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J. BERNaTSKY.

Am 14. April ist mit dem Tode M. STAUB's eine markante Per-

sonlichkeit aus dem Kreise der ungarischen Botaniker geschieden.

Seine Bedeutung vollgiiltig zu wiirdigen ist schwer, denn man hat in

ihm nicht nur den Mann der Wissenschaft zu betrachten — sein

Denken und Arbeiten gait auch der Padagogik, sein erhohtes Strehen

dem Vaterlande. Der Padagoge und Naturforscher war in ihm

namentlicli in seinen Lehrjahren unzertrennlich miteinander verbunden.

und man kann wohl sagen, durch ersteren wurde er zum letzteren.

Ausser Lehrtatigkeit und ausser Naturstudium musste er aber am

Anfange seiner Laufbahn noch etwas mit in Rechnung ziehen: die

veranderten politischen Yerhaltnisse seiner Heimat. Aber er war g;mv:

der Mann dazu, seine erhohte Pflicht, in engeren Kreisen eine g^tei-

gerte Tatigkeit zu entfalten, klar zu erkennen und derselhen genii-.'

zu leisten. Klares Erkennen seiner Aufgabe. ausdauernde Arbeits-

kraft und begeisterte Hingebung fur den einmal liebgewonneiiei!

Gegenstand charakterisieren den Mann, der im Alter von Hi his

•_>(> .lahriMi. als einfacher Volkssclrallehrer, seine freie Zeit dazu ver-

wendet, sich fur verscbiedene Examina vorzubereiten und in einer,

ihm bisher ziemlich fremden Sprache sich zu \erv.d lkommnen, der

mit Schwierigkeiten mannichfaltigster Art zu kampfen hat zur selben

Zeit, wo andere einer geregelten Laufbahn folgend, mit Leiehngkfif

das siehere Ziel erreichen. und der trotzdem seinen Arbeitsmut nicht

Doktordiplom erwurben und die staatliche Krnenmmg zum Mittels< fiul-

professor erhalten hatte. nahm er auf ein Jahr von seiner rami ie

Naturforsclmng seine Kenntnisse zu erweitern mid emeu Einblick m

die Lehrverlialtnisse anderer Lander zu uewinnen. Heimgekenrt,

war er rastlos bestrebt in I'ngarn der modcrnen Pada^ugik balm zi.

brechen und Wege zu weisen. hier die Wissens.diaft zu verbreir.-n

und mit dem Ausland in steter Fuhlung verbleibend, Belbst Btich am

Fortschritt der Wissenschaft tiitig teilzunehmen, vor allem dm >atui

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



M. Staub.
. (61)

seine Mutter entstammte einer niederosterreichischen Edelfamilie.

Die Kindheit verbrachte er in Wien, mit 14 Jahren kam er nach

Budapest, wo er in zwei Jahren die k. k. Lehrerpriiparandie

absolvierte und auch bald darauf in der Hauptstadt, damals noeh

k. Freistadt Pest, eine Stelle als Yolksschullehrer erhielt. Als solcher

erlernte er die ungarische Sprache und erwarb sich die Diplome fur

'lit' Mittelschulprofessur und als Dr. phil. Ira Jahre 1869 wurde er

ordentlicher Oberrealschulprofessor in Ofen und ging im selben Jahre

rait ministerieller Beurlaubung und Unterstiitzung auf kurze Zeit nach

Wien und dann nach Deutschland, teils urn den neuen Aufschwung

zu studieren, den der Unterricht in den realeu Fachern genommen,

teils urn sich in den Xaturwissenschaften weiter auszubilden. In Pest

war u. a. L. JURaNYI sein Lehrer, der an der Universitat ein den neuen

Anforderungen entsprechendes Institut zu errichten bestrebt war und

dessen Wirken ganz geeignet dazu war, die Schuler in das Wesen
der modernen botanischen Forschungsweise einzufiihren ; hier war

es, wo auch STAUB die mit modernen Mitteln arbeitende, wissen-

schaftliche Botanik kennen und schatzen lernte. So gait denn auch

wiihrend seines Aufenthaltes in Deutschland sein besouderer Eifer der

Botanik. Dieser Aufenthalt, zum grossten Teil in Berlin und Bonn,

wurde zu seinen wichtigsten Lehrjahren. Seine diesbezuglichen amt-

lichen Berichte standen mir im Manuskript zur Verfugung. Jedem,
der sich fur den Einfluss interessiert, den eine rege pulsierende

