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irstudien f. jedermann, Heft 6

l'Yicdnch-XYilhelins-rniYcrsitat zu licvlin. Aus: I.enz. Gcschichte

der Universitat Berlin, [II, S. 302—06.

Die Architektonik der Pflanze. luiturw. Wochcnschrift. Neue

Folge, Bd. XI, Jena, p. 161.

Julius von Wiesner.

Von

Hans molisch.

(Mit Bildnistafel.)

„Ein Verkiinder der Natur zu sein

ist ein schones und heiliges Arat."

NOVAL1S.

Der Einladung der deutschen botanischeri Gesellschaft, JULIUS

VOX WIESNER einen Nachruf zu widmen, komme ich von Herzen

gerne nach; stand ich docli rait dem zu unserer tiefen Trauer nun-

mehr Verstorbenen durch fast voile 40 Jahre in naherer Beriihrung.

Zunachst als Student, als langjabriger Assistent, als Privatdozent,

dann als Kollego und nicht zuletzt als Freund. Es diirfte nur

wenige Personen geben, die Gelegenheit batten, WIESNER so genau

kennen zu lernen wie ich, mit seinen glanzenden Lichtseiten und

seinen kleinen Schattenseiten, die kein Sterblicher an sich ver-

missen lftBt.

WlESNERs Lebens- und Werdegang zu schildern, heiBt

50 Jahre Geschichte osterreichischer Pflanzenphysiologie und tech-

nischer Rohstofflehre beriihren, denn auf beiden Gebieten hat der

Genannte Hervorragendes geleistet und die Entwicklung beider

Disziplinen durcli ausgezeichnete Arbeiten gefordert. — Wenn irn

Urwald ein miichtiger Baumriese durch die Gewalt des Orkans

gebrochen nnd dahingestreckt wird, so staunt der AVanderer iiber

die groBe Liicke und den weiten Ilaum, den der Baum im Walde
^ingenommen hat. So ergeht es nns auch, wenn ein bedeutender
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Mann aus unserer Mitte fiir immer scheidet. Erst nach seinem
Tode begreifen wir die GroBe des Yerlustes und ermessen, was er

uns war und was er uns geboten. —
WlESNER wurde am 20. Januar 1838 als der jiingste von 8

Geschwistern zu Tschechen in Mahren geboren. Kurze Zeit dar-

auf iibersiedelte sein Vater, der Spediteur war, nach Briinn. Hier

verlebte WlESNER seine Kindheit und hier absolvierte er audi die

Oberreals'chule. In Wien studierte er unter FENZL und UNGER
Botanik, arbeitete an der Technik unter A. v. SOHROTTER im

chemischen Laboratorium, unter E. V. BRTJCKE im physiologischen

und unter A. v. ETTINGSHAUSEN im physikalischen Institute.

22 Jahre alt, wurde er auf Grund seiner eingesandten Arbeiten

Dr. phil. der Universitat Jena, habilitierte sich 1861 am K, K.

polytechnischen Institute in Wien fur physiologische Botanik.

wurde hier 1868 auBerordentlicher Professor, 1870 ordentlicher

Professor der Pflanzenphysiologie an der forstlichen Anstalt zu

Mariabrunn und 1873 ord. o. Professor der Anatomie und Physio-

logie der Pflanzen an der Universitat in Wien. Gleichzeitig be-

hielt er bis zum Jahre 1880 sein Lehramt am Polytechnikum, von

dem er in diesem Jahre freiwillig zuriicktrat, urn sich ganz unge-

stort an der Wiener Universitat der Lehre und Forschung hingeben

zu konnen. Hier wirkte er ununterbrochen durch 36 Jahre. Im

Jahre 1909 trat er entsprechend dem osterr. Altersgesetze und nach

Absolvierung des Ehrenjahres vom Amte zurfick. —
Kehren wir nochmals zu WlESNERs Jugend zurtick. Er war

in Mahren geboren und illustrierte damit von neuem die merk-

wiirdige Tatsache, daB gerade dieses Land innerhalb Osterreichs

und insbesondere der Wiener Universitat eine stattliche Zahl von

Zierden der Wissenschaft geschenkt hat. Ich erinnere an die

Namen E. Y. BOHM-BAWERK, THEODOR GOMPERZ, GROBBEN,

HATSOHEK, MACH, MUSIL, PlNTNER, G. V. TSCHERMAK, M. WLAS-

;ine Gvmnasialstudien in

Oberrealschule errichtet

wurde, infolge seiner ausgesprochenen Neigung fiir die Realfacher

in diese Schule tiber. Hier wirkten mehrere ausgezeichnete Kriifte.

in den Jahren 1854—1868 kein Geringerer als GREGOR MENDEL,
der spater als Abt des Alt-Brunner Konigsklosters durch die von

lhm entdeckten Vererbungsgesetze ungeahnten Buhin erwarb.

Ferner der Botaniker ALEXANDER ZAWADSKI, emerit. Professor

der Physik an der Lemberger Universitat u. andere.
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Schon als Knabe botanisierte WlESNER, haufig zusammen mit

3IAK0WSKY und BARTSCH, in der Umgebung von Briinn und
trat. kaum 16 Jahre alt, mit einer floristischen Arbeit an die

Ofi'entlichkeit, betitelt: „Uber die Flora der Umgebung Briinns".

Diese erregte die Aufmerksamkeit seines Lehrers ZAWADSKI und

erschien in dem Programm der K. K. Oberrealschule in Briinn

vom Jahre 1854 mit dem bezeichnenden Vermerk: „Man ist von

dem G-rundsatze, keine Arbeit der Schuler in das Programm auf-

zunehmen, fiir diesmal abgegangen, weil der jugendliche Verfasser

wirklich mit auBerordentlichem Eifer dem Studium der Botanik

obliegt, und wir keine vollstandige Flora Briinns besitzen."

Ich fiihre diese Erstlingsarbeit von WIESNER an, weil sie be-

weist, daB WlESNER zu jenen gliicklichen Menschen gehorte, die

schon als Kind, wie von einem Instinkte getrieben, wissen, was

sie wollen und jenes Gebiet friihzeitig erkennen, auf dem ihr

Talent liegt.

Xach Absolvierung der Oberrealschule trat WlESNER in das

technisehe Institut in Briinn ein. Zu dieser Zeit begann sich

WlESNER morphologischen Arbeiten zuzuwenden und trat dem
damaligen Algenkenner NAVE naher, mit dem er zusammen an der

Hand von ScHLEIDENs und SCHAOHTs Werken mikroskopische

Beobachtungen machte.

1858 iibersiedelte WlESNER nach Wien. Seine friiher wohl-

habenden Eltern gerieten inzvvischen in Verhiiltnisse, die es ihnen

nicht mehr erlaubten, ihn so zu unterstiitzen, dafi seine Existenz

gesichett war. Aber sein Bruder AUGUST (spater Advokat in

Wien) ebnete ihm die Wege und verschaffte ihm eine Erzieher-

«telle in dem vornehmen Wiener Hause des Herrn MILLER VOX
AluHHOLZ. Obwohl WlESNER damals den groBern Teil des Tages
seinen 3 Zoglingen zu widmen hatte, fand er doch noch gemigend
Zeit, die fiir seine Ausbildung notwendigen Kollegien an der Uni-

versitiit und an der Technik zu horen.

FuBend auf der naturwissenschaftlicben Basis, die er sich be-

sonders in den Laboratorien V. SCHRftTTERs, V. BRtJCKEs und
V. ETTIXGSHAITSENs erworben, wandte er sich neuen wissenschaft-

Hchen Untersuchungen zu. Es muB jedoch bemerkt werden, daB

WlESNER auf seinem eigenen Fachgebiet, auf dem der Anatomie
und Physiologie der Pflanze, soweit seine praktische Ausbildung
dabei in Betracht kam, sozusagen Autodidakt war, denn in

t'XGERs Laboiatorium, bei dem man damals in Wien allein Pflanzen-

physiologie treiben konnte, arbeitete WlESNER nicht. Auch im
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Ausland ging er nicht in die Schule, denn eigentliche pflanzen-

.hysiologische Institute gab es ja zu dieser Zeit auch in Deutsch-

land nocli nicht.

Die Studenten von heute vvissen gar nicht, wie gut sie es

derzeit haben. Jeder Lehramtskandidat erhalt ohne weiteres in den

botanischen Instituten, mag es der systematischen oder der physio-

logischen Richtung angehoren, einen Platz, und er wird nach

einem bestimmten Programm theoretisch und praktisch geschult —
lauter Dinge, die vor 60 Jahren noch in das Reich der Traume

gehorten. Wollte damals jemand einen tieferen Blick in die

Pflanzenphysiologie tun, so arbeitete er sich gewohnlich selbst

*in und machte zu Hause Praparate und einfache Experimente.

So machte es auch WlESNER zusammen mit seinem Kollegen

ADOLF WEISS, der spater Professor der Botanik an der Universitat

Lemberg und sodann an der deutschen Universitat in Prag wurde.

Wenn wir bedenken, daB WlESNER seinerzeit vom Gymna-

sium in die Realschule iibertrat und eine groBe Vorliebe fiir die

Realfacher hatte, so finden wir es begreiflich, daB er zunachst der

Technik zustrebte. Mit gliicklichem Blicke fand er bald jenes

Gebiet heraus, wo er als Botaniker ErsprieBliches leisten konnte,

und wandte sich der technischen Mikroskopie und den Roh-

s toffen des Pflanzenreichs zu.

