
D ie Bedeutung Alexander von Humboldts 
fur die Pflanzengeographie

Von H artw ig  R o li
Mit Tafel V I

(Aus der Hydrobiologisclien Anstalt der Kaiser-Wilhelm-Gesellsckaft 
zu Plon in Holstein)

„Ungleich ist der Teppich gewebt, 
welchcn die bliitenreiche Flora iiber 
den nackten Erdkorper ausbreitet.'1

Alexander von Humboldt

Die Problem steli ungen, Ziele und Ergebnisse der heutigen 
P f lanzengeographie  sind nicht zu verstehen, wenn man die 
Arbeiten des Begriinders dieses Wissenschaftszweiges, des genialen 
Alexander  von H u m b o ld t ,  nicht berucksichtigt. Um zu ermessen, 
wie er zur Erkenntnis pflanzengeographischer Zusammenhange 
kommen konnte und wo er diese wichtigen Gedanken fafite, gilt es 
zunachst, sein Leben kurz an uns voriiberziehen zu lassen, den Gang 
seiner Bildung zu studieren, denn H u m b o ld t  darf wie kaum ein 
anderer ais der Schopfer seines eigenen Lebens gelten.

Vor 170 Jahren, am 14. September 1769, wurde H u m b o ld t  in 
Berlin geboren. Seine botanischen Kenntnisse bat er zum Teil von 
seinem Lehrer Kunth ,  die meisten wohl von dem „alten Heim“ , 
der ais jiingerer Arzt viel im Hause der Eltern H um bold ts  verkehrte 
und Alexander  von  H u m b o ld t  in die Anfangsgriinde der Botanik 
einfuhrte. 1788 machte er die Bekanntschaft W i l ldenows,  der ihm 
zuerst manche Arten bestimmte und ihm spater selbst auch diese 
Kunst beibrachte. Da dieser um 1792 bereits das gesellschaftliche 
Auftreten verscliiedener Pflanzen beobacbtete, diirfte er auch in 
dieser Richtung H u m b o ld t  beeinfluGt haben. Mit W i l ldenow  blieb 
H u m b o ld t  durch viele Jahre hindurch freundschaftlich verbunden, 
wovon viele Briefe Zeugnis ablegen.

Auch Forster,  der Reisebegleiter Cooks,  war von entschei- 
dendem EinfluB auf H um bold ts  pflanzengeographischen Sinn.



Schon 1789 machte er seine erste wissenschaftliche Reise an den 
Rhein, obwohl er damals noch korperlich schwach und viel leidend 
war, so dafi Eltern und Erzieher um seine Laufbahn besorgt waren. 
In jener Zeit gewohnte sich H u m bo ld t  daran, keinen Stoff des 
Gesamtwissens fur sich allein zu betrachten, sondern alles mit- 
einander in Yerbindung zu setzen. In diesem Sinne wurden alle seine 
Studien Vorbereitungen fur eine gro be Weltreise, die er plante.

In Aime B onpland ,  einem Schuler des Botanilsers Jussieu,  
fand er einen gleichgesinnten Freund, mit dem er zuerst 1798 Spanien 
durchwanderte, um dann 1799 nach Amerika zu reisen.

Wahrend K o lum bus  ais geographisclier Entdecker Amerikas 
dasteht, miissen wir in H u m bo ld t  den wissenschaftlichen Entdecker 
dieses Landes sehen. Er war es auch, der der „terra nuova“  den 
Namen Amerika gab. Seine Reise fułirte ihn iiber die Kanarischen 
Inseln, wo er am Pik de Teyde erste Gedanken zu einer Geographie  
der Pflanzen fafite, die dann in Amerika voll ausreifen sollten.

