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Mekrologe Deutscher Botaniker,

FBIEDRICH GRUNDKER

von Forstmeister LAGERSHAUSEN (Wolfenbiittel)

.

FRIEDRICH GRUKDUER wurde am 18. August 1849 in Konigslutter geborexl. Er stu-
dierte an der Braunschweiger technischen Hochschule, in Miinchen und Leipzig Forst-,
Rechts- und Staatswissenschaften, logte 1872 die erst© und 1878 die zweite Prii-

fung fiir den Forst-Verwaltungsdienst ab, wurd© im Vorbereitungsdienst vielseitig
baschaftigt, promovierte inzwischen zum Doktor der Staatswissenschaften, wurde
zum 1. Oktober zum OberfSrster befordert und sum 1. Jul i 1886 als Torstand an das
aus den drei Forstrevieren Mariental, Bahrdorf und Barmk© gebildete Forstamt Ha-
riental versetzt. Ein©n dort an ihn ergangonen Ruf auf ubernahme einor forstwis-
aenschaftlichen Professur an einor Deutschen Universitat lehnte ©r ab, da ©r un-
goachtet seiner wissenschaftlichen Riistung und seiner Vorliebe fiir die EinftLhrung
von Forstbeflissenen in das Fach die praktische Tatigkeit fiir den.Wald dem Wirken
auf dem Lehrgtuhle vorzog. Am 1. Oktober 1890 wurde ihm die Leitung dos Herzogli-
chen Oberforstamtes Harzburg mit dem fiir die Forst-Inspektionsbeamten derzeit lib-

lichen Titel Forstmeister - spater Forstrat - ubertragen. Neben seiner umfangrei-
chen dienstlichen Tati^ceit, die sich namentlich auf dem Gebiete der Ablosung der
auf den Forsten des vormaligen Kommunionharzes lastenden Bau- und Brennholzberech-
tigungen bewegt©, betatigte er sich, nachdem er diese durch die Bearbeitung einer
umfassenden Denksehrift, namentlich iiber die unsichere Abgabe des Bauholzes, auf
©ine sichere Grundlage gestellt hatte, auch lebhaft an den Gemeinde-Ang©leg«nhei-
t©n d©s Flockons Heustadt-Harzburg und insbesondere an den Bestrebungen, die auf
die Umwandlung der Ortsverfas sung in ein stadtisches Gemeinwesen abzielten, und
wurde dann der erste Vorsitzende der Stadtverordenten der neuen Stadt Bad liars' -

burg. Bald darauf erhielt er auch das Handat des aus d.en Stadten Gandersheim, See-
son und Bad Harzburg neugebildeten Wahlkreises fur den landtag, Gegeniiber spater
an ihn herangetretenen Antragen, sich als Landtagskandidat fiir die wissenschaft-
lichen Berufsstande aufstellen zu lassen, hat ©r sich dagegon ablehnend verhalten.
Zum 1. Oktober 1897 wurde er als Kammerrat zum ordentlichen Kitgliede der Herzog-
lichen Kammer, Direktion der Forsten, und nebenamtlich in die forstliclie PriifungS-
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konmission berufen, riickte 1907 zun Geheinen Kanmerrat, 1908 zun Oberforstmeister
und 191G zun Landforstneister und Vorsitzenden der Prufungskonmission auf

.

Hit besonderer Vorliebe widmete sich FRIEDRICK GRURDEER organisatoriscben Fra-

gen der Verwaltung, sowie einer seitgonassen Ausgestaltung und Vereinfachung des

Dienstbetriebes; insbesondere vertrat er nachdriicklich die Notwendigkeit der Ver-

einfachung des Instanzenzuges der For stverwaltung und vor allem des Wegfalls

der Inspektionsinstanz der Ober-Forstamter, bei gleichzeitiger Erweiterung der jvl-

standigkeit der Forstamter, eine Organisations-Vereinfachung, die auch seit 1903

angebahnt und in wenigen Jahren durchgefiihrt wurde.
Dar.eben beschaftigte er sich gern nit wissenschaftlicben Problemen, wozu ihm

seine nebenantliche Stellung als Vorstand der forstlichen Versuchsanstalt willkon-

menen Anlass bot. Er veroffentlichte nehrere Schriften aus den Nachlass seines

Dienstvorgan'gers, des Geh. Kammerrates H0R1I, die in den ersten Stadien belagsenen

"Formzahlen und Masstafeln fur die Buche", ferner zusanmen nit Prof. SCHWAPPAC1I-

Eberswalde aufgrund der Untersuchungen der deutschen und osterreichischen Versuchs-

anstalten die "Massentafel zur Bestinnung des Ilolzgehaltes stehender Waldbaume und
Waldbestande" (Berlin, 1898 - 1920 in 5 Auflagen) , endlich allein, abgesehen von

einer Reihe von Abiiandlungen in forstlichen 2eitschriften, als selbstandige Ver-

offentlichungen die "Untersuchung uber die Querflachen-Ermittelung der Holzbestan-
de n (Berl'.n 1882) und die "Untersuchungen in Buchenhochwalde iiber Wachstumsgang
und Hassenertrag" (Berlin 1904). Letztere Schrift wurde in einer kritischen Bespre-
chung als "ein Muster fur die geschickte Verbindung exakter wissenschaftlicher
Forschung und angenessener Berucksichtignng der praktischen Bedurfnisse" bezeich-
net. Als Vorstand der Versuchsanstalt leitete er auch den Betrieb der forstlichen
Versuchsgarten in der Buchhorst.