Damals lagen schon einige Werke vor, die als Vorl&ufeT

seiner Bestrebungen dienen konnten: BECKM ANNs klassische „Vor-

bereitung der Warenkundo etc." (1793), BOHMERs vortreffliche

„Technische Geschichte der Pflanzen" (1794), SCHACHTs bekanntes

Buch „Die Priifung der im Handel vorkommenden Gewebe durcb

das Mikroskop und durch chemische Reagentien" (1853), BANCROFTS

epochemachende „Untersuchungen iiber die Natur der bestandigen

Farben" (1817—1818), NORDLINGERs ausgezeichnetes Buch „0eber

die technischen Eigenschaften der Holzer" und einige andere.

Auf diesen Werken hat WlESNER weitergebaut. In rascher Folge

erschienen aus seiner Feder von Werken: „Technische Mikro-

skopie", Wien 1867, „Die technisch verwendeten Gummi und

Harze", Erlangen 1869, „Mikroskopische Untersuchungen", ^ ien

1872 und gewissermaBen als KrOnung des Ganzen eines der Hanpt-

werke: „Die Rohstoffe des Pflanzenreiches", Leipzig 1873. Hier

hatte er das ganze einschlagige Material systematisch geordnet.

nach exakten Methoden beschrieben, uberall, wo nur moglich, das

Mikroskop in Anwendung gebracht und mit modernem nafcur
"

wissenschaftlichem Geiste durchtrankt. So brachte er die tech-

nische Rohstofflehre des Pflanzenreichs auf bedeutende Hohe WA
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wurde damit einer der tiitigsten Mitbegriinder und Forderer dieser

fiir die Technik, Industrie und nicht zuletzt audi fur die Botanik

wichtigen Disziplin.

DaB dieses Werk einem dringeuden Bediirfnisse entsprach,

geht wohl am besten aus der Tatsache hervor, daB es. 3 Auflagen
erlebte. Da das Gebiet seit der 1. Auflage machtig anschwoll,

war es unmoglich geworden, daB ein Einziger, mochte er noch so

vielseitig sein, die Fiille des Stoffs meistern konnte. WlESNER
hat sich daher mit einer Reihe von Fachgenossen (M. BAM-
BERGER, W. FlGDOR, FR. V. HOHNEL, T. F. HANAUSEK, F. KRASSER.
F. LAFAR, K. MlKOSOH, H. MOLISCH, A. E. V. VOGL, K. WlLHELM
und S. ZEISEL) verbunden und im Vereine mit diesen die 2. und
3. Auflage erscheinen lassen.

Jeder, der sich heute fiir einen technisch vervvendeten, vege-

tabilischen Rohstoff interessiert, sei es ein Gummi, ein Harz, ein

Mehl, eine Faser, ein Holz, ein Farbstoff, ein Same oder dergleichem

wird dieses Buccals bewahrten Ratgeber beniitzen. Dieses Werk
hat WlESNERs Namen iiber Europa hinaus bekannt gemacht.

Auch mit seiner Schrift „Technische Mikroskopie" hatte er

einen groBen Erfolg insofern erzielt, weil dieses Fach an

technischen Hochschulen vielfach als eigenes Lehrfach einge-

fiihrt wurde.

Einem weitern Kreise von Botanikera wurde WlESNERs Xame
auch gelaufig durch seine von ihm eingefiihrten Holzstoffreaktionen.

Auf keines Pflanzenanatomen Arbeitstisch fehlt heute ein Flaschchen
mit Phlorogluzin und Salzsaure oder mit Anilinsulfat, denn, wie
er uns gelehrt, lassen sich damit die kleinsten Spuren einer Ver-

holzung der Zellhaut mit Sicherheit nachweisen.

Einen nicht geringen EinfluB auf WlESNERs Bestrebungen
auf technischem Gebiete hatte auch SCHLEIDEN genommen, der in

seinen „Grundziigen der wissenschaftlichen Botanik" mit gewohnter
Scharfe den Botanikern seiner Zeit ihr geringes Interesse fiir tech-

nische Botanik vorwarf und auf die vorhandene Liicke hinwies.

Dies war fur WlESNER ein Sporn, mehr sich technisch mikrosko-

pischen Untersuchungen zu widmen.
Ein Meister auf diesem Gebiete, war der Entschlafene wie

kaum ein Zweiter dazu befahigt, die materielle Zusammensetzung.
Leimung und Herstellung alter, historisch wertvoller Papiere auf-

zudecken und so der Geschichte des Papiers und der Palaeographie

einen wichtigen Dienst zu leisten.

Friiher entzifferten die Historiker nicht bloB die Schriften

alter Papiere, sondern sie wagten sich sogar auch an die Erforschung
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der materiellen Zusammensetzung. Ohne Mikroskop, ohne chemi-

sche Reaktionen glaubte man zum Ziele zu kommen. Man gelangte

dabei zu zwei groben Irrtumern.

1. Das Hadernpapier, also das vom Mittelalter bis in die

neuere Zeit allgemein verwendete Papier, sollte eine europaische,

an der Wende des 13. Jahrhunderts gemachte Erfindung sein.

2. Dem Hadernpapier sollte ein aus roher Baumwolle erzeugtes

Papier, das Baumwollpapier oder die „charta bombycina" voran-

gegangen sein, das von den Chinesen erfunden und spater auch

von den Arabern erzeugt wurde.

Da trat auf Wiener Boden eine gliickliche Wendung in der

Erforschung der Papiergeschichte ein, als man bei dem Studium

des Dokumentenschatzes von EL FAIJUM und USCHMUNEIN, der in

der beruhmt gewordenen Sammlung „Papyrus Erzherzog RAINER"

vereinigt ist, von dem riclitigen und zeitgemaBen Gedanken aus-

ging, die historisch-antiquarischen Untersuchungen mit grundhehen

naturwissenschaftlichen Studien zu verknupfen. m

WlESNER wurde mit der Prufung der erwahnten Papiere so-

wie in der Folgezeit auch mit der der Zusammensetzung derjenigen

Papierdokumente betraut, die der Archaologe AUREL STEIN von

seiner zentralasiatiselien Expedition (1906—1908) mitbrachte. Unter

diesen Papieren befand sich auch ein besonders wertvolles, das

alteste bis jetzt zutage geforderte Papier, das in einem verfallenen

Wachturm des alten Limes westlich von Tun-huang aufgefunden

wurde. Der Wachturm war schon im 2. Jahrhundert nach Chnstns

eine Ruine.

Fiir solche Untersuchungen war der Forderer der technischen

Mikroskopie und Rohstoffkenner der richtige Mann. Er enthullte

die Zusammensetzung und die Leimung des Papiers, die Katur

der Tinte und konnte, nach der antiquarischen Seite von seinein

Kollegen V. KARABAOEK immer ausgezeichnet beraten, zeigen, daB

die alte Auffassung der Palaeographen, dem Hadernpapier sei

reines Baumvvollpapier vorangegangen, unrichtig ist, daB die U

nesen schon in der ersten Zeit ihrer Papierbereitung, etwa 600 Jahre

friiher als die Araber, Hadernpapier erzeugten und daB die Araber

diese Kunst von den Chinesen spiiter iibernommen haben. Wir

kbnnen also heute dank den Untersuchungen WlESNERs sagen:

Wir Europiier haben die Kunst, gefilztes Papier aus Hadern zu

machen von den Arabern iibernommen und diese haben das Ver-

fahren von den Chinesen gelernt.

Mit der Charakterisierung WlESNERs als Forderer und M*t-

begrunder der technischen Rohstofflehre ist eine Hauptseite seiner
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wissenschaftlichen Tatigkeit behandelt, die zweite, nicht weniger

bedeutungsvoile betrifft den P f 1 a n z e n p h y s i o 1 o g e n. Als solcher

hat er sich auf den verschiedensten Gebieten betatigt. darin Wich-
tiges und Grundlegendes geleistet. Ich erinnere nur an seine

Monographie „Die heliotropischen Erscheinungen im Pflanzen-

reiche" und an sein Werk „Der LichtgenuB der Pflanzen". Die

Pflanze in ihren Beziehungen zum Lichte fesselten ihn durch

Jahrzehnte, die Transpiration, die Bewegungen, das Wachstum
und die Anisophyllie beschaftigten ihn intensiv.

Es verdient hervorgehoben zu werden, daB eines seiner urn-

fangreichsten Werke „Die Elementarstruktur und das Wachstum
der lebenden Substanz" (Wien 1892) in letzter Linie auch in seinen

technisch-mikroskopischen Untersuchungen wurzelt und von hier

ihren Ausgangspunkt genomraen hat.

Er ging dabei von dem Karbonisierungsverfahren aus, das in

der Praxis verwertet wird, um tierisehe Easern von pflanzlichen

Verunreinigungen zu befreien. Die Methode besteht darin, das

mit Pflanzenresten verunreinigte Gevvebe in 0.5—0.3 pCt. Salzsaure

einzulegen, abzupressen und schlieBlich auf 50—60 ° zu erhitzen.

^"aeh dieser Behandlung zerfallen die meisten vegetabilischen Ge-

webe in ein farbloses staubiges Pulver, wahrend tierisehe Fasern

unverandert bleiben. Die zerstaubte Masse besteht aus uberaus

kleinen, randen Korperchen, die von WIESNER als Dermatosomen
bezeich.net wurden. Aus diesen denkt er sich die Zellhaut zu-

sammengesetzt. Die von ihm angenommene Organisation der Zell-

membran tibertrug er dann auf das Plasma selbst, auch dieses be-

steht aus kleinen Teilchen, den Plasomen, die wachsen, assimilieren,

sich vermehren, mithin lebende Gebilde sind. Nach WlESNER ist

die Zellwand, wenigstens bis zu einem gewissen Alter, nicht ein

Sarg, wie es der herrschenden Ansicht entspricht, sondern ein

lebendes Gebilde, dem eine ahnliche Organisation znkommt wie

dem Plasma selbst.