Nach seiner gro fi en Reise in Sudamerika und Mexiko lebte 
H u m b o ld t  vorwiegend in Paris,  dem damaligen Zentrum der 
wissenschaftlichen Welt. Dort beschaftigte er sich mit der Aus- 
arbeitung des ungeheuren Materials seiner Reise, an der eine Anzalil 
namhafter Gelehrter mitwirkte, weil er allein die Fiille nicht be- 
waltigen konnte. So bearbeiteten Bonpland und Kunth das neu 
gefundene Pflanzenmaterial, wahrend H u m bo ld t  selbst die Gesetze 
des Pflanzenlebens und dessen Abhangigkeit vom Klima ausfuhrte 
(„Essai sur la geographie des plantes 1805“ ). Dieses Werk ist denn 
auch das erste, in dem man iiber die Abhangigkeit der Vegetation 
von klimatologischen und meteorologischen Verhaltnissen erfahrt; 
zahllose Messungen waren darin verwertet.

Im iibrigen hat er hier in Paris vielen deutschen Landsleuten 
die Wege geebnet. Sein Leben war schon hier eine lange Kette von 
Gefalligkeiten, die er anderen erwies, ein Charakterzug, der am alten 
H u m bo ld t  dann vielleicht noch mehr hervortritt.

Um 1810 sollte er an die neu gegriindete Berliner Universitat 
berufen werden, um die sich besonders sein Bruder W ilhelm sehr 
verdient gemacht hatte; doch zog er vorlaufig sein zuriickgezogenes, 
aber arbeitsreiches Leben in Paris einer Lehrtatigkeit in der Ileimat 
vor. Das tat er vor allem auch, weil er mit Hilfe des russischen Kaisers 
Alexander eine Reise nach Asien hoffte durchfuhren zu konnen.
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Ais er dann spater nach Berlin iibersiedelte, entschloB er sieli 
aber docli, und zwar 1828, zur Abhaltung von 61 offentliclien Vor- 
lesungen, in denen er besonders die neuen Ergebnisse seiner amerika- 
nischen Reisen einem breiten Publikum zuganglich machte. Dieser 
Weg des Lebrens war damals vollig neu und ungewolinlicli; der Zulauf 
zu diesen Veranstaltungen wurde infolgedessen ungelieuer. Alle Be- 
strebungen, die aucli lieute noch darauf ausgelien, die Ergebnisse der 
Wissenscliaft ins Volk zu tragen, eine ganze fruchtbare Epoche der 
popularen Literatur, gehen auf diese ersten Versuclie A lexander  
von  H u m bold ts  zuriick. Diese Vorlesungen bildeten die Grund- 
lage seines Hauptwerkes, des „ K o s m o s 11. In diesem „Entwurf einer 
pliysischen Weltbeschreibung“  zeigte H u m b o ld t  sich ais der 
fleiOigste, aber aucli ehrlicliste Kompilator aller Zeiten. Leider muBte 
scin Werk unvollendet lileiben. Der „Kosmos11 faI3te das zerstreute 
Wissen jener Zeit in einem Werke und unter einem Gesichtspunkte 
zusammen. Er gibt eine niclit zu unterschatzende IJbersiclit liber 
den Stand der Wissenscliaft von der Wende des 18. bis zur Mitte des 
19. Jalirhunderts. Gerade weil er diese Ubersicht braclite, war er 
allerdings aucli zu sclinellem Veralten verurteilt.

In jenen spateren Jahren seines Lebens war H u m bo ld t  Prasi- 
dent der Gescllschaft der deutsclien Naturforscher und Arzte, der er 
eine Organisation gab, die iliren Bestand bis heute gesichert bat. 
Sclion friih erkannte er die Wiclitigkeit von Sitzungen fur die Einzel- 
facher und forderte diese Einriclitung. Aucli wurde er der erste 
Kanzler der Friedensklasse des Ordens Pour le merite.

