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Gyula Klein.

Von

G-y. von Istvanffi de Csikmadefalva.

Am 21. November starb nach kurzem Leiden Prof. Dr. GYULA

(JULIUS) KLEIN zu Budapest im Alter von 72 Jahren.

KLEIN, der iiber vierzig Jahre die Professur der Botanik an

der kGnigl. ungar. Technischen Universitat bekleidete, ward am

5. Mai 1844 zu Eperjes (Oberungarn, Komitat Saros) geboren,

woselbst sein Vater als Professor an dem Evangelischen Kollegium

wirkte.

Nach dem allzufruhen Tode seines Vaters siedelte er nach

Loose uber und wurde als Schiiler in das Gymnasium aufgenommen.

Hier am FuBe der Hohen-Tatra entwickelte sich rasch und vollends

seine Vorliebe fur die Biologic Nach seinem Abiturienten-Examen

zog er nach Wien, immatrikulierte sich im Jahre 1864 und seiner

ausgesprochenen Neigung folgend, studierte er drei Jahre lang

der Universitat Naturwissenschaften, mit groBem Eifer und schSnem

Erfolge.

Im Herbstsemester von 1867 finden wir ihn schon zn
(/A\m--

w;o er mit staatlichen Unterstiitzungen der ungarischen Begier^

zwei Semester am Polytechnikum zubrachte. Im nachsten Jahre

wendete er sich nach Munchen, woselbst er ebenfalls zwei Semestei

(1868 69) seinen Lieblingsstudien oblag.
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Wahrend seiner Universitatsjahre hat KLEIN die Botanik als

sein eigentliches Studium frtih erkoren und waren seine Universi-

tatslehrer, speziell UNGER, CRAMER, HEER, NAGELI in dieser

liichtung von anregendem EinfluB gewesen. — Im Laboratorium

von NAGELI in Miinchen begann er seine Untersuchungen iiber

Ptlobolus, deren Eesultate bald in den Abhandlungen der ungarischen

Akademie der Wissenschaften und spater verdeutscht in PRINGS-

HElM's Jahrblichern erschienen sind.

Im Jahre 1869 zog er nach seinem Vaterlande, nach Ungarn,

zuriick und wurde in der Hauptstadt, an der Realschule von Buda.

Supplent. Im folgenden Jahre trat er als Assistent an der Tech-

nischen Hochschule ein, bald habilitierte er sich und wurde zum
Supplenten, urn kurze Zeit darauf (im Oktober 1872) zum ordent-

Hchen Professor ernannt zu werden und so hatte er den seltenen

Vorzug, mit 28 Jahren eine selbstandige Stellung gewonnen zu

haben.

Als Ordinarius vvirkte er ununterbrochen bis 1914, als er in

den Ruhestand trat. Wahrend seiner langen Lehrtatigkeit an der

Technischen Universitat wurde ihm durch das Vertrauen seiner

Kollegen das Dekanat der Chemischen und Allgemeinen Fakultat

des ofteren iibertragen und bekleidete er im ganzen durch 6 Jahre

diesen ehrenvollen Posten.

Zur Anerkennung seiner wissenschaftlichen Tatigkeit hat ihn

die ungarische Akademie der Wissenschaften schon im Jahre 1883
m die Reihe der korrespondierenden Mitglieder erkoren, und wurde
er im Jahre 1898 zum ordentlichen Mitgliede erwahlt. Von der

Academie des Sciences von Paris erhielt er 1884 fur seine Unter-

suchungen iiber Vampyrella, sowie iiber die Krystalloide der Meeres-
algen, ein „Encouragement" aus dem Fonde der Desmazieres-

Stiftung.

Die konigl. ungar. Franz-Josefs Universitat zu Kolozsvar

zeichnete ihn mit der philosoph. Doktorvviirde, honoris causa,

H910) aus.

Eine rege und ersprieBliche Tatigkeit entfaltete KLEIN aufier

m der Akademie der Wissenschaften — auch in dem Naturwissen-

schaftlichen Vereine (Termeszettudomanyi Tarsulat) von Budapest,
Wo er auch als volkstumlicher Vortragender gern gehort wurde
und eine Reihe von interessanten popularen Vortragen zum Besten
gab. Im inneren Leben des Vereines hat er auch groBe Verdienste

gesammelt, in seiner Eigenschaft als AusschuB-Mitglied nahm er

immer lebhaften Anteil an den Geschaften, und als die Botaniker
lm SchoBe des Yereins zu einer besonderen Sektion zusammentraten.
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wnrde er zum Yizeprasidenten und bald nach dem Tode von

Prof. JURANYI — zum Vorstande der Botanischen Sektion des

konigl. ungar. Naturwissenschaftlichen Vereins (Kiralyi Magyar

Termeszettudomanyi Tarsulat) — Budapest gewahlt. Er bekleidete

diesen Posten mit groBem Ehrgeize und nie erschlaffendem Pflicht-

gefiihle wie auch mit liebevoller Anhanglichkeit wahrend zwanzig

Jahre und 1913, als er den Prasidentenstuhl zum allgemeinen

Bedauern verlieB, hat ihn die dankbare Vereinigung der ungarischeii

Botaniker — seine groBen Verdienste um die botanische Sektion

wiirdigend — zu ihrem Ehrenprasidenten erwahlt, und vertraute

ihm auch die Redaktion der deutschen Revue von der in magya-

rischer Sprache herausgegebenen „Botanikai Kozlemenyek", dem

Organe der genannten Sektion, an.

Ich mochte noch mit ein paar Worten KLEINs als Lehrer

gedenken; gait auch seine Haupttatigkeit im wesentlichen der

Akademie und dem Naturwissenschaftlichen Yereine, so erntete er

doch die schonsten Erfolge auf der Lehrkanzel der Botanik.