Schon 1896 hatte GRUKDNER in Landtage die Erlassung eines das gesante Landes-
Jagdrecht regelnden Gesetzes angeregt- Als sich dann nach den Inkrafttreten der
Preussischen Jagdordnung die Ansicht allgeneiner durchsetzte, dass es notwendig
sei auch in Braunschweig auf diesem uebiete der Sesetzgebung vorzugehen, beteilig-
te er sich an der Bearbeitung einer Braunschweigi schon Jagdordnung, vertrat die-
se danach als Regierungs-Konmissar im Landtage und gab eine nit Erlauterungen ver-
sehene Ausgabe dieses Gesetzes heraus.

An 1. Juni 1919 wurde OHUNDEER auf aeinen Antrag in den Ruhestand versetzt. Er
fand dann noch kiirzlich Musse, dio seit mehr als 40 Jahren durch die Braunschwei-
gi sche Forstverwaltung bei unfangreichem Anbau gesammelten Erfahrungen nit frend-
landischen Waldbaumen zu bearbeiten; seit langen Jahren zahlte ihn die Deutsche
dendrologische Gesellschaft zu ihrcn tatigsten und kenntnisreichsten Migliedern*

Ein inneres Leiden warf ihn auf das Krankenlager und ein sanfter Tod erloste
ihn am 5. Dezember 1921. Personlich war der Verstorbene ein uberaus liebenswiirdi-
ger Ilerr, der mit Rat und Tat jeden, der ihn damn angieng, gern zur Seite stand.
Als Beamter war er fur jeden das Vorbild der Gewissenhaftigkeit und Pflichttreue.
7/er den Landforstneister Dr. GRUXIDITER personlich oder dienstlich je naher getre-
ten ist, wird ihn ein treues Andsnken bewahren. Ein Denknal aber hat er sich selbst
gesetzt in seinen Schaffen und V/irken fur 4©n Deutschen Wald und durch den Gcist,
den er in die Forstbeamtenschaft Braunschweigs zu verpflanzen gewusst hat. Ein
Fachnann von hohen Ansehen, ein Mensch mit hervorragdenden Kerzens- und GemtLtsei-
genschaften ist von uns gegangen!

AUGUST SSBU1Z-.

Ton W. WAHGERIM (Danzig) .