Zentralstatte wissensehaftliehen Lebens auf die Entwicklung eines

^iiiptTmii'liclit'ii tiinl arlieirsfreudigeii <ioi>tr> ausiibt, bieten sie eine lehr-

reiche und anziehende Lektiire. Es diirfte den Lesern der Berichte

der Deutschen Botanischen Gesellsehaft willkommen sein, etwas daraus

zu vernehmen. Ich iibergehe dabei geflissentlich das, was sich auf

nicht botanische, namentlich auf piidagogische Studien bezieht.

Im Herbst 1860 liess sich STAUB in Berlin als ordentlicher Horer

einschreiben. Er fasste besonders die botanischen Yortrage ins Auge,

denn, so schreibt er, „es wiire mein Wille, dieser Wissenschaft in

den Mittelschulen eine erhohte Bedeutung zukommen zu lassen."

Anfangs schwankte er in der Botanik zwischen Anatomie und Syste-

matik, aber das Schicksal — es sind dies seine eigenen Worte —
''iitschied. Prof. Kny erkrankte g*u*a<le in jcnem HaU»jahr und wuni.'

'"'uiiaubt. So widmete er desto mehr Zeir dvn YorrrJigtMi AL. BRAUN's,
die ausserordentlich anregend wirkten; zahlreiche Detailzeichnnngen,
die STAUB, wie aus seinem, dem Ung. National-Museum geschenkten

Herbarium hervorgeht, mit grossem Fleisse und Geschick nach-

'•eichnero, miisson fiir ihn eine aiisgozoiclmetr I imn- liodeutet und
ond soine Formenkenntnis ungemein gefordert haben. Leider hielt

BRAUN jenes Halbjahr seine Cbungen im Bestimmen krj-ptogamer

Gewachse nicht ab und STAUB suchte dafflr bei PRINGSHEIM Ersatz,
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der in Berlin privatim ein pflanzenanatomisdies Institut errichtet

hatte. ASCHERSON's Yortrage iiber Pflanzengeographie besuchte er

wieder besonders gerne, und es ist sicher, dass seine Yorliebe fur

kausale pflanzengeographische Forschung hier erwachte und dass er

hier audi Antrieb zu eigenen geographisdi-pliamdogischen Forschungen

erhielt. Ausserdem verdankre ev audi der Person ASCHERSON's selbst

sehr viel, indera er von ihm so manche Gefalligkeiten erfuhr;

