Schwinden

des Kiefernholzes. Ebenda 1873, S. 194. — Vorlaufige Mittheihmgen uber den

Farasitismus von Agaricus inelleus und dessen Rhizomorphen. Botan. Zeitung

1873, S. 19,'. — Mittheilungen iiber Parasiten der Waldbaume. Ebenda 1878.

S. 353.

Ueber Blitzbeschadigungen der Waldbaume. Zeitschrift fiir das Jagd- und Forst-

wesen 1875, S. 330. — Zur Kenntniss von Loranlhus europaeus und Viscum

album. 1 Tafel. Ebenda 1875, S. 321. - Der Wurzeltodter der Eiche. Ebenda

1875, S. 399. — Die Buchencotyledonenkrankheit. Ebenda 1875, S. 117.

Die krebsartigen Krankheiten der Rothbuche. Ebenda 1876, S. 377.

Ueber Faulniss des Holzes. Sitzungsbericht der Naturforscher-Versammlung zu

Munchen 1877, 19. Sept. — Die Rothfaule der Ficlite. Forstl. Monatshefte von

Baub, 1877, S. 97.

Die Eichenastung. Forstw. Centralblatt 1879, Jan. — Die Buchenkeimlingskrankheit,

Fhitophtliora Fagi. Ebenda 1879, Marz.

Ueber die durch Pilze bedingten Pflanzenkrankheiten. Vortrag, gehalten im Aerzt-

lichen Verein in Miinchen. Aerztliches Intelligenzblatt li'SO.

Der Eichenwurzeltodter, Rosellinia quercina n. sp. 2 Tafeln. Untersuchungen aus

dem foratbot. Institut, 1880, S. 1. — Der Buchenkeimlingspilz, Phylophthora

Fagi n. sp. 1 Tafel. Ebenda 1880, S. 33. — Der Ahornkeimlingspilz, Cerco-

spora acerina n. sp. 1 Tafel. Ebenda 1880, S. .58. — Die Larchenkrankheiten,

insbesondere Peziza Willkommii n. sp. 1 Tafel. Ebenda 1880, S. 63. — Der

Fichtenrindenpilz Nectria Cucurhitula Fr. 1 Tafel. Ebenda 1880, S. 88. —
Der Krebspilz der Laubholzbaume, Nectria ditissiwa. Mit 1 Tafel. Ebenda

1880, S. 109. — Frost und Frostkrebs. 1 Tafel. Ebenda 1880, S. 179. —
Sonnenbrand. Ebenda 1880, S. 141. — Zersprengen der Eichenrinde nach

plotzlicher Zuwachssteigerung. Ebenda 1880, S. 145. — Die Buchenbaumlaus,

Lachnits exsiccator. 1 Tafel. Ebenda 1880, S. 151. — Die Buchenwolllaus,

Chermes Fagi. 1 Tafel. Ebenda 1880, S. 163. - Der zerschlitzte Warzenpilz,

Thelephora laciniata. Ebenda 1880, S. 164.

Ueber die Vertheilung der organischen Substanz, des Luftraumes und Wassers im

Innern der Baume in Beziehung zur Frage der Wasserbewegung in den Pflanzen.

In Untersuchungen aus dem forstb. Institut II 1882. — Ueber die Wasser-

bewegung in den Pflanzen. Botan. Zeitung iS'^a, Nr. 15. — Zur Lehre von

der Wasserbewegung in transpirirenden Pflanzen. Untersuchungen aus dem
forstb. Institut III 1883, S. 47. — Vervollstiindigung der Untersuchungen iiber

den Einlluss des Holzaltors und der Jahrringbreite aui die Menge der organischen

Substanz, auf das Trockengewicht und das Schwinden des Holzes. Ebenda

1883, S. 86. — Ueber das Verhaltniss des lufttrockenen Zustandes der Holzer

zum absolut trockenen Zustande derselben. Ebenda 1883, S. 40. — Demato-

pkora necatrix n. sp., der Wurzelpilz des Weinstockes. 2 Tafeln. Ebenda 1883,

S. 95. — Das Zersprengen der Hainbuchenrinde nach plotzlicher Zuwachs-

steigerung. Ebenda 1883, S. 141. - Erkrankung alterer Weymouthskicfer-

bestande. Ebenda 1883, S. 145. — Mitthcilung iiber Cokosporium Senecionis.

