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Von

WlLHELM BENECKE.

Am 22. Juli 1921 starb in Hannoversch-Munden der Professor

der Botanik an der dortigen forstlichen Hochschule MORITZ BUSGEN.
Er war eine ungemein sympathische Erscheinung und vornehme,

innerlich reine Personlichkeit von umfassender Allgemeinbildung,

ein Botaniker, der sich auf vielen G-ebieten unserer Wissenschaft mit

Erfolg betatigt, und zumal urn die Erforschung des Waldes groBe

Verdienste erworben hat, und dessen wissenschaftlicher Anfang
uns zuruckfuhrt in die schone Jugendzeit der Kaiser-Wilhelms-

Universitat zu Strafiburg i. E. Sein Ende war umschattet von den

Folgen des Weltkrieges, in dem er den einzigen Sohn und Stamm-
halter des Geschlechtes verloren hat; er selbst hatte sich durch

rastlosen heimatlichen Kriegsdienst uberanstrengt und so der

schweren Erkrankung Eingang in seinen Korper verschafft, die

ihn seiner Familie, seinen Fachgenossen und Freunden entrissen

bat. Er ist gestorben in festem Glauben an die Zukunft des

Vaterlands. —
BtlSGEN wurde geboren am 24. Juli 1858 zu Weilburg a. L.,

wo sein Vater, ein von groBer Liebe zur Natur erfiillter, mit feiner

Beobachtungsgabe ausgestatteter Mann Arzt gewesen ist, und wo
seine greise Mutter noch heute in geistiger und kbrperlicher Frische

lebt. Bereits als Schuler griindete der Sohn einen chemischen

herein, und verriet dadurch schon in der Jugend seine Hinneigung
zu den Naturwissenschaften. Nach Absolvierung des Gymnasiums
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bezog er die Universitat zu Bonn, wo HANSTEIN, A. KEKULE,

CLAUSIUS, VOM RATH und andere Naturforscher seine Lehrer ge-

wesen sind; auch bei anderen Professoren, dem Philologen BERNAYS,

dem Germanisten WlLLMANNS, dem Archaeologen R. KEKULE,
hat er gehort. Nach zwei Semestern ging er nach Berlin, um bei

EICHLER, SCHWENDENER und KNY seine botanischen Studien

fortzusetzen ; zur weiteren Abrundung seiner naturwissenschaftlichen,

philosophischen und geschichtlichen Ausbildung horte er u. a. bei

DU BOIS-REYMOND, HARMS und TREITSOHKE. In der Reichs-

hauptstadt blieb er nur ein Semester, um sich dann nach StraB-

burg zu begeben, wo damals DE BARY bliihte; der EinfluB des

groBen Mannes diirfte ihn dazu bestimmt haben, sich ganz der

Botanik zu widmen. AuBer DE BARY waren hier seine botanischen

Lehrer STAHL und ZACHARIAS; eifrig trieb er neben seinem Haupt-

fach Chemie und Physik, Geologie und Mineralogie. Im Jahre

1882 promovierte er bei DE BARY; im folgenden Jahre bestand er

das Examen pro facilitate docendi, und war nach seiner Riickkehr

von einem Aufenthalt an der Neapler zoologischen Station von

1884 bis 1886 Assistent DE BARYs, als Nachfolger von JULIUS

WORTMANN, der sich 1884 habilitierte und deshalb nach damaligem

Brauch die Assistentur aufgeben muBte. Durch sein freundliches.

hilfsbereites Wesen erwarb sich BUSGEN allgemeine Beliebtheit

bei den Praktikanten im Institut sowie auf botanischen Wanderungen
in der Rheinebene und in den Vogesen, und lernte in auregendem

-Yerkehr so manche Fachgenossen kennen, die spater den Ruhm
des DE BARYschen Instituts in Deutschland verbreitet und weit

fiber Deutschlands G-renzen hinausgetragen haben: BEIJERINCK,

Belajeff, alfr. Fischer, Ed. Fischer, Gravis, Jost, Karsten,
alfr. Koch, Arthur Meyer, Oltmanns, O. m. Reinhardt,
WARBURG, WlNOGRADSKY. Auch sonst verkehrte er als Freund

mit Freunden; er war Mitglied eines StraBburger Ablegers des

bekannten Bonner Kreises; treue Freundschaft verband ihn mit

vielen Mitgliedern dieser Gemeinschaft gleichstrebender Genossen. —
1886 habilitierte sich BUSGEN in Jena, wo er im Institut ERNST
STAHLs neben DETMER als Forscher und Lehrer wirkte und dem
Jenaer botanischen Garten als Kustos lebhaftes Interesse zuwandte.