ASCHERSON stellte ihm seine eigene Bibliothek und sein eigenes Her-

barium zur Verfiigung, beschenkte ihn mit fur ihn widitigen Werken

un.l iuhrte ilm in xvissensdiaftliche Yereine ein, wo er an hodist an-

regenden Sitzungen teilnehmen tlurfte, indem z. B. gerade damals

SCHWEINFURTH's Briefe des Sfteren zur Yerlesung gelangten. Die

unter BRAUN's und PRINGSHEIM's Leitung abgehaltenen botanischen

Abende boten ihm an-enelnne und zu-leidi lehrreiehe, edle Zer-

streuunu-. STAUB weist in seiuen Berichten ganz ausdriicklich darauf

hin, welch machtigen Einfluss derartige Yersammlungen und Yer-

einigungen auf die Hebung der Botanik in Deutschland ausuben,

indem sie nidit nur der Wissenschaft direkt dienstbar sind, sondern

besonders audi sittlich einwirken, das Gefiihl der Zusammeiigelioriu-

keit nahren. dem jfmgeren Zuwachs Hoffnung und Selbstvertrauen

einflossen und in weitcivn Kreisen ein regeres Interesse fur die

Wissenschaft anfachen. So ist es natiirlich, dass STAUB spater, in die

Heimat zuriickgekehrt. gerne fiir die Idee eintrat, in Budapest eine

/,,' b!-n1nd'en' u'iid"s«dl,>t rines der riid.rigsr.M. Mitglieder derselben

Von anderen Yorlesungen Welt STAUB diejenigen DOVE's uber

Meteorologie hoch; er nennt sie geradezu erquickend und sie bedeu-

teten fiir' ihn Anleitung zura vertieften Studium gewisser pflanzen-

geographischer Faktoren. Ausserdem hebt er DU BOIS-KEYMOND,

dessen Yortrage die meisten Zuhorer anzogen, und HOFMAXX. der

streng empirisdie Forsdiunu' in der Chemie lelirro. hervor. In eineni

aus Berlin an das Dekanat der Budapester Universitiit geriehteten

Bericht gibt er audi zuni ersten Mai dem (Jedanken Ausdruck, sich

h itte. eine reiche phy

S -hi mi 'Ell's Traite d
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wieder eine gluckliche Wahl getrotfen zu haben. Doch kaum, <1

sich dessen erst recht bewusst wurde, musste or plotzlich die Si

unterbrechen, denn die Universitaten sehlosson sich in Deutse

der Krieg brach an.

In die Heimat zuriickgekehrt. worde er bald daranf in del

errichteten Normal-Gymnasium des kgl. Seminars fiir Mittolschnl

in Budapest zum loirenden Professor der Natnrgeschichto er

mid diese Stelle hatte er bis an sein Lelumseiide inne. I)i»

Zeit widmete er ausser piidagngisi-lieii Studien liauptsiii-ldml

Botanik. Yor allem waren es die Pliytophimologie and Plrytop

„SeinTod bedentet wirklieh einen Verlust fiir die Wissenschaft,

seine reichen Kenntnisse, die sich auf die Pfianzenwelt vergai

geolo-iseher IViimlen bezogon. sind niir ilnn in's Grab gesunke

zur Zeit ist niemand da, der auf dem von ihm angobalmren

folgen konnte" (JULIUS KLEIN. Gedenkrede fiber STAIT, in

Auf clem Gebiet der Phiinologie wirkte STAUB vor allem

bemerkenswerte

gute Ubersicht 1:iber die plivtophii

Dabei war er innoerbedacht, denti

Zweck ielfacb i

men Artikel „Die Flora dea Wi
(Osterr. Dot. Zeit ><lir. XXVI. 1876)

achtunuen und iahlreicher Angabei i Bowie Nac

Osterreieb. Deuti

mi Iden WintlU's!;*Z i'lm

"
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hin. «iass die llolzgewfichse iiu Vorgleich zu den krautartigen eine