Wahrend NiGELI sich die Zellhaut und das Plasma aus

krystallraischen, unquellbaren Molekiilgruppen, den Mizellen, zu-

sammengesetzt dachte, baut sich nach WlESNER das Plasma aus

kolloidalen lebenden Teilchen, den Plasomen auf; aus ihnen geht

auch die Wand hervor.

WlESNER weist NlGELIs Mizellentheorie scharf zuruck, weil

sich Streifung, Schichtung, Wachstum und Doppelbrechung der

Zellhaut durch die Plasomentheorie besser und einfacher erklaren

lassen als durch die Annahme von Mizellen. Die Zelle ist nach

Wiesner nicht die letzte Lebenseinheit, sondern setzt sich, abge-
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sehen von Zellkern, Zentrosomen, Chromatophoren, noch aus viel

einfaeheren Lebenseinheiten, den Plasomen zusammen, die sich zu

der Zelle so verhalten, wie die Zelle zu den Geweben. Wenn
auch die Ansicht WlESNERs in dem Punkte, daB die Zellhaut ein

lebendes Gebilde sei, nicht durchzudringen vermoehte, und seine

Plasomentheorie heftig bekampft wurde, so nmB doch zugegeben

werden, daB sich sehr bedeutende Forscher wie 0. HERTWIG und

M. HEIDENHEIM mehr und mehr WlESNERs Plasomentheorie zu

nahern beginnen, wie denn (iberhaupt der Gedanke von letzten

das Plasma aufbauenden Lebenseinheiten und die Annahme phy-

siologischer Individualitaten, die auBerhalb des Sichtbaren liegen,

immer deutlicher zur Geltung kommt und kam, so bei DARWIN,

SPENCER, DE VRIES, WEISMANN und ROUX.
In seinem Buche „Die Elementarstruktur etc." hat WIESNER,

mag man sich zur Plasomentheorie und den daraus gezogenen

Schliissen stellen wie man will, eine groBe Gedankenarbeit geleistet,

die ihn auf der Hohe seines anatomischen Konnens erscheinen

lafit.

Von groBeren physiologischen Arbeiten WlESNERs ware zu-

niichst zu nennen sein Buch: „Die Entstehung des Chlorophylls in

der Pflanze". Wenn auch heute vieles davon ilberholt ist, so

iindet sich darin doch manches Wertvolle, auch werden ver-

schiedene Fragen behandelt, die zu weiteren Untersuchungen Ver-

anlassung gegeben haben: Die Frage nach der Entstehung und

Zersturung des Chlorophylls in verschieden brechbaren Strahlen,

in verschiedenen Lichtintensitaten u. a. In dieser Schrift hat er

als erster auf das Auftreten von Induktionserscheinungen in den

lebenden Pflanzen aufmerksam gemacht. „Das Chlorophyll ent-

steht nicht sofort beim Beginne der Lichtwirkung und auch im

Dunkeln setzt sich die Wirkung des Lichtes bis zu einer bestimmten

Grenze fort." Die von ihm hier ausgesprochene Vermutung, daB

es auch sonst noch Induktionserscheinungen in der Pflanze geben

diirfte, konnte er selbst nicht lange darauf fur den Heliotropismus

Die von WIESNER iiber Chlorophyll gemachten Erfahrungen

verwertete er in seiner anziehend geschriebenen Abhandlung „DJ

natiirlichen F]inrichtungen zum Schutze des Chlorophylls der leben-

den Pflanze" (1876). Ausgehend von der Erfahrung, daB der

Chlorophyllfarbstoff, zumal in verdunnten Losungen, gegen inten-

sives Licht sehr empfindlich ist, sucht er nach Schutzeinrichtungen

j unger Blatter, die sie vor Zerstorung durch zu starke Sonnen-

bestrahlung schiitzen sollen. und gelangt auf diesem Wege wirklich
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zu einer Reihe von Einrichtungen vvie Haarfilze, Kutikula, Lage

der jungen Blatter, Bewegung der Blatter und andern, die in der

Tat als solche Schutzmittel aufgefaBt werden kOnnen, ja uns gerade

durch diese Deutung verstandlicher werden. Hier tritt WIESNER
zum ersten Male als Biologe auf, der sich bestrebt, auf Grund
physiologischer Tatsachen auch teleologische Betrachtungen anzu-

stellen.

Diese Abhandlung veroffentlichte WlESNER anlaBlich der

Feier des 25jahrigen Bestebens der zoologisch-botanischen Gesell-

schaft in der von ihr herausgegebenen Festschrift. WlESNER war
auch sonst mit dieser Gesellschaft vielfach verbunden. Er gehorte

ihr seit 1861 an, hielt zahlreiche Vortriige, war Ausschuttrat, Vize-

prasident und seit 1894 Ehrenmitglied.

Mit seiner physiologischen Monograplne „Die heliotropischen

Ersclieinungen im Pflanzenreiche" (1878 u. 1880) schuf WlESNER
einen wertvollen Baustein zur Reizphysiologie, auf welchen heute

noch, obwohl gerade der Heliotropismus ein beliebtes und geine

oebautes Gebiet wurde und eine exakte Durcharbeitung erfabren

hat, wie kaum ein anderes physiologisches Problem, gerne zuriick-

gegriffen wird. Viele interessante Fragen werden hier gefordert

und iiberhaupt zum ersten Male gestellt: Die heliotropische Nach-
wirkung, Beziehungen zwischen Lichtstarke, Lichtfarbe, Langen-
wachstiim, Geotropismus und Heliotropismus. Eine besonders ein-

gehende Untersuchung findet hier auch die Stellung der Blatt-

flachen zur Richtung des Lichteinfalls; endlich wird nachgewiesen,
daB die endgiiltige Lage der Blatter — von WlESNER als „fixe

Lichtlage" bezeichnet — durch die senkrechte Stellung der Spreite
auf die Richtung des starksten diffusen Lichtes zustande kommt.
Schon ein Jahr darauf lernen wir WlESNER in seinem „Bewegungs-
vermogen der Pflanzen" (1881) als Kritiker kennen. Hier wurde
das kurz vorher erschienene, gleichnamige, durch neue Beobach-
tungen und anregende Ideen gleich ausgezeichnete Werk Ch. DAR-
WINs in einigen Hauptpunkten einer genauen Analyse unterworfen:
-Lh© Ansicht des groften englischen Naturforschers iiber die allge-

ineme Verbreitung der Zirkumnutation im Pflanzenreiche, die Her-
leitung aller andern Bewegungen von dieser Urbewegung, die

Funktion der Wurzelspitze beim Geo-, Helio- und Hydrotropismus
und manclies andere. Die Ansicht DARWIN s iiber die Zirkum-
nutation als Urbewegung hat in der Physiologic bisher keine festeren

^vurzeln geschlagen und so scheint der Heimgegangene in diesem
J'unkte recht zu behalten. Bezuglich der Wurzelspitze hingegen
neigt sich die spatere Forschung auf Seite DARWINs. wenn auch
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heute zugegeben werden muB, daB nicht nur die Spitze, sondern

auch die darangrenzende wachsende Eegion bei der geotropischen

Reizaufnahme beteiligt ist. WlESNERs Kritik war aber insofern

berechtigt, als er darauf hinwies, daB eine gekQpfte Wurzel nicht

ohne weiteres mit einer unverletzten verglichen werden darf, da

die dekapitierte Wurzel, abgesehen von der fehlenden Wurzel-

spitze, eine groBe Wunde hat, die zu Storungen Veranlassung

geben kann.

Die Lekture von WlESNERs Werk wird auch deshalb zu einer

genuBreichen, weil er seinen beriihmten G-egner mit Sammethand-
schuhen anfaBt, die Kritik hochst objektiv gestaltet und die Ver-

dienste des groBen Briten vollauf anerkennt. Ich kann dies nicht

besser belegen als durch die Worte DARWINs selbst, die er an

WlESNER schrieb, nachdem er die Kritik des Wiener Physiologen

gelesen: „Vor allem lassen Sie mich Ihnen herzlich danken fur

die Art und Weise, mit der Sie mich durchweg behandelt haben.

Sie haben gezeigt, wie ein Mann in der entschiedensten Weise

von der Meinung eines andern abweichen und doch seinen Mei-

nungsunterschied mit der vollkommensten Hoflichkeit ausdrucken

kann. Xicht wenige englische und deutsche Naturforscher konnten

eine ntitzliche Lehre aus Ihrem Beispiele ziehen, denn die rolie

Sprache, die oft Manner der Wissenschaft gegenseitig fuhren, tut

nicht gut und degradiert nur die Wissenschaft. Ihr Buch hat mir

das hochste Interesse gewahrt und einige Ihrer Versuche sind so

schon, daB ich wirkliche Freude empfand, wahrend ich bei leben-

digem Leibe geschnitten wurde."
Das Problem, Licht und Pflanze, zog WlESNER immer wieder

von neuem an und so sehen wir ihn zuletzt viele Jahre mit dera

LichtgenuB der Pflanze beschaftigt. Wir verdanken BUNSEN und

ROSCOE eine Methode der Lichtmessung, die im wesentlichen darin

besteht, daB ein bestimmt zubereitetes photographisches Papier, das

sogenannte Normalpapier, dem Lichte ausgesetzt und unter Beriick-

sichtigung der erforderlichen Zeit die entstehende Schwarzung mit

einem konstanten Farbenton verglichen wird. Der Grad der

Schwarzung ist proportional der Lichtintensitat und der Belich-

tungsdauer. Die Methode von BUNSEN und ROSCOE, die die

chemische Intensitat des Lichtes zu messen gestattet, hat WlESNER
vereinfacht, seinen pflanzenphysiologischen Untersuchungen ange-

paBt und in dieser veranderten Form in die PflanzenphysiologW
eingefuhrt.