AUGUST AL3ERT IIEIHHICH SCIIULZ, der an 8. Dezember 1862 zu Stettin als einzi-
.ger Sohn des Ober-Telegraphensekretiirs HEIKRICH SCHULZ geboren wurde, wurde in
seiner Jugend infolge wiederholter Versetzungen seines Vaters vielfach hin und her
geworfen. Der erste Ort, an dem ihm ein langeres Verweilen beschieden war, war
Minister in Westfalen. Obwohl selbst Protestant, muss er doch in den dort verbrach-
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ten Jahren von dem katholischen Wesen starke und nachhaltige Eindriicke empfangen
haben; auch in spaterer Zeit hat er noch enge Verbindungen zu katholischen Krei-
sen Westfalens, das er als seine eigentliche Heimat betrachtete, gehabt und sich
nach gelegent lichen Ausserungen zu schliessen, zeitweise mit dem Gedanken getra-
gen, ganz dorthin iiberzusiedelno Es war ihm aber nicht vergonnt, in Miinster seine
Schulzeit abzuschliessen. Infolge erneuter Versetzung seines Vaters kam er nach
Halle a.d. Saale, der Stadt, in der er mit geringen Unterbrechungen sein ganses
ferneres Leben verbracht hat, und wandte sich hier, nachdem er 1885 auf dem Stadt-
gymnasium das Zeugnis der Reife erworben hatte, dem Studium der Naturwissenschaf-
ten und Medizin zu, das er 1890 nit dem Bestehen der medizinischen Staatspriifung
•zum Abschluss brachte. Infolge kSrperlicher Mangel - er hatte bereits in der Ju-
gend das Gehor auf dem linken Ohr und den Gebrauch der einen Lunge eingebtisst und
eine angeborene Muskelschwache der rechten Hand machte ihm auch dig Ausfiihrung von
Operationen unmoglich - rausste er aber auf die Ausiibung der arztlichen Praxis bald
verzichten und er wandte sich wieder der Botanik zu, mit der er sich bereits in
friiheren Jahren eifrig und erfolgreich beschaftigt hatte. Eine Reihe von Arbeiten,
die Teils Gegenstande der Bliitenbiologie behandelten - die grosste derselben:
"Beitrage zur Kenntnis der Bestaubungseinrichtungen und Geschlechtsverteilung bei
den Pflanzen" erschien in zwei Teilen 1888 und 1890 in der Bibliotheca botanica -
teils sich auf die Flora von Halle bezogen (die Vegetationsverhaltnis3e der Umge-
bung von Halle, 1888; die floristische Literatur fur Nord-Thiiringen, den Harz u.
den Provinzsachsischen sowie anhaltischen Teil der norddeutschen Tiefebene, 1888)
legen ebenso vqn dieser friihzeitigen wissenschaftlichen Tatigkeit wie von seiner
scharfen Beobachtungsgabe und der Griindlichkeit seiner Untersuchungen Zeugnis ab.
Nachdem er im Jahre 1893 den philosophischen Doktorgrad erworben hatte, habili-
tierte er sich 1894 mit einer Arbeit iiber die Vegetationsverhalthisse des Saale-
Bezirkes, der noch in demselben Jalire seine "Grundziige einer Entwickelungsgeschi-
chte der Pflanzenweit Mitteleuropas seit dem Ausgange der Tertiarzeit" folgten,
Kit die sen Arbeiten betrat SC1IULZ dasjenige Gebiet, dem auch die iiberwiegende Mehr-
zahl seiner zahlreichen spateren wissenschaftlichen Arbeiten angehort. Seine flo-
ren-entwi ekelungsgechichtlichen Anschauungen sind im Laufe der Jahre nicht durch-
weg die gleichen geblieben; unverandert aber durchzieht alle seine einachlagigen
Arbeiten der leitende Grundgedanke , die Wandlungen, die das nach-eiszeitlicha Kli-
ma durchgemacht hat, zu erschliessen aus den Spuren, die diese Klima-Anderungen
in der Flora und Pflanzendecke hinterlassen haben. Damit gewann fur ihn die gegen-
wartige Verbreitung der indigenen Phanerogamen-Flora Deutschlands und die biolo-
gischen Bediirfnisse und Fahigkeiten der verschiedenen Arten ausschlaggebende Be-
deutung und hierauf beziigliche Beobachtungen waren es, die die Grundlage fur sei-
ne Einteilung der Deutschen Phanerogamenflora in vier Hauptgruppen auf Grand ihrer
klimatischen Anpassung und fiir seine weiterhin sich daraus ableitende Gliederung
der Postglazialzeit in eine Anzahl von klimatisch differenten Perioden bildeten.
Der Charakter dieser in den spateren Arbeiten immer mehr in 1 s einzelne, auch be-
ziiglich der Einwanderungs-Geschichte und der spateren Schicksale der einzelnen Ar-
ten ausgefiihrten Konstruktionen mag raancem allzu hypo thetisch erscheinen und man
wird auch sagen konnen, dass die Richtigkeit einer solchen Theorie noch nicht da-
durch orwiesen wird, dass die beobachteten Erscheinungen sich scheinbar als logi-
sche Konsquenzen derselben darsteilen; aber auch wer in dieser Weise der Theorie
von AUGUST SCHULZ iiber den wiederholten Wechsel der Klima-Perioden skeptisch ge-
geniiber steht, wird die Richtigkeit der Grund-Anschauung nicht bestreiten konnen,
dass die einaeitige Beriicksichtigung nur der Ergebnisse der Untersuchung der geo-
gnostischen Bildungen zu pflanzengeographisch befriedigenden floren-entwickelungs-
geschichtlichen Anschaungen nicht zu fiihren vermag, und er wird weiter anerken-
nen miissen, dass die Arbeiten AUGUST SCKULZ' nicht nur eine reiche FiLile von wis-
censchaftlicher Phantasie eincrseits, von scharf logischer Gedankenarbeit anderer-
seits enthalton, sondera dass sie ausserdem auch eine grosse Menge von feinen Be-
obachtungen iiber das biologische Verhalten der verschiedenen Arten in standortli-
cher Hinsicht und ahnliches mehr bieten„ Leider wird die Lekture und das Veratand-
nis der Arbeiten von AUGUST SCHULZ vielfach durch 3einen eigenartigen Stil und sei-
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ne EfCbwerf&llige Darstellungsweise erschwert; dieser Umstand im Verein mit der
bisweilen iiber das gebotene Mass hinausgehenden Scharfe, die er in der wissen-.
.schaftlichen Polemik iiber floren-entwickelungsgeschichtliche Fragen gegen seine
Gegner zur Anwendung brachte, mag dazu beigetragen haben, dass es ihm nicht ver-
gonnt war, im akademischen Leben zu einer Stellung zu gelangen, wie sie ihm nach
seinem Wissen und seinen Leistungen wool gebiihrt hatte. Es liegt in der Natur der
Sache, dass er unter diesem Misserfolge schwer gelitten hat und dies umso mehr,
als er sich infolge dessen langere Zeit hindurch genotigt sah, durch journalistic
sche T&tigkeit auf verschiedenen Gebieten die Mittel zuci Lebens-Unterhalt zu er-
werben; es zeugt aber andererseits von einem starken Idealismus, dass er trotzdem
seinen wissenschaftlichen Bestrebungen treu blieb. Diese wendeten sich wahrend
des letzten Jahrzehnts noch einem weiteren Forschungsgebiet , der Geschichte der
kultivierten Ge.treide, zu,. iiber die er eine namhafte Zahl von wichtigen Beitragen
veroffentlicht hat, und wie er einer der besten, nach ASCHEHSOIT s "Tod vielleicht
der beste Kenner der Deutschen Flora war, so wurde er nach KOEMICKE's Tode der
einzige Botaniker, der das schwierige Gebiet der Erforschung der Getreidearten
vollstandig beherrschte; die philologischen und historischen Kenntnisse, die er
besass, sind ihm dabei sustatten gekommen, auch in das schwierige Gebiet der Ae-
gyptologie hat er sich in diesera ^usammenhange noch eingearbeitet. •

Im Jahre 1908 erhielt AUGUST SCHULZ den Professor-Titel. Eine im Jahre 1917
infolge einer Berufung nach der lurkei gepiante ttbersiedelun* nach Kons tant inope

1

verzogerte sich und kam infolge des Zusammenbruches nicht mehr zur Ausfuhnmr Soubernahm er 1918 die Stelle ale Bibliothekar der Leopoldinisch-Carolonischen Aka-
demie der ITaturforscher m Halle und wirkte zugleich als Hilfsbibliothekar an dorUniversit;its-Bibliothek, um seine bei der fortschreitenden Teuerung zum Lebens-
unterhalt nicht mehr ausreichenden Einkunfte zu erhohen, und auch in dieses Ge-biet hat er sich mit grosser Gewissenhaftigkeit und wissenschaftlichem Ernst ein-gearbeitet. Seiner ohnehin nicht starken und durch die Entbehrungen wahrend desKrieges und der nachfolgenden schweren Jahre noch mehr geschwachten Gesundheitscnemt allerdings diese Tatigkeit nich* gut getan zu haben; am 7. Februar 1922erlag er einer Lungen-'und Mppenfell-EntzUndung, die er sich im Gefolge einerErcrankung an Grippe zugezogen hatte. Ein Mann von vielseitigem grundlichem iibersexn engeres Faehgebiet weit hinausgehendem Wissen und ein bedeutlnder Gelefrterdessen Fatur freilich an den ihm vom Leben bereiteten Enttauschungen nicht u^"schuldig war, ist mit ihm dahingegangen,

b

EDUABD.PaLLA.