1829 wurde sein Wunsch nach einer Asienreise endlicli erfullt. 
Er reiste in Begleitung von Ehrenberg und Rosę im Auftrage des 
russischen Kaisers in sehr kurzer Zeit bis nach Sibirien. Aucli diese 
Reise erbrachte fur die Geographie und alle ihre Randwissenschaften 
eine Fulle von Materiał. Nach der Riickkehr ist seine Zeit zwischen 
Berlin und Paris geteilt gewesen, wo er mit vielen wissenschaftlichen 
Anliangern verkehrte, dereń Wissen er trefflich zu benutzen verstand. 
Am 1. Mai 1859 starb H u m b o ld t  in Berlin.

In dieser kurzeń Uberschau iiber H u m bo ld ts  Leben sind sclion 
an verschiedensten Stellen seine wissenschaftlichen Gedanken beriihrt 
worden. Was war nun eigentlich vor H um bold t ,  —  insliesondere 
in der Beurteilung der Pflanzenwelt ? Vor ihm gab es vor allem das 
Streben nach genauester Klasseneinteilung. Ais typischer Vertreter 
dieser botanischen Riclitung darf C. von  Linne genannt werden.



Vor ihm betrachtete man die einzelnen Zweige der Wissenschaft von- 
einander getrennt. Mit ihm entstand der Drang, alle Punkte des 
Y  eltkorpers vergleichend zu durchforschen. Man kann ja entweder 
Einzeltatsachen und Seltenlieiten aller Art sammeln oder aber Be- 
obaclitungen, Fundę und vorliandene Sammlungen zu einem Ganzen 
verarbeiten. Selten einmal ist eine Synthese dieser beiden moglichen 
Richtungen verwirklicht. In A lexander  von  H u m b o ld t  sehen 
wir sie aber vor uns, wie er denn iiberhaupt ein Polyhistor in des 
Wortes bestem Sinne war. Er strebte nacli Tatsachen und dereń 
Verstandnis; dann aber begann die Arbeit der verg]eichenden Zu- 
sammenschau. Dadurch wollte er das Weltall in seiner vollen Er- 
scheinung fassen und die allgemeinen und einzelnen Gesetze der 
Natur offen dariegen. So greifen seine Untersucliungen in alle Zweige 
des gelehrten und praktischen Wissens ein. So wurde er auch zum 
Bcgrunder einer ganzen Anzahl neuer Wissenschaftszweige, die hier 
ganz kurz gestreift werden miissen.

Einmal wurde er zum Begriinder der verg le ichenden Erd- 
beschre ibung.  Auf seiner groBen Asienreise sehen wir ilin bestandig 
Vergleiche mit Amerika zielien. Dann fuhren sieli die lieutige H ydro -  
grapliie und die aus ibr entstandenen Wissenschaften auf ilin zuriick. 
Die Yerbreitung und die Eigenschaften der Gewasser begann er zu 
.studieren und wandte seine Aufmerksamkeit bereits den Meeres- 
stromungen zu. Das Projekt der Erbauung des Panamakanals 
basierte letztlich auf seinen Untersucliungen und erstmalig durch 
ein Land gelegten Hobenprofilen. SchlieBlich muB man die Lelire 
von  den Isotl iermen auf H u m b o ld t  zuriickfuliren und auch den 
Beginn einer saclilich exakteren Landschaftsmalerei seiner Initiative 
zuschreiben.

Schon am Pik de Teyde hatte H u m b o ld t  die Gesetze der 
Verteilung der Organismen nach der Warme des Bodens und der 
Luft erkannt. Es war ihm aufgefallen, daB am FuBe des Berges ganz 
andere \ egelationsverluiltnisse herrschten ais an der Spitze und daB 
diese Anderung parallel geht mit dem Weclisel der Temperatur. 
Er verglich diese Vegetationsgiirtelung spater mit der allgemeinen 
Gliederung der Erde in lieiBe, gemiiBigte und kalte Zonen und zeigte, 
daB in gewissen giinstigen Beispielen, eben bei solchen Gipfeln, in den 
Tropen, alle diese Zonen in kurzerZeit durclisehritten werden konnen, 
weil gewissermaBen die Zonen der Erde hier im kleinen zusammen- 
gedrangt sind. Die Neigung zu einem solchen Einteilen bereister

F e d d e , Repertorium, Beiheft CXXI. 2

Die Bedeutung Alexander von Humboldta fur die Pflanzengeograpliie 17



18 Hartwig Roli

Gebiete in Regionen entsprang Humboldta  umfassender natur- 
wissenschaftlicher Blickrichtung. Diese Einstellung hinwiederum 
entsprach dcm universalen Bildungsideal seines Zeitalters.