Ebenda 1883, S. 150.
Ueber Wasserverdunstnng und Wasseraufnahme der Baumwurzcln im winterlichen
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(26) C. VON Tubeuf:

Eine neue Art der Frostbeschadigung in Fichten- und Tannen-Saat- und Pflanz-

beeten. Allgem. Forst- und Jagdzeitung 1883, Dec.

Bin neuer Parasit der Weisstanne, Trichosphaeria parasitica n. sp. Ebenda 18a4,

Januar. — Der Einfluss des Baumalters und der Jahrringbreite auf die Be-

schaffenheit des Holzes. Ebenda 1884, April.

Beschadigung der Nadelholzsaatbeete durch Phytophthora omnivora. Forstw. Central-

blatt 1885.

Populus tremula als Feind der Larche und Kiefer. Allgem. Forst- und Jagdzeitnng

1886.

Zur Verbreitung des Larchenkrebspilzes. Hedwigia 1888, Heft 2 und a.

Die Rothstreifigkeit des Bau- und Blochholzes und die Trockenfaule. Allgem. Forst-

und Jagdzeitung 1887, Nov. — Ueber den Lichtstandszuwachs der Kiefer.

Ebenda 1888, Jan. ~ Herpotrichia nigra n. sp. 1 Tafel. Ebenda 1888, Jan.

— Die Productionsfahigkeit verschiedener Holzarten auf gleichem Standort.

Ebenda 18j?8, Februar. — Das Holz der Nordmannstanne. Ebenda 1888, Juni.

Die Weidenanlagen von Oberberghausen. Ebenda 1889.

Das Fichten- und Tannenholz des Bayerischen Waldes. Oesterr. Centralblatt 1888,

Aug.-Sept.

Zur Kenntniss von Trame.tes radiciperda. Zeitschrift fur Forst- und Jagdwesen

1889, Juli.

Ueber die Wasserieitung im Splintholz der Baume. Deutsche botanische Ges. 1828,

Heft 6.

Ueber den Einfluss der Samenproduction auf Zuwachsgrosse und Reservestoffgehalt

der Baume. Allgem. Forst- und Jagdzeitung 1888.

Ueber die Bedeutung der Reservestoffe fiir den Baum. Botanische Zeitung 18^8,

Nr. 52.

Ein Ringelungsversuch. Allgem. Forst- und Jagdzeitung 1889, Nov.-Dec.

Septoria parasitica n. sp. Zeitschrift fur Forst- und Jagdwesen 1890, S. 668.

Das Erkranken und Absterben der Fichte nach der Entnadelung durch die Nonne

{Liparis monacha). Forstl. naturwissenschaftliche Zeitschrift I 1892, 1. bis

3. Heft. — Ueber den Wuchs der Fichtenbestande des Forstenrieder- und Ebers-

bergerparkes bei Munchen. Ebenda Heft 4, 1892. — Ueber den Entwickelungs-

gang der Fichte im geschlossenen Bestande nach Hohe, Form und Inhalt.

Ebenda Heft 5, 1892. — Die Verschiedenheiten in der Qualitat und im

anatomischen Bau des Fichtenholzes. Ebenda Heft <% 1892. — Vertrocknen

und Erfrieren der Kiefernzweige. Ebenda Heft 2, 1892. — Niedere Organismen

im Raupenblute. Ebenda Heft 3, 1892. — Einfluss der Leimringe auf die

Gesundheit der Baume. Ebenda Heft 7, 1892.
Ueber Dickenwachsthum und Jahrringbildung. Botan. Zeitung 1892, Nr. 11 u. 12.

Ueber das Verhalten der von der Nonne nicht vollig entnadelten Fichten. Forstl.

naturwissenschaftliche Zeitung 1892, Heft 7. — Septogloeum Hartigianum Sacc.

Ebenda 1892, Heft 8.

Rhizina undulata Fr. Der Wurzelschwamm. Forstl. naturw. Zeitung 1892, August.

— Die Erhitznng der Baume nach voUiger oder theilweiser Entnadelung durch

die Nonne. Ebenda 1892, Oct. - Ueber die bisherigen Ergebnisse der Anbau-

versuche mit auslandischen Holzarten in den bayerischen Staatswaldungen.