Er hielt Vorlesungen iiber verschiedene okologische Themata, aber

auch iiber Zellenlehre, Systematik, Pilze, Bakterien und leitete nach

DE BARYs Muster ein botanisches Kolloquium. Der Yerfasser er-

innert sich noch lebhaft daran, wie gut BUSGEN es verstand, den

von ihm sorgsam vorbereiteten Stoff frei, anschaulich und fesselnd,

ohne jede Effekthascherei, darum aber um so wirkungsvoller vor-
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zutragen. Auch beteiligte sich BtSGEN an den unvergefilichen

STAHLschen Exkursionen im orchideenreichen Saaletal. Im Wett-
eifer mit STAHL verstand er es, bei seinen Schtilern Interesse

zumal ftir okologische Fragestellungen zu wecken, daneben suchte
er ihnen echt DE BARYsche Griindlichkeit, niichterne Kritik und
Freude an exakter Beobachtung auch im kleinsten zu vermitteln.

1891 wurde er auBerordentlicher Professor. In Jena griindete er

auch den eignen Herd. Er heiratete eine Tochter des weimarischen

Finanzministers VOLLERT, die ihm in guten und schlechten Zeiten

treu zur Seite stand und ihm auch in Tagen schweren Leids tapfer

das Leben zu meistern half. 1893 folgte er einem Ruf an die Forst-

schule zu Eisenach, wo er neben Botanik auch andere Naturwissen-

schaften lehrte und trotz eines primitiven Instituts — es war jederzeit

seine Art, sich mit spiirlichen Mitteln zu behelfen — mit Eifer und
Freude der Ausbildung des forstlichen Nachwuchses sich hingab,

die herrliche Umgebung der Stadt als Mensch genieBend und fur

Lehre und Forschung ausnutzend, auBerdem durch Vortrage im

naturwissenschaftlichen Verein reiche Anregung ausstreuend. —
1901 siedelte er als Nachfolger N. I. C. MtJLLERs nach Hann.-

Miinden uber, wo er als Direktor des botanischen Instituts und

G-artens und als begeisterter Lehrer der Forstakademiker bis zu

seinem Tod wirkte. Seine Vorlesungen erstreckten sich auf all-

gemeine Botanik; auch hielt er Spezialvorlesungen, beispielsweise

uber tropische oder uber Kolonialbotanik. Auf regelmaBigen Aus-

fliigen funite er seine Schiiler in die nahere und weitere Umgebung.

Andere Exkursionen fuhrten in fernere Gegenden, nach OstpreuBen

oder dem Bohmerwald, nach dem Karstgebiet oder in den Schweizer

Jura, und immer waren die Teilnehmer des hochsten Lobes voll

uber die Anregung. die von dem Lehrer ausging, der sich auf dem

Gesamtgebiet der Naturwissenschaften bewandert zeigte, und keine

Gelegenheit ungeniitzt lieB, seine Schiiler auf alles was leuchtete

in Natur und Kunst hinzuweisen. Zweimal war es ihm vergonnt.

die Tropenwelt zu schauen. 1902 fuhrte ihn der Weg, gemeinsam

mit seinem Freund W. BUSSE, nach Niederland. Indien zum Be-

such des Buitenzorger Gartens und zum Studium tropischer Forst-

wirtschaft. 1908 erhielt er den Auftrag, Kamerun und Togo zu

bereisen zur Erforschung technisch wertvoller Tropenholzer. Die

ertragreiche Reise langs des Mungo und Sanaga war sehr an-

strengend; BUSGEN erkrankte schwer am Fieber und genas erst

in der Heimat wieder vollstandig. Auch auBerhalb seiner amtlichen

Tiitigkeit sehen wir BUSGEN, wie an seinen friiheren Wohnstiitten,

so auch in Mtinden eine reiche Tatigkeit entfalten, im allgemeinen
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deutschen Sprachverein, ferner als verdienstvollen Vorsitzenden des

deutschen Kolonialvereins in Miinden. Politisch war er in Miinden

ebenfalls tatig, wie er denn zeitlebens auch der Politik reges

Interesse zugevvendet hat, seit der Zeit, da er als Jiingling in

StraBburg sich an den damals wieder gestatteten Gemeinderats-

wahlen beteiligte, durch welche eine Zahl von Altdeutschen in den

Gemeinderat kam, bis zum Ausgang seines Lebens in Deutschlands

triibster Zeit. Nach vielen Jahren anstrengender, begliickender

Arbeit kam der Krieg, der ihm schon 1915 den Sohn raubte.

