
M. KOEENICKE: FB1TZ NOLL.
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1. Uber die Vorgange bei der Sprengung des mechanischen

Riuges bei einigen Lianen (Bot. Zentralblatt, Bd. 76).

2. Zur Kenntnis der Harzabscheidungen in Coniferennadeln

(Berichte der deutschen bot. Gesellschaft, Bd. 17).

3. Bemerkungen zu den Angaben von A. TSCHIRCH uber die

Harzabscheidungen in Coniferennadeln (ebenda, Bd. .18).

4. Zur Entwiekelung der Spaltoffnungen bei Coniferen

(ebenda, Bd. 20).

M. KOERNIOKE.

(Mit Bildnis.)

Am Nachmittag des 20. Juni 1908 starb unerwartet der ordent-

Professor der Botanik an der University HaUe a. S. Dr. FRITZ

N0LL. Mit tiefster Erschiitterung vernahmen alle, die je auch nur

* fliichtige Beriihrung mit dem Verstorbenen gekommen waren,

tie Trauerbotschaft. In der Yollkraft der Jahre, nachdem er sich

k*um ein Jahr des Scliaffens in seiner neuen ehrenvollen Stellung

**tte erfreuen konnen, wurde er von dem grausamen Schicksal

^gerafft. Ein schwerer Schlag fur seine Familie, Freunde und

^er, ein herber Verlust auch fur die botanische Wissenschaft,

«le nach KOLLs hohen Anlagen berechtigt war, noch viel von mm

FRITZ NOLL wurde in Frankfurt a. M. als ftltester Sohn dee

^ehenen, noch jetzt im Andenken der dortigen wissenschaft-

'^Kreise hochverehrten Oberlehrers fiir Naturkunde, Professor

?
r - F

- C.NOLL, am 27. August 1858 geboren. Im elterhchen

t Vei 'leMe - — ^Ckliche^ fROOLER
Liebe und Sorglichkeit der Mutter, ANNA geb. BOGLER,

^betagt in ihrem Heimatsort St. Gear lebt, wohm «e na b

n
erlU8t fatten zuruckkehrte, vor allem der^

verstandn s-

mit welcher derVater d.eErziehung der Kinder leitete

l T
l das lek ht erklaren. Die Eltern lieBen dem heranwachsenden

^ weHgehende Freiheit, seinen Neigungen nachzugehen. Wi
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sehen den Sohn mit seinen Gespielen in Feld UDd Wald sich

umliertummeln, wobei bald die Liebe zur Natur in ihm erwachte.

Kam er von seinen Streifziigen spater als vorgeschrieben nach

Hause, so brauchte er keine Vorwiirfe zu fiirchten. Mit Sehnsucht

wartete er auf die Ferien, wo es fast stets nach dem von der

Natur so verschwenderisch bedachten St. Goar ging und er die son-

nigsten Kindheitstage verlebte, wo sein Vater mit ihm und den

beiden jiingeren Sohnen gemeinsam Wanderungen unternahm und

nicht mude wurde, den Wissensdurst des Knaben zu befriedigen.

In jeder Beziehung ist dieser von besonderem EinfluB auf die Ent-

wicklung seines altesten Sohnes gewesen.

Es muB ein prachtiger Mensch gewesen sein, der A ater

unseres FRITZ NOLL, in gleicher Weise hochverehrt als bedeutender

Padagoge, wie als Mensch von wahrhaft edlem Charakter. Er hatte

ein hohes Interesse fur alle Naturwissenschaften, besonders die

Zoologie, und hat sich ein besonderes Yerdienst dadurch envorben,

daB er durch auBerordentlich reizvolle Aufsatze, durch fesselnde

Vortrage den Sinn fur die Schonheit der Natur bei seinen Mit-

burgern forderte.

So ist es nicht zu verwundern, daB der Sohn, als er Ostein

1878 das Realgymnasium „Musterschule" in Frankfurt absolviert

hatte, sich dem Studium der Naturwissenschaften, zunachst vor-

nehmlich der Zoologie, zuwandte. Aber schon in seinem ersten

Semester vollzog er eine Schwenkung nach der Botanik, hingerissen

durch die Vorlesungen des genialen SACHS, dem er damals schon

nahertrat und dessen begeisterter Schiiler er in der Folge wurde.

Auch SACHS lernte den jungen NOLL, der ihm bald durch seiiW

scharfe Beobachtungsgabe auffiel, auBerordentlich schatzen

schenkte ihm, dem Ubergliicklichen, sein o-anzes Vertrauen. 1 '

drei Semestern siedelte NOLL nach Marburg iiber, urn sich an der

Universitat seiner Heimatprovinz auf das Oberlehrer-Examen
J

nr*

zubereiten, das er im Juli 1882 mit einem Zeugnis ersten
r "n

bestand. Wie vielseitig die naturwissensclfaftlichen
Kenntau^

waren, die sich NOLL wahrend seiner Studienzeit erworben ^geht aus diesem Zeugnis hervor, nach welchem dem Priifli'i-

Lehrbefahigung in Chemie, iBotanik, Zoologie und Mineralogy

alle Klassen, die fur Physik, Mathematik und Geographic
'

mittleren Klassen erteilt wurde. DaB trotz der ArbeitsfiiH''-

zu bewaltigen hatte, um ein derartig erfolgreiches Examen
stehen, der junge NOLL doch Zeit zu reger Teilnahme am stu e

tischen Leben fand, beweisen die vielen lustigen Geschichten, ^er mit so viel Humor aus seiner Studentenzeit zu erzahlen « u

Grades
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beweist audi dor Umstand, daB NOLL in Marburg mehrere Semester
lang mit Umsicht den Vorsitz der gesamten Studentenschaft fiihrte.