langsamere Entwicklung zeigen, zugleich dem Einfluss der Temperatur-

schwankungen einen grossen Widerstand entgegensetzen; er fiihrt end-

lich Beispiele fur die schon von KEENER erkannte Tatsache auf, dass in

der Gegend yon Budapot Pi 'ulij.dn'-ptlanzen derselben Art auf dem

Bandboden der Ebene infolge der langsamen Erwiirmung des Bodens

spater erbliihen, als auf den raseher durchwarmten Dolomitfelsen der

Berge. Bald darauf beschaftigt er sich mit phanologischen Beob-

achtungen in Fiume, die er mit denen in Budapest vergleicht, stellt

schliesslich einige allgemein giiltige Thesen auf iiber den verfriihten

und verspiiteten Eintritt der Bliitezeit und bringt Beweismaterial fur

die Lehre der konstanten Warmesummen auf, wozu ihm Aesculus

Bippocmtanum als ein giinstiges Beobachtuugsobjekt client. Diese Lehre

war es, deren Studium sich STAUB mit Eifer hingab. Noch 1882

erschien in ENGLER's Bot. Jahrb. eine diesbeziigliche Arbeit von ihm,

und seine letzte Abhandlung, die er kaum einen Monat vor seinem

Tode, gelegentlich der 100. Sitzung der Bot. Sektion der Ung. Xatur-

wissensch. Gesellschaft in Budapest, vorlas und die in dem Organ der-

selben Sektion in ungarischer und zugleich in einem von ihm selbst

verfassten langeren Auszug in deutscher Sprache erst vor kurzem

(„Die phanologischen Warmesummen usw." in Xovenytani Kozl. Ill-

Budapest 1904) erschien, enthalt ebenfalls Ausfuhrungen iiber den

wissenschaftlichen Wert der phanologischen Warmesummen.
Als das Hauptergebnis der phytophanologischen Wirksamkeit

STAUB's wird immerhin die phanologische Erforschung Ungarns zu

gelten haben. Auf grand eines ergiebigen Beobachtungsmaterials

konnte er zunachst einige Daten alteren Ursprungs richtig stellen,

so vor allem die Angabe, class die Bliitezeit in Budapest nicht urn zwei

Tage spater eintritt als in Giessen (wie es auf der HOFP31ANN'schen

Karte zu lesen war), sondern im Gegenteil um mehrere Tage fruher,

was schon die geographische Lage voraussehen lasst. Die Haupt-

resultate beziiglich seiner phanologischen Erforschung Ungarns sincl

in der ^Phanologischen Karte von Ungarn" (PETERMANN's Geogr.

Mirteilungen XXVIII, 1882) niedergelegt. Als Ausgangspunkt wahlte

STAUB diejenige Station, wo die Vegetation am spatesteu erwacht,

namlich Arva-varalja, im nordlichsten und gcbirgigsten Teile des

Landes, 501 m u. ^L gelegen. Zwischen dieser Station unci drei andern

Punkten stellte sich in bezug auf die Bliitezeit von 17 verschiedenen

Holzgewachsen ein Unterschied von 45 Tagen heraus; diese drei

Punkte fallen auf Fiume mit der Meereskiiste, auf Karlstadt in

Kroatien und auf einen Teil des ungarischen Tieflandes; dieser letztere

kommtum mehr als 1° nordlich von Fiume unci um bloss 2° sudlich

von Arva-varalja zu liegen, umschliesst dabei ein ziemlich grosses

Stuck des Tietiandes mit drei Beobaehtung>stationen. Im allgemeinen
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1st das gauze ungarische Tiefland samt den niederen Mittelgebirgen

urn etwa 20 Tage den Karpathen voraus, wobei im Tiefland ein Unter-

schied zwischen Slid und Nord kaurn merklich zum Ausdruck kommt,
obwohl es drei Breitengrade misst. Die auffallenden Ziige der Karte,

in denen das verhaltnismassig friihe Erwachen der Vegetation im
ungarischen Tiefland und in den Mittelgebirgen sowie die Emformigkeit

>lasell.st, ferner die sehr spate Entwicklung in der Gegend der hohen

Tatra und die ziemlicli spate in Siebenbiirgen ausgepragt ist, stimmen
mit den wichtigsten Charakterztigen der pflanzengeographischen Yer-

haltnisse des Landes so sehr iiberein, dass der pflanzengeographische

Wert derselben unverkennbar ist. Es waren gegenwartig, nach

$2 Jabren, outer Herbeiziehung neuen Beobachtungsmaterials aller-

dings so manche Yerbesserungen daran auszufi'ihren, die Hauptlinien

werden sich aber nicht mehr verschieben lassen, denn sie driicken so

sehr etwas wesentliches im Yerhalten der Vegetation in Ungarn aus,

dass sie mit den Yerbreitungslinien mehrerer wichtiger Formationen

und Arten nahezu zusammenfallen.