TonK. LIXSBAUER (Graz)
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im Jahre seiner Promotion, 1887, wards er sum Demonstrator an KERNER's Lehrkan-
zel bestellt. In seiner Dissertation "Beitrage zur Systematik der Cyperaceen" be-
diente er sich mitbestem Erfolge der damals inaugarierten Hethode der "systema-
tisehen Anatomie". Ein Jalir darauf (1888) warde er von HA3ERLA1DT als Assistant
an das Botanische Institut nach Graz berufen, das ihm zur zweiten Heimat v/erden
so lite. Tm Jahre 1891 erwarb er auf Grund seiner Arbeit "Beobachtungen iiber Zell-
hautbildung an der zellhaut beraubten Protcplasten", auf die wir unten noch zu-
ruckkommen-werden, die Venia legend! fur Botanik. Es ist ein ansprechendes Zeug-
nis fur das Vertrauen, das PALLA sich erworben hatte, dass ihm wahrend der ergeb-
nisreichen Tropenreise HABERLAEDT's im Winter 1891/92 die Supplierung der Grazer
Lelirkanzel ubertragen warde. Am 3. Okt. des Jahres 1900 trat er selbst die Reise
in die javanische Tropenwelt an, urn dort, wie ei beabsichtigte, sein Augenmerk
insbesondere den Cyperaceen und tropischen Pilzen zuzuwenden. Auf Java, wo er :nit
EPJfST KAECHEL zusarrmentraf , unternahm er z.T. in des sen Gesellschaft zahlreiche

Station von Tj ibodasExkursionen und verbrachte
ITach 3-monat lichen- Auferichalt auf Java besuchto er im Februar 1901
auf Lire. Pladjoe in der Mhe von Palembang die Gastfreundschaf t eines Hollanders*
A. RAG0SI2IE, genoss und Gelegenheit zu interessanten AusflUgen fand.

Fach Graz zuriickgekehrt , wurde er zum Adjunkten am botanischen Institut befor-
dert und ihm gleichzeitig der Titel eines Extraordinarily verliefcer.. Erst im F.erbst
1909 folgte seine Erneunung ,:a vvirklichen Extraordinary s mil d< r Lehrverpflich-
tung, insbesondere Vorlesungen Liber Thallophyten zu halten. Leider war os PALLA
nicht beschieden, zur selbstandigen Leitung oinor LeJ rk&nze] boruff za v/erfen
obgleich er wiedorholt in Besetzungsvorschlagen -an ehrenvolior 3!;el^e genannt war-
de. Und so begrlisste er es nit sichtlicher Befriedigang, als ihm in Jahre 1913
wenigstens der Titel und Charakter eines Ordinarius verl iehen wurde und er von
seinen bisherigen Assistenten-Verpflichtungen endgiltig enthoben wurde, so dass
er sich vc*Llig ungehindert seinen wissenschaftlichen Nei{ mgen iii >-'-- A konnfce.

Ein Urteil iiber PALLA* s wissenschaftliche Personlichkeit zu gewinnen, ist nur
dem moglich, der Gelegenlieit hatte, ihm naher zu treten; seine wissen ichaftlichen
Publikationen geben nur ein diirftiges und unvollkommenes Bild des gewissenhaften
und kenntnisreichen Forschers, Die Beschaftignng mit wissen.:; ble-
men diente ihm lediglich zur Befriedigung eigenen For shaft-
licher Ehrgeiz, ja auch das Bed'arfnis, sich anderen mitzateilon, war seinem 7/eseii
fremd; kein wonder, dass er gelegentlich nicht die verui ntc Anerkem tap Land So
warde es libel vermerkt, dass PALLA von seiner mit Unterstiitcung der Wiener Akade-
mie der Wissenschaften unternommenen Tropenreise keine einzige wissenschaftliche
Arbeit mitbrachte. Und doch war der Besuch ler Trc >onwelt far ir.r roicl: en Ergeb-
nissen gewesen und er versicherte oft, durch seine Studio: a- " Java and S jnatra
zu einer tieferen und veranderten Auffassung mane her biologischer Probleme rskom-
men zu sein. Durch irgendwelche Gelegenheitsarbeiten, die er verabacheate, a-aW
nach aussen hin Zeugnis von seinen wissenschaftlichen Beobac! m, ging
aber ganz Qe^Qn seine ITatur. Auch im personlichen Verkehr hatte man Gelegenheit"
seine tiefgriindigen Kenntnisse und sein selbst erarbeitetes Urtei] •: . bewundern.
Freilich gieng er mit zunehmenden Jahren inner schwerer auf einen Gedankenaus-
tauech ein. Von friiher Jugend auf sich selbst gestellt und oft sichtlich schwer
nit dem Leben ringend, war ihm ein Hang zur Verschlossenheit und Wortkargheit ei-
gen. Gelang es aber, eine Saite zu beriihren, die in seinen Innern Resonanz gab,
so fiihlte man den wamen Puis eines fuhlenden Herzens in der Brust des frostig*
erscheinenden Mamies, so dass ihm mancher zum Freunde warde, der Gelegenheit hat-
te, ihm naher zu treten.

