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darauf zuriickkommen. Heute sei nur nocli einmal darauf hin-

gewiesen, daB demnach der Gabbro sicher alter ist als das

Oberdevon von Ebersdorf, daB sogar hochst wahrscheinlich

die Gabbroklippe als ein Erosionsrest in das Oberdevonmeer

hineinragte, also ein erheblich hoheres Alter haben muB.

Wenn TANNHAUSER in dem Sitz.-Ber. d. K. Ak. d. Wiss.

Berlin 1907 von einer kontaktmetamorphen Veranderung des

Kalkes, hervorgerufen durch das emporbrechende Gabbromagma,
spricht, so konnte sich dies nur auf die Banke des Kalkes

beziehen, die alter sind als die oben erwahnte gerollefuhrende

Bank, und yon denen ich friiher geschrieben hatte, daB sie am
Gabbro abstoBen muBten. Ich babe den AufschluB in seiner

besten Zeit wiederholt besucht, habe aber keine Spur von

Kontaktmetamorphose gesehen, sondern nur Kalkspatgange, die

sowohl in den Devonkalk wie in den Gabbro hineinsetzen.

Nach TannhaUSERs Auffassung soil eine untere Reihe von

Banken in einer anscheinend ohne wesentliche Unterbrechung

aufeinander abgelageften Scbichtenfolge durch empordringendes

Magma kontaktmetamorph verandert worden sein, dieses Magma
ware sofort in Form eines grobkornigen Gabbros erstarrt und
hatte ebenso unmittelbar darauf das Material fur die Geroll-

bank liber den metamorphosierten Banken abgegeben. Diese

Auffassung ist an sich hochst unwahrscheinlich; die Existenz

des Kontaktkalkes bezweifle ich. Ich halte deswegen nach

wie vor den Gabbro fur erheblich alter als Oberdevon.

28. Zum Gedachtnis HENRY POTONIEs.

Von Herrn F. Kaunhowen.

(Mit einem Bildnis.)

Am Mittwoch, dem 28. Oktober 1913, morgens 1 Uhr,

entschlief sanft nach langem, schwerem Leiden, noch nicht

56 Jahre alt, in Berlin - Lichterfelde - West der Konigliche

Landesgeologe, Geh. Bergrat Professor Dr. HENRY POTONIE,

Dozent fur Pflanzenpalaontologie an der Konigl. Bergakademie

und Privatdozent an der Universitat Berlin.

Mit ihm ist viel zu friih ein Mann von umfassendem

Wissen und auBerordentlicher Arbeitskraft dahingegangen, der

bei allem Einzelstudium nie den Blick fur das Ganze verlor,
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und von dem die Wissenschaft noch grotfe Dienste erwarten

durfte.

HENRY POTON1E wurde am 16. November 1857 zu Berlin

geboren als Kind einer deutschen Mutter und eines franzosi-

schen Yaters. Sein Vater Eatte sich tier als Leiter der deut-

schen Filiale der Pariser Groflfirma POTONIE (deren Inhaber

der Grofivater war) mit einer Berlinerin verheiratet. Im Juli

1862 siedelten die Eltern nach Paris iiber, und der noch

nicht funfjahrige Knabe kam so in ganz neue Yerhaltnisse

und erhielt eine erste rein franzosische Erziehung; aber diese

sollte fur ihn keine abschliefiende sein, denn bereits 5 Jahre

spater, im Juli 1867, kam er wiederum nach Berlin, das

nunmehr seine dauernde Heimat wurde, die er nur noch vor-

ubergehend verlieB, und in der er auch das preufiische Staats-

biirgerrecht erhielt. Selbst der Krieg 1870/71 anderte hieran

nichts; denn POTONlEs Yater liefl beim Ausbruch desselben

seine Frau und Kinder in Berlin , das er fur den sichersten

Ort der Welt hielt.

Die erste rein franzSsische Erziehung wurde infolge dieses

Aufenthaltswechsels durch eine deutsche abgelost. Dieser un-

vermittelte Wechsel ist dem Knaben, dem wahrend seines

Pariser Aufenthaltes das Franzosische Muttersprache, das Deutsche

dagegen fremd geworden war, nach POTONlEs eigenem Aus-

spruch nicht leicht geworden und hat ihn besonders die

deutschen Schulverhaltnisse immer als etwas Fremdartiges

empfinden lassen.

Nachdem POTONIE von 1867 bis 1873 die Dorotheen-

stadtische Pealschule und dann bis 1878 die Friedrich Werder-

sche Gewerbeschule besucht hatte, studierte er vom Winter-

semester 1878 bis zum Sommersemester 1881 an der Universitat

Berlin Naturwissenschaften , und zwar vornehmlich Botanik,

von der namentlich die Floristik ihn interessierte. Bereits als

Student, am 1. April 1880, erhielt er die zweite Assistenten-

stelle am Koniglichen Botanischen Garten in Berlin und
wurde damit gleichzeitig wissenschaftlicher Hilfsarbeiter am
Koniglichen Botanischen Museum. In dieser Stellung verblieb

er bis Ende September 1883.

Aus der Assistentenzeit stammen seine ersten wissenschaft-

lichen Arbeiten, die naturlich rein botanischer Natur sind

:

1880 in der Zeitschrift Kosmos „Uber die Bedeutung der

Steinkorper im Fruchtfleische der Birnen und der Pomaceen
uberhaupt"; 1881 im Jahrbuch des Koniglichen Botanischen

Museums „Anatomie der Lenticellen der Marattiaceen" und
„Die Beziehungen zwischen dem Spaltoffnungssystem und dem

27
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Stereom in den Blattstielen der Filicineen", endlich 1882 in

den Schriften des Botanischen Vereins der Provinz Brandenburg
„ "fiber den Ersatz erfrorener Friihlingstriebe durch akzessorische

nnd andere Sprosse".

Am 9. Mai 1884 erwarb er sich auf Grund seiner Dis-

sertation „TJber die Zusammensetzung der Leitbiindel bei den

Gefaflkryptogamen" an der Universitat Freiburg im Breisgau

die philosophische Doktorwiirde.

Nachdem POTONIE bereits friiher mit der Geologischen

Landesanstalt in Yerbindung gestanden hatte, trat er 1885
bei derselben als Assistent der pflanzenpalaontologischen Abtei-

lung des Landesmuseums ein, die dem als Phytopalaontologen

bekannten Landesgeologen WEISS unterstand. Damit beginnen

seine Beziehungen zur Geologie, die seinem unermudlichen

Forschungseifer eine Beihe wichtiger Untersucbungen und be-

deutsamer Arbeiten verdankt.

Als Mitglied der Deutschen Geologischen Gesellschaft

wurde POTONIE in der Dezember - Sitzung des Jabres 1887
aufgenommen. An dem wissenschaftlichen Leben der Gesell-

schaft nahm er regen Anteil und hat in zahlreichen Sitzungen

Yortrage gehalten oder sich an den Diskussionen beteiligt.

Seine Yortrage, die zum grofiten Teil in den Sitzungsberichten

ausfiihrlich abgedruckt sind, werden in dem zum Schlusse

gebrachten Schriftenverzeichnis genannt; grofiere Arbeiten hat

er in der Zeitschrift allerdings nicht veroffentlicht. Er war
namentlich in den friiheren Jahren ein regelmaBiger Besucher

der Sitzungen.

Nachdem WEISS im Jahre 1890 gestorben War, wurde

POTONIE selbst mit der Yerwaltung der pflanzenpalaontologi-

schen Abteilung beauftragt und entwickelte nunmehr eine

aufierordentlich rege Sammler- und Forschertatigkeit. Seit

Januar 1898 Bezirksgeologe, erhielt er am 30. November 1900

den Titel als Professor und wurde am 1. April 1901 zum
Landesgeologen ernannt. Noch auf dem Krankenbette wurde

ihm im Sommer 1913 die wohlverdiente Ernennung zum Ge-

heimen Bergrat zuteil. Gelegentlich der Feier des fiinfzig-

jahrigen Jubilaums der Bergakademie erhielt er den Boten

Adlerorden IY. Klasse.

Bis in die zweite Halfte der achtziger Jahre galten

POTONlEs Arbeiten ausschliefilich den lebenden Pflanzen. Sein

wichtigstes Werk aus diesem Abschnitt ist die durch ElCHLER
yeranlaBte „Illustrierte Flora von Nord- und Mitteldeutschland",

deren erste Auflage 1885 erschien. Nachdem dieselbe ziemlich

schnell vier Auflagen erlebt hatte, erschien sie in veranderter,
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durcb einen besonderen Atlasband erweiterter Gestalt 1910

in fiinfter und bereits 1913 in sechster Auflage, deren Fertig-

stellung PoTONlE noch auf dem Krankenlager durcbgefiibrt

batte. 1889 yeroffentlicbte er seine „Elemente der Botanik",

die bis 1894 drei Auflagen erlebten und seinerzeit gute Auf-

nabme fanden.