Wenn in den ersten Jahren der literarischen Tatigkeit STAUB's
die Phanologie iiberwiegt, so ist dies fiir die spateren Jahre dnrchaus

nicht mehr zutreffend. Immer mehr gewinnt die Pal&ontologie das

Ubergewicht, und seine meisten und grossten Arbeiten beziehen sich

auf dieses Fach. Seine Wirksamkeit beschriinkte sich dabei wiederum
auf die phytopalaontologische Erforschung Ungarns. Zu diesem Zwecke
durchsichtete er vor allem das von verschiedenen Sammlern her-

riihrende .Material, entfaltete bald selbst eiue riihrige Sammeltatig-
keir. studierte eingehend die einschlagige Literatur, um einerseits die

auf Ungarn beziiglichen palaontologischen Tatsachen festzustellen,

auf dieser Grundlage ein Bild vergangener gcologischer Perioden in

Ungarn zu entwerfen und andererseita da> Verhaltnia der betreffenden

fossilen Flora zu den iibrigen fossilen Floren, sowie zu der jetzt

' xisrieiviulen Vegetation klarzulegen. In den ersten Jahren war ihm
ETTINGSHAUSEN, auch HEER, ein Ratgeber und Forderer seiner Be-
strebungen. Seine Sammlungen sind im Ungarischen Oieologisehen

Institut geborgen.

Die ersten phytopalaontologischen Arbeiten, die zumeist in den
Ausgaben des Ungarischen Geologisclien Instituts und der Ungarischen

Akademie der Wissensehaften erschienen sind. handeln iiber die

fossile Flora des Mecsck-( Jebirv.es im Koinitate Iiaranva. iiber die

fossilen Plumeria -Arten. fiber cine i.n Tmdacr Salzbergwerk ge-

^'Tansehichten des Krass-.-S/np'-nxer K-unitates auf. bchreibt in einer
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Gebirges zwischen der Donau und Drau, bringt dann die svstema-

tische Stelluim v..m < um>>ph;ris cycadea ins Reine, beschreibt die medi-

terranen Pflanzen des Komitates Baranya. Uber die seiner Obliut

anvertraute und durch ihn ungemein liereichertc
j

> 1 1 \ to j >a I ii

o

m t< > I <
>
^i >*'

1 1

<

Sammlung schreibt er wertvolle Beriehte.

Im Jahre 1887 erschien sein grosstes Werk, die aquitaniselie

Flora des Zsiltales im Komitate Hunyad. Urn je sicherer vorzugehen

zeichnete er die zu betfimiiienden Fns-dlien ab und widraete dem

Studium des reichen Berliner Botanisrhen Museums iiingere Zeir.

Eine Gattung, die in der zum grossen Teil tropischen Flora des Zsil-

tales besonders schon vertreten war, fesselte so sehr seine Aufmerk-

samkeit, dass er spater diese (rattling, Cinnamomum, monographisch

behandelte. In der diesbeziiglichen Arbeit (Math, es Termeszett.

Ertesito, XIX, 1901) erkennt er bloss aclit gut umscliriebene fossile

Arten von Cinnamomum an und kommt ferner zu folgenden St-liluss-

satzen: 1. Cinnamomum taucht zuerst in Gronland und Xordameiikii

auf, von dort her kam die Gattung nach Europa. *_'. In Europa ist

die Gattung erst seit dem untereii Eocan bekannt, wurde aber

spaterhin, bis einschliesslieh ins obere Miocan reichend, zu einein

herrschenden Elemente der europaischen Flora, wogegen sic im

nordamerikanischen Miocan schon zu fehlen scheint. •>. (iegeii Kii'lf

des Miociiu miissen sich <\w klimatologisehen Verhaltnisse in Europa.

wahrscheinlich inf.dge Kiickganges der Alpengletscher, zu ungunsreii

der (Jattmm- veriindert habmi. 4. Es waren damals dieselb.m Cinna-

,,,,,,,,,,,,,-Typen — Arreu im weiteren Sinn,- - vorherrsehend. die

Btieh jetzt nocli eine hervorragende Rolle spbden. namentlieh China-

an eine jftnriiebe Niederxdila-smenge \.m l.'io) bis -JoOO und inehr

.Millimeter gebunden, gegen Temperaturuntersehiede dagegen weniger

empfindlich.