Wahrend seiner langen, uber 42 Jahre reichenden Lehr-

tatigkeit hatte KLEIN in zweierlei Richtungen Vorlesungen zu

halten : fur die Techniker trug er technische Mikroskopie vor una

las auch uber technische Pflanzen, andrerseits horten die Lehramts-

kandidaten von der Universitat allgemeine Botanik und eventuell

auch Systematik bei ihm.

Yiele, die bei KLEIN gehort haben, erinnern sich noch mit

warmer Anerkennung seiner anregenden Kollegia, denn die Lehr-

tatigkeit, die er entfaltete, hatte er mit wirklicher Begeisterung

ausgeiibt und verfehlte auch nicht den richtigen Eindruck. Als

Lehrer war gleich von Anfang an sein leitender Gedanke geworden,

daB man nur die wesentlichsten und geniigend begriindeten Tat-

sachen mitteilen darf und in wohl durchgearbeiteter klarer Fassung

trug er wirklich die Principia der Scientia amabilis vor und fuhrte

in dieser Art mit bestem Erfolge die Anfanger an den wohl-

bekannten und gefiirchteten Schwierigkeiten des Gegenstandes

vorbei. Wie in seinen Vorlesungen, so war er auch in der Leitung

der Praktika, er verstand es ausgezeichnet, durch Eindringlichkeit

und durch das rechtzeitige Hervorheben, Betonen des Wesent-

lichen, das Yerstandnis zu fordern und zeitigte wirklich schone

Friichte seiner mit Begeisterung ausgeubten Bemuhungen auf dem

Felde der Lehrtatigkeit.

KLEIN leitete immer personlich die praktischen Arbeiten iiber

technische Mikroskopie, wie auch die Demonstrationen. An der

Spitze seines Lehrpersonals war er unermiidlich bestrebt, daB em
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jeder Praktikant das Gesehene richtig wiedergeben, auffassen und
deuten konnte — und wahrend dieser drei Stunden dauernden
Ubungen hat er immer die groBte Leistung zu Tage gefordert, und
war er am wenigsten erschopft.

Ungeachtet dessen, daB KLEIN im eigentlichen Sinne des

Wortes keine Schiller erzog, war er doch mit alien Kraften bestrebt,

die an der Lehrkanzel wahrend der Eeihe der Jahre als Assistenten

eventuell Adjnnkten tatig gewesenen jungen Krafte, ihre Arbeiten
und weitere Ausbildung, zu unterstiitzen und speziell ihre Bestre-

bungen auf dem Gebiete der technischen Botanik zu fordern.

Von seinen Hilfskraften erwahnen wir E. FRANCE, den be-

kannten biologischenSchriftsteller, den Dozenten Dr. GEZA, V. ENTZ
junior, den erfolgreichen Hydrobiologen, — den auBerordentlichen

Professor an der Universitat Budapest Dr. J. V. TUZSON, der seine

tiichtigen Untersuchungen iiber den falschen Kern der Eotbuche
noch als Adjunkt von Prof. KLEIN ausgefuhrt hatte, oder den
Dozenten Dr. F. HOLLENDONNER, der seine ausfiihrlichen For-

schungen iiber die Anatomie des Coniferenholzes, ebenfalls als

weiland KLEINs Adjunkt, zum AbschluB brachte.

Wenn wir jetzt eine kurze Ubersicht KLEIN's wissenschaft-

hcher Produktion zusaramenstellen, so nehmen wir in der Eeihen-
folge seiner Arbeiten eine Unterbrechung war — und zwar ent-

spricht diese Periode den Jahren, die im allgemeinen durch energische

•Scliaffenskraft gekennzeichnet werden.

Dies hat fiir ihn einen tiefschmerzlichen Grand gehabt; als

seine hochgeliebte Frau in unheilbare Krankheit verfiel, opferte er

sich viele Jahre lang ganz der liebevollen Pflege mit der groBten

Hingebung, wodurch auch seine Gesundheit und Gemiit arg her-

genommen wurde. Nach dem Ableben seiner treuen Gefahrtin

dauerte es noch lange, bis er sich zusammenraffen und seine Arbeiten

fortsetzen konnte. *

KLEIN begann seine schriftstellerische Laufbahn im Jahre

1869 70 — kurz als er nach seiner Heimat zuriickkam mit einigen

Artikeln. Diese behandeln die Eolle der Pflanzenphysiologie in

der Organisation und Arbeitsplan der landwirtschaftlicheD Versuchs-

stationen (1), deren Errichtung in Ungarn er auch kraftig befiir-

wortet hat (3).

Er vertritt in diesen Arbeiten den Standpunkt, daB man der

Hlanzenphysiologie (3) bis dahin nicht die gebiihrende Stelle ein-

geraumt hatte, und er verficht den uns jetzt so selbstverstand-

hchen Satz, es mussen den Chemikern auch Pflanzenphysiologen

beigegeben werden.
T-er der deutsch. hot. Gesellactu XXXIV. (2)
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Die ersten selbstandigen wissenschaftlichen Untersuchungen,

•womit KLEIN auftrat, waren den niederen Lebewesen und speziell

den Kryptogamen gewidmet. Schon bei NAGELI begann er seine

Pilobolus-Arbeib (5, 6, 7) im Jahre 1869; dafi er den Zeitpunkt

richtig erkannt hat, beweisen eben die kurz darauf erschienenen

monographischen Untersuchungen VAN TlEGHEMs x
) iiber die Muco-

rim-Beihe.

In PRINGSHEIMs Jahrbiichern hat er dann im Jahre 1872 die

ausfiihrliche Arbeit iiber Pilobolus (6a) veroffentlicht, allerdings

wurden die Zygosporen als Fruchttrager-Anlagen aufgefaBt, das

kann una aber nicht befremden, wenn wir den damaligen Anf-

fassungen Rechnung tragen. Nach seiner Meinung kommen Zygo-

sporen am Mycelium des Pilobolus im Pferdemist nicht vor, „ialls

sich nicht etwa noch spater die Anlagen bei Pilobolus mierospoms

als Zygosporen, die bei P. erystallmus dagegen als Azygosporen

herausstellen sollten." Es soil gleich im Anfange hervorgehoben

werden, daB KLEINs Schilderungen der beobachteten Erscheinungen

immer sehr genau und bis in die kleinsten Details sehr aus-

fuhrlich ausgearbeitet sind.