Seit dem Ausgange der achtziger Jabre bestand seine

Haupttatigkeit in dem Studium der fossilen Pflanzen, durcb

das er sicb aucb in der Geologie bald einen geacbteten

Namen erwarb. Daneben bat er aber aucb immer far die

lebende Pflanzenwelt regstes Interesse betatigt und nocb eine

ganze Reibe botaniscber Arbeiten geliefert. Die Zabl seiner

Publikationen wabrend seiner Zugeborigkeit zur Geologiscben

Landesanstalt ist aufierordentlicb groJ3. Seine erste grofiere

Arbeit in seinem neuen "Wirkungskreise war die auf Weiss'

Yeranlassung gescbriebene Abbandlung „Aus der Anatomie

lebender Pteridophyten und yon Cycas revoluta
u

, welcbe Ver-

gleicbsmaterial fur das pbytopalaontologiscbe Studium der

Pflanzenarten alterer Formationen liefern sollte.

Im selben Jabre 1887 erscbien seine erste pbytopalaonto-

logiscbe Arbeit „Uber die fossile Pnanzengattung Tylodendron u
,

in der er Telodendron als den Markkorper einer ecbten

Conifere ( Walchia) anspricbt, welcbe die meisten Beziebungen

zu den jetzt lebenden Araukarien bat, so daB es nicbt aus-

gescblossen ist, dafi die Araukarien bereits vor dem Mesozoi-

cum aufgetreten sind.

In erster Peibe interessierten ibn die Carbonpflanzen, die

ja die Bildner unseres wicbtigsten fossilen Brennstoffes, der

Steinkoble, sind, und unter ibnen wiederum besonders die

Fame, jene Pflanzengruppe, mit deren lebenden Yertretern er

sicb bereits friiber bescbaftigt batte, und iiber die aucb seine

Dissertation bandelte. Aber aucb die fossilen Pflanzenreste

anderer Formationen bat er gelegentlicb in den Kreis seiner

Untersucbungen gezogen; am wenigsten von allem lagen ibm
wobl die tertiaren.

Mit den Farnen bescbaftigen sicb die vier Arbeiten

„Uber einige Carbonfarne" (1890— 1893), in denen er aucb

die neue Gattung Palmatopteris aufstellt. Aucb in mebreren

anderen Arbeiten nebmen die Fame eine bevorzugte Stellung

ein, so namentlicb in seinem Lebrbucb der Pflanzenpalaontologie.

In rascber Folge erscbien nun eine Anzabl pflanzenpalaonto-

logiscber Arbeiten, die zunacbst rein morpbologiscber Natur
waren, wie z. B. „Der auBere Ban der Blatter von Annularia
stellata (Schlotheim) Wood" und andere.

27*
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Seit dem Anfange der neunziger Jahre seben wir ihn

dann die pflanzenpalaontologiscben Ergebnisse praktiscb fiir die

geologische Horizontbestimmung in gleicher Weise verwerten,

wie es ja seit langen Jahren bereits mit den fossilen Tier-

resten gescbeben war. Den Anfang damit macbte er in seiner

1893 erscbienenen „ Flora des Rotliegenden yon Tburingen".

Seine bedeutendste Arbeit in dieser Ricbtung ist „Die floris-

tiscbe Gliederuug des deutscben Carbon und Perm", welcbe

1896 in den Abbandlungen der Geologiscben Landesanstalt

erscbien, nacbdem er dariiber in der Januar- und Februar-

Sitzung der Deutscben Geologiscben Gesellscbaft vorgetragen

hatte. Referate dariiber von ibm erscbienen aucb im ,Gluckauf

und in der Zeitscbrift fiir praktiscbe Geologic Die Arbeit ist

das Ergebnis sebr umfassender Materialstudien in zablreicben

Sammlungen und eingebender prtlicher Untersucbungen in den

yerscbiedenen deutscben Steinkoblenrevieren , die er zu dem
Zwecke in dienstlichem Auftrage besucbt batte. Es wird

darin der Versucb gemacbt, „die in Mitteleuropa entwickelten

geologiscben Horizonte vom Culm bis zum Zecbstein floristiscb

zu cbarakterisieren, oder genauer, die in Rede stebenden For-

mationen mit alleiniger Beriicksicbtigung ibrer pflanzlicben

Einscbliisse zu gliedern", und zum Vergleicb wird das ziemlicb

einbeitlicb bearbeitete engliscbe Koblenrevier berangezogen.

Yom Silur bis zum Buntsandstein unterscbeidet er 12Floren:

1. Silurflora,

2.— 7. Carbonfloren,

8. Miscbflora zwiscben Carbon und Rotliegendem,

9. Typiscbe Rotliegende Flora,

10. Miscbflora zwiscben Rotliegendem und Zecbstein,

11. Zecbsteinflora,

12. Flora des Buntsandsteins.

Mit den fossilen Pflanzenresten anderer Formationen be-

scbaftigen sicb aufier den scbon genannten nocb die folgenden

Arbeiten: „Fossile Pflanzen aus Deutscb- und Portugiesiscb-

Ostafrika" 1900, worin er die Glossopteris-'Facies fiir dieses

Gebiet nacbweist, „Die Silur- und Culm - Flora des Harzes

und des Magdeburgiscben" 1901, „Pflanzenreste aus der Jura-

formation" 1903 und n Flore Deconnienne de VEtage H. de

Barrande"" 1904.

In dem Bestreben, die Kenntnis der fossilen Pflanzen in

weitestem MaBe der Geologie nutzbar zu macben , scbrieb er

aucb sein „Lebrbucb der Pflanzenpalaontologie", das 1899

erscbien, und dessen zweite Auflage er nocb auf dem Kranken-

lager vorbereitet bat. Dasselbe sollte sowobl dem Botaniker
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als ganz besonders dem Geologen dienen im Gegensatz zu den

bis dahin vorhandenen , welche die Botanik in den Yorder-

grund stellten.

Sein stets auf das Ganze gerichteter Blick und seine

nicht unbedeutende philosophische Begabung lieJ3en ihn die

ausgestorbenen und lebenden Pflanzen nur als die in steter

Umbildung und Weiterentwicklung begriffenen Glieder des-

selben groBen Formenkreises, jene als die Yorganger der letz-

teren, auffassen, zwischen denen er neue Beziehungen nachzu-

weisen vermochte. Fur die Eigentumlichkeiten der lebenden

Pflanzen suchte er die Erklarung bei ihren Yorfahren und fur

die nicht immer leicht deutbaren Erscheinungen an den Resten

ausgestorbener nach Analoga bei den rezenten.

Er iibertrug die von Kny-Stahl ausgesprochene Ansicht,

daB die Blattgestalt mit den atmospharisenen Niederschlagen'

in Beziehung steht, und daB das Auftreten groBflachiger, un-

geteilter Blattspreiten nur eine Errungenschaft im Yerlaufe der

Entwicklung der Pflanzenwelt ist, auf die fossilen Pflanzen

(„Die Blattformen fossil er Pflanzen in Beziehung zu der ver-

meintlichen Intensitat der Niederschlage") und zeigte, dafi,

je weiter man den letzteren in den alten Formationen nach-

geht, man im allgemeinen auf desto schmalere bzw. zerteiltere

und kleinfiederigere Blattreste stoflt. Besonders die Farne

lassen diese Entwicklung erkennen; die Regengiisse der alteren

Erdperioden miissen daher im allgemeinen starker und heftiger

als heute gewesen sein.

In seiner Arbeit iiber „Die Beziehung der Sphenophylla-

ceen zu den Calamariaceen" weist er den morphogenetischen

Zusammenhang beider Familien an ihren anatomischen Yerhalt-

nissen nach. Diese weisen fur beide Familien auf gemeinsame

Stammformen hin, denen Asterocalamites am nachsten steht.

In der Jetztwelt haben die Calamariaceen ihre direkten Nach-

folger in den Equisetaceen, die Sphenophyllaceen vielleicht in

den Salviniaceen.

In der Arbeit „Anatomie der beiden ,Male' auf dem
unteren Wangenpaar und der beiden Seitennarbchen der Blatt-

narbe des Lepidodendreenblattpolsters" erklart er auf Grund
von Yergleichen mit ahnlichen Erscheinungen an lebenden

Pflanzen diese Gebilde als Transpirationsorgane. Den regel-

maBigen Wechsel von Zonen mit kurzen und solchen mit

langen Narben an den Sigillarien deutet er nach Yergleich

mit lebendem Material als Wachstumserscheinung infolge ver-

schiedener Ernahrung vor und nach dem Auftreten von Bliiten

(„Die Wechselzonenbildung der Sigillariaceen"). Die merk-
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wiirdigen Farnaphlebien konnte er als Schutz- und Taublatter

an meist schon bekannten Formen deuten („Zur Physiologie

und Morphologie der fossilen Farnaphlebien"). In der Arbeit

„Die Zugehorigkeit yon Halonia" erbringt er den Nachweis,

dafi diese Gattung auf zapfentragende Zweige von Lepido-

phloios hin aufgestellt ist.

Einen neuen, weit ausschauenden Gedanken bringt er

1895 in der Arbeit „Die Beziehungen zwischen dem echt

gabeligen und fiederigen Wedelaufbau der Farne" zum Aus-

druck. Er spricht sich hier zum ersten Male dahin aus,

dafi die Dichotomie eine ursprunglichere Yerzweigungsweise ist,

aus der sich die anderen Typen erst allmahlich entwickelt

haben. Diese morphogenetischen Anscbauungen bat er dann

im Laufe der Jabre zu seiner Gabel- und Perikaulomtbeorie

ausgebaut, auf die er ganz besonderes Gewicbt gelegt hat.