Hierbei machte er sich vor allem durch Griindung eines Wohnungs-
ausschusses urn das Allgemeinwoh] seiner Kommilitonen verdient

und wirkte speziell fordernd fur die jungen Studierenden der

Xaturwissenschaften, indem er einen naturwissenschaftlichen Verein
ins Leben rief, der durch das von den Professoren ihm entgegen-

gebraehte Wohlwollen bald oin Mittelpunkt naturwissenschaftlichen

Geisteslebens dort wurde.

Im Oktober desselben Jahres (1882) finden wir NOLL in

Heidelberg, wo er die Assistentenstelle am botanischen Institut bei

PFITZER angenommen hatte. Er promovierte im Dezember in

Marburg mit der ihm von WlGAND gegebenen
t

botanischen Staats-

esamensarbeit „Entwicklungsgeschichte der Veronica-Bliite" (l)
1

).

&ern dachte NOLL an seine Heidelberger Zeit zuriick, wo er unter

der Leitung des als Mensch, wie als Wissenschaftler gleich vor-

trefflichen PFITZER, der ihm in liebenswurdigster Weise entgegen-

kam, sein Wissen auf alien Gebieten der Botanik bedeutend er-

weitern konnte.

Dann folgte NOLL einer Aufforderang der Senckenbergischen

naturforschenden Gesellschaft in Frankfurt a. M., urn Herbst und
Winter 1886/87 in der zoologischen Station zu Neapel physiolo-

gische Untersuchungen an Meeresalgen vorzunehmen. Ein Semester
blieb er dann noch in Heidelberg, ging darauf nach Wiirzburg als

Assistent seines verehrten Lehrers SACHS, der schon ein Jahr

vorher ihn fur die gleiche Stellung in Aussicht genommen hatte,

habihtierte sich dort im November mit seinen bekannten wertvollen
experimentellen Untersuchungen iiber das Wachstum der Zell-

^embran
(3), einer Frucht seines Neapeler Aufenthalts. Es war

ur den jungen NOLL eine gliickliche, an Anregungen durch den
8tandigen Gedankenaustausch mit seinem geliebten Lehrer iiber-

leiche Zeit, die nun folgte 2
) und nur mit tiefem Kummer im Herzen

VerlieB NOLL Herbst 1889, anlaBlich der unheilbaren Erkrankung
Von SACHS, um einem schweren Widerstreit der Pflichten gegen
semen Lehrer und Chef einerseits und der Fakultat andererseits
'MSzuwe

'<-lion, der hier nicht naher erortert werden soli, bei dessen

0Sung aber NOLL jenes auBerordentlich zarte Taktgefuhl bewies,

• !) Die eingeklammertenZahlen und Buchstaben bezeichnen die Stellen,

,ei2
el0hen die betreffenden Arbeiten in dem am Schlusse beigegebenen Ver-

b's der Schriften Nolls zu finden sind.

! .
Vgl. dazu den schonen Nachruf (22), den NOLL seinem geliebten
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das einen Grundzug seines Wesens ausmachte, die Wurzburger

Universitat, um einer wiederholten Einladung STRASBURGERs zu

folgen und als dessen Assistent und zugleich als Privatdozent nach

Bonn iiberzusiedeln. Er folgte dieser Einladung um so lieber, als

sich ihm so Gelegenheit bot, nach den speziell systematischen

Studien unter WlGAND, den morphologischen unter PFITZER, den

physiologischen unter SACHS die mikroskopische Technik unter

ihrem anerkannten Meister griindlich kennen zu lernen.

Im Fruhjahr 1890 verheiratete er sich mit JULIE REUSOH

vom Gut Rheinfels bei St. Goar, mit der er in uberaus harmo-

niacher, kindergesegneter Ehe lebte.

Herbst 1894 erhielt er den Auftrag, die Vorlesungen meines

Vaters, Fr. KOERNICKE, iiber Anatomie und Physiologic der

Pflanzen an der Kgl. Landwirtschaftlichen Akademie in Bonn-

Poppelsdorf zu iibernehmen; vom Herbst 1896 an leitete er auch

die zuletzt von dem damals nach Darmstadt berufenen H. SCHKXCK

vertretungsweise abgehaltenen physiologischen und mikroskopischen

Ubungen an derselben Anstalt, legte seine Assistentur am bota-

nischen Institut der Universitat nieder, behielt aber die Vorlesungen

an der Universitat bei.

Am 1. April 1898 erfolgte seine Ernennung zum etatmaBigen

Professor der Botanik und Vorsteher des botanischen Instituts an

der Akademie als Nachfolger meines Vaters und kurz darauf die

Ernennung zum a. o. Professor an der Universitat, nachdem ihm

schon ein Jahr vorher der Titel Professor verliehen worden war.

Fast 10 Jahre konnte er dann an der Stelle, an welcher mehr als

drei Jahrzehnte vorher sein geliebter Lehrer SACHS gewirkt hatte,

in hochherzigster Weise in seinen Arbeiten unterstiitzt und B»

reichstem MaBe gefordert durch das Landwirtschaftsminist^n "

insbesondere durch das Entgegenkommen des derzeitigen Minist. na.-

direktors Dr. H. THIEL, der die wertvolle Kraft NOLLs ri«*

erkannte, eine fruchtbare Tatigkeit entwickeln und nur sehwen-n

Herzens verlieB er die ihm lieb gewordene Arbeitsstatte, um einem

im Sommer 1907 an ihn ergangenen Ruf zu folgen und als N*3
jj

folger von G. KLEBS die ordentliche Professur fiir Bota.uk «*>

das Diivktorat des botanischen Instituts an der Universitat
"

zu iibernehmen. Da, auf der Hohe des Lebens angelangt,

im neuen Wirkungskreis eingelebt, riB ihn nach kurzer, ansc
^

e,D

^in
.