KLEIN befaBte sich auch mit Botrytis (5), in seiner in den

Verhandhmgen des Wiener zoologisch-botanischen Yereins erschie-

nenen Abhandlung. Seine Angaben beziehen sich, mit heutiger

Terminologie bezeichnet, auf die Hapteren, beziiglich auf die

Sclerotien-Anlagen, deren Entwicklungsgang dann spater durch den

Schreiber dieser Zeilen in seinen Studien iiber die „Edelfaule" der

"VVeinrebe eingehend verfolgt wurde. 2
)

Yon den niederen Lebewesen hat KLEIN die Gattung Vam-

pyrella und Yerwandten zum eindringlichen Studium auserkoren

und damit das Grenzgebiet zwischen Tier- und Pflanzenreich

gestreift. Seine diesbezuglichen Abhandlungen (25 bis 28 a) sind

alle in dem Zeitraum von 1881 bis 1882 erschienen. Als erfolg-

reicher Forscher schilderte er die Entwicklung von vier Arten

(darunter drei ganz neue) von Yampyrellen und hat die Kenntnis

dieser interessanten Organismen wesentlich gefcirdert.

Die ausfiihrliche Arbeit wurde in den Abhandlungen der

ungarischen Akademie der Wissenschaften und bald darauf ver-

1) VAX TlEGHEM hat den Pthbolus cri/stallinus Klein (non Pilobolu* cry-

tlaWnm WIGGBB8 Tode) ihm zu Khren P. Kleinii benannt.
*) Istvanffi, Gy. de. Etudes microbiologiqu.es et mvcologiques sur le

rot gris de la vigne {BotryUs cinerea — 8clerotinia Fuckeliana). Annales de

l'lnstitut Ampelologique Rov. Hongr. Budapest III. 4. 1905. 183-360.

PI. XIV-XXI.
* F
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deutscht, auch in dem Botanischen Zentralblatte herausgegeben. Im
ersten Teile beschrieb KLEIN zuerst eingehend den Entwicklungs-
gang von Vampyrella variabilis Klein, V. rorax Cnk., V. pendula
Cnk., V. inermis, Klein und V. pedata, Klein. Ferner schilderte er
noch den Lebensgang des von ihm entdeckten Monadopsis rampy-
relloides, Kopulation und Dauersporenbildung konnte er bei Mona-
dopsis nicht beobachten, dagegen zeigen die echten VampyreUa-
Arten beides. Aber nicht nur der Werdegang dieser interessanten

Wesen beschaftigte ihn, die systematische Stellung der eigentiim-

lichen Gruppe hat er auch eingehend gewtirdigt — im weiteren

^erlaufe seiner Arbeit. Nach seiner Auffassung sollte fur diese

Lebewesen eine neue Familie errichtet werden, und er nannte
solche die Familie der Hydromyxaceae. Daraus entstand freilich

spater die erste Familie der Monadineae Azoosporeae von ZOPF:
die Vampyrellaceae, dagegen wurde KLEINs Stellungnahme vollends

gewurdigt, als er die Vampyrellen mit den entwickelteren Rhizo-
poden in Verbindung brachte.

Die franzosische Ausgabe seiner Studien iiber Vampyrella, die
er in der Revue des Sciences Natarelles erscheinen lieB, (26 b)

und zusammen mit der Arbeit iiber die Krystalloide der Meeres-
algen ftir den „Concours" urn den Desmazieres-Preis einsandte,

brachte ihm seitens der Academie des Sciences de Paris eine Aner-
kennung in Form eines „ Encouragement" im Werte von 500 Francs
aus dem Fonde der Desmazieres-Stiftung.

Anknupfend an die Angaben von COHN (Krystalloide bei

Bornetia 1867) und CRAMER (Rhodospermin 1861), hat KLEIN
schon im Jahre 1871 (7, 7 a) das Vorkommen von farblosen Kry-
stalloiden in getrockneten FJorideen nachgewiesen; spater gelang
es ihm sovvohl bei weiteren Florideen (15 Arten), als auch bei

grfinen Meeresalgen (5 Arten) das Vorkommen ahnlicher Gebilde

e]'ngehend zu studieren (16, 16 a, 17); somit vertiefte er urn ein

betrachtliches die Kenntnis dieser interessanten Inhaltskorper, die

er auch in der lebenden Pflanze zu studieren vermochte. In

physiologischer Beziehung werden die Krystalloide von ihm als

provisorische Reservestoff • Ansammlungen aufgefaBt; der augen-

blickliche I'berschuB der Proteinstoffe soil in Form von Krystalloiden

ausgeschieden werden, diese Reserven sollen spater vielleicht bei

der Sporenbildung zur Verwendung kommen. Er bemerkt noch,

daB das Zustandekommen von Krystalloiden von gewissen Bedin-

gungen abhangt, welche nicht immer vorhanden sind, was schon

daraas ersichtlich ist, daB solche nicht immer bei alien Exemplaren

einer und derselben Art zu finden sind.
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Um seine, auf Meeresalgen beztiglichen Studien fortsefczen zu

konnen, unternahm KLEIN im Jahre 1876 eine Studienreise nach

Fiume und Triest. Das Material, das er wahrend der Reise ge-

sammelt, hatte ihn in Stand gesetzt, auch noch weitere, auf Krv-

stalloide sich beziehende Beobachtungen anstellen zu konnen; als

ein anderes Resultat mag hervorgehoben werden, daB er in seiner

im Jahre 1877 erschienenen Arbeit (12) den Siebrohren entsprechende

Gebilde bei zwei Florideen beschrieb, und er folgerte aus diesen

Beobachtungen: daB die Siebrohren nicht ausschlieBlich als charak-

teristische Elemente der GefaGbiindel auftreten, und daB sie wahr-

scheinlich auch bei anderen FJorideen zu finden sind. Immerhin

ist es eine interessante Tatsache, daB KLEIN lange vor WlLLE

bei den Algen diese Gebilde richtig gedeutet hatte.