Danaeh sollen fucusartige, im "Wasser lebende Gabelalgen die

UrpfLanzen gewesen sein. Infolge ihrer allmablichen Gewoh-
nung an das Landleben wurde der Gabelbau unpraktisch,

und es bildeten sich im Laufe der Zeiten andere, den ver-

anderten Yerhaltnissen angepai3te Formen heraus: die einen

Gabelstiickchen liberwipfelten sukzessive die anderen, nahmen
damit Achsennatur an, wahrend die zuriickgebliebenen zu

Seitenzweigen und Blattern wurden. Der Stengel der hoheren

Pflanzen ist durch Yerwachsung der Blattbasen entstanden,

die den Urstengel, das Urkaulom, umgaben (Perikaulomtheorie).

Er stellt sich damit in Gegensatz zu der GOETHE-BRAUNschen
Ansicht, welche Stengel und Blatt fur etwas Entgegengesetztes

hielten. An den Stammen der Lepidodendren und Sigillarien

der Steinkohlenformation sah er noch besonders deutliche

Beweise fiir seine Annahme. Als seine wichtigsten Arbeiten

in dieser Richtung sind zu nennen 1902 „Die Perikaulom-

theorie", 1903 „Ein Blick in die Geschichte der botanischen

Morphologie und die Perikaulomtheorie" und 1912 „Grund-

linien der Pflanzenmorphologie im Lichte der Palaontologie",

worin er das Ganze zusammenfassend darstellt. Erwahnt

muB hier auch die Arbeit werden, welche 1901 seine Antritts-

Yorlesung zur Habilitation an der Universitat Berlin bildete:

„Die von den fossilen Pflanzen gebotenen Daten fiir die An-

nahme einer allmahlichefl Entwicklung vom Einfacheren zum
Yerwickelteren.

"

Bei der Bescbaftigung mit den Carbonpflanzen hatte sich

ihm schon friih die Frage nach der Entstehung der Steinkohle

aufgedrangt. Die Ansichten , ob dieselbe allochthon oder

autochthon entstanden sei, waren noch geteilt. Die beiden
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franzosischen Forscher Fayol und Grand' EURY hatten die

Frage durch ihre Arbeiten neu aufgeworfen und sich auf

Grund ihrer Untersuchungen im Kohlenbecken yon Commentry
fiir vorwiegend allochthone Entstehung der Steinkohle aus-

gesprochen. Gerade dies Kohlenbecken hatten sie als Beispiel

dafiir hingestellt. POTON1E besuchte es unter beider Fiihrung;

vermochte aber nicht, ihrer Ansicht beizutreten. Er gelacgte

auf Grund seiner Untersuchungen in den verschiedenen deutschen

Revieren zu der Uberzeugung, daB die Steinkohlenfloze ihrer

groBen Mehrzahl nach aus den Resten an Ort und Stelle ge-

wachsener Pflanzen hervorgegangen, also autochthon seien.

Wenn er auch nicht als erster diesen Gedanken ausgesprochen

hatte, so gebiihrt ihm doch das Verdienst, demselben durch

die Beibringung weiterer Beweise zu allgemeiner Anerkennung

Yerholfen zu haben. Nach ihm Yerdanken die Steinkohlen-,

Braunkohlen- und Torflager dem gleichen Vorgange ihre Ent-

stehung und werden aus Pflanzen gebildet, die im Wasser

unter LuftabschluB zersetzt werden und in den meisten Fallen

am Ort der betreffenden Lagerstatte einst gewachsen sind.

Bereits 1893 sprach er sich hierfur aus in der kleinen Arbeit

„Eine gewohnliche Art der Erhaltung Yon Stigmaria als Beweis

fur die Autochthonie der Carbonpflanzen". Der Erhaltungs-

zustand und die noch urspriingliche Lage der allseitig Yon den

nahezu horizontal Yerlaufenden Stigmarien abgehenden , im
lebenden Zustande schlaffen Appendices spricht dafiir , dafi

das Gestein (der Stigmarienschiefer) der urspriingliche Wachs-
tumsboden der Stigmarien ist. Die weite. Yerbreitung dieser

Stigmarienschiefer, besonders in Oberschlesien, weist darauf

hin, dafl derselbe noch an seinem Absatzorte liegt. In der

grofleren Arbeit von 1896 „Uber Autochthonie von Carbon-

nozen und des Senftenberger Braunkohlenflozes" auBert er sich

dahin, daB die ganz iiberwiegende Mehrzahl der fossilen

Humuslager, namentlich derjenigen des Carbons , autochthon

ist, und dafi die Verhaltnisse, unter denen sie entstanden,

ganz ahnlich denen sind, worunter die heutigen Torfe sich

bilden. Ebenso wie unsere heutigen Torflager liegen auch

die Senftenberger Braunkohlennoze iiber autochthonen Wurzel-

boden ; das beweisen unzweifelhaft die in situ befindlichen

zahlreichen aufrechten Baumstamme der letzteren. Auch die

Steinkohlenfloze, namentlich Oberschlesiens, liegen iiber auto-

chthonen Wurzelboden, den Stigmarienboden. Aber auch Allo-

chthonie war ihm nicht unbekannt, und er betonte stets, daB die

meisten, namentlich die groBeren Moore auch stets Material

enthalten, das von mehr oder minder davon entfernt wachsenden
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Pflanzen herstamrnt und durch Wasser oder Wind herzugebracht

worden ist; und so wie bei den rezenten, ist es auch bei den

fossilen Hurnuslagern.

Seine Untersuchungen dehnte POTON1E schlietflich auf

samtliche organogenen Ablagerungen aus, und faBte diese unter

der Bezeichnung Kaustobiolithe zusammen. Er teilte dieselben

in die drei groflen Gruppen der Sapropelithe oder Faulschlamm-

gesteine, der Humusgesteine und der Liptobiolithe, welch letztere

die, meist jungeren harz- und wachsreichen Gesteine und Kohlen
umfassen. Die Ergebnisse seiner Untersuchungen hieniber bat

er niedergelegt in der 1910 in fiinfter erweiterter Auflage er-

schienenen Arbeit iiber die „Entstehung der Steinkohle".

Die Untersuchungen an den Faulschlammgesteinen veran-

laGten ihn auch, sich mit dem Petroleum zu beschaftigen.

In der Arbeit „ Zur Frage iiber die Urmaterialien der Petrolea"

kommt er zu dem Ergebnis, dafi die fossilen Sapropelgesteine,

aus denen durch kiinstliche Destination Petroleum gewonnen
werden kann (z. B. die Kerosinschiefer Australiens), die Mutter-

gesteine des Petroleums sind.

Seine Hauptarbeit gerade der letzten Jahre war das Stu-

dium der Moore; ihre Ergebnisse sind niedergelegt in dem
dreibandigen, von 1907— 1912 erschienenen Werke „Die

rezenten Kaustobiolithe und ihre Lagerstatten". Dieses "Werk

stellt eine ganz bedeutende Arbeitsleistung vor, denn es waren

dazu nicht nur eingehendste Untersuchungen in zahlreichen,

weit auseinanderliegenden Gebieten und im Laboratorium an-

zustellen, sondern es mufite auch eine umfangreiche, teilweise

recht zerstreute und schwer zugangliche Literatur bewaltigt

werden.

Es wird POTONIEs Verdienst bleiben, den ganzen Ent-

wicklungsgang unserer Moore und zugleich auch den gesamten

VerlandungsprozeB unserer stehenden Gewasser in luckenloser

Aufeinanderfolge klargelegt zu haben von der ersten Ansamni-

lung organogener Substanz auf dem Boden der Gewasser bis

hinauf zum kahlen Hochmoor. Nach langem und sorgfaltigem

Suchen hat er dafiir auch das uberzeugende Beispiel in den

teilweise noch besser erhaltenen Mooren des Memeldeltas ge-

funden. Den bereits bekannten Moortypen konnte er noch

yerschiedene, zum Teil recht auffallige Zwischenstadien vom
Flach- und Ubergangs- sowie zwischen Ubergangs- und Hoch-

moor hinzufugen.

Fiir die nicht immer leicht deutbare Ablagerung, welche

sich in sehr yielen Mooren in recht betrachtlicher Machtigkeit

unter dem Torfe findet, hat er die Bezeichnung Sapropel oder
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Faulschlamm geschaffen und ihre Bedeutung als selbstandige

Bildung und als Gemengteil anderer Sedimente klargestellt.

Dies Ergebnis ist besonders fur den iin Felde tatigen Geologen

wichtig gewesen. POTONIE war freilich nicht der erste, welch er

sich damit beschaftigt hatte , denn bei seinen darauf beziig-

lichen Literaturstudien konnte er feststellen, daB bereits irn

Anfange des 19. Jahrhunderts Klapproth die fragliche Bil-

dung in zutreffender Weise, allerdings ohne sie zu benennen,

beschrieben hatte; die wichtige Rolle des Faulschlammes im
VerlandungsprozeB unserer Gewasser hat aber erst POTONIE
richtig erkannt.

Hatten ihn schon seine zahlreichen gehaltvollen palaonto-

logischen Arbeiten in den Kreisen der Geologen bekannt ge-

macht, so wurde er es noch mehr durch diejenigen iiber die

Steinkohle und dieKaustobiolithe. Zahlreiche Reisen teils in

dienstlichemAuftrage, teils auf Einladung von Fachgenossen und
wissenschaftlichen Gesellschaften fiihrten ihn durch einen

groBen Teil Europas und im Jahre 1909 bis nach Canada.