'nit rmvr Fischvergiftung zusammenhangenden Krankheit ei

^
«
ibittlu he Tod hinweg. Welch tieftragisches Geschick: Em

' '^j^
begabter, arbeitsfreudiger Mensch muBte scheiden vor der

^
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gebrackt zu haben! LTnd viel durfte die Wissenschaft noch von
ihm erhoffen, der schon durch so zahlreiche treffliche Arbeiten
ihren Bau gefordert hatte, daB man in der botanischen Literatur

jeden Augenblick auf seinen Namen trifft, von ihm, der bei jeder

Unterhaltung einen wahrhaft verbliiffenden Reichtum an originellen

Ideen offenbarte.

Hier im Rahmen dieses Nachrufs die botanische Lebensarbeifc

NOLLs in ihrem ganzen Umfang zu wiirdigen, ist nicht moglich,

stent mir audi nicht in dem MaBe zu, wie etwa denjenigen Fach-
genossen, deren Tatigkeit spezieller nach der physiologischen Seite

gerichtet ist, als es bei mir bisher der Fall war. Denn wenn auch
Xi >LL auf fast alien Gebieten der Botanik sich erfolgreich betatigt

hat, seine Bedeutung liegt auf dem der Pflanzenphysiologie, fiir

das er durch seinen Lehrer SACHS als junger Student schon be-

geistert und gewonnen worden war und das er nach den ver-

schiedensten Seiten hin bearbeitete, wie ein Blick auf die zum
SchluB gegebene Ubersicht der NOLLschen Publikationen zeigt.

Deutlich kann man bei diesen Arbeiten den groBen EinfluB

erkennen, den der Wiirzburger Meister auch auf die Art und Weise
des Arbeitens seines Schiilers gehabt hat. Charakteristisch fiir

^OLL war es, daB er bei der Wahl seiner Themata sich mit Vor-

ebe Fragen zuwendete und auch mundlich gerne solche diskutierte,

deren Losung auf besonders groBe Schwierigkeiten stieB, wie einer

^nzahl reizphysiologischer Aufgaben, ferner dem Problem des

Wfcteigens, dem Geheimnis des Cytisus Adami, der Geschlechts-

'Stimmung, urn nur einige zu nennen. Immer erfreuten einen

abei dJe Klarheit, mit welcher er die Fragestellung formulierte

^ mit welcher er die verwickeltsten Verhaltnisse behandelte, so

p
audl der Fernerstehende bald uber den Stand des jeweiligen

roblems orientiert war.

,

Znniichst wirkte bei der Wahl des Gegenstandes seiner Ar-

" ' tf'n und auch spaterhin noch vielfach bestimmend der Aufent-

^ an der zoologischen Station in Neapel. Hier stellte er die

u
enaitlgen Kulturversuche mit Siphoneen an, welche in seiner

,'
annten Habilitationsschrift (3) bei der Losung der Frage nach

ena Wachstum der Zellmembran Verwertung fanden.

iieser Arbeit standen nl >r fangen

lng der dahingehbrigen Erscheinungen begriindete An-

nes Appositionswachstums und die besonders von NAGELI

Intussuszeptionstheorie feindlich gegeniiber. NOLL

M» auf dem Wege des Experiments die Frage zu Ibsen,

r bei bestimmten Meeresalgen (besonders den Siphoneen
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:

Caukrpa, Derbesia und Bryopsis) die alten Membranteile der in

Kultur befindlichen Pflanzen durch ein ingenioses Verfahren mit

Berliner Blau farbte, so daB die neu hinzukommenden, farblos

bleibenden Membranbildungen von ihnen deutlich unterschieden

werden konnten. Es ergab sicli aus diesen Versuchen einwandfrei,

daB hier das Dickenwachstum der Membran durch Apposition

geschieht.

Noch manche andere Arbeit laBt ihren Ursprung auf die fiir

den jungen NOLL so anregungsreiche Zeit in Neapel zuriick-

verfolgen. Dieselben das Innere der Caulerpen durchsetzendenZell-

stoffiiden z. B., die neben anderem ein fiir die genannten Experi-

mente zur Klarung der Frage nach dem Wachstum der Zellmembran

willkommenes Material geliefert hatten, prufte NOLL audi auf ihre

Funktic-n (27) und fand, daB sie fiir die Caulerpen neben der Auf-

gabe der inneren Festigung nocb die der Stoffleitung zu erfiillen

haben, die durch das Plasma hindurch sich viel schwieriger yoll-

ziehe. — Auch jene theoretisch hochinteressante Arbeit „t)ber

den EinfluB der Lage auf die morphologische Ausbildung einiger

Siphoneen" (51) stellt eine Frucht des Neapeler Aufenthalts dar.

In ihr berichtet JSTOLL iiber Yeranderungen, welche bestimmte

Schlauchalgen in der Ausbildung ihrer Organe zeigen, wenn ihr

normales Verhaltnis der Schwerkraft und dem Licht gegeniiber

gestort wurde. So gelang es ihm bei Bryopsis muscosa durch Kul-

tivieren der polar ausgebildeten Achse in umgekehrter Stellung, die

bisherige Polaritat umzukehren. Die weiterwachsenden SproBspitzen

und benachbarten Blattfiederchen einer Anzahl Versuchspflanzchen
zeigten sich in Wurzelschlauche umgewandelt und waren in den

Sand eingedrungen, wahrend an dem nach oben gerichteten Wurzel-

teil hier und da LaubsproBentwicklung eingetreten war. Weitere

an abgeschnittenen Caulerpa Blattem und -Rhizomen angeste

Versuche wiesen auf den groBen EinfluB des Lichts, auf den Ort

der Regeneration und die Art der Neubildungen hin. Namentlich

die Versuche an Rhizomen von Pflanzchen, deren Blatter und Wurzeln

siimtlich ontfernt und die in normaler oder inverser Lage weiter kulti-

viert worden waren, lieBen den bestimmenden EinfluB des Lichts m
auffalliger Weise erkennen, indem bei den invers auf den Seesand

gelegten Rhizomen zwischen den alten Wurzelstummeln neue Blatt-

und Rhizomsprosse, auf der entgegengesetzten Seite in Beruhrong

mit dem Sande aber normale Wurzeln gebildet wurden. NOLL wies,

auf diese Versuchsergebnisse gestiitzt, auf die groBe Bedeutung der

reizbaren Hautschicht des Plasmas hin, deren molekularer Aufbau
sich

von der Richtung und Starke der auBeren Einfliisse abhangig zeige.
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Was die Polaritat angehe, so sei diese, wie die Versuchsresultate

ergaben, bei den im System niedrig stehenden Siphoneen leicht um-
kehrbar, doch sei nicht von jeder beliebigen Pflanze im beliebigen

Moment eine Umkehr der Polaritat zu erwarten, die im Laufe von
Tausenden von Jahren ziemlich stabil geworden sei.