KLEIN hat seine cytologischen Untersuchungen noch mit dem

Studium der von ihm entdeckten Krystalloide der Zellkerne von

Pinguicula erganzt. Die Krystalloide, von deren Vorkommen in

den Zellkernen KLEIN schon in seiner Arbeit uber den Insekten-

fang von Pinguicula alpina kurz Erwahnung getan hatte (18, 18 a),

bildeten den Vorwurf zu einer neuen Abhandlung, worin solche

mit den ahnlichen Gebilden bei Utricularia behandelt worden sind

(22, 22a). Er studierte die fragliehen Gebilde an den beiden Arten

von P. alpina und P. vulgaris und das ungarische Material aus der

Hohen Tatra (Tatrafured) von Pinguicula alpina bot ihm eine aus-

gezeichnete Gelegenheit zur Vervollstandigung seiner friiheren

Beobachtungen.

In den Epidermiszellen und besonders schon in den Stiel-

zellen der Driisen sind die Krystalloide zu beobachten. Sie sind

nach ihrer Form als diinne quadratische Tafelchen aufzufassen,

ihre Anzahl in demselben Kern kann auf 20 steigen, in alteren

Zellen finden sich noch mehr in einem Kern. Die Krystalloide

von P. alpina scheinen etwas widerstandsfahiger zu sein als die-

jenigen von P. vulgaris, die, wenn die Kerne dem Zellsaft ausgesetzt

werden, sofort verschwinden. Die Krystalloide von Utrtcufar**

teilen diese leichte Veranderlichkeit mit denen von P'nifjun'i^ 1
.

Zumal am Ende der Arbeit kommt KLEIN zu der Auffassung,

daB die in naherer verwandschaftlichen Beziehung stehenden Pflanzen

dies selbst in bezug auf das Auftreten der Krystalloide in ihren

Zellkernen bestatigen.

Von den speziell anatomischen Arbeiten KLEINs sollen zuerst

diejenigen vom Jahre 1872 hervorgehoben werden (8. 9),
welche

die Anatomie der jungen Coniferenwurzeln behandeln. REINKE
entgegen wies er nach, daB dessen Satz: „ein Perikambium im Sinne
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der Mono- und Dicotylen existiert bei Pinus nicht" (Bot. Ztg. 1872.

S. 52), far Pinus Picea und P. Larix keine Geltung haben kann.

Und bald das Feld seiner Untersuchungen erweiternd, fand er bei

alien von ihm studierten Coniferenwurzeln ein deutliclies Perikam-
bium, welches sowohl nach Lage, als nach Wert mit dem Perikam-
bium der Mono- und Dicotylen iibereinstimmt (9).

Wir mochten hier noch des weiteren die gemeinschaftlich
mit F. SZABO veroffentlichten Studien: „Beitrage zur Kenntnis der

Wurzeln der BoGkastanie" erwahnen. In den Jabren 1878 und
1879 machte KLEIN die interessante Beobachtung, dass „bei Aesculus"

,,allgemein die letzten Auszweigungen der Wurzeln keine Haube
Sn besitzen" scheinen. Dabei verlangern sich genannte Auswiichse.
die er als haubenlose Wurzelchen bezeichnen will, entweder iiber-

haupt nicht, sondern sterben bald ab; oder sie wachsen unter

gewissen Umstiinden weiter und bilden teils einen haubenlosen

Auswuchs, teils verlangern sie sich bedeutend, bilden erne Wurzel-
haube und werden so zu normalen Wurzeln.

Ein Sommeraufenthalt in der Steiermark im Jahre 1878 gab

KLEIN die Gelegenheit, die von OH. DARWIN fur Pinguieula

vulgaris angegebenen Verhaltnisse an der Hand von Fiitterungs-

versuchen auch an P. alpina zu priifen. Bei dieser Gelegenheit

widmete er sich aber auch dem Studium der anatomischen Ver-

haltnisse (18, 18a). Als besonders interessant hob er die Gestaltung
der Driisen der Blatter hervor. Speziell aus dem Auftreten der

ungestielten Driisen auch an der Blattunterseite, wo sie schwach
entwickelt sind, folgert KLEIN den Satz, dafi die Pinguicu la-Arten
^nst nur einerlei und zwar nur ungestielte Driisen hatten, und
mir mit der Zeit entwickelten sich auf der Oberseite die starkeren,

ungestielten wie auch gestielten Formen, womit dann auch die

Fahigkeit der Blatter zum Fang und Nutzbarmachen der Insekten

Hand in Hand ging.

KLEIN befaBte sich mit besonderer Vorliebe mit teratolo-

gischen Beobachtungen (19 b, 31, 32, 33, 33 a), seine diesbeziiglichen

Arbeiten, in welchen die Bildungsabweichungen an Blattern im

speziellen behandelt werden, sind im Laufe des Jahres 1896

m deutscher Ausgabe in PRlNGSHEIMs Jahrbiichern erschienen (33 a.)

In diesen Studien schlug KLEIN einen in der Teratologie

ueniger betretenen Weg ein. Wie schon MOBIUS bemerkte,

»bisher hatte man sich in der Teratologie hauptsachlich damit

begnugt, einzelne zufallig gefundene Falle zu beschreiben, daraus

allgemeinere Folgerungen zu ziehen, war man nicht berechtigt.