Damit war H u m b o ld t  nicht aljein der Schopfer der Pflanzen- 
geographie ,  sondern auch der T iergeographie  gewurden, die 
seitdem bliiliende Wisscnschaftszweige mit vielen eigenen Aufgaben 
wurden.

Um seine Ideen und Hypothcsen weiter zu unterbauen, sammelte 
nun H u m bo ld t  besonders in Amerika sehr viele Pflanzen und fand 
bald, dafi die geologischen Verschiedenheiten der Lander bei weitem 
niclit so grób sind wie die der Pflanzendecke. Seine pflanzengeo- 
grapbischen Bcsclireibungen vieler Erdstriche sind fur uns heute 
so besonders bedeutsam, weil sie im Angesicht des Objekts gemacht 
wurden. Derartigcn Besclireibungen mail H u m b o ld t  grobten Wert 
bei. In Amerika hatte er den Plan gefabt, eine verg le ichende 
Pf lanzengeographie  be ider  Erdhal f ten  zu schreiben; doch 
ist dieser Plan wohl aus Uberlastung mit anderen Arbeiten nicht zur 
Ausfiihrung gekommen. Das muB um so mehr bedauert werden, ais 
H u m bo ld t  vielleiclit der einzige war, der den genialen Uberblick 
iilicr alle Erdteile mit solchen Einzelkenntnissen vereinigte, um 
dieses Werk schreiben zu kónnen.

Ein Resultat dieser Betrachtungsweise sind seine „P f la n z e n -  
fo r m en “ , worin er jedem Erdteil bestimmte vorwiegende Formen 
der vorkommenden Pflanzen zuschreibt, ubcrhaupt die verwirrende 
Artenfiille erst einmal auf wenige Grundtypen zuriickfiihrt. Er stellte 
dereń 16 auf, z. B. Gras-, Fam- oder Lianenform. Mit Hilfe dieser 
Pflanzenformen wolltc er den Vegetationscbarakter eines Gebietcs. 
klarer erfassen ais durch reinc Aufzahlung der vorkommcnden Arten. 
Der Begriff der Formationen wurde von H u m b o ld t  dabei allerdings 
noch nicht entwickelt, wenn er auch tatsachlich in seinen Schilde- 
rungen vom oberen Orinoco bcreits solche auseinandergehalten hat. 
Die Einteilung der Pflanzenformen erwies sich spater iibrigens nicht 
ais ausreichend und ist daher von Grisebach weiter ausgebaut 
worden.

Da er stets auch die Gesteine und Bóden der bereisten Gegenden 
untersuchte, reifte die Erkenntnis in ihm, dab letzten Endes die 
Pflanzendecke der vollendete Ausdruck aller anorganischen Faktoren 
sein miisse. Mit diesen Gedanken H um boldts  arbeitet heute die 
G eobotan ik  und die P f lanzensoz io log ie  erfolgreich weiter. Da



H u m b o ld t  1805 zum ersten Małe den Ausdruck Assoz iat ion  ver- 
wendet, den er deutsch mit „Gruppierung“  wiedergibt, bat er damit 
den heute so wiclitigen Gesellschaftsbegriff der Pflanzensozioiogie 
vorweggenommen und darf ais dereń eigentlicher Begriinder gelten. 
Eine groBe Reihe Forscher wie C. Scliroter,  Kerner ,  Engler,  
Drude ,  Diels,  B raun-B lanquet ,  Clements,  C .Tro ll ,  Tiixen,  
Du R ie tz ,  Gams und viele andere —  nur wenige konnen hier 
herausgegriffen werden —  konnte man nennen, die auf dem Funda- 
mente Alexander  von H u m bold ts  weitergebaut haben.