Auch auBerhalb der engeren Fachkreise hat seine Tatigkeit

Anerkennung gefunden. Seine Klassifikation und Terminologie

der Humus- und Sapropelgesteine ist auBer von den geologi-

schen auch von den Forstbehorden angenommen worden.

Wesentlich seinen Bemiihungen ist es zu verdanken, daB die

Erhaltung des grotfen Zehlaubruches sudlich von Konigsberg

in OstpreuBen bis auf weiteres vom Landwirtschaftsminister

zugesagt worden ist.

Wir konnen PoTONIEs wissenschaftliche Tatigkeit nicht

verlassen, ohne seiner als Philosoph zu gedenken. Als solcher

gehorte er der positivistischen Richtung und speziell der Schule

des AvENARlUS an. Auch schriftstellerisch hat er sich in natur-

wissenschaftlich - philosophischer Richtung betatigt und eine

ganze Anzahl recht gehaltvoller kleiner Abhandlungen in seiner

Naturwissenschaftlichen Wochenschrift veroffentlicht. Noch auf

dem Krankenbette hat er dieselben zu einem Buche vereinigt,

das bei Fischer in Jena unter dem Titel „Naturphilosophische

Plaudereien" erschienen ist.

Als Lehrer auf dem Gebiete der Pflanzenpalaontologie

wirkte POTONIE, wie bereits friiher gesagt wurde, seit dem
Tode von WEISS an der Bergakademie und seit 1901 auch

an der Berliner Universitat. Seine Vorlesungen zeichneten sich

durch schlichte und klare Darstellung aus, und er verstand es,

durch ruhigen, sachlichen Yortrag seine Zuhorer fiir den Gegen-

stand zu interessieren.

Diese Lehrtatigkeit erstreckte sich aber nicht allein in
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streng wissenschaftlicher Weise auf seine studentischen Zuhorer,

sondern sie wurde auch in allgemeinverstandlicher Fassung

fiir einen weiteren Zuhorerkreis ausgeiibt. Die Humboldt-
Akademie zahlte ihn zu ihren langjahrigen Dozenten und der

Yerein fiir yoikstumliche Naturkunde zu seinen eifrigsten For-

derern. Was er im Horsaal klar und iiberzeugend Tortrug,

das verstand er ausgezeichnet, in der freien Natur auf zahl-

reichen Ausfliigen durch vorziiglich gewahlte Beispiele zu er-

lautern und auch dem Laien verstandlich zu machen.

Am meisten hat POTONIE fiir die Verbreitung der Natur-

wissenschaften in allgemeinverstandlicher Form durch die yon

ihm 1888 begriindete und bis an sein Ende geleitete Natur-

wissenschaftliche Wochenschrift gewirkt. Eine sehr groBe.Zahl

teils botanischer, teils palaobotanischer, teils naturwissenschaft-

lich-philosophischer Arbeiten hat er darin veroffentlicht.

Es war mit PoTCXNIE ein angenehmes Zusammenarbeiten

sowohl im Arbeitszimmer wie drauBen in der Natur. Er liefi

iiberall auch den anderen bereitwilligst zu Worte kommen
und sich gern belehren. Das hat der Verfasser, der zwei

Jahrzehnte lang mit ihm in enger Fiihlung gestanden hat,

iiberall erfahren. Wochenlang haben wir draufien auf den

Mooren des Memeldeltas gemeinsam gearbeitet, und tagelang

sind wir zusammen in Ostpreufien umhergereist, um ein Moor
ausfindig zu machen, das als Naturdenkmal erhalten zu werden

geeignet war. Botanik und Geologie kamen dabei auf ihre

Kosten, und wenn wir beide unsere Ergebnisse ausgetauscht

und gemeinsam nachgepriift hatten, dann ging jeder wieder

fiir eine Zeit seine eigenen Wege, um wieder neues Material

fiir gemeinsame Tatigkeit zu sammeln.

Bei allem wissenschaftlichen Streben, seiner tiefernsten

Auffassung des Lebens, frei von jedem mystischen Hauche,

oder vielleicht besser gesagt, weil das alles so war, war

POTONIE eine heitere, Geselligkeit liebende Natur, die gern

ein frohes Wort sprach und horte. Wenn man sich drauBen

eine Pause gonnte, war er trotz aller Anstrengung heiter und

vergniigt, und des Abends nach ermiidender Aufienarbeit und

anstrengenden Marschen war das Beisammensein , selbst im

diirftigen Quartier, ein frohes und ungetriibtes, so daB die

Stunden nur zu rasch vergingen.

Hilfsbereit und fordernd, wo immer er gewissenhaftes

Streben und aufrichtige Meinung erkaniite, konnte er aber

auch ebenso zuriickhaltend und abweisend sein, wo er Pfuscher-

tum und Riickhaltigkeit merkte.

In denkbar gliicklichster Ehe war POTONIE seit 1888
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mit LONNY geb. MuLLER verbeiratet, Tocbter des Begriinders

und Herausgebers der Pbarmazeutiscben Zeitung HERMANN
MuLLEU in Bunzlau. Der Ehe sind 6 Kinder, 3 Sohne und

3 Tocbter, entsprossen, die in dem so friib Dabingegangenen

den besten Vater beklagen, der stets far sie da war und sicb

gerade inmitten der Seinen am besten zur Arbeit angeregt

fuhlte.

Potonies Arbeitskraft schien unverwiistlicb zu sein; er

kannte dabei keine Riicksicbt gegen sicb selbst. Fur seine

rastlose Tatigkeit ist bezeicbnend die Auskunft, die sein

altester Sobn als kleiner Junge einmal auf die Frage gab,

wobin sein Yater verreist ware: Yater sei an einen anderen

Scbreibtiscb gereist. Die geringe Scbonung, welcbe er gegen

sicb iibte, bat wobl die zerstorende Wirkung der beimtiickiscben

Krankbeit bescbleunigt, der er zum Opfer fallen muBte. Auf
den ostpreuBiscben Mooren, deren Studium er wabrend einer

Reibe von Jabren betrieb, bat er sicb Malaria zugezogen,

und diese artete in unbeilbare Leukamie aus, die den nocb

nicbt Secbsundfunfzigjahrigen nacb viele Monate langem Siecb-

tum dabinraffte. Er bat das Gescbick so mancber Forscber

geteilt, die der yon ibnen gepflegten Wissenscbaft ibr Leben
zum Opfer gebracbt baben. Zu einer Zeit, wo aucb die

letzten Blumen in der freien Natur dabinwelken, ist aucb er,

der die Blumen so sebr liebte, der sicb an jeder erfreute,

dabingesunken. Moge ibm die Erde leicbt sein, die ibm die

scbopferiscbe, lebengebende Mutter war. Er wird uns unver-

gessen sein

!

Schriftenverzeichnis.

Kurze Notizen, wenn sie nicht besonders wichtig waren, sind fortgeblieben,

ebenso Zeitungsartikel. Ton den naturphilosophischen Artikeln sind ancb

die meisten nicbt besonders anfgefubrt. da sie in den ^Naturpbilosopbiscben

Plandereien" gesammelt erscbienen sind.

1880

1. Uber die Bedeutung der Steinkorper im Frucbtfleisch der Birnen
und der Pomaceen iiberhaupt. Kosmos VIII, S. 33— 36. Auch
Nat Woch. Ill, 1888, S. 19-21, 1 Fig.

1881

2. Das Skelett der Pflanzen. Samml. gememverst. wissensch. Vortr.,

herausg. von R. Virchow und F. v.Holtzendorff, H. 382. Berlin.

3. liber das Yerhaltnis der Morphologie zur Physiologie. Kosmos
IX, S. 95—100.

4. Anatomie der Lenticellen der Marattiaceeu. Jabrb. Kgl. Bot.

Mus. Berlin.
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5. Die Beziekumgen zwischen dem Spaltoffnungssystem und dem
Stereom in den Blattstielen der Filicineen. Jahrb. Kgl. Bot.
Mus. Berlin.

1882

6. Das mechanische Gewebesystem der Pflanzen. Kosmos XI,
S. 172-198, 14 Fig.

7. Eine wenig beachtete vegetabilische FliegenfalJe. Kosmos XII,
S. 139-140, 1 Fig.

8. Der Kgl. Botanische Garten und das Kgl. Botanische Museum in

Berlin. Deutsche Gartnerzeitung, 21 S. m. 10 Fig.

9. Floristische Beobachtnngen aus der Priegnitz. Redigiert von
P. Ascherson und H. Potonie. I. Verhandl. Bot. Yer. Provinz
Brandenburg, S. 159-179; II. Ebenda 1885, S. 95—105.

1883

10. Uber die Zusamniensetzung der GefaBbiindel bei den GefaB-
kryptogamen. Jahrb. Kgl. Bot. Gartens u. Mus. II, S. 1—46,
Taf. VIII. (Zugleich Dissertation.)

1884

11. Bericht iiber eine im Auftrage des Bot. Ver. Prov. Brandenburg
im Mai 1884 unternommene floristische Exkursion nach der Neu-
mark. Verhandl. Bot. Ver. Prov. Brandenburg, S. 42—54.