Die letzte, schon oben erwahnte Arbeit Staub's zeigt mis, dass

dieser Mann die einmal festgestellten wissenschafrlichen Resntt**6

niemals als Endzweck betrachtete, sondern sich derselben zur hi-

kenntnis hoherer wissenschaftlicher Fragen zu bedienen viisste.

indem er in jener Arbeit die Ergebnisse zweier Spezialstudien. der

Phanologie und der Palaontologie, im Interesse einer Frage vera**

und gemeinsam verwertete. Sie handelt fiber das Yerhaltnis zwischen

der Temperatur und dem biologischen Yerhalten der Pflanzen. >'-

Pflanzen weisen gegeniiber der Temperatur der Luft eine gewisse

Emptindlichkeit und gewisse Elastizitat auf. Weim wir von den \ej-

schiedenen Pflanzen wissen, welches Maass von Warmetummen^

beanspruchen — wobei dieses Maass nicht durch erne emzige

sondern durch zwei, je nach der spezitisehen Eigentumliclikeit a*

Pflanzen. bald nahere, bald weitere Grenzwerte auszudrucken isc •
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so kennen wir damit das Anpassungsvermogen der betreffenden

Pflanzen an die Temperatur und werden dadurch in den Stand ge-

setzt, sowohl auf ihre geographische Yerbreitungsgrenzen, als audi

auf ihre Schicksale in vergangenen Zeiten, ihre Wanderungen usw.

schliessen zu konnen. Zur Bekraftigung dieser Lehre — die in ge-

wisser Hinsicht das Resultat eigenen Nachdenkens und der Yerwertung

eigener alterer Einzelforschungen ist — fuhrt er Beweise aus seinen

phiinologischen Beobaclit-imgtMi an: als Einfuhrung in den Gegenstand

bespricht er zugleich seine palaontologischen Untersuchungen und

Srudien an (lltipln.strolots. To.radium und hesnnders ("iimamomum. die

eine gevvisse Elastizitat gegeniiber der Temperatur aufweisen.

STAUB betatigte' sich auch als Florist, indem er namentlich

eine Flora von Fiume herausgab und zur Flora des Pester Komitates

I>»urrag<' lietVrtt'. Scin Herbarium, das er, wie schon erwalmt, dem
Ungarischen National-Museum noch bei Lebzeiten iiberliess. wurde in

die „Flora Hungariea" eingereiht.

In seinen wissenschaftlichen Arbeiten spielte eine grosse. ofrmaU

die wichtigste Rolle das Studium der einschlagigen Literatur. Dem-
entsprechend lieferte er grosse Literaturberichte. Schon 1870

erschien von ihm in der Botanischen Zeitung ein kleinerer Bericht

fiber eine ungarische Naturforscherversammlung. Yon demselben

Jahre an schrieb er regelmassige Berichte fiber die hotanisehe

Literatur in Ungarn fiir JuST's Hotanisehe .labresberichre, bis er vom
Jalire 1890 an Berichterstatter derselben Zeitschrift fur die Gesamt-

literatur der Phytopalaontologie wurde und dies bis zuni .lahre 1897

blieb. Spateiv ziisamuienfassende Het'erate iiber Phyropalaontnlogie

erschienen von ihm im Neuen Jahrbuch fur Mineralogie usw., zuni

letzen Mai im Jahrgang 1902.