Der Vater ertrug die unheilbare Wunde, die auch er empfangen

hatte, ohne Klage, indem er sich in die Arbeit versenkte. Die

zweite, im Kriege erschienene Auflage seines Buchs iiber Bau und

Leben der Waldbaume ist dem Andenken des an der Dubissa durch

KopfschuB gefallenen Heldensohns gewidmet. Dann folgte eine

aufopfernde und aufreibende Tatigkeit: er gab Unterricht am

Gymnasium zu Miinden, las iiber Tropenbotanik an der Kolonial-

schule in Witzenhausen, vertrat an der Georgia Augusta den in

Ostafrika internierten Prof. PETER, wurde Begriinder und Vor-

sitzender des Volksbunds zum Schutz der Kriegsgefangenen und

Leiter der Kriegshilfsstelle, als der er auch im stillen viel Gutes

getan hat. Trotz der umfangreichen Tatigkeit in diesen Organisa-

tionen arbeitete er dauernd wissenschaftlich weiter. Uber den

nationalen Zusammenbruch und seine damit parallel gehende Er-

krankung half ihm seine zuversichtliche Grundanschauung und seine

Begeisteiung fiir die Wissenschaft innerlich hinweg. Noch im Sana-

torium hat er, nur mit Stecknadel und Lupe ausgeriistet, an der

Biologie der Heide gearbeitet. Der letzte Freudentag seines Lebens

war der Hochzeitstag seiner alteren Tochter, den er wieder in seinem

Heim verbrachte, das jahrelang sein gluckliches Familienleben gesehen

hatte. SchlieBlich nahmen die korperlichen Krafte mehr und mehr

ab, wahrend sich die geistige Frische noch lange gegen den Verfall

wehrte, bis er am 22. Juli 1921 erlost wurde. Eine vollig in sich

ausgeglichene Personlichkeit, ein Mann von seltener Pflicht-

erfiillung, ist er gestorben.

In der botanischen Literatur begegnet uns BtTSGENs Name
zuerst in dem JUSTschen Jahresbericht aus dem Anfang der 80er

Jahre, wo er Arbeiten iiber Pilze und Bakterien bespricht und

sich auf diese Weise in die Kenntnis derjenigen Organismen ein-

arbeitet, deren wissenschaftlicher Erforschung er sich dann zunachst

zugewandt hat. Seine Dissertation (1882) handelt von der Ent-

wickelung der Phycomycetensporangien; er greift darin zuriick
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auf die Untersuchungen von UXGER und BRAUN, THURET und