1885

12. Illustrierte Flora von Nord- und Mitteldeutschland mit einer Ein-

fiihrung in die Botanik. 1. — 4. Aufl. bei J. Springer, Berlin;

5. u. 6. Aufl. (1910 u. 1913), mit getrenntem Text und Atlas, bei

G. Fischer, Jena.

1886

13. Die Entwickelung der Pflanzenwelt Norddeutschlands seit der

Eiszeit. Kosmos XVIII, S. 176-183.
14. Die Pflanzenwelt Norddeutschlands in den verschiedenen Zeit-

epochen, besonders seit der Eiszeit. Samml. gemeinverst.

wissensch. Vortr., herausg. von R. Virchow uud F. v. Holtzen-
dorff, N. F., Ser. I, EL 11, 32 S. Hamburg.

15. Entwickelung der Leitbundelanastomosen in den Laubblattern

von Zea Mayi Ber. Deutsch. Bot. Ges. IV, 4, S. 110— 112,

lFig.

1887

16. Aus der Anatomie lebender Pteridophyten und von Cycas revoluta.

Abhandl. Kgl. PreuB. Geol. Landesanst. VII, H. 3, S. 296— 322,

Taf. XVI—XXI. Berlin.

1888

17. Naturwissenschaftliche Wochenschrift. Gegriindet 1888 und redi-

giert bis zu seinem Tode 1913.

18. Die Geschichte der Darwinschen Theorie. Nat. Woch. I, S. 181
bis 183, S. 189-193.

19. Uber Stigmaria. Nat. Woch. II, S. 74-77, 4 Fig.

20. Die fossile Pflanzengattung Tylodendron. Jahrb. Kgl. PreuB.

Geol. Landesanst. u. Bergakad. fiir 1887 (1888), S. 311—331,
Taf. XII—XIII a.



— 397 —

21. Uber die fossile Pflanzengattung Tylodendron. Veihandl. Bot.
Ver. Prov. Brandenburg XXIX, S. 114—126.

22. Notiz liber Telodendron Weiss. Ber. Deutsch. Bot. Ges. V.

S. 437 438.

23. Elemente der Botanik. Berlin. 3 Auflagen von 1888-1894.

1889

24. Das mechanische Prinzip im Bau der Pflanzen. Nat. Woch. IV,

S. 82-84, S. 89-94, 13 Fig.

25. Die systematische Zugehorigkeit der versteinerten Holzer (vom
Typus Aravcarioxylon) in palaolithischen Formationen. Nat.

Woch. Ill, S. 163— 166, 1 Fig. (Auch Separat als Allgem.-ver-
standl. naturw. Abhandl., H. 7, Berlin 1889.)

26. Die Victoria regia des Kgl. Botanischen Gartens zu Berlin. Nat.

Woch. IV, S. 206-207, 2 Fig.

27. Das groCte Pflanzenfossil des Kontinents. J?er. Deutsch. Bot.

Ges. VII, H. 8, 2 S.

1890

28. Das zu Tylodendron gehorige Holz und Laub. Verhandl. Bot.

Ver. Prov. Brandenburg XXXI, S. 137-142, 6 Fig.

29. Das grofite Pflanzenfossil des Kontinents. Gartenflora 39,

S. 242-243.
30. Die botanische (theoretische) Morphologie und Goethe. Nat.

Woch. V, S. 46-48.
31. Aufzahlung von Gelehrten, die in der Zeit von Lamarck bis

Darwin sich im Sinne der Deszendenztheorie geauBert haben.

Nat. Woch., S. 441-445.
32. Der Kgl. Botanische Garten zu Berlin. Nat. Woch., S. 211 bis

213, S. 222-227, 4 Fig. (Auch separat Berlin 1891, 15 S., 3 Taf.)

33. Fiihrer durch die pflanzengeographische Anlage des Kgl. Botani-

schen Gartens zu Berlin. 40 S., 2 Taf. Berlin.

34. Die pflanzengeographische Anlage im Kgl. Botanischen Garten zu

Berlin. Allgem.-verstandl. naturw. Abhandl., H. 13, 48 S., 2 Taf.

Berlin. (Auch in Nat. Woch.)

1891

35. Uber Sphenopteris Hoeninghausi Brongniart. Zeitschr. Deutsch.

Geol. Ges., Monatsber. S. 291-293.
36. Uber das vollkommenste bisher gefundene Exemplar der Spheno-

pteris furcata Brongn. Zeitschr. Deutsch. Geol. Ges., Monats-
ber. S. 756.

37. Uber einige Pflanzenreste aus dem Thiiringer Rotliegenden.

Zeitschr. Deutsch. Geol. Ges., Monatsber. S. 978—980.
38. Der baltische Bernstein. Nat. Woch., S. 21—25, 3 Fig.

39. Uber die Entstehung der Denkformen. Nat. Woch., S. 145—151.
40. Die Beziehungen zwischen dem Spaltoffnungssystem und dem

Skelettgewebe (Stereom) bei den Wedelstielen der Farnkrauter

(Filicineen). Nat. Woch. VI, S. 441-444, 2 Fig.

41. Psilotiphyllum bifidum (E. Gein.) Pot. (Vorlage eines Stiickes

davon.) Ber. Deutsch. Bot. Ges. IX, 8, S. 256.

1892

42. Der im Lichthof der Kgl. Geologischen Landesanstalt und Berg-

akademie aufgestellte Baumstumpf mit Wurzeln aus dem Carbon
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des Piesberges. Jahrb. Kgl. PreuB. Geol. Landesanst. u. Berg-
akad. fiir 1889, S. 246-257, Taf. XIX -XXII.

43. tiber einige Carbonfarne. I— IV. Jahrb. Kgl. PreuB. Geol.

Landesanst. u. Bergakad. fiir 1889, S. 21—27, Taf. II— V, 1892
(Teil I); ebenda fiir 1890, S. 11-39, Taf. VII—IX, 1892 (Teil II);

ebenda fur 1891, S. 1—36, Taf. I—IV, 1893 (Teil III); ebenda
fiir 1892, S. 1—11, Taf. l-III (Teil IV).

44. Der auBere Bau der Blatter von Annularia stellaia (Schloth.)
Wood mit Ausblicken auf Equisetites zeaeformis (Schloth.) Andrae
und auf die Blatter von Calamites varians Sternberg. Ber.

Deutsch. Bot. Ges. X, S. 561—568. (Auch Nat. Woch., S. 520
bis 521.)

45. Uber die „Ratselfrucht" {Paradoxocarpus carinatus A. Nehring)
aus dem diluvialen Torf lager von Klinge bei Koltbus. Sitzungs-

ber. Naturf. Freunde, S. 199-212, Fig. 3 a. 4.

46. tiber Griibchen an den Nervchen-Enden fossiler Farne. Zeitschr.

Deutsch. Greel. Ges., Monatsber. S. 509— 510.

47. Uber Lepidodendronblattpolster vortauschende Oberflachenskulp-

turen palaozoischer Pflanzenreste. Zeitschr. Deutsch. Geol. Ges.,

S. 162, und Nat. Woch., S. 477-478, 2 Fig.

48. PfLanzliche Versteinerungen von Spitsbergen und Baren-Eiland.
In Cremer: Ein Ausflug nach Spitzbergen, Berlin 1892, S. 75
bis 80, 1 Taf.

49. Die Zugehorigkeit der fossilen provisorisehen Gattung Knorria.

Nat. Woch., S. 61-63 m. Fig.

50. Uber Apeibopsis. Zeitschr. Deutsch. Geol. Ges., S. 333—334.
51. Uber die den Wasserspalten physiologisch entsprechenden Organe

bei fossilen und rezenten Farnarten. Sitzungsber. Naturf. Freunde,

S. 117-124, 5 Fig., und Nat. Woch., S. 486-487.
52. Monocie bei der Trauerweide. Nat. Woch., S. 287— 289, 1 Fig.

53. Das groBte carbonische PflanzenfossiL des europiiischen Kontinents.

Nat. Woch., S. 337-343.
1893

54. Die Flora des Rotliegenden von Thuringen. Abhandl. Kgl.

PreuB. Geol. Landesanst., N. F., H. 9, T. II, 298 S., 34 Taf.

Berlin

.

55. Anatomie der beiden „Male" auf dem unteren Wangenpaar und
der beiden Seitennarbchen der Blattnarbe des Lepidodendron-

blattpolsters. Ber. Deutsch. Bot. Ges. XI, S. 319 - 326, Taf. XIV.
56. Die Zugehorigkeit von Halonia. Ber. Deutsch. Bot. Ges. XI,

S. 485-493, Taf. XXUI z. T. Auch Zeitschr. Deutsch. Geol. Ges.

45, Monatsber. S. 737—738.
57. Folliculites kaltennordheimensis Zenker und F. carinatus (Nehring)

Pot. N. Jahrb. Min. II, S. 86-113, Taf. V-VI.
58. Eine gewohnliche Art der Erhaltung von Stigmaria als Beweis fiir

die Autochthonie von Carbonpflanzen. Zeitschr. Deutsch. Geol.

Ges., Monatsber. S. 97—102, und Nat. Woch., S. 312-313.
59. Uber die Entwickelungsgeschichte der Calamitenblatter. Zeitschr.

Deutsch. Geol. Ges. 44, Monatsber. S. 844—845.
60. tiber ein Stammstiick von Lepidophloios macrolepidotus Goldenb.

(= Lomatophloios macrolepidotus Goldenb.) mit erhaltener innerer

Struktur. Zeitschr. Deutsch. Geol. Ges. 45, Monatsber. S. 330
bis 332.

61. tiber Autochthonie von Carbonpflanzen. Zeitschr. Deutsch. Geol.