Ebenda 1892, Nov.-Dec. - Ein neuer Keimlingspilz. Ebenda 1892, Nov.
Eme krebsartige Krankheit der Eiche, erzeugt durch Aglaospora Takola. Ebenda

1893, Jan. — Cevidomyia Piceae n. sp. Die Fichtengallmiicke. Ebenda 1893,

Jan. — Die Spaltung der Oelbaume durch Polyporus Oleae. Ebenda 1893,

Pebr. — Wachsthumsgang und Hok der kanadischen Pappel. Ebenda 1893,

Marz. - Wachsthumsgang und Holz der Robinie. Ebenda 1893, Marz. -
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R. Hartig. (27)

Betrachtungen fiber das forstliche Unterrichts- und Versuchswesen. Ebenda
1893, April. — Ein Waldspiel. Ebenda 1893, Mai. — Untersuchungen fiber

Wachsthurasgang und Ertrag der Eichenbestande im Spessart. Ebenda 1893,

Juli. — Der Wachsthumsgang der Fichte im bayerischen Wald. Ebenda 1893,

Febr. — Ueberblick fiber die Folgen des Nonnenfrasses ffir die Gesundheit der

Fichte. Ebenda 1893, August. — Septoria parasitica n. sp. in alteren Fichten-

bestanden. Ebenda 1893, Sept. — Uober das Verhalten der auslandischen

Holzarten zur Kalte des Winters 1892/93. Ebenda 1893, Nov.-Dec.

Untersuchungen fiber die Entstehung und die Eigenschaft des Eichenholzes. Ebenda

1894, Jan., Febr., April, Mai. — Sonnenrisse und Frostrisse der Eiche. Ebenda

1894, Juni. — Untersuchungen des Wachsthumsganges der Eiche im Gutten-

berger und Gramschatzer Walde bei Wfirzburg, im Forstamt Freising und Stam-
berg bei Munchen, Ebenda 1894, Dec. — Die Ausschlagfahigkcit der Eichen-

stocke und deren Infection durch Ayaricus melleus. Ebenda lb94, Oct.

Doppelringe als Folge von Spatfrost. 6 Abbildungen. 1 Tafel. Ebenda 1895, Jan.

— Untersuchungen des Baues und der technischen Eigenschaften des Eichen-

holzes. Ebenda 1896, Febr.

Ueber die Verschiedenheiten im Bau des Eichenholzes. Sitzgsb. 1894, Nov.

Ueber den Drehwuchs der Kiefer. Das. 1895, Mai, und Forstl. naturwissenschaft-

liche Zeitschrift 1895, Aug.
Der Nadelscbfittepilz der Larche. Sphaerella laricina n. sp. Ebenda 1895, Juni.

Ueber die Gute des Nonnenholzes. Forstl. naturwissenschaftliche Zeitschrift 1^95,

Sept. — Das Absterben der Kiefer nach Spannerfrass. Ebenda 1895, Oct.

Wachsthumsuntersuchungen an Fichten. Ebenda 1896, Jan.-Febr. — Ueber das

Verhalten der vom Spanner entnadelten Kiefern im Sommer des Jahres 1895.

Ebenda 1896, Febr. — Ueber die Einwirkung schwefliger Siiure auf die Gesund-

heit der Fichte. Ebenda 1896, Febr. — Das Eothholz der Fichte. Ebenda

1896, Marz-April. — Die Beschadigung der Nadclwaldbaume durch Hutten-

und Steinkohlenrauch. Ebenda 1896, Juli. — Die Tannennadelmotte. Anjyresthia

fundella. Ebenda 1896, Aug, — Innere Frostspalten. Ebenda 1S96, Dec.

Berichtiguug, die Untersuchung von Rauchbeschadigungen befreffend. Zeitschr. f.

Forst. Inst., 1896, Nov.
Die Folgen des I895er Spannerfrasses im Nurnberger Reichs-walde. Forstl. naturw.

Zeitschrift 1896, Aug.
Waldbeschadigung durch ein Eisenwerk. Ebenda 1897, Jan.