Die Ausarbeitung und Veroffentlichung dieser und anderer

Neapeler Arbeiten erfolgte wahrend der Wurzburger Zeit 1887 bis

1889, wo NOLL in ungestorter Schaffensfreude eine ganz auBer-

ordentliche Produktivitat entwickelte. Aber wie die asthetischen

Eindriicke des Neapeler Aufenthalts bis zuletzt in NOLL nach-

wirkten, so auch die wissenschaftlichen Anregungen, die er beim
Studium der Meeresalgen in der vortrefflich eingerichteten zoolo-

gischen Station empfing. Die dort gewonnene Kenntnis der Orga-

nisation der Siphoneen ftihrte ihn u. a. zu den Pfropf- und Ver-

wachsungsversuchen an diesen Algen (58), die er an diesem

plastischen Material zum Zweck einer vegetativen Bastardierung

unternahm und zwar an Pflanzen, die er im Zimmer-Seewasser-

aquarium unter geeigneten, in einer anderen Arbeit (29) ausfiihr-

Hcher geschilderten MaBnahmen in Bonn 1897 kultivierte. Wenn
aiich eine dauernde Yereinigung und Verwachsung zwischen den

verschiedensten Gattungen gelang, so kam doch niemals eine" wirk-

llclie Verschmelzung und Mischung der beiden Plasmakorper und

Arer morphologischen und physiologischen Charaktere zustande.

Jahre 1903 waren es wieder Versuche an der als Experimentier-

°bjekt ihm schon in Neapel lieb gewordenen Bryopsis, welclie

dle Grundlage zu einem Teile seiner interessanten „Beobachtungen

^
d Betrachtungen iiber embryonale Substanz" (2) verschafften.

seinerzeit in Neapel, konnte er auch in Bonn konstatieren,

aB die „embryonale" Plasmaansammlung am Stammscheitel nicht

111 Ruhe verharrte, sondern wie das anschliefiende Plasma sich

Weiter bewegte; daB ferner bei der Anlage von neuen Vegetations-

Punkten die Vorstiilpung sich schon bildet, bevor die Plasma-

^ammlung vom alten Vegetationspunkt heriibergewandert ist.

lese und ahnliche Beobachtungen, ferner neben anderen Er-

^gungen die, daB die Ehythmik der Gestaltungsprozesse und die

^aktion
gegen auBere Reize gebieterisch eine Permanenz der

^Wisch sich andernden oder nach einer gewissen Indukhons-

lokal in bestimmtemSinne reagierenden substantiellen Grund-

fordem, wie sie die samt ihren Kernen wandernde Plasma-

nicht bietet, weiter diejenige, daB die nicht lebende Membran
*' morPkogene Tatigkeit direkt nicht in Betracht kommen kann,

ndern ein lebendes, die unumgangliche Forderung an Srthche
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Persistenz erfiillendes Gebilde, alles das fuhrte NOLL zum SchluB,

daB die ruhende Hautschicht im eigentlichen Sinne als embryonale

Substanz anzusehen sei. „Ihr allein nur kann die entscheidende

Rolle in den Gestaltungsvorgangen am Vegetationspunkt zufallen;

das gegebenenfalls stetig wechselnde embryonale Kornerplasma

kann nur unter ihrer Fiihmng sicli an der morphologischen Tatigkeit

beteiligen, es kann ihm also nur eine sekundare Rolle, eine gewisse

Hilfeleistung in dem gestaltenden Geschehen zukommen. Ahnlich

liatte sich NOLL schon ausgesprochen in seinem Aufsatz iiber „Die

Wirkungsweise von Schwerkraft und Licht auf die Gestaltung der

Pflanze" (60), ferner in seinem anregungsvollen, beim Jahresfest

1896 derSenckenbergischenNaturforschenden Gesellschaft gehaltenen

Vortrag iiber „Das Sinnesleben der Pflanzen" (63), in dem er die

Hautschicht als das Gebilde kennzeichnet, welches die Richtungs-

reize empfangt und die Gestaltungsreize vermittelt, die also pbysio-

logisch als „Hautsinnesschicht" wirkt.

In die Wiirzburger Zeit fallt auch die hubsdie, durch popular-

naturwissenschaftliche Aufsatze weiter bekannte Arbeit iiber „das

Leuchten der Schistostega osmundaeea" (32), in der NOLL eine ein-

gehende optische Erklarung dieses eigentiimlichen Vorganges gibt

Es erschien damals auch jene Abhandlung „liber die normale

Stellung zygomorpher Bliiten und ihre Orientierungsbewegung W
Erreichung derselben" (37), welche die bekannte Kritik SCHWBN-