PRINGSHEIM, DE BARY und BREPELD und schildert die feineren

Vorgange bei der Entwickelung der Sporen, Untersuchungen, an

die sich dann spater ROTHERTs bekannte Arbeit iiber das gieiche

Thema anschloB. 1883 bringt uns die erste okologische Arbeit

des Forschers: Uber die Bedeutung des Insektenfangs bei Drosera,

in welcher er seine Schliisse aus sorgfaltigen von dem Samen aus-

gehenden Kulturen der Pflanze zieht." In einer weiteren kleinen

Mitteilung behandelt er die Morphologie des Aspergillus oryme und

weist an Reinkulturen des technisch wichtigen Pilzes die Abschei-

dung von Diastase nach (1885). Seine Jenaer Habilitationsschrift

(1886) haridelt von dem Vorkommen von ephemeren und von

Dauersporangien bei dem von ihm in StraBburg gefundenen

Gladochytrium Butomi und bringt weitere Beobachtungen an andern

Vertretern dieser Chytridiaceengattung. 1888 folgte wieder eine

Studie iiber Insektivorie, in der er nachweist, daB der Zuwachs

von mit Tieren gefiitterten Sprossen der Utricularia den von un-

gefiitterten urn das Doppelte iibertrifft, und so manche phanta-

stische Anschauungen iiber anderweitige Bedeutung des Tierfangs

bei Seite schiebt. Auf den pietatvollen Aufsatz iiber die Ent-

wickelung der modernen Pilzforschung, den er zu Ehren seines

verstorbenen Lehrers DE BARY schrieb, sei hier gleichfalls hin-

gewiesen. 1889 folgte eine Arbeit iiber den Gerbstoff, in welcher

er, STAHLschen Anregungen folgend, die unter diesem Namen

zusammengefaBten Exkrete zum Teil als Schutzmittel gegen Tier-

fraB auffaBt 1890 verfaBte er eine Mitteilung iiber normale und

abnorme Marsilienfriichte; hier wird der Entvvickelungsgang

normaler FrtLchte beschrieben und dann werden an metamorpho-

sierten Blattchen von M. hirsuta aus dem Jenaer botanischen

Garten die Teile der Metamorphosen mit denen der normalen

Blattchen in Beziehung gesetzt. Im gleichen Jahr erschien aus

seiner Feder im 11. Band des GOETHEjahrbuchs ein schoner Auf-

satz iiber GOETHEs botanische Studien, in welchem er den Kern

der Metamorphosenlehre herausschalt und hervorhebt, „was wert-

voll daran ist und spater fortgewirkt hat".

1891 erschien dann sein bekanntes mit besonderer Liebe ge-

arbeitetes Buch iiber den Honigtau, in dem er dafiir eintntt, daB

dieser lediglich den Ausscheidungen von Pflanzenlausen semen

Ursprung verdanke. Die Arbeit ist em Kabinettstiick okologischer

Forschung und Darstellung. die sich den STAHLschen Arbe,ten

okologischen Charakters ebenbiirtig stellt.

Mitteilung 1893 bescbaftigt er sich sodan
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der Frage, inwieweit trophische Reizbarkeit einerseits, Kontakt-

reizbarkeit andererseits beim Eindringen der Keimlinge parasitischer

Pilze in die Nahrpflanze eine Rolle spielt. SchlieBlich schenkt

uns das Jahr 1894 eine kleine Arbeit iiber Cladothrix, in welcher

er den Entwickelungsgang dieser Abwasserbakterie luckenlos schildert

und pleornorphistische Anschauungen zuriickweist. —
Hiermit schlieBt die erste Periode der wissenschaftlichen

Tatigkeit BtJSGENs, und wir begegnen von jetzt ab neben Arbeiten

allgemein botanischen Inhalts vorwiegend solchen, die der forst-

lichen Botanik angehoren. Sie gruppieren sich nm sein allgemein

geschatztes, treffliches Lehrbuch vom Bau und Leben der Wald-

baume, das wahrend der Eisenacher Zeit zum ersten Mai und

wahrend des Weltkriegs in zweiter, ganzlich veranderter Auflage,

340 Seiten stark erschien. Der Inhalt dieses Buchs oder auch die

Artikel „Baum" und „Nutzholzer" im Handworterbuch der Natur-

wissenschaften geben einen guten Uberblick iiber BUSGENs Lei-

stungen auf forstbotanischem Gebiet, und wir sehen, daB ein groBer

Teil des in jenem Buch verarbeiteten Materials auf eigenen Unter-

suchungen beruht, so die Internodienmessungen an Baumen, der

Bau der Knospenschuppen, die Biologie pflanzlicher und tierischer

Sehadlinge, die Bedeutung des Harzes im Kampf mit solchen, die

Ausgestaltung des Wurzelsystems in ihrer systematischen und

okologischen Bedeutung, die Blattentwickelung in ihrem Zusammen-
hang mit dem Zweigvvachstum, die Leitung des Pollenschlauchs

bei der Bucheu. a. m.; die erste ziffernmaBige Darstellung der

Harte technisch wichtiger Holzarten stammt von BUSGEN. — Indem
ich im iibrigen auf die Liste seiner Veroffentlichungen hinweise,

hebe ich noch hervor die treffliche Bearbeitung der Kupuliferen

in der „Lebensgeschichte der mitteleuropaischen Laubbaume" 1910

und 1913. Allgemeines Interesse verdient auch die Arbeit iiber

die Okologie kalkfeindlicher Pflanzen, die er zu ENGLERs 70. Ge-

burtstag (1914) lieferte. Von gewaltigem EinfluB auf seine Pro-

duktion war begreiflicherweise die machtige Anregung, die er in

den Tropen empfing. In der KARSTEN-SCHENCKschen Sammlung
finden wir schone Bilder aus Mittel- und Ostjava; hier wird u. a.

der Teakwald abgebildet und in seiner biologischen und wiftschaft-

lichen Bedeutung im Begleittext gewurdigt. Spater erschienen in

derselben Sammlung Bilder aus dem primaren Urwald und dem
Sekundiirwald Kameruns, ebenfalls durch lehrreichen Text erlautert.