Ein anderer hervorstechender Charakterzug war seine peinliche Gewissenhaftig-
keit und Genauigkeit in wissenschaftlichen Dingen. Was PALLA niederschrieb, ist
bis in alle Einzelheiten absolut zuverlassig; er iibemahm keine Angabe aus'der
Literatur, ohne sich durch eigene Anschauung von ihrer Richtigkeit iiberzeugt zu
haben. Hatte er sich eine bestimmte Meinung gebildet, so hielt er dann aber aucl
an ihr fest, mitunter bis zum Eigensinn. Ein bezeichnendes Beisoiel: In einen
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scharfen Artikel wandte er sich anlasslich des ITomenclatur-Kongresses gegen den

Antrag, nur lateinisch verfasste Diagnosen als giltig anzuerkennen (Osterr. Bot.

ZTG. 1908). Obgleich dieser Antrag nichtsdesto weniger zum Beschluas erhobon wur-

de, lies., sich PALLA ausser in ausliindischen Zeitachriften doch niemals herbei,

lateinische Diagnosen neuer Arten zu geben.

Was PALLA* s wissensehaftliche Leistungen betrifft, so verbietet der verfii&ba-

re Raum eine eingehendere Wurdigung. Schon in seiner oben erwahnten Dissertation

hatte er sich als gewissenhafter und scharfblickender Beobachter von ungewohnli-

cher Erfahrung bewahrt. Dem Cyperaceen-Problen, fiir das er eimal Interesse gefasst

hatte, widiaete es den grossten Teil seiner Forscherarbeit. Eine ganze Reihe sorg-

faltig durchgefuhrter Detail-Untersuchungen waren der Klarung. der Systematik die-

aer achwierigen Gruppe gewidmet, so seine Untersuchungen tlber die Stellung der

Gattuug Caustia (Verh. Zool. Bot. Ges. Wien 1808), iiber die Umgrenzung der Gattung

SclTpua (Engler's Jahrb. 1888), wobei er zeigte, dass die europaeischen Cyperace-
en allein, die ihr zugerechnet warden, zu wenigstens 8 verschiedenen Gattungen zu

stellen 3ind; ferner seine Studien liber die Gattung Briophcrwn (Bot. Ztg. 1896)

und iiber die Trichophorunr'Arten (Ber. D. bot, Gesellsch. 1897), seine Ubersicht
iiber die mitteleuropaischen Scirpus-Arten (in Kneucker' s Allg. bot. Ztg. 1900)so-
wie seine Beobachtungen -iiber die Bliiten von I inocarpha und Platylepis (Ber. D. h.

Gesellsch. 1905) sowie vonffamioarpha (Osterr. bot. Ztg. 1908). Durch diese syste-
matischen Detailforschungen begrundete PALLA seinen Ruf als einer der besten Cy-
peraceen-Kenner. Er war .iedenfalls die geoeignete Personlichkeit , diese schwie-
rige Familie flir KOCH 1 s %nopsis (3. ed. 1905, Lief. 17) su bearbeiten und er ent-
ledigte aich seiner Aufgabe in raustergiltiger Weise. Desgleichen iibernahm er die
Revision bzw. Bestimmung der Cyperaceen fiir KHEUCKER's Exsiccaten (Allg. bot. Zt.

1900, 1907, 1911). Von alien Seiten und aus aller Herren Lander floas ihm aufge-
sammeltes Material zur Bestimnung zu, was einen grossen Teil seiner zeit und Ar-
beitskraft absorbierte. So boarbeitete er die Cyperaceen der brasilianischen Expe-
dition v. WETTSTEIlT's und der Porschxuigsreise RECHDTGER 1 s nach den Sanoa-Inseln
(Denkschr. d. Wiener Akad. d. Wiss. 1906 bzw. 1909), der Aufsammlungen von HA1JDEL-
MAZETTI aus .dem pontischen Ranlgebirge (Annalen d. naturhist. Hifmus. Wien 1909}
und javanisch-koreanisches und chinesisches Material (Le Monde des plantes 1910;.
Er verfasste ferner einen Bestimmungsschlussel der Cyperaceen fur USTERFs "Flo-
ra der Umgebung der Stadt Sa6 Paulo" (Jena 1911) und bestimrate von W0R0NOW gesam-
meltes russisches Material (Provinz Batun) und solches aus dem Kaukasus (Monitenr
du Jard. bot. Tiflis 1912 u. 1914), PALLA 1 s let zte Publikationi der Weltkrieg und
seine Folgen hatte seine Energie gelahmt. Es ist bei den ungeheuer reichhaltigen
Material, das durch seine Hande gieng, klar, dass er auch in der Lage war, eine
ganze Reihe von neuen Gattungen und Arten erstmalig zu beschreiben, deren Diagno-
sen er z.T. in einer Serie von 6 Mitteilungen in der Osterr. bot. Ztschr. (1907 -
190C und 1913) veroffentlichte.