KLEIN ist systematischer zu Werke gegangen, er hat nach den
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gewtlnschten Bilclungsabweichungen gesucht und dabei soviel

gleichartige Falle gefunden, daB er auch zu anatomischer Unter-

suchung Material gewann, und daB er eher allgemeine Urteile

ableiten konnte."

Seine Endresultafce zusammenfassend, entstehen nach KLEIS

die Doppelblatter aus der Vereinigung zweier Blatter, weil die

Primordialanlagen infolge ihrer groBen Nahe sich nicht zu zwei

einfachen Blattern entwickeln konnen, dies kann an den doppelt

so vielen GefaBbiindeln des Stieles erkannt werden. Geteilte Blatter

entstehen dagegen aus einer einfachen Anlage, an welcher eventuell

auch niehrere neue Wachstumsrichtungen auftreten; in die geteilten

Blatter, die auBerlich auch ganz ahnlich aussehen konnen, tritt

dagegen nur die normalen Blattern zugute kommende Anzahl von

Die Variationen der Bluten von Robinia Pseudacacia, vom

Schotendorn, reihen sich auch in diese Gruppe seiner bevorzugten

Beobachtungen (20, 20a); ebenso die Bildungsabweichungen von

derselben Art, wie auch diejenigen, die er an var. monoyhyVa unci

vat: mijrtifolia (Antholyse, beginnende Fiillung etc.) angetroffen hat.

An der Hand der wohlbewahrten anatomischen Methode —
die ihm schon so gute Dienste geleistet — untersuchte KLEIN im

Jahre 1894 eine vielbestrittene morphologische Frage, namlich den

Bau und Deutung der Crucife'enblute (34, 34a, 35, 35 a). Zuerst

hatte KLEIN Matthiola, dann Cheiranthus eingehend untersucht,

einige andere Cruciferen warden nur nebenbei in Betracht gezogen.

Bei Matthiola die weiteren Yerhaltnisse nach der Abzweigung

der vier GefaBbiindel fur die langeren StaubgefaBe verfolgend,

findet man nach KLEIN den inneren Fibrovasalkorper aus gewohn-

lich vier kreuzweise gestellten Gefafibiindeln bestehend. Von diesen

geben die zwei seitlichen die GefaBbiindel der beiden Kaipelle.

wahrend die zwei medianen Biindel im Innern je eine groBere unci

zwei kleinere seitliche GefaBgruppen unterscheiden lassen. -D ie

seitlichen GefaBgruppen zweigen spiiter gegen die eben erwahnten

KarpellargefaBbiindel ab, so daB die Karpelle im Grunde ebenfalls

wie die Kelchbliitter je ein starkeres, mittleres und je z"'el

schwachere, seitliche GefaBbiindel aufweisen.

Im weiteren Verlauf der Schilderung bemerkt KLEIN (34a

S. 22), „daB wahrend diese Teilung der Biindel geschieht,

bildet sich langsam auch die Fruchtknotenhohle und tritt die

Scheidewand hervor, in welcher hier zwei ziemlich machtige.

bogige Fibrovosalkorper /.u finden sind. Das ganze Verhalten

dieser GefaBbiindel zwang KLEIN, dieselben als die GefaBbiindel
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eines zweiten — medianen — Paares von Karpellen aufzufassen,

die aber, wahrscheinlich infolge der Raumverhaltnisse in der

Craciferenbliite, nicht zur Ausbildung komraen, und da sie sicb in

der Fiache nicht entwickeln konnen, wachsen sie in die Frucht-

knotenhohle hinein, so die Scheidewand bildend. Diese Auffassung
wird auch durch die Tatsache untersttitzt, daB allgeraein dort,

wo Karpelle, rait ihren Randern zusammenwachsend, den Frucht-

knoten bilden, keine so kraftig entwickelten GefaBbiindel zu

finden sind."

Bei Cheiranthus sind die entsprechenden Verhaltnisse ganz

ahnliche. Hier ist nach Absonderung der fiir die vier langeren

StaubgefaBe bestimmten GefAfibiindel der innere Fibrovasalkorper

von ringformiger Gestalt, mit Ausbuehtungen in der transversalen

Richtung. An diesen Stellen trennen sich dann die fiir die beiden

Karpelle bestimmten GefaBbiindel, wahrend zwei median gestellte,

bogige GefaBbiindel iibrig bleiben. Spater treten die liohlungen

des Fruchtknotens in die Erscheinung und jedes Karpell zeigt

gleichfalls ein mittleres, starkeres, und je zwei seitliche, schwachere

GefaBbiindel. Die median gestellten GefaBbiindel treten aber gleich

an fangs mehr gegen den Rand und sind auch spater dort zu

finden, wahrend die Scheidewand sich hier in der Mitte nicht trennt.

In Anlehnung an das Studium der Morphologie der Cruciferen-

blute entwarf er folgendes Diagramm; zwei auBere trans versale,

zwei innere mediane Kelchbliitter; dann vier diagonal gestellte

Blumenblatter, nachher die zwei kurzeren, transversal gestellten.

den auBeren Kreis des Androeceums darstellenden StaubgefaBe;

auf diese folgen in diagonaler Stellung die vier langeren Staub-

gefaBe; schlieBlich zwei transversale Karpelle, die zur vollstandigen

Ausbildung gelangen und zwei mediane Karpelle, die, in ihrer

Ausbildung gehemmt, zur Scheidewand werden.

Es waren also, mit Ausnahme des auBeren StaubgefiiBkreises,

lauter viergliedrige Kreise und der Umstand, daB in der Region
der kurzeren StaubgefaBe die Honigdriisen auftreten, macht es

gleichsam erklarlich, daB hier infolge von Raum- und Stoffmangel,

nicht mehr als zwei StaubgefaBe sich bilden konnen.