Ausgeriistet mit dieser Methode machte sich WlESNER ''A-

nachst daran, in Wien Liehtmessungen in ausgedehntem Umfange
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durchzufiihren, reiste, obwohl bereits in hoherem Alter, nach den

Tropen, um namentlich in Buitenzorg auf Java, dann auf der

Etickkehr in Agypten neue Erfahrungen zu sammeln, vervoll-

standigte im arktischen Gebiete, in der Adventbai, in Hammerfest

und Tromso seine Studien und fiigt dann im Yellowstone-Q-ebiete

und einigen anderen Orten Nordamerikas den SchluBstein zu seinen

Beobachtungen iiber das photochemische Klima und den Licht-

genuB der Pflanzen.

Wahrend wir friiher in der Pflanzenphysiologie zumeist nur

von Hell und Dunkel, von direktem und diffusem Lichte sprachen,

wird jetzt nach WIESNER das Licht genau gemessen: der tagliche

und jahrliche Gang der chemischen Lichtintensitat, die Zeit des

taglichen Maximums, das Verhaltnis der Starke des direkten Sonnen-

lichtes zum diffusen Lichte genau bestimmt, es wird — und darin

Hegt das Hauptverdienst des WlESNERschen Buches — die Pflanze

als Ganzes in ihren Beziehungen zum Lichte studiert und zu

diesem Zwecke die auf die Pflanze an ihrem Standorte einwirkende

Lichtmenge und ihr LichtgenuB sowie der architektonische EinfluB

des Lichtes auf die Pflanze festgestellt. Diese Untersuchungen
haben auf pflanzenphysiologischem Gebiete bahnbrechend gewirkt

und audi das Interesse der Klimatologen und Pflanzengeographen

hervorgerufen.

Als WIESNER 1909 in den Ruhestand trat, horte seine

wissenschaftliche Tiitigkeit, wie vorauszusehen war, nicht auf;

er nahm altere Lichtstudien wieder auf, gab seine gesammelten
Essays und lleden in einem Bande unter dem Titel „Natur-Geist-

Technik" heraus und redigierte die 3. Auflage seiner „Rohstoffe

des Pfianzenreichs", deren Erscheinen er zur Giinze leider nicht

mehr erlebte.

Vor etwa 2 Jahren begannen sich die Folgen einer Arterio-

•^klerose zu zeigen, die ihn daran verhinderte, wie bisher das. von
nair, seinem Nachfolger geleitete, ziemlich hoch gelegene Institut

zu besuchen und sich hier in gewohnter Weise zu beschaftigen.

So gezwungen, experimentellen Arbeiten zu entsagen, begann

WIESNER, der nimmer rastende Geist, sich intensiver naturphilo-

sophischen Fragen hinzugeben. Das Problem der Entwicklung
beschaftigte ihn nachhaltig. Was und wie er dariiber dacnte, hat
er m einem auch fiir weitere Kreise bestimmten Buchlein „Er-

schaffung, Entstehung, Entwicklung", Berlin 1916, das wenige
Tage vor seinem Tode erschien, niedergelegt. Hier wandelt WIESNER
auf naturphilosophischen Bahnen. Eine moglichst genaue Be-

grenzung des Entwicklungsbegriffes liegt ihm am Herzen. An
Ber. der dentschen bot. Gesellsch. XXXIV. (6)
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kniipfend an die einschlagigen Auffassungen von K. E. v. BAER,

HERBERT SPENCER und DRIESOH kommt er zu einer Begriffs-

bestimmung der Entwicklung „welche die wahre, auf innere Ur-

sachen beruhende Entwicklung (Evolution) einerseits von der bloB

auf auBeren Ursachen beruhenden Scheinentwicklung (Pseudoevolu-

tion) und andererseits von der Entstehung auf das genaueste

scheidet."

Durch die Beruhrung und die kritische Behandlung allgemein

naturwissenschaftlicher Probleme wie Urzeugung, Deszendenztheone,

Ontogenie, Phylogenie, Monismus u. a. gewinnt das Werk noch

weiter an Interesse. Auch deshalb, weil daraus ersichtlich ist, wie

sich ein durch 60jahrige experimentelle Forscherarbeit geschulter

Biologe zu den genannten Problemen stellt. WlESNER leugnet,

wie die meisten heutigen Naturforscher, die Existenz einer Ur-

zeugung, neigt beziiglich der Entstehung der Arten v. NlGELI

und DE VRIES zu, legt dabei das Hauptgewicht auf den Sprung

in der Entwicklung im Sinne von DE VRJES und weist auch den

G-edanken einer Sehopfung durch eine hohere Intelligenz nicht ab.

Ahnlich wie FECHNER, REINKE, MACH, OSTWALD und BOLTZ-

MANN kam auch WlESNER von der exakten Wissenschaft schlieB-

lich zur Philosophic und dieser Weg, und nicht der umgekehrte,

erscheint auch der empfehlenswerte und erfolgversprechende, denn

ein Philosoph kann heute nur Erspriefiliches leisten, wenn er sich,

bei dem Bestreben, tiefere Einsicht in phiinomenale, metaphaenomale

und metaphysische Dinge zu gewinnen, auf eine feste Basis posi-

tiver Kenntnisse zu stiitzen vermag.

Von dem kleinen Erstlingswerke WlESNERs, dessen Bausteine

der junge Realschiiler auf seinen Wanderungen durch Wald und

Flur zusammentrug, bis zu seinem letzten naturphilosophischen

Werk uber Entwicklung, das uns den abgeklarten Geist des nahezu

80jahrigen Denkers zeigt, hat WlESNER ununterbrochen gearbeitet.

Kein Jahr verrat eine Pause. Neben den 11 hier kurz skizzierten

selbstandig erschienenen Werken liegen noch mehr als 200 wissen-

schaftliche Untersuchungen vor, von denen die meisten in den

Sitzungsberichten der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften

in Wien und in den Berichten der deutschen botanischen Gesell-

schaft in Berlin erschienen sind.

Selbst in den Sommerferien gab er sich nicht der Kuhe hm.

Mit Vorliebe wahlte er zu dieser Zeit Probleme, denen er in freier

Natur nachgehen konnte. Bald interessiert ihn die Bestimmung

der GrotSe der Regentropfen, bald der Heliotropismus der am Wald-

rande stehenden Pflanzen, bald der LichtgenuB eines am Stuben-
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fenster stehenden Gewachses, bald die auf dem Waldboden im

Baumschatten entstehenden Sonnenbilder. Schauend und beobach-

tend wird ihm jeder Spaziergang zum GenuB.

Als am Beginne der SOziger Jahre des vorigen Jahrhunderts

von FERSTELs Kiinstlerhand die neue Wiener Universitat errichtet

wurde, versaumte es WlESNER nicht, daselbst auch dem pflanzen-

physiologischen Institute ein prachtiges Heim zu schaffen. Nach

dem Scheiden H. KARSTENs von Wien tibernahm WlESNER 1873

eine kleine botanische Sammlung, die zuerst im Gymnasium der

Wasagasse in einem Zimmer untergebracht war. Schon nach einem

Jahre iibersiedelte das hochst bescheidene Institut, sit venia verbo,

m ein Privathaus in der TiirkenstraBe Nr. 3, wo auch andere

Laboratorien, so das von J. STEFAN, v. LANG und FR. EXNER
untergebracht waren. Das aus 8 Raumen bestehende Institut um-
faBte eine kleine Fachbibliothek, einige wenige Apparate, ein paar

Wandtafeln, die allernotwendigsten Glaser und Chemikalien. Trotz

dieses hochst bescheidenen Inventars herrschte hier ein reger,

wissenschaftlicher Geist.

1885 warde das pflanzenphysiologische Institut in das zweite

Stockwerk der neuen Universitat verlegt, wo es in prachtigen

Raumen auch noch lieute untergebracht ist. Nach und nach er-

fuhr es durch VergroBerung der Bibliothek, der Apparatur und der

Sammlungen weitere Ausgestaltungen. Wenn auch die Raume des

Institutes infolge des in Friedenszeiten enormen Anstieges der

Studentenzahl heute nicht mehr geniigen und sich namentlich

der Mangel eines Versuchsgartens fiir physiologische Arbeiten

immer mehr und mehr fuhlbar macht, so darf das von WlESNER
geschaffene Institut doch zu den best eingerichteten seiner Art

gezahlt werden.

Dieses Laboratorium war von Anbeginn eine Anzieimng fui

junge Botaniker, die einen tieferen Blick in die Pflanzenphysiologie

machen wollten. Die meisten Botaniker von Ruf, die heute in

Osterreich an Hochschulen wirken oder sich um die Botanik ver-

dient gemacht haben, sind bei WlESNER in die Schule gegangen.

Er hat das groBe Verdienst, schon in den siebziger Jahren des

vorigen Jahrhunderts einen regelmaBigen praktischen Laboratoriums-

unterricht eingefuhrt zu haben. Bei ihm wurde der Anfanger ent-

weder anatomisch oder physiologisch oder nach beiden Seiten ge-

schult und das war eben friiher nicht der Fall. Der Professor der

alten Schule hat das von ihm geleitete Institut nur allzu gerne als

sein Laboratorium betrachtet. in dem er mOglichst ungestort und
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von Schiilern unbelastigt seinen wissenschaftlichen Interessen nach-

gehen konnte.