Seine reiche Kenntnis der Literatur, verhunden mit seiner Liebe

zum Gegenstand, sein Yersrandnis. das er dem Streben anderer ent-

gegenbrachte, hatten zur Folge, dass er nicht nur in die Arbeiten,

sondern auch in die Lebensgescbichte anderer Manner der YVissen-

schaft sich vertiefte. So entstanden verschiedene Biographien von
ihm, namentlich die REISSENBERGER's, des „ersten Pflanzenphano-

logen in Ungarn", und die fur das ungarische Publikum bestimmten

Nachrufe fiber W. F. SCHIMPER, OSWALD HEER, H. R. GOEPPERT,
D. STUR und C. BR. VON ETTINGSHAUSEN.

Fiir seine wissenschaftliche T&tigkeit wurde ihm auch iiussere

Anerkennung zuteil, indem die Ungarische Akademie der Wissen-

schaften ihn zuni korrespondierenden Mitglied, die botanische Sektion

der Ungarischen Naturwissenschaftlichen Gesellschaft zum zweiten

^ orsitzenden und mehrere wissenschaftliche Yereinigungen zuni Aus-

schussmitglied erwablten; ebenso hat er auch durch Zuerkenuung

(o*)
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des Titels eines koniglichen Eates fiir seine Wirksamkeit als Pada-

goge gebuhrende Auszeichimng empfangen.

Vollstandige Verzeichnisse seiner wissensehaftlichen Arbeiten sind

im Almanach der ungarischen Akademie 1899, sowie in den Pro-

grammen des Xormalgymnasiums in Budapest 1896 und 1898/99 bis

1902/03 erschienen.

Rudolf Amandus Philippi.

Von

Karl Reiche.

Am Abend des 23. Juli 1904 verschied in Santiago infolge einer

nur einen Tag wahrenden Lungenentziindung Dr. med. R. A. PHILIPPI

im Alter von 96 Jahren. Mit ihm ist der alteste der auf sudameri-

kaiii-.luin PxmI.'H wirkt-udt'ii Xnturt'urscher hinweggegangen, der mehr

als ein halbes Jahrhundert mit Erfolg tatig gewesen ist, die Natur

>.-ines Adoptivvaterlandes Chile in weiten Kreisen bekannt zu machen.

Die folgenden Zeilen mogen dazu dienen, einen Abriss seines iiusseren

Lebensganges zu geben und seine iiberaus zahlreichen und verschieden-

artigen Arbeiten, zumal diejenigen botanisclien Inhaltes, zu wurdigen.

R. A. PHILIPPI wurde am 14. September 1808 zu Charlottenburg

geboren als Sohn von WlLHELM EBERHARD PHILIPPI, Rechnungs-

revisors an der OberreehnungskAmmer, und seiner Gattin MARIA

ANNA KRUMWIEDE. Der zehnjahrige Knabe wurde mit seinem drei

Jahre jiingeren Bruder EBERHARD im Jahre 1818 in das von PESTA-

LOZZI geleitete, damals schon im JS
T
iedergange befindliche Erziehungs-

institut von Yverdon (in der Sehweiz, nahe beim Neuchateler See

gelegen) aufgenommen und verblieb hier bis 1822, bis zu seiner

Ubersiedelung ins Gymnasium zum Grauen Kloster in Berlin. Im

Jahre 1825 liess er sich als Student der Medizin an der Berliner

Hochschule einschreiben und horte hier ausser den obligatoriachen

Fachvorlesungen auch naturwissenschaftliche bei MlTSCHERLICH, LINK,

WlEGMANN, und geographische bei ALEXANDER VON HUMBOLDT. Im

Fruhling 1830, erst 21 1

/, Jalire alt, promovierte er mit einer Disser-

tation iiber Orthoptera berolinensia, also iiber ein naturwissenschaft-

liches, kein medizinisehes Thema 1
). Dass nahere Beziehungen sich

zwisehen ihm und VON HUMBOLDT angeknfipft hatten, geht aus einem

1) Aach sonst scheint er der Fauna nnd Flora Berlins reges Interesse zu-
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