Man soil nach der Auffassung KLEINs zu der friiheren An-
nahme eines zweiten Karpellpaares zuriickgreifen, znmal dadurch
das konstante Auftreten von vier Karpellen bei Nasturtium und
Draba (das zur Aufstellung der Gattungen Tetrapoma und Holargidium

gefflhrt hat), seine naturgemaBe Erklarung findet.

Die Utzte Oiiginalaibeit KLEINs war diejenige, in

welcher die Staminodien von Dentaria behandelt worden sind (36,
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36 a). Diese erschien zwar erst im Jahre 1901, aber die

staminodienartigen Gebilde von Dentaria bulbifcra fielen KLEIN
schon damals auf, als er seine Studien iiber die Cruciferenbliite

ausfiihrte und er hatte schon zu jener Zeit die Beobachtung ge-

macht, daB in gewissen Bluten dieser Pflanze am Grunde des

Pistills beiderseits und zwar in transversaler Stellung, eigentiimliche

fadenformige Gebilde auftreten konnen.

Diese Staminodien kommen sparlich vor; trotzdem KLEIN
viele hundert Exemplare untersuchte, koimte er docli nur bei

verhaltnismaBig wenigen — (50 und nicht wie es in der deutschen

Abhandlung:Berichte d.Deutsch. Botan. Gesellsch. XIX. 1901, S.421

heiBt: 650) — Exemplaren die erwahnten Bildungen finden. Diese

Gebilde konnen von zweierlei Natur sein: einerseits beobachtete

er staubblattartige, die meist zu zweien, oberhalb der beiden

kiirzeren Staubblatter stehen, andererseits standen oft am Grunde

des Pistills ganz anders gestaltete Gebilde, die teils mehr Staub-

blattnatur, teils aber mehr Pistillnatur zeigen, ja in einzelnen Fallen

selbst beide Naturen in sich vereinigten.

Wir konnen diese, dem Andenken von KLEIN gewidmete

Zeilen nicht schlieBen, ohne seine Tatigkeit und rege Teilnahme

am inneren Leben der ungarischen Akademie der Wissenschaften

zu gedenken. LieB er doch seine Arbeiten in den Annalen der

Akademie erscheinen, unterbreitete er doch zuerst alle die Eesul-

tate als Fruchte seiner Forschungen dieser Korperschaft. Die

Akademie verdankt ihm auch eine biographische Schilderung (30)

des Lebensganges und Wirkens von OSWALD HEER, dessen Vor-

tragen KLEIN in Zurich mit Begeisterung folgte. Zu dem groBen

Phytopalaontologen stand er in freundlichen Beziehungen und

auch die Gedenkrede, die er dem auswiirtigen Mitgliede in der

Akademie widmete, ist durch den warmen Hauch der liebevollen

Erinnerungen gekennzeichnet.

Dem Naturwissenschaftlichen Vereine stand KLEIN auch sehr

nahe, war er doch von Zeiten der Gnindung an einer der starksten

Stiitzen des Vereines, der auch fur die liebevolle Aufnahmo der

naturwissenschaftlichen Abende viel tat, sie auch selbst mit groBem

Interesse verfolgte und anregungsvolle Yortrage beisteuerte.

War er doch noch in den letzten Jahren tatig mit Tat und Bat.

und veroffentlichte er noch popular- wissenschaftliche Aufsatze

(38, 42, 44, 45) aus dem Gebiete seiner Lieblingswissenschaft.

Er nahm noch die Revision der magyarischen Ausgabe des volumi-

nosenWerkes von H. EMERY: Uber das Leben der Pflanzen {M
vie vegetale") auf sich, welche Aufgabe er mit charakteristischer
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Genauigkeit zu Ende fiihrte, und er war auch immer unermiidlich

bestrebt, hielt es sogar fur eine patriotische Aufgabe, dem Vereine,

der jetzt schon iiber 10 000 Mitglieder zalilt, immer neue Proselyten

zuzufiihren.

Und so war es nur eine Pflicht der Dankbarkeit und der

Anhiinglichkeit, als der Verein, nach den Kollegen des Yerblichenen,

als erster seinen Kranz am 23. November 1915 an der Todesbahre
von KLEIN niederlegte. Waren doch alle iiberzeugt, daB der

Verein in der Person von KLEIN eines seiner altesten, riihrigsten

und tatigsten Mitglieder verloren liatte.

KLEINs begeisterte Liebe fiir die Pflanzenkunde feuerte ihn

unermiidlich an, nicht nur auf der Lehrkanzel, sondern auch in dem
Naturwissenschaftlichen Vereine der Botanik neue Anhanger zu

gewinnen. Dies wird auch durch seine begeisterten, hingebenden,

selbstlosen Bemiihungen bezeugt, womit er die Botanische Sektion

des Naturwissenschaftlichen Vereines bis zum Tode immer weiter

zu fordern und kraftigen und ihre Tatigkeit zu vertiefen und immer
breiteren Bahnen zuzufiihren bestrebt war.

Budapest, Januar 1917.

A nuv. ' ny t'-lettan szerepe a gazdasagi kiserleti allomasokon. Termeszettu-

domanyi KozJony. II. 1870. 15 fiizet. 241—250.
Uber eine landwirtschaftliche Hochschule als Abteilurtg des Polytechnikums.

Wochenbl. f. Land- und Forstwirrschaft. Beilage zum „Pester Lloyd".

1869. Nr. 2. 31. Dez
Zur Errichtung landwirtschaftlicher Versuchsstationen in Ungarn. Ibidem.

1870. Nr. 15. 2. April.

Zur Bewaldung Niedfirungarns. Ibidem. 1870.

Mykolo»ische Mitteilungen. Verhandl. d. k. k. zoolog. botan. Gesellsch in

Wien. XX. 1870. 1-24. Taf. IX-X.
A Pilobolus gombanak fejlodese es alakjai. Ertekeze-ek a Termeszettu-

domanyok korebol XI. szam 1871. 1-26. 1 tiibl.

i- Zur Kenntnis des Pilobolus. Pringsheims Jahrbiicher f. wiss. Bot. VIH.