Die Schiller von heute konnen sich gar keine Vorstellung

inachen, wie schwer es friiher war, in einem botanischen Labora-

torium einen Arbeitsplatz zu gewinnen und unter der Anleitung

eines Professors zu arbeiten. WlESNER hatte. wie er mir oft er-

zahlte, den sehnlichsten Wunsch bei UNGER sich auszubilden, sein

Wunsch wurde aber nicht erfiilit.

Heute ist das G-egenteil der Fall. Der praktische Unterricht

filr den Anfanger und Vorgeschrittenen wird mit Recht als ein

Hauptziel naturwissenschaftlicher Institute betrachtet und der

Student wird sich gar nicht bewufit, daB ihm alle Behelfe so zu

sagen auf dem Prasentier teller dargeboten werden, nicht selten

noch versiiBt durch eine betrachtliche Geldsubvention zum Zwecke

der Durchfiihrung einer wissenschai'tlichen Arbeit.

WlESNER hatte einen klaren, lebendigen Vortrag. Er sprach

immer frei und brachte gerne neue Errungenschaften und mit

Vorliebe auch eigene Beobachtungen vor, wodurch die Vorlesung

eine individuelle, personliche Farbung erhielt. Der Stoff war immer

wohl durchdacht und es schien, als ob er sich das schone Wort

ARAGOS zur Devise gemacht hatte: „Klarheit ist die Hoflichkeit

derer, welche offentlich reden."

Nach der Vorlesung verblieb er regelmaBig noch V4
Stunde

auf dem Katheder, gab Erlauterungen zu den Experimenten —
der Tisch war damit gewohnlich reichlich gedeckt — und zog

Studenten gerne in ein wissenschaftliches Gespriich. Dadurch ge-

staltete sich das Verhaltnis zwischen Lehrer und Schiller inniger.

besonders im Praktikum, wo er mit jedem einzelnen den Gang

der Arbeit besprach, mit Rat nicht kargte, den verzagenden er-

munterte und den leidenschaftlichen zur MaBigung mahnte.

War das fachmannische voriiber, so entnahm er gerne seiner

Rocktasche eine Zigarre, schnitt sie mit dem Messer mitten durch

und ziindete dann zur hochsten Uberraschung des Schiilers die

eine Halfte an der Mundstuckseite an, um zu rauchen. Nun wai

er in der richtigen Stimmung, iiber allgemeine naturwissenschaft-

liche Fragen, iiber Naturphilosophie, aktuelle Tagesereignisse.

Politik, Religion oder Erinnerungen aus seinem Leben zu sprechen.

Im Besitze einer starken Impulsivitat und eines lebhaften

Temperaments verfocht er seine Ansichten oft mit steigerndei

Warme und lauter Stimme, ja vvenn sich anscheinend unberechtigter

Widerspruch entgegenstemmte, konnte sich die Debatte leicht dem

Siedepunkte nahern. Aber nur einen Augenblick; dann alsbald
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zerteilten sich die Wolken und rasch griff er selbst versohnend

ein und gerade in solchen Augenblicken erschien seine Selbstzucht

und Herzensgiite in schonstern Lichte.

WlESNERs wissenschaftliche Tatigkeit ware unvollstandig ge-

schildert, wenn man nicht auf sein vortreffliches Lehrbuch „Ele-

mente der wissenschaftlichen Botanik" hinweisen wiirde, das in

3 Banden erschien und sich Jahrzehnte hindurch einer groBen

Verbreitung iiber die Grenzen Osterreichs erfreute. Der 1. Band
umfaBte Anatomie und Physiologie der Pflanze, erschien in der

Zeit von 1881— 1906 bisher in 5 Auilagen und wurde ins Eussische.

Italienische und Neugriechische iibersetzt. Der 2. Band enthielt

die „Elemente der Organc-graphie, Systematik und Biologie der

Pflanzen" und wurde in der 3. A ullage von Prof. FRITSCH be-

arbeitet (1909). Der 3. Band, urspriinglich mit dem 2. vereint,

erschien spater abgesondert unter dem Titel : „Biologie der Pflanzen"

in 3 Auflagen.

Das Lehrbuch laBt WlESNERs Lehrtalent in hellem Lichte

erscheinen und hat das Studium tausender Studierender beeinfluBt,

ja auch den Fachgenossen gute Dienste geleistet.

Ein Grundzug von WlESNERs Wesen war seine bestrickende

Liebenswiirdigkeit. Mit seinem Wohlwollen, seinem Entgegen-

komnien und den freundlich blickenden Ziigen zog er viele an und
es war daher und mit Riicksicht auf seine sonstigen Eigenschaften

nicht zu verwundern, daB aus seinem Institute eine ungewohnlicli

groBe Zahl von Schiilerarbeiten hervorging und da8 er im Laufe
seiner iiberaus langen Lehrtatigkeit eine Menge engerer Schiilei

heranzog, von denen sehr viele eigene Lehrstiihle an Hochschulen
derzeit bekleiden oder Hochschulprofessoren geworden sind: G. V.

BECK (Prag), A. BURGERSTEIN (Wien), ClESLAR (Wien), X CZAPEK
(Prag), W. FlGDOR (Wien), K. FRITSCH (Graz), V. GRAFE(Wien).
&. HABERLANDT (Berlin), F. KRASSER (Prag). K. LlNSBAUER
^raz), K. MIKOSCH (Brunn), H. MOLISCH (Wien), E. PALLA
(Graz), V. WETTSTEIN (Wien).

Welcher Achtung und Liebe sich WlESNER im Kreise seiner

Schiller und der Wiener Gesellschaft erfreute, kam anlaBlich der

Feier seines 70. Geburtstages zum demonstrativen Ausdruck. Der
Rektor der Universitat, Kollegen, Freunde, die Vertreter zahlreicher

K5rperschaften und seine Schiller wetteiferten, dem bis zu Tranen

geriihrten Jubilar ihre Verehrung zu bezeugen. Die Schiiler er-

freuten ihn iiberdies noch durch die Uberreichung einer stattlichen

Festschrift, an der sich zahlreiche Fachgenossen des In- und Aus-
landes beteiligt hatten. WlESNER ist auch sonst in hohem Grade
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geehrt worden. Uni nur das wichtigste hervorzuheben: Er war

1898/99 Rector magnificus der Wiener Universitat, lebenslangliches

Mitglied des Herrenhauses, Besitzer vieler Orden und gelegentlich

seines Riicktrittes vom Amte im Jahre 1909 wurde ihm der erb-

liche Ritterstand verliehen. Die beriihmtesten Akademien und

andere gelehrte Gesellschaften der Welt erwahlten ihn zu ihrem

Mitglied, so Berlin, Paris, Miinchen, Rom, Turin, Gottingen, Up-

sala, Christiania u. a.

ALPHONS DE CANDOLLE hat in seinem beriihmten Werke

„Zur G-eschichte der Wissenschaften und der Gelehrten etc." die

Ehrenernennung der Akademien als objektiven MaBstab fiir den

Wert der Forscher vorgeschlagen. Auch nach diesem MaBstab

gemessen, muB WlESNER als eine bedeutende Intelligenz bezeichnet

werden.

Eine besondere Freude macbte es WlESNER auch, dafi

Houston Steward Chamberlain, der, nebenbei bemerkt, auch

eine Abhandlung iiber die Saftbewegung in der Pflanze geschrieben

und WlESNERs Vorlesungen gehort hat, ihm als Zeichen seiner

Hoehschatzung sein vielgelesenes Buch „Die Grundlagen des

19. Jahrhunderts" gewidmet hat

WlESNERs Familienleben war iiberaus gliicklich. Schien ihm

die Sonne in seinem Beruf, so erst recht im Kreise der Seinen.

Er hing mit groBer Zartlichkeit und Liebe an seiner Gattin, seinen

Sohnen und Enkeln. Und das war gegenseitig. WlESNER hatte

sich nicht so ungestort seinem Berufe widmen konnen, v\ enn nicbt

seine Gattin, die mir mit ihrem tiefen Gemiit, ihrem feinen Emp-

finden und ihrer Hauslichkeit stets als Typus einer echten deut-

schen Frau erschien, ihm alle hauslichen Sorgen weggenommen

und das Leben moglichst behaglich gemacht hatte. Wahrend seiner

Krankheit war sie ihm eine liebevolle, opferfreudige Pflegerm, ias

bis zum Erlahmen ihrer Krafte. —
Uberblicken wir WlESNERs Leben, so erscheint es beneidens-

wert. Eine gluckliche Jugend, eine iiberaus rasche, schbne Kar-

riere, groBe wissenschaftliche Erfolge, ein gesunder Korper, e1

langes Leben, von Sorge kaum getriibt und gepaart mit einem ge
'

sunden Optimismus, all das wirkte zusammen, um ihn glucklit.

zu machen. Er selbst sagte einmal als 70jiihriger: „Ich habe nicht

imraer Gliick gehabt, aber gliicklich bin ich doch gewesen".

In den letzten 2 Jahren stellten sich von Zeit zu Zeit asthma-

tische Beschwerden ein, die aber immer noch kleinere Spaziergange

und rege geistige Tatigkeit erlaubten. Erst etwa 3 Wochen vor
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seinem Tode mehrten sich die Beschwerden und steigerten sich

schlieBlicli so stark, daB alle arztliche Hilfe vergebens war.

Am 12. Oktober 1. J. schloB sich iiber ihm am Grinzinger

Friedhofe an einem wundervollen Herbsttage das Grab. Die gol-

denen Strahlen der Sonne und die Baume sandten mit den fallen-

den Blattern ihre letzten GriiBe. —
In den Arkaden der Wiener Universitat befindet sich unter

den Denkmalern, die hier den Leuchten der Wissensehaft errichtet

wurden, auch eine Botanikergruppe: JAN JNGEN-HOUSZ, STEPHAN
Endlrjher, Franz Unger und A. v. Kerner.