DKNKRs und KRABBEs veranlaBte. NOLL hatte gezeigt, daB die

bis dahin gemachten Versuche, die Orientierungstorsionen
zn

erklaren, welche eine eigenartige Polaritat der Zellhaute, oder em

einseitiges Ubergewicht oder aber eine bestimmte Verteihmg

mechanisch resistenter Gewebe als Ursache angenommen hatten,

mit dem tatsachlichen Yerhalten dorsiventraler Bliiten nicht in

Ubereinstimmung zu bringen waren. Zahlreiche Versuche mi*

dorsiventralen Bliiten zeigten vielmehr, daB es aktive Bewegungen,

wie sie beim Geotropismus im allgemeinen auftreten, sind, die zur

Normalstellung dieser Bliiten fiihren. Der Schwerkraftreiz
*'irk

bei den zygomorphen Bliiten, solange sie sich nicht in der Norma
-

stellung befinden, dergestalt ein, daB die Dorsalseite durch <»

ausgelosten Bewegungen wieder wenigstens streckenweise
nac^

oben gelangt. Bei vielen Pflanzen sind die Orientierungsbevregunge*
mit derGewinnung der normalen Stellung zur Gravitationsricktung

zum naturlichen AbschluB gebracht, bei anderen treten jed0L

weitere Orientierungsbewegungen durch die bestimmte
Stellung

nahme der Bliite zum Licht oder zu der eigenen
Mutteracb^

(Exotropismus) hinzu. Wahrend nach NOLL die Torsionen da, *
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sie auftreten, auf die Kombination dieser beiden Richtungs-

bewegungen zuriickgefiihrt werden miissen, nahmen SCHWENDENER

und KRABBE an, daB sie durch eine eigenartige Einwirkung der

Schwerkraft auf die dorsiventralen Organe entstehen, durch den

„Geotortismus". Demgegeniiber verfocht NOLL dann in nach-

driicklichster Weise seinen Standpunkt (41).

Reizphysiologische Fragen waren es auch, die NOLL in Bonn

zunachst besonders beschaftigten. Da erschien u. a. seine geist-

volle, in ihren Ausfiihrungen mannigfach (besonders von PFEFFER

und CZAPEK) umstrittene Abbandlnng „Uber heterogene Induk-

tion" (61). Im Gegensatz zu „isogener" Induktion, dem Fall, in

welchem eine einzelne bekannte Reizursacbe zur Einleitung (In-

duktion) der ganzen vollen Reizwirkung geniigt, wie z. B. bei den

autonyktitropischen Pflanzenorganen, faBt NOLL unter der Be-

zeichnung „heterogene" Induktion diejenigen, augenscheinlich

selteneren Reizvorgange zusammen, bei welchen zwei verschieden

geartete Reizursacben an der schlieBliehen Reizwirkung sicb betei-

ligen. „So geschieht es u. a. bei den geonyktitropiscben Pflanzen,

wo das Licht als erste Reizursacbe den Vorgang einleitet und es

veranlaBt, daB eine neue, fremdartige Reizursache, die Gravitation,

ftrerseits die sicbtbare Reizwirkung zur Ausfiihrung bringt." NOLL

sueht die Wirkung der Schwerkraft auf die Pflanze durch die An-

»ahme bestimmt orientierter „Reizfelder" zu veranschaulichen und

g^t u. a . ein Schema fiir die Terteilung derartiger Reizfelder bei

windenden Pflanzen, das sich bei seinen spateren interessanten

^ersuchen iiber das Winden der Schlingpflanzen, in deren
)

erla" t

es ilun gelang, Linkswinder in Rechtswinder zu verwandeln (45),

als richtig und brauchbar herausstellte.
.

Es fuhrte zu weit, wiirden wir auch nur die reizphysiologischen

^tersuehungen NOLLs aus seiner fast 20jahrigen Bonner Zeitnier

Wurdigen. Es sei nur noch hervorgehoben, daB NOLL sich in

hervorragender Weise auch weiterhin am Ausbau unserer Kenntmsse

^ den Geotropismus (44, 46, 65) beteiligte. Auc\
die ^

ljud Beobachtungen NOLLs an den Wurzelsystemen gehoren hier* ,

ie ihn zur Annabme eines Esotropismus (AuBenwendigkeit bei

de» Seitenwurzeln, ferner der Morphasthesie (des ^P^d^
Cogens fiir Form und Lage des eigenen Korpers) (53 54^

dan

z
^eststellung der Tatsache fiihrten, daB a*^^^f.

Stre<*eD die Seitenwurzeln emseitig auf der Konvexflanke
angalegt

I****,
ein Verhalten, das von hervorragender Bedeutung

,

fur die

E^hrung wie ftir die Festigung der Pflanze im Boden ist (Span

^gsfestigkeit). (36, 55.) SchlieBlich benchtete NOLL in emer
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noch kurz vor seinem Tode im Druck fertiggestellten Mitteilung

iiber Beobachtungen an dem Wurzelsystem der Dikotylen (56), die

ihn iiber die Unhaltbarkeit des bisher geltenden Dogmas von der

akropetalen Entstehung der Wurzelverzweigungen in seiner allge-

meinen Fassung belehrten. Das bis dato den MonoJcotylen allein

zugesprochene adventive Wurzelsystem kann auch bei Dikotylen

auftreten, sobald durch ein MiBverhaltnis zwischen der Erstarkung

der oberirdischen Teile und der des primaren Wurzelsystems sick

das Bediirfnis dazu einstellt.

Von Interesse sind ferner die Kulturversuche NOLLs mit be-

stimmten Gurken, durcb die es ihm gelang, den strikten Nachweis

zu fiihren, daB bei diesen Objekten die Bildung vollkommener,

aber samenloser Fnichte ohne vorangegangene Bestaubung moglicli

ist, ein Vorgang, den er mit dem Namen „Parthenokarpie" (JungferD.

friichtigkeit) belegte, dessen Vorkommen bei weiteren Kulturpflanzea

iibrigens unterdes auch von anderer Seite festgestellt wurde (48).