_ 1872. 305-381. T. XXIIl-XXX.
kezt'sek a Termeszettudomanyok

1) Die auch in deutscher oder franzosischer
Abhandlungen fiihren immer die Nui
der Beigabe von einem „a«.
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7 a. Uber Krystalloide einiger Florideen. Flora. 1871.

S. Zur Anatomie junger Ooniferen-Wurzeln. Flora 1872. Nr. 6-7. 1-6 rait

Nachtrag.

9. Weitere Beitrage zur Anatomie junger Ooniferen-Wurzeln. Flora. 1872.

10. A gabonarozsda. Termeszettudomanyi Kozlony. (Uber Getreiderost. Popu-

lar). 1878. Julius. 1—6.

11. A rovarevo novenyekrol. Nepszerii Termeszettudomanyi Eloadiisok

Gyujtemenye. 1876. 2 fuzet. 1-39. (Uber insektenfressende Pflauzen.

Popular).

12. Algologische Mitteilungen. Flora. 1877. Nr. 19 u. 20. I—14.

13. Zur Aufklarung. Beilage zur Flora. 1877. 1—4.

14. Az alsorendu gombakrol. Termeszettudomanyi Kozlony.

1—16. (Die niederen Pilze. Popular).

15. Az aborendu gombak tekintettel a ragalyos betegsegekre es a kozegeszse-

giigyre. Ibidem. 1877. 6. 105 fuzet. 17—31. (Beziehnngen der niederen

Pilze zu den Infektionskrankheiten. Popular).

16. Ujabb adatok a tengeri moszatok krystalloidjairol. Ertekezesek a Termfc-

zettudomanyok korebol. IX. 6. XIX szam. 187.9. t—33. 1 tabl

16a. Neuere Daten fiber die Krystalloide der Meeresalgen. Flora. 1880.

17. Die Krystalloide der Meeresalgen. Pringsheims Jabrb. f. wiss. Bot. XIH.

18S1. Heft 1. 23—59. Mit Taf. I.

18. A Pinguecula alpina mint rovarevo n5veny. Ertekezesek a Termeszettu-

domanyok korebol. IX. X szam. 1879. 1—28. 1 tabl.

ISa. Piwjukula alpina als insektenfressende Pflanze und in anatomisclier !
-

ziehung. COHNs Beitrage zur Biologie der Pflanzen. HI. 2 Heft. 188&

163-184. Taf. IX -X.
19. A viragok szinerol. Nepszerii Termeszettudomanvi Eloadasok G3

III 21 fuzet. 1880. 1-27. 2 tabl. (Uber die Farbe der Bliiten. Popular).

19 b. Kikirics egeszen elzoldiilt viraggal. (Herbstzeitlose mit ganz vergrunter

Bliite). Termeszettud. Kozlony. 1880. 44.

20. Adatok az akaczfa (Robinia) ismeretehez. Magyar Tud. Akademia ErtesiU-je.

XIV. 4 szam. 1880. 69- 72. .

20a. Zur Kenntnis von Bobinia Pseudacacia L. Botan. Centralbl. I. 1880. Nr.
•

21. (es Szabo FERENCZ A vadgesztenye gyokereinek ismeretehez Brtekea
-

sek a Termeszettudomanyok korebol. X. VI szam. 1880. 1-13. 1
t'j

21a (u. F. Szabo). Zur Kenntnis der Wurzeln von Aesculus Hippocastanum

Flora. 1880. Nr. 10-11. 1-13. Taf. V. ,

2lb. Zur Kenntnis der Wurzeln von Af.sculxs Hipj stanum I Botan. Centra

blatt. I. 1880. NT. 1. 23—25. ..

J2. A Phu/airula ,'., UtrictOaria sejtmagjaiban elofordulo krystal

Ertekezesek a Termeszettudomanyok korebol. XI. HI. szam. 1881. I- 1

22a. Uber Krystalloide in den Zellkernen von Phujuieula und Vtriett^^

liotan. Centralbl. I. 1880. Nr. 40—45. 1—4.
-?>. Uber Sprossung an den Infloreszenz-Stielen von Manhantia i>ol//'""

rl
n "-

Ibidem. V. Nr. 1. 1881. 1—2.
24. Hazank orgonafajunak (Syringa .Josikam) uj termohelye.

Terrm'szettn-



24a. Ein neuer Standort von Syringa Jozikaea Jacq. fil. Botan. Centralbl.

VII. 1881. Nr. 4. 1-2.

25. Allat-e a Vampyrdla vagy noveny V Akademiai

26. A Vampyrdla fejlodese es rendszertani

domanyok korebol. XII. V szam. 1882. 1-35. 2 tabl.

26 a. VampyreUa Cnk. Ihre Entwicklung und systematische Stellung. Botan.

Centralbl. XI. Nr. 5—7. 1-4 Taf. III.

26b. Les Vampyrdla, leur developperaent et leur place dans la classification

Revue des Sciences Naturelles. 3-e Serie. II. 1882. Dec. 181-227. PI. IV.

27. tjber VampyreUa. Botan. Zeitung. XL. 1882. Nr. 12—13. 1—8 mit Taf.

28. Az allat es novenyorszag hatarteriileterol. Termeszettudomanyi Kozlony.

1882. 151 fiizet, 1-6.
- Sa

' Va»n>yrella und das Grenzgebiet zwischen Tier- und Pflanzenreich. Biolog.

Centralbl. II. 1882. Nr. 6. 137-142.
29. A modern novenytan torekvesei. Ertekezesek a Termeszettudomanyok

korebol. XIX. 4 szam. 1889. 1—31. (Die Bestrebungen der modernen

Botanik. Antrittsrede gehalten als ordentliches Mitglied der Akademie).