Ges 45, Monatsber. S. 506.
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62. tiber die Volumenreduktion bei Umwandlung von Pflanzenmaterial

in Steinkohle. Gliickauf 29, S. 1209—1211, und Nat. Woch.,
S. 485—487.

63. Uber die systematiscbe Zugehorigkeit der fossilen Gattung Folli-

culites und tiber die Notwendigkeit, die Gattung Paradoxocarpus
Nehring einzuziehen. Sitzungsber. Naturf. Freunde, S. 41—52.

64. Bau der beiden „Male" auf dem uDteren Wangenpaar und der

Seitennarbchen der Blattabbruchstelle des Lepidodendronpolsters.
Sitzungsber. Naturf. Freunde, S. 157.

65. Uber den Wert der Einteilung und die Wechselzonenbildung der

Sigillarien,. Sitzungsber. Naturf. Freunde, S. 216— 220.

66. Uber die Beziehung der Wechselzonen zu dem Auftreten der
Bliiten bei den Sigillarien. Sitzungsber. Naturf. Freunde, S. 243
bis 244.

67. Botaoik. Zusammen mit Dr. C. Muller. Dr. H. Potonies natur-

wissenschaftliche Repetitorien. III. Berlin.

68. Das natiirliche Pflanzen system von A. Engler und M. Treubs
Untersuchungen zur svstematischen Stellung von Casuarina. Nat.

Woch., S. 32-34, S.*41-44, 3 Fig.

69. Folliculites, eine fossile Anacardiaceengattung. Nat. Woch., S. 58

70. Was sind Blumen? Nat. Woch., S. 195-202, 10 Fig.

71. Uber die Sphenophyllaceen. Nat. Woch., S. 219-220, 3 Fig.

72. Rezente Steinnusse als vermeintliche Fossilien. Nat. Woch.,
S 337

73. Der Begriff der Bliite. Nat. Woch., S. 517-520 u. 584 m. Fig.

74. Die Blattformen fossiler Pflanzen in Beziehung zu der vermut-
lichen Intensitat der Niederschlage. Nat. Woch., S. 513— 515.

75. Eine Psilotacee des Rotliegenden. Nat. Woch., S. 543— 545.

1894

76. Uber den Wert der Einteilung und die Wechselzonenbildung der
Sigillarien. Bot. Zentralbl. 57, S. 65—68.

77. Uber die Stellung der Sphenophyllaceen im System. Ber. Deutsch.
Bot. Ges. XII, S. 97-100.

78. Pseudoviviparie an Juncus bufonius L. Biol. Zentralbl. XIV,
S. 11-20.

79. tiber seine im August 1893 ausgefuhrte Reise nach dem Stein-

kohlenreyier der Ruhr, Aachen und Saar-Rheingebiet. Jahrb.

Kgl. PreuS. Geol. Landesanst. u. Bergakad. fur 1893, S. XLIV bis

XLIX.
80. Die Wechselzonenbildung bei Sigillarien. Jahrb. Kgl. PreuB.

Geol. Landesanst. u. Bergakad. fur 1893, S. 24-67, Taf. Ill—V.
Berlin.

81. Pflanzen aus dem Middelburg - Distrikt in Transvaal. In

SchmeisSer: Uber Vorkommen und Gewinnung der nutzbaren
Mineralien in der Siidafrikanischen Republik (Transvaal), S. 67.

Berlin.

82. Die Haupttypen der fossilen Pflanzen, ihre wesentlichen botani-

schen Eigentiimlichkeiten und ihre Bedeutung als Leitfossilien.

Nat. Woch., S. 220-221.
83. Art der fossilen Pflanzenreste und Spuren. Nat. Woch., S. 527

bis 528.
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1895

84. Die Beziehungen zwischen dem echt gabeligen und dem fiederigen

Wedelaufbau der Fame. Ber. Deutsch. Bot. Ges. XIII, S. 244
bis 257, 3 Fjg.

85. Wachsen die Palmen in die Dicke? Nat. Woch., S. 48—49,

3 Fig.

86. Vermeintliche und zweifelhafte pflanzliche Fossilien. Nat. Woch.,
S. 345-351, S. 357—363, 12 Fig.

87. Die Entstehung der Schweelkohle. Nat. Woch., S. 475.

1896

88. Uber Autochthonie vou Carbonkohlenflozen und des Senftenberger
Braunkohlenflozes. Jahrb. Kgl. PreuB. Geol. Landesanst. u. Berg-
akad. far 1895, S. 1-31, Taf. Ill— IV, Berlin.

89. Die floristische Gliederung des deutschen Carbon und Perm.
Abhandl. Kgl. PreuB. Geol. Landesanst, N. F., H. 21, Berlin.

90. Uber das Senftenberger Braunkohlenfloz. Sitzungsber. Naturf.

Freunde, S. 57-66.
91. Die floristische Gliederung des deutschen Carbon und Perm.

Selbstreferat. Zeitschr. Prakt. Geol., S. 446-448.
92. Die floristische Gliederung des deutschen Carbon und Perm.

Gliickauf XXXII, S. 121—124. — Nachtrag. Ebenda, S. 184.

93. Die Beziehung der Sphenophyllaceen zu den Calamariaceen.

N. Jahrb. Min. II, S. 141—156.
94. Uber Autochthonie von Kohlenflozen. Nat. Woch., S. 306 bis

313, 2 Fig.

95. Das Sammeln und Praparieren fossiler Pflanzen. Nat. Woch. XI,

S. 415—417.
96. Palaophytologische Notizen. I.: Nat. Woch. XI, 1896, S. 33 bis

35. — II.: S. 114-115. — III.: S. 115. — IV.: S. 115 m. Fig.

- V.: XIII, 1898, S. 409—413. — VI.: S. 413-416, Fig. 11 bis

13. — VIL—VIII.: XIV, 1899, S. 81-83. — IX.—XL: XV, 1900,

S. 313-316. — XII.: S. 505-507, 8 Fig. - XIII.: N. F. Ill, 1903.

S. 433-436, Fig. 1-3.

1897

97. Die Herkunft des Blattes. Deutsche Bot. Monatsschr. XV, 1

S. 9-11.
98. Morphogenie des pflanzlichen Blattes und Stengels. Zeitschr.

Deutsch. Geol. Ges., Monatsber. S. 183-191.
99. Uber den palaontologischen AnschluB der Fame und der hoheren

Pflanzen iiberhaupt an die Algen. Zeitschr. Deutsch. Geol. Ges.,

Monatsber. S. 39—43.
100. Die Caruncula und die kohlige Aufienschicht von Folliculites (und

Stratiotes). Zeitschr. Deutsch. Geol. Ges. 48, S. 990.

101. Bennettitaceae. Natiirl. Pflanzenf., Nachtrag, S. 14—17. — Nach-
trage ebenda, S. 25—26.

102. Uber Kryokonit. In: Gronland-Exped. Ges. f. Erdkunde Berlin

1891-93, 1. Bd., 3 S.

103. Alethopteris aus der subhercynischen Kreide. Nat. Woch., S. 119

(Brief kasten).

104. J. G. Bornemann (Nekrolog). Ber. Deutsch. Bot. Ges. XV, S. 29

bis 34.

105. Lehrbuch der Pflauzenpalaontologie. Diimmlers Verlag. Berlin

1897—99.
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1898

106. Uber eine Carbonlandschaft. Erlauterungen zu einer neuen Wand-
tafel. Zeitschr. Deutsch. Geol. Ges., Monatsber. S. 110—127, 5 Fig.

Auch Nat. Woch. XIII, S. 613-622.
107. Restaurierte vorweltliche Pflanzen als Dekorationsmittel. Garten-

flora 47, H. 5, 8 S., Fig. 26—30.
108. Restaurierte vorweltliche Pflanzen. Nat. Woch. XIII, S. 213 big

219, 18 Fig.

109. Die Metamorphose der Pflanzen im Lichte palaontologischer Tat-
sachen. 29 S., 14 Fig. Berlin. Auch Nat. Woch. XII, 1897,
S. 608-615 m. Fig.

110. Die Pflanzenwelt unserer Heimat sonst und jetzt. Bernsteins
naturw. Volksbiicher, 5. Aufl. Berlin. S. 57—114, Fig. 30— 67.

111. Die Pflanzenpalaontologie im Dienste des Bergbaues. Zeitschr.

Prakt. Geol., S. 238-248, Fig. 59-93.
112. Pflanzenvorwesenkunde im Dienste des Steinkohlenbergbaues.

Bergmarmsfreund, S. 125-126, 134—135, 145—146, 153-154,
165—166, 174—175, 185 m. 25 Fig. Saarbriicken. Auch separat,

30 S., Saarbriicken 1899.

113. Erganzungen bezuglich der fossilen Pteridophyten in Sadebecks
Pteridophyta. Naturl. Pflanzenf. I., Einleitung.

1899

114. Was lehren uns die Pflanzenreste in unseren Tonen und Schiefer-

tonen. Tonindustrieztg., S. 428—432, 1 Fig. Berlin.