In den letzten Jahren beschaftigte sich NOLL intensiv mit

dem nocli immer ungelost gebliebenen Ratsel der Herkunft des

Laburnum Adami Post. (Cijtisus Adami hort.) (59.) Wie bei den

Mespilus-Crataegus-Wisclilmgen, die er nach eingehendstem Studium

als Pfropfbastarde anspricht, vermutet NOLL auch bei Laburnum

Adami eher eine Entstehung auf vegetativem, als auf sexuellem

Wege. Noch eine seiner letzten Arbeiten (49) behandelte dies

schwierige Problem. — Ebenfalls verdanken wir der letzten Lebens-

zeit NOLLs einen Bericht iiber seine drei Jahre lang fortgesetzten

Versuche, betreffend die Bestimmung des Geschlechts bei diocischen

Pflanzen (50), der einen eminenten Fortschritt auf diesem Gebiet

bedeutet und dadurch an Bedeutung gewinnt, daB unterdes un-

abhangig davon CORRENS an anderem Versuchsobjekt zum gleich«' n

Ergebnis gelangte. Es lieB sich bei diesen Versuchen feststellen.

daB das Geschlecht der Nachkommen vom Vater bestimmt wir •

indem dieser zweierlei mannliche Geschlechtszellen erzeugt, wo 1

die Wahrscheinlichkeit zur Annahme vorliegt, „daB die maiinlicho

Tendenz in den vaterlichen Geschlechtszellen verschieden stw

zum Ausdruck kommt. In einem Teil der vaterlichen Geschlec ts-

zellen priivaliert die mannliche Tendenz iiber die weiblicb©

Eizelle derart, daB der Nachkomme mannlich wird; in dem andeW

Teil unterliegt die mannliche Tendenz gegeniiber der *vlbllL'

'

m der Eizelle mit dem Erfolg, daB der Nachkomme weiblich

So manche auf physiologischem Gebiet liegende ^ertV

Arbeit NOLLs ware hier noch anzufiihren; doch ich muB «»

beschrimken, damit eine bestimmte, fur die Art des NOLLsc

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



Fritz Noll. (87)

Schaffens charakteristische Arbeitsrichtung noch zu ihrem Becht
komme. Neben solchen, unsere Kenntnisse in der pflanzlichen

Histologie(B), Morphologie(C), Svstematik(D), Pflanzengeographie(E),

Okolode (F), Mikrotechnik (H) fordernden Abhandlungen, welche

die Vielseitigkeit NOLLs auf dem Gebiet unserer Wissenschaft uns

vorAugen fiihren, waren es Arbeiten mit mehr praktischer Tendenz,

denen er sick mit Vorliebe zuwandte. Es trieb ihn dazu ein aufs

Praktische gerichteter Sinn, der von friih an auBerordentlich stark

in ihm entwickelt war. Schon als junger Assistent in Heidelberg

erfand er ein Modell zur Veranschaulichung des sekundaren Dicken-

wachstums (66), dessen hoher Wert als Hilfsmittel bei entsprechenden

Vorlesungen allgemein anerkannt wurde. Er konstruierte u. a.

jenen in popularwissenschaftlichen Werken so oft reproduzierten

Kasten zur Demonstration des positiven Heliotropismus der Frucht-

tr&ger von Pilobolus crystal!inus, die nach einer kreisrund umgrenzten,

verglasten Lichtquelle hin ihre klebrigen Sporangien schleudern

llnd auf diese Weise selbst die Eichtung registrieren, welche das

Ende des positiv heliotropischen Tragers zum Licht eingenommen

hatte (68). — Er priifte. die Yerwendung des Stroboskops (67)

and der Talbotypie (69) fur Demonstrationszwecke. Auch in einer

Anzahl in der „Flora" erschienenen Laboratoriumsnotizen (70) zeigt

sich der eminent praktische Sinn NOLLs, der sich spaterhin, als

^OLL an der Landwirtschaftlichen Akademie Bonn-Poppelsdorf Bern

e'genes Reich erhielt, in hervorragendster Weise bei der Schopfung

{^ physiologischen Zwecken dienenden Versuchshauses offen-

J^te. Hier feierte der praktische Sinn NOLLs seine gruftten

^numphe. Das fur seine Aufgabe geradezu ideale Haus sucht in

flQdiger Baumeinteilung und -ausnutzung, in zweckentsprechender

jVusstattung seinesgleichen und ist schon verschiedentlich bei ann-

llchen Neuanlagen vorbildlich geworden. litWie wertvoll gerade eine solche Kraft fur eine landuir-

•^haftliche Hochschule war, laBt sich schon aus diesen Angaben

"lessen; die okonomisch-botanische Wirksamkeit NOLLs weis

*,d«n darauf hin. • Auf seine Anregung beschaft.gte s,H, *nn

^er ZU friih verstorbener, hochbegabter Assistent G. VOK DE

CRONE mit Untersuchungen iiber die Wirkung der Phosphorsaui-

^ die hoheren Pflanzen (30) und komponierte eine neue ver-

^serte Xahrlosung, in welcher die bis dahin zur Anwendung g

^menen, hier und da mit Vergiftimgserscheinungen verknu^
^

"lichen Phosphate und Eisensalze durch schwer LOsUj ie

^
nd phosphorverbindungen ersetzt wurden. Die ve

^
lC!l

^^'|^^
ultlirversuche auf ebenen und gewellten Boden von g eic
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G-rundflache (25), welche die Steigerung des Ertrags auf letzterem

im Gegensatz zu ersterem demonstrierten, die Anregungen, welche

NOLL zur Anzucht friih bliihender Reben gab (26) und die fur

unseren Weinbau vielleicht noch von hohem Nutzen sein werden,

die Beobachtungen iiber frostharte Knospenvariationen (57), ferner

die noch zuletzt publizierten, vom Forstpraktikanten BERNBECK

in einer Dissertation weiter ausgefiihrten experimentellen Unter-

suchungen iiber Windbeschadigungen an Pflanzen (20) waren hier

zu nennen. Es sei noch erwahnt, daB NOLL, vom Landwirtschafts-

ministerium dazu aufgefordert, sicb auch mit der Frage nach der

Wirkung der Elektrizitat auf das Pflanzenwachstum beschaftigte,

um sichere Grundlagen fur eine eventuell einzufiihrende Elektro-

kultur zu gewinnen. Auch tibernahm NOLL das Studium der

ratselhaften Reisigkrankheit der Weinreben, Arbeiten, die bisher

nicht zu befriedigendem AbschluB gebracht werden konnten. Bei

anderen Gelegenheiten, wie z. B. bei der Diisseldorfer Gartenbau-

Ausstellung, fur die ihm das Dezernat iiber die wissenschaftlich-

botanische Abteilung iibertragen wurde, kam seine praktische

Veranlagung ebenfalls zu voller Geltung.