PALLA* s botanisch-systematische Arbeiten beschrankten sich jedoch keineswegs
nur auf diese eine Familie, wemmgleich er nur mit bescheidenen Beitragen publizi-
stisch hervortrat, von denen wir hier nur seine Untersuchunger iiber Anemone trt~
/oZfaund nemorosa (Qsterr. bot. Ztschr. 1909) nennen wollen. - Von besonderen
pflanzengeographischem Interesse war die Entdeckung von Carex foetida All, auf
dem Zirbitzkogel in Steiermark (Ssterr. bot. Ztschr. 1913), die bis dahin nur
aus den West- und Zentralalpen (Tirol) bekannt war und wahrscheislich sin Relikt
darstellt. Jedenfalls war er einer der gewiegtesten Kenner der alpinen Flora und
spesiell der Steiermark (Beitr. z. Flora Steiemarks in Mitt, haturw. Ver. f.
Steienn. 1897). Das reichhaltige Material, das er auf seinen zahlreichen Exkursi-
onen im Land aufgesammelt hat, findet sich unbearbeitet in seinen nachgelassenen
Herbarien und Notizen, welche in die Verwahrung des Institutes fiir Systematische
Botanik der Grazer Universitat iibergegangen sind. Seit Jahren befasste er sich
aueh mit der Bearbeitung der heimischen Flora, doch ist diese Arbeit leider nur
bruchstiickweise bis zur Aufstellung neuer Bestimmungsschlussel fiir eine Reihe von
Familien und Gattungen gediehen. Dagegen wurde sein Name iiber den engeren Krei3
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der Fachgefnossen hinaus bekannt durch die wissenschaftliche Redaktion der 2. Auf-
lage des von Deutschen u. Osterreichischen Alpenverein herausgegebenen "Atlas
der Alpenflora". Mehrere Somner (1906 - 1909) waren Exkorsionen zur Aufnahne von
Alpenpflanzen am natlirlichen Standort gewidnet, die er in Verein mit Herrn 0SIER-
MAIER, dera wissenschaftlich wohl erfahrenen Teilhaber der Kunstans talt HEHETTE
u. OSTERMAIER (Dresden) unternahm, welche die photo-lithographische Reproduktion
der Bilder iibernommen hatte.

In Anschluss an seine systenatischen Arbeiten sei auch noch der entwi ekelungs-
geschichtlichen Untersuchung gedacht, die er den eigenartigen fadigen Bildungen
in Pollen von Streliteia reginae widnete, deren Ursprung er auf die aus dem Gewe-
beverband tretenden Oberhautzellen der Pollensacke zuriickfuhrt (Ber. D bot Ges
1891)

.

Die ursprunglich systenatisch-anatonische Orientierung PALLAS erhielt eine
wesentliche Erganzung nach der Richtung der physiologischen Anatonie durch seine
Ubersiedelung an das HABERLAEDT'sche Institut. Seine Abhandlung "Zur Anatonie der
Orchidccn-Luftwurzeln" (Sitzungfber. Wiener Akad. d. Wiss. 1889) gehort durchaus
dieser Forschungsrichtung an. Von grosserer und nachhaltigerer Bedoutung wurden
hingegen 3eine Untersuchungen uber Zellhautbildung und Wachstum kernloser Proto-
plasten (Ber. D. bot. Ges. 1889 und Flora 1890), die spater (Berichte 190G) eine
weitere Erganzung erfuhren. In Gegensatz zu KLEBS und TOWNSMD wird hier der prin-
zipiell bedeutungsvolle Nachweis erbracht, dass kernlose Protoplasmateile jugend-
licher Zellen sehr verschiedener norphologischer V/ertigkeit befahigt sind eine
Menbran abzusondern, was auch von ACQUA (1891) bestatigt wurde.

Als wei teres Arbeitsgebiet hatte sich PALLA die Thallophyten erwahlt, die er
mit besonderer Vorliebe in Vorlesungen und Ubungen behandelte. Uber Pilze, Algen
und insbesondere auch iiber Lebernoose, von denon er stets interessante Vertreter
in Schalenkultur hielt, wus s te er ausgezeichneten Bescheid. Er beschrieb auch ei-
nen neuen Pilobolua (P. heterosporus), den er auf einer Kuhmist-Kultur gezogen
hatte. Es ist bezeichnend fur den gediegenen Ernst seiner Arbeitsweise, dass er
sich nicht darauf beschrankte die als neu erkannte Forra zu beschreiben, vielmehr
erst dann rait der VerSffentliehung hervortrat, nacbdem er sich durch ausgede^nte
Kulturen einen genauen Einblick in den Fornenbereich der Gattung verschafft hat-
te, deren Arten er einer kritischen Revision unterzog (Osterr. Bot, Ztschr. 1900)
Auf PALLA* s Anregung ist auch die SOilLIERSDORFER'sche Beschreibung des in der Gra-'
zer Umgebung entdeckten eigenartigen insektivoren Pilzes Zoophagus instdians zvl-
ruckzufuhren (Osterr. Bot. Ztschr. 1911), was hier umso nehr betont sei, als sein
Anteil daran uber seinen eigenen Wunsch in der Publikation nicht hinreichend er-
sichtlich gemacht ist. Durch fortgesetzte Studien am lebenden Material war es
PALLA in den letzten Jahren gelungen, neue bedeutungsvolle Beobachtungen an die-
sen Pilze anzustellen, die auch geeignet waren, ein Licht auf seine Stellung in
System zu werfen. Zu einer «vorlaufigen« ICitteilung kormte er sich jedoch nicht
entschliessen, so dass seine Erfahrungen mit ihra zu Grabe getragen wurden.