115. Abstammungslehre und Darwinismus. Bernsteins naturw. Volks-
biicher, 18. Teil, 5. Aufl., 124 S., 37 Fig.

116. Eine Landschaft der Steinkohlenzeit. (Grofie Wandtafel.) Text
von 40 S., 30 Fig. Berlin.

117. Die morphologische Herkunft des pflanzlichen Blattes und der

Blattarten. Allgem.-verstandl. naturw. Abhandl., H. 21, 32 S.,

12 Fig. Berlin. Auch in Nat. Woch., S. 405-415.
118. Uber die morphologische Herkunft der pflanzlichen Blattarten.

Zeitschr. Deutsch. Geol. Ges., Monatsber. S. 139—159.
119. Zur fossilen Flora Ostafrikas. Sitzungsber. Naturf. Freunde,

S. 96-97.
120. Vorkommen von Glossopteris in Deutsch- und Portugiesisch-Ost-

afrika. Sitzungsber. Naturf. Freunde, S. 27— 28.

121. Pflanzen und geologische Formationen. Nat. Woch. XIV, S. 609
bis 613 m. Fig.

1900

122. Fossile Pflanzen aus Deutsch- und Portugiesisch-Ostafrika. Deutsch-

Ostafrika, Bd. VII (W. Bornhardt: Zur Oberflachengestaltung

und Geologie Deutsch-Ostafrikas), S. 1—19, Fig. 22—29. Berlin.

123. Die Lebewesen im Denken des 19. Jahrhunderts. Nat. Woch. XV,
S. 97—105, und Allgem.-verstandl. naturw. Abhandl., H. 25, Berlin.

124. Uber die Entstehung der Kohlenfloze. Nat. Woch. XV, S. 28
bis 30.

125. Uber die durch Pflanzenfossilien gegebenen Belege fur die fort-

schreitende hohere Organisation der Pflanzen. Nat. Woch. XVI,
S. 84-87.

126. Ersatz erfrorener Friihlingstriebe durch akzessorische und andere

Sprosse. Nat. Woch. XV, S. 332—333.
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127. Uber die fossilen Filicaceae im allgemeinen und die Reste der-

selben zweifelhafter Verwandtschaft. Natiirl. Pflanzenf. I, 4,

S. 473-515, Fig. 264—313.
— Sphenophyllaceae. Ebenda, S. 515—519, Fig. 314-320.
— Fossile Equisetaceae. Ebenda, S. 548-551, Fig. 344— 345.
— Calamariaceae. Ebenda, S. 551—558, Fig. 346—353.
— Protocalamariaceae. Ebenda, S. 558 — 562, mit Fig.
— Psilotaceae. Ebenda, S. 620 ff., mit Fig.

— Lepidodendraceae. Bothrodendraceae, Sigillariaceae, Pleuromoia-
ceae. Ebenda, S. 717—756, Fig. 409—454.

— Cycadofilices. Ebeuda, S. 780—798, Fig. 467-481.

1901

128. AuBerer Bau der Blatter von Annularia stettata (Schloth.) Wood
mit Ausblicken auf Equisetites und auf die Blatter von Catamites.

Verhandl. Bot. Ver. Pro v. Brandenburg 34, S. XXIV—XXVIII,
2 Fig.

129. Potonie und DenckMANn: Bericht iiber eine in das Gommerner
Quarzitgebiet ausgefiihrte gemeinsame Exkursion. Jahrb. Kgl.

PreuB. Geol. Landesanst. u. Bergakad. fur 1900, S. XCIV—XCV.
130. Die Silur- und Culmflora des Harzes und des Magdeburgischen.

Abhandl. Kgl. PreuB. Geol. Landesanst. Berlin, N. F., H. 36.

131. Uber den Culm bei Leschnitz in Oberschlesien. Zeitschr. Deutsch.
Geol. Ges., Monatsber. S. 4— 6.

132. Vorlage einer Stigmaria aus einem Bohrkern des produktiven
Carbons Oberschlesiens. Zeitschr. Deutsch. Geol. Ges., Monats-
ber. S. 12—13.

133. Die von den fossilen Pflanzen gebotenen Daten fur die Annahme
einer allmahlichen Entwickelung vom Einfachen zUm Verwickel-

teren. Nat. Woch., N. F. I, S. 4—8. Auch Separat; zugleich

Habilitationsvorlesung.

134. Zwei neue Vegetationslandschaften der Steinkohlen- und der

Braunkohlenzeit. Nat. Woch., N. F. I, S. 101—103, Fig. 1—3.

1902

135. Uber die systematische (stammesgeschichtliche) Beziehung der

Mono- zu den Dicotyledonen. Nat. Woch., S. 457—463, 18 Fig.

136. Erwiderung auf Prof. Westermaiers Besprechung meiner Rede
iiber die von fossilen Pflanzen gebotenen Daten usw. N. Jahrb.

Min. II, S. 97—111.
137. Fossile Holzer aus der Oberen Kreide Deutsch-Ostafrikas. In

Dantz: Reisen in Deutsch-Ostafrika. Wissenschaftl. Beihefte zum
deutschen Kolonialbl. XV, S. 227-229.

138. Die Perikaulomtheorie. Ber. Deutsch. Bot. Ges. XX, S. 502
bis 520.

139. Die Art der Untersuchung von Carbonbohrkernen auf Pflanzen-

reste. Nat. Woch., N. F., I, S. 265—270. Auch Separat, Jena.

1903

140. Liste der im Produktiven Carbon Oberschlesiens auftretenden

Pflanzen in Tornau: Der Flozberg bei Zabrze. Jahrb. Kgl.

PreuB. Geol. Landesanst. u. Bergakad. XXIII, 3, S. 397—401.
141. Aufstellung der Gattung Cuneatopteris. Nat. Woch., N. F., Ill,

S. 16 (Briefkastennotiz).
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142. Zur Physiologie und Morphologie der fossilen Farn- Aphlebien,
Ber. Deutsch. Bot. Ges. XXI, S. 152—165, Taf. VIII, Berlin. Vor-

tragsresumee iiber dasselbe in der Zeitschr. Deutsch. Geol. Ges.,

Monatsber. S. 11.

143. Die Entwicklung der Pflanzenwelt. In Weltall und Mensch-
heit II, S. 341—408 m. zahlr. Fig. u. Taf., Berlin.

144. Die Entstehung der Steinkohlenfloze. Saarbriicker Bergmanns-
kalender fur 1904, S. 57—60, 3 Fig., Saarbriicken.

145. Uber Kalkgyttja aus dem Baketal, aufgeschlossen durch den Bau
des Teltowkanals bei Berlin. Engl. Bot. Jahrb. 33, S. 78—80.

146. Pflanzenreste aus der Juraformation. In Futterer: Durch
Asien III, S. 116-124, 3 Fig.

147. Ein Blick in die Geschichte der botanischen Morphologie und die

Perikaulomtheorie. 45 S., 6 Fig. Jena. — Unter dem Titeh
Ein Blick in die Geschichte der botanischen Morphologie mit
besonderer Riicksicht auf die Perikaulomtheorie. Nat. Woch.,
N. F., II, S. 3-8, 13-15, 25-28, 5 Fig.

148. Plauderei iiber die Macht der Gewohnheit. Nat. Woch., S. 7—9.
149. Die Zusatzfiedern (Aphlebien) der Fame. Nat. Woch., N. F.,

Ill, S. 33-41, 12 Fig.

150. Abbildungen und Beschreibungen fossiler Pflanzenreste. Lief. I

bis IX. Herausg. von der Kgl. PreuB. Geol. Landesanstalt unter

Mitwirkung yon Gothan, Fjscher, Koehne, Horich, Franke,
Huth u. a. Berlin 1903-1913.

1904

151. Die Entstehung der Steinkohle. (Vortrag.) Verh. Vereins Beford.

GewerbefleiB. Berlin. 11 S., 4°. (Nach Stenogramm.)

152. Eine rezente organogene Schlammbildung vom Cannelkohlentjpus.
Jahrb. Kgl. PreuB. Geol. Landesanst. u. Bergakad. XXIV, H. 3.

S. 405-409.

153. Une formation recente de bones organiques du type des cannel-

coals. Ann. Soc. Geol. Belg. 32, Bull., S. 49—51. (Darstellung

von Renier nach dem Vorigen.)

154. Uber Faulschlamm(SapropeJ)-Gesteine. Sitzungsber. Naturf.

Freunde Berlin, S. 243-245.
155. Flore Devonienne de l'Etage H. de Barrande (mit Bernard),

Leipzig.

1905

156. Uber rezenten Pyropissit. Zeitschr. Deutsch. Geol. Ges., Monats-
ber., S. 255—259.

157. Zur Frage nach den Urmaterialien der Petrolea. Jahrb. Kgl.

PreuB. Geol. Landesanst. u. Bergakad. XXV, H. 2, S. 342-368,
lFig.

158. Die Entstehung des Petroleums. Petroleum, S. 73—76, 4 Fig.

159. Uber die Genesis des Petroleums. Sitzungsber. Naturf. Freunde,
S. 1-2.

160. Zum Studium tertiarer Pflanzenreste. Nat. Woch., N. F., IV,

S. 256 (Briefkasten).

161. Formation de la houille et des roches analogues y compris les

petroles. Congres Intern. Mines Metall. etc. Luttich. Sect, de
Geologie. 46 S., 27 Fig. Luttich.
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162. Formation de la houille. Entstehung der Steinkohle. Berlin.

(I.—III. Aufl. wurden von der Internationalen Bohrgesellschaft zu
ihrer Ausstellung Luttich 1905 verteilt.) Franzosisch u. Deutsch.