Man kann sich leicht vorstellen, wie anregend ein so viel-

seitiger und dabei mit solch praktischem Blick begabter Mann auch

als Lehrer wirken muBte. Mit welch meisterhafter Art, wie pada-

gogisch geschickt verstand er es, selbst die schwierigsten Gegen-

stiinde durch geeignet gewahlte charakteristische Yergleiche und

instruktives Domonstrationsmaterial auch fur den Laienverstand

klar und durchsichtig zu behandeln. Dabei unterstiitzte ihn em

auBerordentlich hoch entwickeltes Zeichentalent, das er in sehr

zweckentsprechender Weise zur Erlauterung seines Vortrags ver-

wendete. Es war ein hoher GenuB, ihn sprechen zu horen, und

vvir kiinnen seinem Vater nicht genug danken, daB er schon dem

jungen Studonten zu kleinen freien Vortragen in der wKafer-

seharhtel", einom naturwissenschaftlichen Verein Frankfurts, ver-

anlaBte, so daB schon friih die Scheu, bffentlich zu sprechen, sich

verlor und bald jene Meisterschaft sich ausbildete, jene Klarheit

des Inhalts und der Form seiner Vortrage erreicht wurde, welche

in iMMterlun zu (miumii der bt'liebtesten Hochsthullohrer macnw.
i t WQloner Frende und Genugtuung sprachNOLL auch in spateren

Jahren noch von seinem ersten Debut an der Universitat, als er,

noch Assistent in Heidelberg, durch Abhalten eines Repetitoriums
Mch lehrend betatigen konnte. Und NOLL war mit Begeisterung
Lehrer und faBte seine Aufgabe als Dozent hoch auf. Die herz-
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Studenten die im Kolleg besprochenen Fragen und gegebenen An-

regungen nachwirkten. Sein Sprechzimmer war zuzeiten iiberfiillt

von Studierenden, die noch in dieser oder jener Frage von ihm nahere

Auskunft erbaten. Sie waren sicher, daB sie bei ihm immer ein

williges Ohr fanden und nie leer ausgingen. So kann es nicht

wundernehmen, daB sich um ihn bald zahlreiche Schuler scharten,

die miter seiner Leitung arbeiteten, und eine fiir die relativ kurze

Zeit seines selbstandigen Wirkens betrachtliche Zahl vonDoktoren

aus seinem Institut hervorging. Aus seiner wunderbaren Lehr-

befahigung laBt sich auch der Erfolg erklaren, den die von ihm

verfaBte „Physiologie" des Bonner Lehrbuchs (71) fand. Nur ein

Mensch mit den NOLL eigentiimlichen Lehrgaben konnte eine in

Form und Inhalt so vortreffliche Leistung schaffen, die trotz der

notwendigen Beschrankung im Raum, doch eine umfassende und

dabei klare und prazise Darstellung des Wissenswerten auf pflanzen-

physiologischem Gebiet gibt.

Verschiedentlich waren NOLL schon auBere Anerkennungen

fiir seine wissenschaftliche Wirksamkeit zuteil geworden. Die

Botanical Gazette hatte ihn schon bald nach dem Beginn ihres

Erscheinens zum Associate Editor gewahlt. Im Jahre 1893 wurde

NOLL von der Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft in

Frankfurt a. M. zum korrespondierenden Mitglied proklamiert. In

allgemein anerkannter Weise fiihrte er im Jahre 1899 den Vorsitz

in der naturwissenschaftlichen Abteilung der Niederrheinischen

Gesellschaft fiir Natur- und Heilkunde und ebenso in den Jahren

1905-08 den stellvertretenden Yorsitz im Naturhistorischen Yerein

der preuBischen Eheinlande und Westfalens. Seit November 1907

war er ordentliches Mitglied der Kaiserl. Leopoldinisch-Caroh-

nischen deutschen Akademie der Naturforscher in Halle.

Aus den im vorigen gemachten Mitteilungen, velchen

IQan sich emigermaBen
&
einen Begriff iiber die fruchtbare Tatigkeit

• ^OLLs bilden kann, laBt sich die tiefe Trauer ermessen, welche

^ wissenschaftliche Welt erfassen muBte iiber das Hinscheiden

e*es ihrer begabtesten Mitglieder. Pen Schmerz aber zu schildern,

d<* alle die, welche das Gliick hatten, dem Yerstorbenen im Leben

J^etreten zu konnen, iiber die unverhofft kommende Trauer-

Whaftvon seinem Tode empfanden und noch empfinden, vermag

ke*e Feder. Entsetzen malte sich auf ihrer aller Gesichter. Hit

J*wn in denAugen kamen seine Bonner Schiiler zu mir, um sicn

^iBheit iiber die erschiitternde Nachricht zu holen, die sie nicht

f
a^en wollten. In den riihrendsten Worten kam da die grobe

U^ und Anhanglichkeit zutage, mit der sie an ihrem fruneren
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Lehrer liingen. Mit seiner tiefgebeugten Familie, der 75jahrigen

Mutter, die nunmehr den dritten und letzten Sohn im kraftigsten

Mannesalter verlor, seiner Gattin und seinen Kindern, die er indumpfem

Schmerz zuriieklieB, und mit seinen Schiilern, denen er ein vater-

licher Freund war, trauern tief die Freunde und Kollegen, ja alle,

mit denen dieser prachtige Mann jemals, wenn auch nur kurze

Zeit, in Beriihrung gekommen war.