INGEN-HOUSZ kam auf Einladung unserer groBen Kaiserin

MARIA THERESIA nach Wien, urn ihre eigenen und Wiener Burgers-

kinder gegen die Blattern zu impfen. Er war beruhmt als Arzt,

aber noch beriihmter als Pflanzenphysiologe. Den Sockel seiner

Biiste zieren die bedeutungsvollen Worte: „Qua ratione plantae

aluntur, primus perspexit".

Daneben steht ENDLIOHERs Standbild, dessen fundamentales

Werk „Genera plantarum" als eine Leistung ersten Ranges gilt.

UNGER, im Leben mit ENDLICHER durch innige Freundschaft

verbunden, erscheint auch hier mit ihm vereint. Als Pflanzen-

physiolog, Phytopalaeontolog und geistvoller Schriftsteller genieBt

er heute noch groBes Ansehen.

Als vierter in dieser Gruppe blickt uns A. YON KERNER aus

einem Wandrelief entgegen. Mit seinem geistvollen Werke „Das

Pflanzenleben" hat er der Biologie einen groBen Dienst geleistet

und den Sinn fur die biologische Betrachtung der Pflanze in breite

Schichten des gebildeten Volkes getragen. —
In dieser Gruppe von Denkmalern wird WlESNER nicht fehlen

diirfen. Die Wiener Universitat wird sich nur selbst ehren, wenn
*ie in nicht ferner Zeit diesen wissenschaftlichen Sternen erster

GroBe auch sein Standbild hinzufiigt. In die allmahlich schwindende

Trauer um seinen Verlust wird sich dann die aufkeimende Freude

und der Stolz dariiber mengen, daB wir einen solchen Mann in

unserem Vaterlande besessen, dessen ganzes Lebenswerk darauf

^ingestellt war, mitzuwirken, die Riitsel des Lebendigen zu ent-

schleiern.
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Verzeichnis der wissensckaftlichen Arbeiten Wiesners (ls:»4-191<J).

Verzeichnis der wichtigen Abktirzungen.
S. Ak. = Sitzungsberichte der kaiserl. Akademie der Wissenschaften in Wien,

Wo nicht anders bemerkt, sind die Sitzungsbericbte der rnathematiscli-

naturwissenschaftlicben Klasse, I. Abt., gemeint.
D. Ak. = Deakschriften der kaiserl. Akademie der Wissenschaften in Wien. Wo

nicht besonders hervorgehoben, handelt es sich urn die Denkschriften

der mathematisch-naturwissenschaftlichen Klasse.
M f. Oh. — Monatshefte fur Ohemie. Herausgegeben von der kaiserl. Akademie

der Wissenschaften in Wien.
0. B. Z, = Osterreicbische botanische Zeitschrift.

B. Z. = Botanische Zeitung.

Z. B. G. = Verhandlungen der k. k. zoologischen-botanischen Gesellschaft.

D. B. G. = Berichte der Deutschen botanischen Gesellschaft.

B. 0. = Botanisches Centralblatt.

Biol. 0. - Biologisches Centralblatt.

Ap. V. = Zeitschrift des Allgemeinen osterreichischen Apothekervereines
Di. = DlNGLEfts Polytechnisches Journal.
G. r. = Comptes rendus des seances de l'academie des sciences, Paris.

Die Jahreszahlen bezeichnen bei periodischen Publikationen stets das

Jahr des betreffenden Bandes, nicht das Jahr des buchhandlerischen Erscheinens.

wodurch das Nachschlagen erleichtert wird.
1854.

1. Lysimachia Zavadskii WlESN. O. B. Z. IV, p 257.

2. Exkursion in die Umgebung von Tscheitsch in Mahren. 0. B. Z. IV

4. Exkursion in das siidliche Mahren. 0. B. Z. V, p. 274.

5. Zur Geschichte des Laubblattes perennierender Gewachse. 0. B. Z.

VII, p. 25.

6. Uber die Verteilung der appendikularen Organe an den Axen von

Hibiscus trionum und H. syriacus. 0. B. Z. VII, p. 423.

7. Untersuchung iiber die Lage der charakteristischen Riefen an den

Axenorganen der Pflanzen. S. Ak. 37, p. 704.

8. Die Gesetze der Riefenteilung an den Pflanzenaxen. S. Ak. 38, p. 831.

9. Ober den geometrischen Gharakter und iiber die Streckung der ent-

wickelten Laubblatter von Lhlodendron tidipiferum. ('). B. Z. 9, p. 294.

10. - und Weiss, Vorlaufige Notiz uber die direkte Nachweisung des

Eisens in den Zellen der Pflanzen. S. Ak 40, p. 276.

11. Beobachtungen iiber Stellungsverhal'nisse der Nebenblatter. S. Ak.

42, p. 225.

12. Untersuchungen iiber den Bogenwert der Blattbasen. S. Ak. 42.

p 417.

13. Note iiber die Verteilung der mineralischen Bestandteile der Pflanzen.
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14. Die Blattbogen und ihre Berechnung. S. Ak. 43, p. 467.

15. Uber das Verhalten des Kupferoxydammoniaks zur Membran der
Pflanzenzellen, zum Zellkerne und Primordialscblauche. S. Ak. 44,

17-. Vorliiufige Mitteilung liber die Lage der Blattbasis. S. Ak. 45,

II. Abt., p. 23.

18. Untersuchungen Uber das magnetische Verhalten einiger Cyanver-
bindungen des Eisens, Nickels und Kobalts. S. Ak. 46, II. Abt.,

p. 175.

19. — und WEISS, Uber das Verhalten des Kupferoxydammoniaks zur

Starke. S. Ak. 46, II. Abt, p. 311.

20. — und WEISS, Beitrage zur chemischen und physikalischen Natur
des Milchsaftes der Pflanzen. II. Teil. B. Z. 20, p. 125.

21. Einige BeobachtuDgen fiber Gerb- und Farbstoffe der Blumenbliitter.

22. — und WEISS, Separatabdriicke botanischer Abhandlungen aus wissen-

schaftlichen Journalen, in Gemeinschaft ausgefuhrt von A. Weiss
und J. WlESNER. Wien, Verlag JAKOB und HOLZHAUSEN, 1861—1862.

I.

23. fiber die Einwirkung des Kupferoxydammoniaks auf tierische Gewele
und Gewebselemente. S. Ak. 48, p. 199.

24. fiber die Zerstorung der Holzer an der Atmosphere. S. Ak. 49, II. Abt

.

p. 61.

25. Untersuchung fiber das Auftreten von Pektinkorpern in den Geweben
der Runkelrube. S. Ak. 50, II. Abt., p. 442.

26. Mikroskopische Untersuchung der Papierfasern. 0. B. Z. 14, p. 65.

27. Uber die Entstehung des Harzes im Innern der Pflanzenzellen.

S. Ak. 52, II. Abt, p. 118.

28. Mikroskopische Untersuchungen der Maislische und der Maisfaser-

produkte. Di. 175, p. 225.

20. Mikroskopische Erkennung der Stroh- und Espartopapiere. Wochen-
schr. d n. o. Gewerbevereines 26, p. 584.

30. Anatomisches und Histochemisches uber das Zuckerrohr. Ein Bei-

trag zur wissenschaftlichen Begrfindung einer neuen Saftgewinnung>-

methode, genannt Diffusion. KarstENs Bot. Unters. I, p. 113.

81. — und Weiss, Uber die Einwirkung der Chromsaure auf Starke.

B. Z. 24, p. 18.

32. Einleitung in die technische Mikroskopie nebst mikroskopisch-tech-

nischen Untersuchungen. Wien, Verlag BRAUMULLER, 1867.

ler Erdschwere auf Grofie und
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(90) Hans Molisch:

34. Untersuchung des Steifungsvermogens einiger Starkesorten. Di. 190,

35. — und J. HUBL, Untersuchung der neuen, zur Pariser Weltausstellung

(1867) gesendeten Starkesorten. Di. 190, p. 157.

36. — u. A. PRASCH, Die mikroskopischen Kennzeichen mehrerer neue

Seidensorten. Di. 190, p. 233.

37. Tiber die Oberflachenform einiger Harze. Sitzungsber. d. nat Gesellsch.

Isis in Dresden, p. 76.

38. Die mikroskopischen Praparate des Dr. JOH. GRONLAND in Pans.

0. B. Z. 18, p. 392.

39. Untersuchungen uber den EinfluB, welchen Zufuhr und Entziehung

von Wasser auf die Lebenstatigkeit der Hefezellen iiuBern. S. Ak.

59, II. Abt., p. 495.

40. Untersuchungen iiber den EinfluB der Wasserzufuhr und Wasser-

entziehung auf die Lebenstatigkeit der Hefezellen. Di. 193, p. 1*8.

41. — und Beckerhinn, Das Gummi der Mormga pterygospmna Giirtn.

Di. 193, p. 166.

42 Uber die Jute. Di. 194, p. 244.

43. Bericht iiber die Weltausstellung zu Paris im Jahre 1867. Heraus-

gegeben durch das k. k. osterr. Zentralcomite. Verlag BRAUMULLER.

44. Uber den Zusammenhang einiger auBerer Eigenschaften des Holzes

rait dessen anatomischem Baue. (")sterr. bot. Monatsschr-. f. d. ges.

Forstwesen 19, p 509.

45 Gummiarten, Harze u. Balsame. Erlangen, Verlag ENCKE, 1869.

1870.