163. Die Entstehung der Steinkohle. Nat. Woch., S. 1—12, 13 Fig.

164. Dogma und Kritik. Nat. Woch., S. 408—409.
165. Uber die Entstehung des Petroleums. Nat. Woch., S. 599—603,

4 Fig.

1906

166. Klassifikation und Terminologie der rezenten brennbaren Biolithe

und ihrer Lagerstatten. Abh. Kgl. Preufi. Geol. Landesanst.,

N. F., H. 49.

167. Terminologie und Klassifikation der rezenten Humus- usw. Gesteine.

Protok. Vers. Direktoren Geol. Landesanstalten deutscher Bundes-
staaten, S. 2— 16.

168. Die Aufschliisse der staatlichen Tiefbohrungen im Saarrevier in den
Jahren 1891—1904. (Leppla, Potonie, Muller und Schlicker.)
Saarbriicken.

169. On the Origin of Coal. Rep. Brit. Assoc. York, S. 748 ff.

170. Die Fichte als Moorbaum und iiber unsere Moore. Mitt. Ver.

Ford. Moorkultur im Deutschen Reich, S. 229— 233, 241—244,
4 Fig., Berlin. Uber dasselbe in Nat. Woch., S. 305—310, 4 Fig.

171. Lehmgerolle und Seeballe. Nat. Woch., N. F., V, S. 242—247.
11Fjg-

172. Manganerze, die genetisch den Eisenlimoniten entsprechen. Nat.

Woch., S. 411—413, 4 Fig.

173. Brennesseln unter alten Eichen. Nat. Woch., S. 565—568, 2 Fig.

174. Capsella Heegeri, eine pathologische Erscheinung mit atavistischen

Momenten. Nat. Woch., S. 788-791, 2 Fig.

175. Vegetationsbilder der Jetzt- und Vorzeit (zusammen mit Gothan).
Erschienen Taf. I—V nebst Text, 1906—1912.

1907

176. Ein von der Hollandisch-Indischen Sumatra-Expedition entdecktes

Tropenmoor. Nat. Woch., S. 657—666, 6 Fig.

177. Die Entstehung der Steinkohle und verwandter Bildungen ein-

schlieBlich des Petroleums. 4. Aufl. Berlin. — 5. Aufl., stark er-

weitert unter dem Titel: Die Entstehung der Steinkohle und der

Kaustobiolithe iiberhaupt (wie des Torfs, der Braunkohle, des

Petroleums usw.), Berlin 1910.

178. Entstehung und Klassifikation der Tertiarkohlen. In: Handbuch
fur den deutschen Braunkohlenbergbau von G. Klein, 1. Aufl.,

S. 1-17. 2. Aufl. 1912, S. 1-22.
179. Der Grunewald bei Berlin, seine Geologie, Flora uud Fauna. Von

Wahnschaffe, Graebner, Dahl. Anhang von H. Potonie:

Kultureinfliisse auf Sumpf nnd Moor. 56 S., 10 Fig., Jena.

2. Aufl. 1912.

180. Historisches zur Frage nach der Genesis der Steinkohle. Nat.

Woch., S. 114-117, 1 Fig.

181. Zur Stammesgeschichte des Farnprothalliums. Nat. Woch., S. 161

bis 173, 15 Fig.

182. Hange- und Besen(Moor)-Birke und andere Baumarten trocknerer

Standorte mit Parallelen auf Moorboden. Nat. Woch., S. 199

bis 201, 5 Fig.

183. Die Nahrung der Hochmoorpflanzen. Nat. Woch., S. 425—428.



— 405 —

1908

184. Zur Genesis der Braunkohlenlager der sudlichen Provinz Sachsen.

Jahrb. Kgl. PreuB. Geol. Landesanst. XXIX, T. 1, H. 3, S. 539 bis

550, 9 Fig. Auch in Zeitschr. Deutsch. Geol. Ges., Monatsber.
S. 136.

185. Eine Klassifikation der Kaustobiolithe. Sitzungsber. Kgl. PreuB.

Ak. Wiss. VI, S. 1—12.
186. Uber rezente allochthoue Humusbildungen. Sitzungsber. Kgl.

PreuB. Ak. Wiss. II, S. 1—10.
187. Die rezenten Kaustobiolithe und ihre Lagerstatten. Bd. L Die

Sapropelite. Bd. II. Die Humusbildungen. 1911. Bd. III. Die
Humusbildungen (SchluB) und die Liptobiolithe. 1912. Abhandl.
Kgl. PreuB. Geol. Landesanst, N. F., H. 55, T. I—-III.

1909

188. Das Auftreten zweier Grenztorfhorizonte innerhalb eines und des-

selben Hochmoorprofils. Jahrb. Kgl. PreuB. Geol. Landesanst.
XXIX, T. II, H. 2, S. 398-409, 6 Fig. Auch in Zeitschr. Deutsch.
Geol. Ges. 1908, Monatsber. S. 135.

189. Vorschlage zur Regelung der palaobotanischen Nomenklatur.
Jahrb. Kgl. PreuB. Geol. Landesanst. XXX, T. I, H. 3, S. 533 bis

537.

190. Die Bildung der Moore. Zeitschr. Ges. f. Erdkunde, Berlin,

S. 317-331.
191. Die Tropen-Sumpfflachmoor-Natur der Moore des Produktiven

Carbons. Nebst der Vegetationsschilderung eines rezenten tro-

pischen Wald-Sumpfflachmoores durch G. H. Kookders. Jahrb.

Kgl. PreuB. Geol. Landesanst. XXX, T. I, H. 3, S. 389—443.
192. Charles Darwin zu seinem 100. Geburtstage. Nat. Woch.,

N. F., VIII, S. 97—101.
193. Eine naturwissenschaftliche Exkursion durch Siid-Canada. Nat.

Woch., N. F., VIII, S. 225-234, 241-247, 19 Fig.

194. Wesen und Klassifikation der Kaustobiolithe. Gliickauf, S. 773
bis 780. Essen.

1910

195. Sehr groBe Lentizellen (Atmungsoffnungen) an der Basis von Sigil-

laria-Stammen. Sitzungsber. Naturf. Freunde, S. 87—89, 1 Fig.

196. Demonstration von Lichtbildern zur Entstehung der Steinkohle

und der Kaustobiolithe uberhaupt. Sitzungsber. Naturf. Freunde,
S. 129-131.

197. Das Buch „A. Moritzi: Reflexions sur l'espece". Sitzungsber.

Naturf. Freunde, S. 192-196.
198. Uber eine neu entstandene Insel im Ogelsee bei Beeskow in der

Provinz Brandenburg. Sitzungsber. Naturf. Freunde, S. 391—399.
199. Kiinstliche Torf bildung. Sitzungsber. Naturf. Freunde, S. 479

bis 482.

200. Kaustobiolithe. Geol. Rundsch. I, H. 6, S. 327—336.
201. Uber das Wesen, die Bildungsgeschichte und die sich daraus er-

gebende Klassifikation der Kaustobiolithe. Nat. Woch., N. F.

IX, S. 5-10, 2 Fig.

202. Vorkommen von Steinen in Steinkohlenlagern. Nat. Woch.,
S. 783-784.

203. Eine plotzlich entstandene neue Insel in der Provinz Brandenburg,
lllustr. Ztg., Nr. 3522, S. 1245-1246, 29. Dezember.
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1911

204. Eisenerze, veranlaBt durch die Tatigkeit von Organismen. Nat,
Woch., N. F., X, S. 161—168, 8 Fig.

205. Eine im Ogelsee (Provinz Brandenburg) plotzlich entstandene
Insel. Jahrb. Kgl. PreuB. Geol. Landesanst. 32, T. 1, H. 2,

S. 178-218.
206. Historisches zur Kenntnis des Sapro^els. Nat. Woch., S. 520

bis 521.

207. Uber Bulte und sonstige Hiigelchen. Nat. Woch., S. 559—560,
2 Fig.

208. Begriffsbestimmumg von Feld und Wiese. Nat. Woch., S. 766
bis 767, 1 Fig.

209. Entstehung und Gewinnuug der Brennstoffe. In: Mensch und
Erde VII, S. 47—156, yiele Figuren, Berlin.

1912

210. Grundlinien der Pflanzenmorphologie im Lichte der Palaontologie.

Jena.

211. Palaobotanische Zeitschr. I, H. 1. Redigiert von H. Potonie.
Berlin.

212. Das Wesen der Organismenmerkmale. Nat. Woch., S. 193 bis

200, 8 Fig.

213. Beispiele zur Frage nach pathologischen Erscheimmgerj mit ata-

vistischen Monienten. Nat. Woch., S 273—277, 13 Fig.

214. Eine neue Pflanzenmorphologie. Nat. Woch., S. 385-392, 9 Fig.

215. Jahrlicher Zuwachs von Torflagern. Nat. Woch., S. 447—448.

216. Kiinstliche Kohlen- und Torfbildung. Nat. Woch., S. 457-460.
217. Atavismen bedingt durch schnelles Wachstum. Nat. Woch.,

N. F., XI, S. 593-598, 10 Fig.

218. Mullerden. Nat. Woch., N. F., Xr, S. 729-780, 1 Fig.

1913

219. Naturphilosophische Plaudereien. Jena, Gustav Fischer. (Meist

vorher irj der Nat. Woch. erschienen.)

220. Palaobotanisches Praktikum (mit Gothan). Berlin, Gebr. Bokn-
TRAGER.
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