Die von H u m b o ld t  ins Leben gerufene Pflanzengeograpliie war 
naturlicli bereits in Anfangen vorher vorlianden gewesen. Vor 
H u m b o ld t  batte. wie er selbst ausdriicklicli betont, Menzel von 
einer Geograpliie der Pflanzen gesproclien. Und 1783 sprachen 
Giraud und Saulavie ebenfalls den Namen „Pflanzengeographie“  
aus. Diese Wissenschaft gehort damit letzten Endes zu den Wissen- 
schaftszweigen, die da sind, ehe man ihnen einen Namen gegeben hat.

Wiclitig ist noch, darauf liinzuweisen, wie bereits einzelne 
Probleme von H u m bo ld t  richtig gesehen wurden. Er wuBte bereits, 
daB die Gescli ichte der Pf lanzendecke  und ihre Ausbrei -  
tung iiber die Erdrinde ihre best im m ten  Epochen  gehabt habe. 
Auch war ihm klar geworden, daB Baumlos igke i t  keineswegs zum 
Charakter der heiBen Klimate gehort, sondern daB hier selir oft der 
Mensch durch seine Entwaldungen eingegriffen hat und das Land- 
scliaftsbild so veranderte. Er liatte bei seinen Reisen gesehen, wie 
ganz allmahlicli von den PoJen zum Aquator liin mit der zunehmenden 
Wannę auch die organische Kraft und Lebensfiille zunimmt. Die 
Steppen und Wiisten Afrikas und Amerikas erkannte er ais Lokal- 
erscheinungen. Da das Hauptbestimmende einer Landschaft ihre 
Pflanzendecke ist, komrnt auch jeder Zonę ein eigener Charakter zu.

Obwohl H u m b o ld t  also, wie gesagt, eine solche Spezialwissen- 
schaft, wie es die Pflanzengeograpliie ist, hat begriinden konnen, 
worauf sieli dann wieder die Pflanzensozioiogie aufbauen konnte, 
verlor er doch nie den Uberblick iiber das AUgemeine und iiber die 
Verflechtung alles Einzclwissens zu einem Bilde des gegenseitigen 
Aufeinanderwirkens. Besonders erkannte er die EinwirKung der 
Natur auf Spraclie, Kunst und Kultur, kurz auf den Menschen, schon 
genau und er darf somit ais einer der ersten angesehen werden, denen 
die Verbindung aller Zweige des Lebens klar geworden ist. Gerade 
wegen dieses Uberblickes iiber das gesamte Wissen wurde seine Be-
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tatigung auf dem Gebiete der Pflanzengeograpliie zuweilen ais Jaien- 
haft angeselien, eine Auffassung, der schon Du Rietz  (1921) mit 
Recht ganz entschicden entgegengetrcteu ist. Damit eilte H u m bo ld t  
seiner Zeit weit voran, auch darin, dafi er die Gelehrsamkeit mit dem 
Leben vcrband und dem Volke den Schatz des Wissens zu erschliefien 
begann. Er steht am Wendepunkte der alten und der neuen Natur- 
wissenscbaft; sein langes Leben liefi ilin aber docli noch den Sieg 
der neuen Richtungen miterleben, zu dereń geistigen Vatern er selbst 
in liervorragendem Mafie gehorte.
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T ex t zur A b b ild u n g : A lexan der von  H u m boldt.
Das Bild stellt Humboldt dar nach einem Seidengobelin, der sich auf 

dem Gute R in g en w a ld e , dem ehemaligen Besitz Humboldts, befindet. Die 
Photographie verdanke ich der Liebendwurdigkeit von Frau Gutsbesitzer 
K oppen.



Fedde, Rep. Beih. CXXI. tab. VI.