Endlich ist noch PALLA' s algologischer Studien zu gedenken, seiner sorgfalti-
Qen Untersuchungen iiber den Bau des Cyanophyceen-Protoplasten (Pringsh. Jahrb
1893) der Entdeckung eines neuen Inhaltskorpers bei Conjugaten, der "Karyoide"
(Ber. D. bot. Gesellsch. 1894), sowie der Beschreibung einer neuen pyrenoidlosen
Art und Gattung der Conjugaten, Uougeo tiaps is calospora

, (Berichte 1894).
Seinen Schulern war PALLA ein guter Lehrer. Vorlesungen, die er nit der ihneigenen Sorgfalt vorbereitete, nachtem ihm wohl nehr Muhe als Freude; umso gros-

seren Nutzen zogen dagegen seine Horer aus den von ihn nit Vorliebe abgehaltenen
Ubungen, in denen er es verstand, durch Vorbild und Anleitung zu gewiscenhafter
und exakter Beobachtung anzuregen. Unvergesslich werden aber seinen Horern seineklemeren und grosseren.Exkursionen in die Alpen sein, auf denen er seine Berleiter, denen er als erfahrener Alpinist auch ein sicherer Fiihrer war in den Z-uberder alpinen Flora einfuhrte; bei solchen Anlassen lernte man ihn als Fachgelehr-
ten besonders und zugleich als Menschen lieben,

Eine von der Lunge ausgehende Stre^ticoccen-Infektion des Blutes hat den seh,-nigen Kann, der alien Anstrengungen des Alpiniamus gewachson war ulotzlich i.™'-
unerwartet liberwiiltigt. ' '

y^**v
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HUGO CGNWPTZ.
Von W. WA2IGERI2I (Danzig) .

HUGO COmHENTZ wurde an 20. Januar IS 35 als Sohn eines Xaufmanns in Danzig ge-

boren. Schon wahrend seiner Schulzeit, die er auf dem Realgymnasium St. Johann in

seiner Vaterstadt absolvierte, betatigte er lebhaft und mit Erfolg seine natur-

wiss -enschaftlichen Neigungen und Interessen; so wird er von seinem Lehrer BAIL,

der hochbetagt seinem Schiller vor wenigen Tagen in den Tod gefolgt ist und der

sich dure}} seinen anregenden Unterricht wie als Leiter der Katurforschenden Ge-

sellschaft urn den-Aufsehwung der naturwissensehaftlichen Forschung in Danzig blei-
beiide Verdienste erv/or*ben hat, bereits in dieser Zeit als Finder bemerkenswerter

Pflanseii in der westpreussischen Flora erwahnt. ITach Abochluss seiner Schulzeit

widmete COHVTEEHSZ sich dem Stadium der TTaturwissenschaften zuerst in Goettingen
und weiterhin in Breslau. Hior worde er der Schu3?er GOLPPEH^s, bei dem er dann

spater von 1876 - 1880 ais Assistent am botanischen Garten wirkte und unter des-
sen Einfluss sich seine Forschungstatigkeit dem Gebiot zuwandte, auf dem er in der
Folge.eine Anzahl ven Arbeiten von grundlegender Bedeutung gesehaffen hat. Bereits
seine 1875 erschienone Dissertation behandelte ein Thema aus dem Gebiete der fos-
silen Flora, namlich die versteinerten Holzer aus dem norddeutschen Diluvium; ihr
folgten noch weitere ahnliche Arbeiten, von denen z.3. noch die liber die fossilen
HSlzer von Karlsdorf am Zobten (Schriften d. ITaturf . Ges. Danzig, K.F. nr. 4, 1880)
envahnt sei. Vor allea aber ist jsein Heme verknupft mit der Erforschung der Bern-
stein-Flora, der die beiden grossen Konographien "Die Flora des Bemsteins und ih-
ro 3c-iehungen zur Flora der Tertiarformation und der Gegenwart" (Panzig 18C6) und
die "Monographic der baltischen Bernsteinbaume w (Danzig 1890) gewidmet sind. Die
erstere, die selbstandige Fortsetsung einer von seinem 1884 verstorbenen Lehrer
GOEPFERn? in Angriff genommenen Arbeit, behandelt die Angiospermen des Bemsteins,
die bier zum erston male eine streng kritische Bestimmung und Bearbeitung nach
3ystematischen und pflanzengeographischen Gesichtspunkten erfahren; die zweite
geht besondero auf den anatomischen Bau der Bernstein-Coniferen, die Bilduhg ih-
res Harzes, inre Beschadigungen durch atmosphaerische Einfliisse, pflanzliche Pa-
rasiten und Tiere ein und schlie3st mit der Botrachtung iiber die Lebensverhalt"
nisse des baltischen Bernsteinwaldes.

Inzv.'i schon war COMEHTZ im Jahre 1880 in seine Vaterstadt als Leiter des von
der Provinz Westpreussen nev. gegriindeten Provinzialmuseums fiir XTatur und Vorge-
schichte zuriickgekehrt . Was er in dieser Stellung, die er bis 1910 innehatte, als
Organisator sowohl wie an wissonschaftlicher Kleinarbeit geleistet hat, lasst sich
mit v/enigen Worten nur schwer 3Childern. TSann auch ein gewisser Grundstock an Samm-
lungen vorhanden war, so handelte es sich dabei doch nicht um eine planmasgig zu-

geatellte, sondern in der Hauptsache aus gelegentlichen Geschenken zustan-
de gekommene Sammlung, der die unvermeidlichen Mangel einer solchen anhafteten
und die gros3© Luckon, vor allera auch bezuglich der westpreussischen Ponde, auf-
wies. So kann man sagen, dass die houtigen reichen Saaailungen des Museums, die
sich nicht nur der Zahl, sondern auch dem wissenschaft lichen V/erte nach verviel-
f&ltigt haben und eine bemerkenswerte Vollstandigkeit auf alien Gebieten aufwei-
sen

t
gans das Work von COITWEITTZ darstollen. Er hat auch keine Miihe im Dienste der

ihm ubertragenen Aufgabe gescheut und nicht nur zur Vornahme von Ausgrabungen und
anderen wissenschaftlichen Forcchungen, sondern auch zwecks Teilnahrae an Kreis-
lehrerkonferenzen, an den Wanderversaixilungen de3 Westpreusaiscfcen botanlsch-zoc-
logi schon Vereins u.s.w. alle Kreise der Provinz bereist und so fiir die Erv/eckung
des Interesses und die Organisation. der naturwissonsehRf tiichon v.id vorgeschicht-
lichen Erforschung der Provinz mit dem Museum als T,!it ;elpu.Jct In vorbildljcher
Weise gewirkt.