46. Beitrage zur Kenntnis der indischen Faserpflanzen und der ausihnen

abgeschiedenen Fasern, nebst Beobachtungen iiber den feineren Bau

der Bastzellen. S. Ak. 62, p. 171.

47. Experimental-Untersuchungen iiber die Keimung der Samen. I Reibe.

S. Ak. 64, p. 415.

48. Untersuchungen uber die herbstliche Entlaubung der Holzgewichs*

S. Ak. 64, p. 465.

49. Vorlaufige Mitteilung uber das Auftreten von Chlorophyll in einigen

fur chlorophyllfrei gehaltenen Phanerogamen. B. Z. 29, p. 61..

50. Beobachtungen iiber die WachsUberzuge der Epidermis. B. Z 2;) «

p 769.

51. Uber die Nachweisung der Holzfaser im Papier. Di. 201, p- lo6
-

.

52. Untersuchungen uber die Sorten von sogenannten Eukai

welche in der Sammlung des osterreichischen Apothekerveremes

enthalten sind. Z. Ap. Ver. 9, p. 497.

3 872.

53. Untersuchungen einiger Treibholzer aus dem nordlichen Eismeere.

S. Ak. 65, p. 96.

64. Untersuchungen uber die Farbstoffe eioiger fur chlorophyllfrei ge
'

haltenen Phanerogamen. Pringsheim 8, p. 575.

55. Bericht iiber technisch verwendete Pflanzenstoffe Indiens, welche

durch die ostasiatische Expedition erworben wurden. In: K. v. SCHEK-
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ZEE, Fachmann. Ber. iiber die dsterr.-ungar. Exped. nach Siam,

China und Japan (1868—1871). Stuttgart, Verlag J. MA1ER, AnhanglV.
56 Mikroskop. Untersuchungen. Stuttgart, Verlag J. MAIER, 1872.

I

57. Untersuchungen iiber den EinfluB der Temperatur auf die Entwick-
lung des Penicillium glaucum. S. Ak. 68, p. 5.

68. Uber einige im laufenden Winter beobachtete Vegetationserschei-

nungen. 0. B. Z. 23, p. 41.

Mikroskope. In: F. W. EXNER, Beitrage zur Gescbichte der Gewerbe
und Erfindungen Osterreichs. II. Reihe. Wien, Verlag BRAUMULLER.
Die Rohstoffe des Pflanzenreiches. Versuch einer technischen Roh-
stofflehre des Planzenreiches. Leipzig, ENGELMANN.

Bemerkungen iiber die angeblichen Bestandteile des ChlotophyHa

Flora 57, p. 278.

Uber das Verhalten des Chlorophjlls und Xanthophylls im Lichte

verschiedener Brechbarkeit. Lotos 24, p. 81.

Vorlaufige Mitteilung iiber den EinfluB des Lichtes auf Entstehung

und Zerstorung des Chlorophylls. B. Z. 32, p. 116.

Untersuchungen uber die Beziehungen des Lichtes zum Chlorophyll.

S. Ak. 69, p. 327.

Welche Strahlen des Lichtes zerlegen bei Sauerstoffzutritt das Chloro-

phyll? Pogg. Ann. 152, p. 496.

Uber die Menge des Chlorophylls in den oberirdischen Organen von

Neottia Nidus avis. Flora 57, p. 73.

Fremdlandische Pflanzenstoffe zu industriellem Gebrauche. Offizieller

Ausstellungsbericht, herausgegeben von der Zentraldirektion der Welt-

ausstellung. Wien, Hof- u. Staatsdruckerei. Heft 71, p. 123.

Uber die Bewegung des Imbibitionswassers im Holze und in der

Membran der Pflanzenzelle. Vor. Mitt. B. Z. 33, p. 353 u. 361.

Untersuchungen uber die Bewegung des Imbibitionswassers im Holze

und in der Membran der Pflanzenzelle. S. Ak. 72, p. 389.

Bemerkungen uber rationale und irrationale Divergenzen. Flora 58

P. 113.

Uber das Vorkommen von Haaren in den Interzellulargiingen des

Mesophylls von Philodendron perfusion. B Z. 25, p. 4.

Uber eine bestimmte Orientierung der Kristalle von oxalsaurem Kalk

im Mesophyll von Pontederia crasaipcs. 0. B. Z. 25, p. 7.

— und PACHER, Uber die Transpiration entlaubter Zweige und des

Stammes der RoSkastanie. 0. B. Z. 25, p. 145.

Uber die dunklen Punkte im Papiere. Di. 215, p. 270 und 217, p. 77.

Untersuchungen uber den EinfluB iles Lichtes und der strahlenden

Warme auf die Transpiration der Pflanze. S. Ak. 74, p 477.

Die natiirlichen Einrichtungen zum Schutze des Chlorophylls der

lebenden Pflanze. Festschrift zur Feier des 25jahrigen Bestehens

d. k. k. zool.-botan. Gesellschaft. Wien, p. 21.

Uber die Wellung (Faltung) der Zellmembranen in den Geweben der

Luftwurzeln von Hartwegia comosa Nees, nebst allgemeinen Bemer-

kungen iiber die Wellung der Zellhaute. 0. B. Z. 26, p. 8.
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Bans Molisch:

78. Uber die kristallinische Beschaffenheit der geformten Wachsfiberzuge

pflanzlicher Oberhiiute. B Z. 34, p. 225.

79. Ober eine neue Konstruktion des selbstregistrierenden j

Flora 59, p. 467.

80 Bemerkungen uber das Verhalten der vegetabilischen und
lischen Faser beim Karbonisieren der WoJle uod des Tucb.es.

Die Entstehuug des Chlorophylls in der Pflanze. Wien, Verlag

Holder.
Uber das Vorkoromen und die Entstehung von Etiolin und Chloro-

phyll in der Kartoffel. O. B. Z. 27, p. 7.

Die undulierende Nutation der Internodien. Ein Beitrag zur Lehre

vom Langenwachstum der Pflanzenstengel. S. Ak. 77, p. 15.

Note uber das Verhalten des Phlorogluzins und einiger verwandter

Korper zur verholzten Zellmembran. S. Ak. 77, p. 60

Versuclie uber den Ausgleich des Gasdrackes in den G-eweben der

Pflanzen. S. Ak. 79, p. 368.

Die heliotropischen Erscheinungen im Pflanzenreiche. Eine physio-

logische Monographic I. Teil. D. Ak. 39, p. 143.

Phlorogluzin zur Nachweisung der Holzsubstanz. Di. 227, p. 397.

Der Kreislauf des Stoffes in der Pflanzenwelt. R. FLEISCHERS

Deutsche Revue (Marz) u O. B. Z 28, p. 354.

Untersuchungen uber den Heliotropismus. Vorl. Mitt. S. Ak. 81, p. 7.

Die heliotropischen Erscheinungen im Pflanzenreiche. II. Teil- D. Ak.

48, p. 1.

Bemerkungen zu dem Aufsatze: Stoff und Form der Pflanzenorgane

von J. SACHS. B. Z 38, p. 452.

ttber die Bedeutung der technischen Rohstofflehre (technische Waren-

kunde) als selbstaudige Disziplin und fiber deren Behandlung als

Lehrgegenstand an technischen Hochschulen. Di. 237.

1)3. Das Bewegungsvermogen der Pflanzen. Wien, Verlag HOLDER.
94. Elemente der Anatomie und Physiologie der Pflanzen. Wien, Verlag

HOLDER.

95. Studien uber das Welken von Blfiten und Laubsprossen. Ein Bei-

trag zur Lehre von der Wasseraufnahme, Saftleitung und Transpira-

tion der Pflanzen. S. Ak. 86, p. 209
96. Bemerkungen fiber die Natur des Hypochlorins. B. C. 10, p. 260.

97. tJber das Eindringen der Winterknospen kriechender Brombeersprosse
in den Boden. S. Ak. 87, p. 7.

98 Einige Bemerkungen zu dem Aufsatze des Herrn Dr. JUL. WORT-
MANN fiber Nutation. B. Z. 41 p. 77.
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101. Untersuchungen uber die Wachstumsbewegungen der Wurzeln (Dar-

WlNsche und geotropische Warzelkriimmung). S. Ak. 89, p. 223.

102. Note liber die angebliche Funktion der Wurzelspitze beim Zustande-

kommen der geotropischen Kriimmung. D. B. G. II, p. 72.

103. Einige neue Tatsachen, welche zu* Erklarung der spontanen Nuta-

tionen und der fixea Lichtlage der Blatter herangezogen werden

konnen. B. Z. 42, p. 657.

104. Elemente der Organographie, Systematik und Biologie der Pflanzen

(mit einem Anhang: Die historische Entwicklung der Botanik). (Als

II. Band der Elemente der wissenschaftlichen Botanik.) Wien, Ver-

lag Holder.

105. Uber ein Ferment, welches in der Fflanze die Umwandlung der

Zellulose in Gummi und Schleim bewirkt. B. Z. 43, p. 577.

106. Uber das Gummiferment. Ein neues diastatisches Enzym, welches

die Gummi- und Schleimmetamorphose in der Pflanze bediogt. M.

f. Oh. 6, p. 592 und S. Ak. 92, p. 40.

107. Elemente der Anatomie und Physiologie der Pflanzen. (Als I. Band
der Elemente der wissenschaftlichen Botanik.) 2. Aufl. Wien, Ver-

lag Holder.

108. Untersuchungen uber die Organisation der vegetabilischen Zellhaut.

109. Mikroskopische Untersuchungen der Papiere von el-Eaijum. Mitt,

aus d. Samml. der Papyrus Erzherzog RAlNIiR. Wien, Verlag d. k. k'

Hof- und Staatsdruckerei. I., Heft 1 und 2, p. 45.