30. Emlekbeszed HEER OSZVALD kiilsG tagn'.l. Mag.r Tud. Akademia elhunyt

tagjai folott tartott emlekbeszedek. VI. 8 szam. 1890. 1—36. (Gedenk-

rede iiber O. HEER, ausvrartiges Mitglied der ungarischen Akademie).

31. tJber Bildungsabweichungen an Blattern. Botan. Centralbl. 1891, Nr. 35. 1—5.

82. Uber einige Bildungsabweichungen an Blattern. Mathem. Naturwiss.

Berichte aus Ungarn. IX. 1891. 354—362.
88. Vizsg.datok a novenylevelek rendellenessegeirol. Ertekezesek a Termes-

zettudomanv.>k kOr.'bol. XXII. 8 szam. 1892. 1—74. 4 tabl.

33a. Untersuchungen uber Bildungsabweichungen an Blattern. Prlncsiikims

Jahrbiicher f. wiss. Bot. XXIV. 1892. 3. Heft 1—74. Taf. XIII-XVIII.

34. A keresztes virag alkatarol boncztani alapon. Mathem. es Term>>zettud

Ertesito. XII. 1894. 7 fiizet. 216—221. V es VI tabl.

34a. Der Bau der Cruciferenblute auf anatomischer Urundlage. Bericht d.

Deutsch. Bot. Ges. XII. 1894. 18—23. Taf. I.

35. A keresztes virag szerkezeterol anatomiai alapon. Termeszettud. KdzUtay.

Budapest. 1894. 295 fiizet. 167.

35a. Der Bau der Cruciferenblute auf Grund anatomischer Untersuchungen.

Botan. Centralbl. LVIII. 1894. Nr. 6. 197-199.
86. Ujabb adatok a keresztes vinig alkatarol. (.4 Dentaria halbifera alpor//.in>])

Mathem. es Termeszettud. Ertesito. XIX. 4 fiizet. 1901. 405-416.
36 a. Staminodienartige Bildungen bei Dentaria hulbifera. Ber. d. Deutsch-

Bot Ges. XIX. 1901. 421—427. Mit Taf. XIX.
37. Bekoszonto. N6venytani Kozlemenyek I. 1902. 1 fiizet, 3. (Eroffnungs-

rede aus dem Anlasse der Griindung der Novenytani Kozlemenyek).
88. A novenyek erzekszervei. Termeszettud. Kozlony. 1903. 401 fiizet. 1 — 81.

(tTber die Sinneswerkzeuge der Pflanzen. Popular).

89 Elnoki megnyito. Novenytani Kozlemenyek. III. 1904. 3—8. (Eroffnungs-

rede des Vorsitzenden an die Botan. Sekt. des Naturwissensch. Vereios).

4<> Elnoki megnyito. Ibidem. V. 1906. 1—2.
41. Elnoki megnyito. Ibidem. VI. 1907. 75—76.
12. A novenyek f.'-nyerzeke. Termeszettud. Kozlo iy. 1907. 458 fiiz. 1—30.

(Vom Lichtsinne der Pflanzen. Popular).



A novenytan tortenete. Elok Vilaga. 1907. 63—84. (Geschichte der

Botanik. Popular).

A mocsari ciprus. Termeszettud. Kozlony. 1912. 557 fiizet. 1—9. (Tiber

Taxodium distichum. Popular).

A fiigefa. Ibidem. 1912. 554 fuzet. 1—4. {Ficus cariai, cuprificatio. Popular).

A locsei harsfa kora. Szepesi Hirnok. 52. 1914. 2 sz. 1—2. (Die Linde

von Locse. Popular).

Friedrich Hildebrand.

C. CORRENS 1
).

(Mit Bildnistafel.)

FRLEDRIOH HERMANN GUSTAV HILDEBRAND wurde am

6. April 1835 zu Koslin in Pommern als Sohn des Geheimen Justiz-

rates FRIEDRICH HILDEBRAND geboren. Der Vater besaB einen

groBen Garten in der Stadt und Landgiiter am Ostseestrande,

in denen der Sohn wohl von Jugend an manche naturwissenschaft-

liche Anregung empfing. Wahrend des Besuches des heimischei)

Gymnasiums bestarkte ihn einer seiner Lehrer, BAUMGARDT, in

diesen Neigungen. HILDEBRAND gedenkt in der Vita der Doktor-

dissertation seiner „hujus temporis scholae Postampiensis in qua

artes, quae ad vitae usum pertinent traduntur, rectore" mit Dank.

Im Friihjahr 1854 machte er das Abiturientenexamen und

bezog die Universitat Berlin mit der, wic er selbst sagt, etwas

weit gefaBten Absicht, Naturwissenschaften zu studieren. Em

Freund interessierte ihn fiir das Bergfach, und so horte er infolge-

dessen zunachst vorwiegend Mineralogie bei CHRISTIAN WEISS und

Geologie bei GUSTAV ROSE. Eine Exkursion, die unter BEYRIOHs

Fuhrung Pfingsten 1854 in den Harz ging, und an der er teilnahm,

1) Leider bin ich nie in personliche Beriihrang mit HILDEBRAND

gekommen. Fur stinen wi^-nsi JuiIiLk hvn ICtuu-icklungsgang stand mir

durch die Freundlichkeh des Sohnes, Herrn Dr. med. B. HlLDBBBAND.

eine kurze autobiographische Skizze zur Yerfiigung, die noch die ersten Jahie

der Privatdozentur in Bonn einschlieOt. AuBerdem konnte ich einen Nachrut

aus der FederOLTMANNs in den .Vkademischeu Xuclinchten der ( 'niversitar

in Freiburg i. Br., Ne eFolge, XIX. Sem. Xr. 9, vom 8. Februar 1916, bentttzen.

sow-ie Mitteilungen des genannten Sohnes und de Herrn Hofgarl
Alwin BERGER in Cannstatt. C.