Ueber den Einfluss des Hutten- und Steinkohlenrauches auf den Zuwachs der

Nadelholzbaume. Ebenda 1897, Febr.

Untersuchungen fiber Blitzbeschadigungen der BSume. 83 Figureu. Ebenda 1897,

Marz, April, Mai.

Todtuiig der Bucheckern im Winterlager durch Mucor Mucedo. Forstlich - natur-

wissensciiaftliche Zeitschrift 1897, Sept.

Verkohlung der LSrchenborke im Hocbgebirge. Ebenda 1897, Dec.

Bau und Gewicht des Fichtenholzes auf bestem Standorte. Ebenda 1898, Jan.

Ueber den Einfluss der Kronengrosse und der Nahrstofifzufuhr aus dem Boden auf

Grosse und Form des Zuwachses und auf den anatomischen Bau des Holzes.

Ebenda 1898, Marz.
Ueber die Ursachen excentrischen Wuchses der Waldbaume. Centralblatt ffir das

gesammte Forstwesen. Juliheft, Wien 1899.

Neue Beobachtungen fiber Blitzbeschadigungen der Biiume. Ebenda, August-, Sep-

tember- und Decemberhoft 1899.

Die Nadelbraune der LSrche, erzeugt durch Allescheria Laricis n. sp. Ebenda,

October 1899.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



(28)

Der Exotengarten im Revier Herrenalb des Schwarzwaldes. Ebenda, October 1899,

Phoma sordida. Ein neuer Hainbuchenparasit. Ebfinda, November 1899.

Beitrage zur Kenntniss des Eichenwurzeitodters {Rosellinia quercina n. sp.) Ebenda,

Juni 1900.

Ueber die Borkebildung des Bergahornes. Mit 6 Abbildungen. Ebenda, Febr. 1901.

Ueber die Ursachen des Wimmerwuchses. Mit 14 Abbildungen. Ebenda, April 1901.

Agaricus melleus. Ein echter Parasit des Ahorns. Mit 2 Abbildungen. Ebenda,

Mai 1901.

Ferner entstanden zahlreiclie Diasertationen in seinem Labora-

torium und unter seiner Leitung.

Unter den ihm geweihten Nekrologen sind besonders zu nennen

jene von seinem ersten ehemaligen Assistenten, dem jetzigen Professor

Dr. WiLHELM, in der osterreichischen Yierteljahresschrift fiir Forst-

wesen 1901, Heft lY, und von Dr. A. ClESLAR ira Centralblatt fiir

das gesammte Forstwesen 1902, ferner audi von einem seiner Braun-

schweiger Studiengenossen, Professor Dr. BlaSIUS, im Braunschweiger

Magazin 1901, und von seinem letzten Assistenten Dr. MeINECKE in

der Naturwissenschaftlichen Rundschau 1902, Nr. 10, sowie in der

Allgemeinen Forst- und Jagdzeitung 1902 und endlicli von Geheim-

rath Professor Dr. C. VON VOIT in der offentlichen Sitzung zur Feier

des 143. Stiftungstages der Kgl. Bayer. Akademie der Wisseuschaften.

(Yeroffentlicht in den Sitzungsberichten Bd. XXXII. 1902, Heft H).

Carl Eduard Cramer.

C. SchrOter.

Am Nachmittag des 28. November 1901 bewegte sich unter den

Klangen der Trauermusik ein imposanter Leiclienzug von den Hohen
des Ziirichberges gegen die Fraumunsterkirche. Dem mit reichen

Kranzen geschmiickten Leicbenwagen folgten die Behorden und die

Docenten beider Hochschuleu Ziirichs, zahlreiche Burger unserer

Stadt und in endlosem Zug die akademische Jugend mit umflorten

Fahnen. Es gait, einem im Dienste der Wissenschaft und des

Katheders ergrauten Veteranen, einem Altmeister botanischer For-

schung, dem Nestor der Docentenschaft des Polytechnikums die letzte

Ehre zu erweisen: Professor Dr. Carl EduARD CRAMER von Zurich.

Es moge einem seiner Schuler und spatern CoUegen vergonnt
sein, an dieser Stelle in engem Rahmen ein Lebensbild des Tief-

betrauerten zu entwerfen, theils nach eigenen Erfahrungen, theils
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