110. Die Papiere von el-Faijum Ein Beitrag zur Geschichte der Papiere.

Deutsche Revue.

111. Untersuchungen iiber das rasche Vergilben des Papiers. Di. 241,

112. Grundversuche iiber den EinfluB der Luftbewegung auf die Transpi-

ration der Pflanzen. S. Ak. 96, p. 182.

113. Bemerkungen zu einer Schrift des Herrn VOLKENS. B. Z. 45, p. 400

114. Die mikroskopische Untersuchung des Papiers mit besonderer Be-

rucksichtigung der altesten orientalischen und europaischen Papiere.

Sonderabdr. d. unter dem Titel „Faijiimer und UschmGneiner Papiere"

im II. und III. Band der Mitt, aus d. Samml. d. Papyrus Erzb. Rainer
erschienenen Abhandlung. Wien, Verlag d. k. k. Hof- und Staats-

druckerei.

115. Uber den Einfluii des Gaslichtes auf das rasche Vergilben der Holz-

schliffpapiere. Di. 266.

und Struktur der Zellmembran. D. B. G. 6, p. 33.

der EiweiUkorper in den Pflanzenzellen. D. B.
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— und MOLISCH, Untersucbungen uber die Gasbewegung in der

Pflanze. S. Ak. 98, p. 670.

Der absteigende Wasserstrom und dessen physiologische Bedeutung.

Mit Rucksicht auf das Gesetz der mechaniscben Coincidenz im Orga-

nismus. B. Z. 47, p. 1.

Zur Erklarung der wechselnden Geschwindigkeit des Vegetations-

rhythmus. 0. B. Z. 39, p. 79.

Biologie der Pflanzen (mit einem Anhange: „Die historische Ent-

wicklung der Botanik"). (AIs III. Band der Elemente der wissen-

schaftlicben Botanik.) Wien, Verlag HOLDER.

Vorlaufige Mitteilung liber die Elementargebilde der Pflanzenzelle.

S. Ak. 99, p. 383.

Versuch eiDer Erklarung des Wachstums der Pflanzenzelle. D. B.

G. 8, p. 196 und 0. B. Z 40, p. 387.

Anatomie und Physiologic der Pflanzen. (Als I. Band der Elemente

der wissenschaftlichen Botanik.) 8. Aufl. Wien, Verlag HOLDER.

Uber das Saftperiderm. ("). B. Z. 40, p. 107.

Formanderung der Pflanzen bei Kultur in absolut feuchtem Raume

und im Dunkeln. D. B. G. 9, p. 46

Organographie und Systematik der Pflanzen. (Als II. Band der

Elemente der wissenschaftlichen Botanik.) 2. Aufl. Wien, Verlag

H5LDER.

Uber den mikroskopischen Nacbweis der Kohle in ihren verschiedeneo

Formen und uber die Ubereinstimmung des Lungenpigments mit der

RuBkohle. S. Ak. 101, p. 379.

Untersucbungen iiber den EinfluB der Lage auf die Gestalt der

Pflanzenorgane. I. Abt. Die Anisomorphie der Pflanzen. S. Ak. 101,

p. 657.

Materielle Untersuchung der Agramer Mumienbinden. In : Die Etrus-

kischen Mumienbinden des Agramer Nationalmuseums. D. Ak
,
phil.-

hist. Klasse, 41.

Studien uber angeblicne Baumbastpapiere. S. Ak phil.-hist. Kl. I- 6

Notiz uber eine Blute mit positiv geotropischen Eigenschaften.

D. B. G. 10, p 12.

Vorlaufige Mitteilung uber die Erscheinung der Exotropbie. D- ll

G. 10, p. 5b2.

Ubei- das ungleicbseitige Dickeuwachstum des Holzkurpers infolge

der Lage. D. B. G. 10, p. 605.

tiber die Auflosung der Blattrosetten von Plantagoarten bei unter-

irdischer Kultur. Wollny, Forsch. auf d. Gebiete der Agrik. Pbj^-

15, p. 433

Eine Bemerkung zu Pfeffers „Energetik der Pflanze". B. Z. 50.

Uber den EinfluB des elektrischen Gluhlichtes auf Holzschliffpapiere

nebst Bemerkungen uber die Festigkeitsabnahme solcher Papiere in

durch das Licht vergilbtem Zustande. Di. 284, p. 67.
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Julius von Wiesner. (95)

ind das Wachstum der lebenden Substanz.

Photometrische Untersuchungen auf pflanzenphysiologischem Gel>iete

I. Ojientierende Versuche iiber den EinfluB der sogenannten cbemi-

schen Lichtintensitat auf den GestaltungsprozeB der Pflanzenorgane.

8. Ak. 102, p. 291.

140. Uber ombrophile und ombrophobe Pflanzenorgane. S. Ak. 102, p. 503

Versucb einer Bestimmung der unteren Grenze der heliotropischen

Empfindlichkeit nebst Bemerkungen zur Theorie des Heliotropismus.

0. B. Z. 43, p. 233.

Mikroskop zur Bestimmung des Langenwachstums der Pflanzen-

organe und iiberhaupt zur mikroskopischen Messung von Hohen-

unterscbieden. Zeitschr. f. wiss. Mikrosk. u. f. mikr. Teohn. 10, p. 145.

44. II. Beobachtungen aber Einrichtungen zum Scbutze des Chlorophylls

tropischer Gewachse, p. 22.

45. III. Uber den vorherrschend ombrophilen Charakter des Laubes der

Tropengewachse, p. 169.

IV. Vergleichende physiologische Studien iiber die Keimung euro-

paischer und tropischer Arten von Pwcuwi und Loranthw, p. 401,

47. V. Studien uber die Anisophyllie tropischer Gewachse, p. 625.

. Bemerkungen iiber den faktischen LichtgenuJi der Pflanzen. D. B.

G. 12, Gen.-Vers.-Heft, p. 78.

. Beobachtungen uber die An^n^j^f/lh'r, einiger tropischer Gewachse,

D. B. G. 12, Gen.-Vers.-Heft, p. 89.

. tlber die Epitrophie der Rinde und des Holzes bei den Tiliaceen

und Anonaceen D. B. G. 12, Gen.-Vers.-Heft, p. 93.

Untersuchungen Uber den Lichtgenutf tier Pflanzen mit Riicksicht

auf die Vegetation von Wien, Kairo und Buitenzorg (Java). Photo-

metrische Untersuchungen auf pflanzenphysiologischem Gebiete. II.

S. Ak. 104, p. 605.

. Beitrage zur Kenntnis des tropischen Regens. S. Ak. 104, p. 1897.

153. Uber die Trophieen nebst Bemerkungen iiber Anisophyllie. D. J»

G. 13, p. 481.

Bemerkungen zu Herrn ROTHERTs Abhandlungen uber Heliotropi>-

mus und iiber die Funktion der Wurzelspitze. B Z. 62, p. 1.

Der Upasbaum und dessen derzeitige Verbreitung auf den Sunda-

inseln. Z. Ap. Ver. 33, p. 313.

157. Experimenteller Nachweis paratonischer Trophiee

wachstum des Holzes der Fichte. D. B. G. 14, p. 1

. Uber die Abstammung des Dammars. Z. Ap. Ver.
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Pflanzenphysiologische Mitteilungen aus Buitenzorg: VI.: Zur Phy-

siologie von Tacni<>
L
,l,yUa„» XoWnneri. S. Ak. 106, p. 77.

tjber die Ruheperiode und tiber einige Keimungsbedingungen der

Samen von Yiscum album D. B. G. 15, p. 503.

Untersuchungen uber die mecbanische Wirkung des Regens auf die

Pflanze nebst Beobachtungen und Bemerkungen iiber sekundare

Regenwirkungen. Ann. du Jard. Bot. de Buitenzorg 14, p. 277.

Uber die photometrische Bestimmung heliotropiscber Konstanten.

B. C. 69, p. 305.

Beitrage zur Kenntnis des photochemiscben Klimas im arktischen

Gebiete. D. Ak. 67, p. 643.

Uber Heliotropismus, hefvorgerufen durch diffuses Tageslicht. D. B.

G. 15. p. 158.

Influence de la lumit re solaire diffuse sur le developpement des

plaates 0. r. 126, p. 1287.

Anatomie und Physiologie der Pflanzen. (Als I. Band der Elemente

der wissenschaftlichen Botanik.) 4. Aufl. Wien, Verlag HOLDER.

Uber eine neue Form der falschen Dichotomie an Laubsprossen von

Holzgewachsen. Ann. du Jard. Bot. Buitenzorg. Suppl. II, P-
97.

Die Beziebungen der Pflanzenphysiologie zu den anderen Wissen-

schaften. Inaugurationsrede. Wien, Verlag HOLDER.

Uber die Formen der Anpassung des Laubblattes an die Lichtstiirke-

Untersuchungen tiber den LichtgenuB der Pflanzen im arktischen

Gebiete. Photometrische Untersuchungen auf pflanzen physiologischem

Gebiete, III. S. Ak. 109.

Die Rohstoffe des Pflanzenreiches. 2. Aufl. I. Bd. Leipzig, Verlag

Engelmann.
Mikroskope. In: Weltausstellung Paris 1900. Katalog der oster-

reichischen Abteilung. Gruppe I und III. I. Teil. Beitr. Osterr. u

d. Fortschritten im 19. Jahrh.

Die Stellung der Blute zum Lichte. Biol. C. 21, 24.

Beitrage zur Kenntnis des Lichtklimas von Tromso und des Licbt-
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