Eine Erucht seiner ersten Tropenreise waren ferner hubsche

Beobachtungen iiber das Wachstum der Zingiberacee < 'ostus regi-

strator: Die Niederblatter bilden hier mit Wasser gefiillte Beutel
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urn den von ihnen eingeschlossenen SproB, an ihrem Rand trocknet

in der Friibe das Wasser ein, urn taglich am SproB einen aus

Kieselsaure bestehenden Ring zu hinterlassen. Aus dem Abstand

dieser Ringe am SproB laBt sich dessen Wachstumsgeschwindigkeit

ablesen und feststellen, daB das Wachstum nur nachts, also ruck-

weise erfolgt. Wertvoll sind ferner die Studien iiber das Wurzel-

wachstum dikotyler Baume (1905). Sie kniipfen an friihere Unter-

suohungen in der Heimat an, erweitern sie aber wesentlich durch

Beobachtungen der Wurzeln von Tropenbaumen, bei denen er,

wie schon friiher an den Baumen der Heimat zwei Typen, das

extensive Wurzelsystem bei Baumen mit maBiger Wasserdurch-

stromung, z. B. an Buchen, Kaffee- oder Teestrauch und das

intensive bei Baumen mit starker Wasserdurchstrbmung, z. B. der

Esche, dem Gewurznelkenbaum unterscheidet; einen vermittelnden

Typus stellt z. B. Castillon elastica dar. Besonders wollen wir noch

gedenken seines kleinen Buchs: Der deutsche Wald (1908), einer

volkstumlichen Darstellung, die wohl zu den besten ibrer Art ge-

h5rt. Es gereichte dem Verfasser des Bucbs zu besonderer Freude,

daB wegen des trefflichen, fein stilisierten Inhalts einige Abschnitte

in Schullesebiicher iibergingen. Mit wehmiitiger Hoffnung lesen

wir das Kapitel iiber die Eiche, mit welcber der Deutsche, der

stolz im Gefiihl seiner Kraft auf eigener Scholle sitzt, verglichen

wird, oder den Abschnitt iiber den deutschen Kolonialwald, ,der

zeigt, daB wir bei der Teilung der Erde doch nicht ganz schlecht

weggekommen sind".

Aus der Kriegszeit stammt u. a. eine sehr lesenswerte Ab.

handlung iiber die durch die Not der Zeit gebotene vollstandige

Ausnutzung der Erzeugnisse der deutschen Wa-lder, des Holzes,

Harzes, Gerbstoffs. „Der deutsche Wald laBt uns auch in der

Not des Kriegs nicht im Stick" 1918 erschien in der Festschrift

zu STAHLs 70. Geburtstag eine Studie iiber die Biologie der halb-

parasitaren Pilze (Botrytis), die uns wieder in das Arbeitsgebiet

des Junglings zuriickfuhrt, und mit jenem oben schon genannten

Aufsatz iiber die Biologie des Heidekrauts (1921) schlieBt das

Forscherleben ab.

Einer der altesten und Jiachsten Freunde BtJSGENs schreibt

uber seine Wesensart: Er gehorte zweifellos zu den eigen-

artigsten Personlichkeiten des StraBburger Kreises, fein, ja zart

m seinem Empfinden, liebenswiirdig aber etwas zuruckhaltend,

mehr nachdenklich als aktiv im Wesen, im ganzen eine sehr an-

ziehende Erscheinung. Man erfuhr nicht so leicht etwas von seinem
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Innern, wenn dies aber einmal hervortrat, so zeigte sich ein feines,

gefiihlvolles Herz. Die Unterhaltung mit ihm war stets anregend;

literarisch sebr gebildet, liebte er besonders SHAKESPEARE, in

dem er haufig las. Er hatte die Gewobnbeit, die Dinge iiber die

er spracb, unter allgemeinen Gesichtspunkten zu betracbten und

diskutierte in jungeren Jabren gern iiber Weltanschauungsfragen.

Gewohnlich milde in der Vertretung seiner Meinung konnte er

bei der Verfechtung seiner naturwissenscbaftlicben Uberzeugungen

scharf werden. In spateren Jabren bat er audi fiir entgegen-

gesetzte Auffassungen voiles Verstandnis gezeigt. Uberhaupt waren

Gerecbtigkeit und Woblwollen seine am meisten bervorstecbenden

Cbarakterziige, daneben ein starker Optimismus, ein Vertrauen,

daB die Dinge im Grund verniinftig geordnet seien und sicb zum

Guten weiter entwickeln wiirden.
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