Auch der literarische ITiederschlag dieser unennudlichen und umfangreiehen Tk-
tigl:eit, don wir vor alien in den Schriften der Naturforschenden Gcsellschaft in
Danzig und in den Berichten des Wegtpreussischen Bofcanisc?i-zoologischen Vereins
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sowie in den Verwaltungsberichten des Museums antreffen, ist nicht gering und er-
streckt sich auf alle in den Museums-Saramlungen vertretene Gebiete; hervorgehoben
seien hier neben seinen Beitr^gen zur westpreussischen Wirbeltier-Fauna und sei-
nen in den Abhandlungen zur Landeskunde der ProVinz Westpreussen ersohienenen Ar-
beiten iiber die Eibe in Westpreussen (1892), iiber seltene Waldbaume (Pirua sueoU*
eut P, torminalia und Picea esccelsa) in Westpreussen (1895) und liber die Moorbrii-
cken in Tale der Serge (1891). .Audi die Wieder-Entdeckung der Zwergbirke in dem
Moore bei Neu-Linum in Kreise Kulm i3t seiner Initiative zu danken.

Burch seine eingehenden naturwissenschaftlichen Studien in der Provinz wurde
C0EWEN2Z schon friihe zu der Erkenntnis gefuhrt, in welcbem Masse die ursprungli-
che Fatur durch die fortschreitende Kultur gefahrdet und vernichtet wird; der
Wunsch, hier helfend einzugrelfen und vor der ZerstdYung zu retteh, was sich ir-
geri'l retten lasst, der ebenso einem wissenschaftlichen Bediirfnis wie einem ti^fen
Heimatsgefuhl entspringt, musste gerade in ihm besonders lebendig werden. So wan-
dte sich seine Arbeitskraft seit dem Ende des vorigen Jahrhunderts dem Gebiete zu,.

auf dem er in der Folgezeit sum bahfabrechenden Organisator geworden ist, der For-
derung des Gedanken3 des Naturschutzes und der Natur-Denkrnalpflege . Es war ein
gliicklicher Gedanke von ihm, si^h von vornherein des Interesses und der Unterstu-
tzunjg der Staats-Forstverwaltung zu ver3ichern, indem er dem Oberland-Forstmeister
in Berlin eine Denkschrift iiber die Gefahrdung des urspriingliehen Waldes iiberrei-
chte, in der die Sehaffung von Reservaten angeregt und die Inventarisierung der
Dendwiirdigkeiten des V/aldes vorgeschlagen wurde. Er selbst hat dann das erste In-
ventar dioser Art geschaffen in seinen 1900 erschienenen forstbotanischen Merk-
buch der Provinz Westpreussen, das den Kachweis der beachtenswerten und zu schutz-
enden urwiichsigen StrauCher, Baume und Bestande in den Waldern der Provinz ent-
halt. Ihm folgte 1904 die im Auftrage des Kultusnlnisteriuras verfasste Denkschrift
"Die Gefahrdung der Naturdenkmaler und Yorschlage zu ihrer Erhaltung", welche
grundlegend fur die spatere Organisation der ITaturdenkmalspflege in Preussen ge-
wdrden ist. So wurde seine 3?&tigkeit aus dem engeren Rahmen seiner Heimatprovinz
heraus, in der das 2worgbirkenmoor das erste staatlieh geschiitzte Naturdonkmal
wurde > dem Gesamtgebiet des Preussischen Staates zugewendet und ihm' am 1. April
1906 zmiachst die nebenamtliche -Leitung der neubegriindeten Stelle fur die Staat-
liche Naturderikmalpfiege iibertragen, die dann im Jahre 1910 zu einer hauptamtli-
chen Stellung mit dem Sits in Berlin umgewandelt wurde. Was COKWEMJZ in dieser
Stellung sowohl fur die wiesenschaftliehe wie fur die praktische Forderung der
IJaturdenknalpflege getan und seinen ITamen wait uber die Grenzen, Deutschlands hi-
naus bekannt gemacht hat, ist in der Geschiehte der Bewegung mit erzernem Griffel
verseichnet und ein Blick in die stattliche Relhe der Bands der "Beitrage zur tfa-

turdenkmalpfleg^" und in die musterhafte Organisation der Staatlichen Stelle
selbst genugt,. um ein Bild von dor. Umfang und d.en Erfolgen dieser ausserordentli-
chen Arbeit sleistung^ zu gevzinnen, deren Wert gar nicht hoch gemig veranschlagt
werden kann. Es bedurfte gerade einer Hatur wie der seinigen mit seiner Arbeit s-

freudigkeit und Zahigkeit, seinera Organisationstalent und seinen diplomat i 3chen
Geschick> um die Losung dieser Aufgabe in die richtigen Wege zu leiten, und es
war ein schwerer Schlag fur alle Freunde des Uaturschutzes, doppelt schwer in der
heutigen Zei't, die auch den bisherigen Erfolgen dieser Bewegung schwere Gefahr
bringt, dass COEWEITEZ am 12. Mai 1922 einer tiickischen Jtrankheit erlag, tief 'be-

trauert von alien, die ihm als Henschen und Forscher naher zu treten Oelegenheit
gehabt hatten.
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