AuBerlich wie innerlich muB er seinem auch heute noch in

Frankfurt bei alien, die ihn kannten, in treuer Erinnerung gehaltenen

Vater ahnlich gewesen sein. Die Charakterisierung, die ein Kollege

des Vaters bei Gelegenheit von dessen Tode gab, trifft vollkommen

auch auf den Sohn zu: „Er war ein Mann ohne Makel, liebens-

wiirdig, schlicht und bescheiden, klar im Denken und in der Aus-

drucksweise, begabt mit einem hell en, durch Ubung gescharften

Auge und gewandt in der Kunst, das Gesehene bildlich darzu-

stellen; dabei besaB er eine groBe Liebe zur Jugend und ein aus-

gesprochenes Bedurfnis, anderen aus dem reichen Schatze seines

Wissens mitzuteilen. Fiigt man zu diesen Eigenschaften seine

gewinnende auBere Erscheinung, so haben wir geradezu das Ideal

eines Lehrers." Ganz so war auch der Sohn, unser unvergeBlicher

FRITZ NOLL geartet. Es war ein selten guter Mensch, den das

unerbittliche Schicksal uns entriB, ein Mensch von solchem Seelen-

adel, soldi groBer Herzensgiite, wie wir sie heute nur ganz ver-

einzelt linden, dessen ganzes Leben in der Befolgung des hehren

Gebots aufging: Edel sei der Mensch, hilfreich und gut! ein

liebevoller Sohn, ein treuer Gatte und Vater, seinen Schulern und

jungeren Kollegen ein freundschaftlicher Berater, der namentlich

in triiben Stunden sich bewahrte; dabei, obgleich ofters durch ner-

v5se Schmerzen geplagt, stets heiteren Gemiits und wegen seiner

gliinzenden Unterhaltungsgabe ein beliebtes Mitglied der Geselligkeit,

die durch seine anregende Personlichkeit immer belebt wurde. So

ist es leicht erklarlich, daB sich ihm auch in Halle, obgleich er

doit kaum Zeit gehabt hatte, sich einzuleben, gleich alle Herzen

Als wir ihn am Nachmittag des 24. Juni in jener herrlichen

Gegend, wo er seine sonnigsten Kindheits- und Mannestage verle

liatte, angesichte der strahlenden Schonheit des von ihm so gehebtt-n

ttheins zur liuhe betteten, da konnte man so recht die Liebe

erkennen, welche der Verstorbene allenthalben besessen hatte -

eben seinen zum Teil aus weiter Ferne herbeigeeilten Kollege

und Freunden standen in tiefem Schmerz einfache Leute aus

St Goar, die sicb jedesmal so herzlich freuten, wenn ihr IB 11
'
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sich wieder in den G-assen zeigte und seine alten Spielkameraden
und Freunde aufsuchte, standen tief ergriffen, die wettergebraunten
Bheinschiffer, die so oft dem Jungen und spater dem Mann das

Steuer ihrer Fahrzeuge iiberlassen hatten. Als dann die Eosen
niedersanken in das Grab des unwiederbringlichen Freundes, da

hatte die strahlende Abendsonne, die das ganze Rheintal in ver-

sohnenden Schimmer tauchte, nicht die Macht, das Dunkel zu
bannen, das sich urn unser aller Herzen legfce.
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%Vu^. Niederrhein

Ges. 1897.

Pfropf-Bastarde von Bronvaux (und Cytus ami). Ebda. 1905.
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(94) Otto Appel:

h) Reizphysiologie und Perzeption.

60. Wirkungsweise von Schwerkraft und Licht auf die Gestaltung der Pflanze.

Naturwiss. Rundschau 1888.

61. Uber heterogene Induktion. Leipzig 1892.

62. Vorlesungsnotiz zur Biologie der Sukkulenten, Flora lf-93.

63. Das Sinnesleben der Pflanzen. Frankfurt a. M. 1896.

64. Das Etiolement der Pflanzen. Sitzber. Niederrhein. Ges. 1901.

65. Kritische Versuche zur Statolithen-Theorie. Ebda. 1905.

Hierher auch Abbandlungen unter 37—46.

L. Demonstrationen, Vorlesungsversuche usw.

66. Apparat zur Demonstration des sekund. Dickenwachstums. Elwerts

Verlag, 1885.

67. Das Stroboskop als Demonstrationsmittel. Sitzber. Niederrhein. Ges. 1892.

68. Zwei Vorlesungsversuche. Flora 1893.

69. Die Talbotypie als Hilfsmittel fur Demonstrationen. Sitzber. Niederrhein.

Ges. 1891.

70. Laboratoriumsnotizen. 1—6. Flora 1899.

M. Lehrbuch.

71. Physiologie im Bonner Lehrbuch fur Botanik. 9 Auflagen.

Ernst Loew.

Von

Otto Appel.

(Mit Bildnis im Text )

Am 12. August verstarb nach langem schweren Leiden der

durch seine zahlreichen Arbeiten in botanischen Kreisen allgemein

bekannte Professor Dr. ERNST LOEW. Mit ihm ist ein Forscher

aus dem Leben geschieden, der auf alien Gebieten, auf die er

seine Arbeit ausdebnte, Bedeutendes geleistet hat und von dessen

unermiidlicber Schaffensfreudigkeit man noch Vieles erhoffte.

Geboren wurde ERNST LOEW zu Berlin am 23. Mi 1843 als

Sohn desGeh. Begierungsrates und vortragenden Rates imHandels-

mimstenums EDUARD LOEW. Seine Schulbildung erhielt er aui

dem Fnedrich-Wilhelm-Gymnasium, dessen LehrerkoUegium er spater

durch seme Anstellung an der mit diesem Gymnasium verbundenen
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