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L u d w i g  W i t t m a c k .  

Von K. v .  Ri irnker,  Emersleben. 

Ein Veteran der Wissenschaft ist mit ibm yon Geschwister am 26. September 1839 in Hamburg 
uns gegangen, ein Mann yon seltenen Gaben des als Sohn des Kaufmannes Max Wittmack und 
Charakters, Geistes und Gemtites. dessen Ehefrau Catharina geb. Sch6nebeck (aus 

Die wissenschaftliche Abteilung der Gesell- Altona stammend) geboren. Er  war sehr begabt, 
schaft zur F6rderung deutscher Pflanzenzucht aber in seiner Jugend schw~chlich. Daher ent- 

hat daher nicht nur die selbstverst~indliche 
Aufgabe, seiner zu gedenken, sondern es ist ihr 
ein Herzensbediirfnis, diesen bescheidenen, ver- 
dienstvollen Mann  mit einigen Worten des 
Dankes ftir das ,  was er fiir die botanische und 
landwirtschaftlicheWissenschaft in einem frucht- 
baren, langen Leben geleistet hat und gewesen 
ist an dieser Stelle, im ersten Heffe des neu er- 
scheinenden Organs, der GFP., zu ehren. Der 
Aufforderung dazu ist Verf. in Erinnerung an 
diesen yon ihm hoch verehrten Mann gem 
gefolgt. 

Ludwig Wittmack wurde als ~iltester mehrerer 

schloB er sich zum Lehrerberuf. Er  trieb schon 
friihzeitig eifrig Englisch und FranzSsisch, um 
in die Welt hinaus zu k6nnen. Sein Lieblings- 
interesse aber widmete er schon in der Jugend 
den Pflanzen und botanischen Exkursionen in 
der Umgegend Hamburgs. Als Wittmacks Vater 
1859 starb, zog sein GroBvater Ludwig Sch6ne- 
beck zu seiner Mutter ins Haus und iibte einen 
groBen EinfluB auf den jungen Ludwig Wittmack 
aus, der inzwischen bereits Lehrer geworden 
war. Dieser GroBvater, im Verein mit Ludwigs 
Mutter erm6glichten dem jungen Wittmack nun 
den Besuch einer Universit~it, um seinem Drange 



i. Jahrg. i. Heft Ludwig 

nach weiterer Ausbildung und Belehrung Folge 
zu geben. 1864 bezog er zum Wintersemester 
die Universff~t Jena, 1865 zum Sommersemester 
die Universit/it Berlin, 1867 wnrde er in G6t- 
tingen zum Dr. phil. promoviert. In seiner 
Stndienzeit beschr~inkte er sich nicht nur auf 
das Fachstudium der Botanik, sondern h6rte 
auch Vorlesungen aus zahlreichen anderen Ge- 
bieten. Seine Hauptlehrer waren ALEXANDER 
BRAUN, HAECKEL, t{UNO FISCHER und v. a. m. 

Zur Vervollst/indigung seiner Sprachstudien 
sandte ihn die Mutter gleich nach seiner Promo- 
tion im Mai 1867 nach Paris zur damaligen gro- 
Ben Weltausstellung. Durch seine Berliner Uni- 
versit~itslehrer lernte er den fiir diese Weltaus- 
stellung vorgesehenen preul?ischen Regierungs- 
kommissar kennen und erhielt durch ihn den 
Auftrag zum Ankauf yon Gegenstiinden fiir ein 
in Berlin zu grfindendes Landwirtschaftliches 
Museum, eine ftir sein ganzes sp~iteres Leben 
entscheidend gewordene Wendung, denn nach 
seiner Rtickkehr yon der Ausstellung wurde er 
Kustos an diesem Museum und t r a t  damit im 
Dezember 1867 in den preuBischen Staatsdienst. 

187o verheiratete er sicti mit einer Tochter des 
Maschinenfabrikanten ECKERT in Berlin, die ihm 
aber nach zweij~ihriger gliickliche r Ehe durch 
Krankheit entrissen wurde. Er  sttirzte Sich nun 
doppelt eifrig in die Arbeit u n d  leg te damals 
schon den Grund zu seiner sp~iteren speziellen 
Samenkenntnis, die dann in einem Werke fiber 
,,Gras- und Kleesamen" und sp~iter in dem 
groBen Werk fiber Samenkunde seinen Nieder- 
schlag fand. 

1874 habilitierte er sich unter dem Dekanat  
yon HELMHOLTZ an der Universit/it Berlin und 
verheiratete sich zum zweiten Male mit HEDWlG 
SCHWEITZER, der Tochter des Geheimen Forst- 
rats SCHWEITZER in Weimar, dessen Vater WlLH. 
SCHWEITZER als amtierender Minister Nachfolger 
von GOETHE in Weimar gewesen war. 

Von 1874 an begann nun mit dem Anwachsen 
des Landwirtschafttichen Museums und der Do- 
zentent~itigkeit an der Universit/it Berlin, mit 
dem Besuche zahlreicher Ansstellungen im In- 
und Auslande nnd vielen Reisen seine Haupt-  
arbeitsperiode. Auch dem Gartenbau wendete 
er sich zu und fiihrte als Generalsekrefiir die Ge- 
sch~ifte der Deutsehen Gartenbaugesellschaft. 
Er  redigierte yon 1887 an bis 19o 5 deren Zeit- 
schrift ,,Die Gartenflora". Dadurch stand er im 
Brennpnnkte aller Interessen des Gartenbaues. 

Als 188o die Landwirtschaftliche Hochschule 
in Berlin gegrfindet wurde, erhielt Wittmack 
zun~ichst als aul3erordentlicher Professor an ildr 
die Professur ftir Botanik, die 1881 in eine etats- 
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m~iBige umgewandelt wurde. Gleichzeitig hielt 
er Vorlesungen an der Tier~irztlichen Hochschule 
in Berlin bis 1921 und sp~iter auch an der G~rt- 
nerlehranstalt in Berlin-Dahlem nnd er arbei- 
tete auch viel im Interesse der Mfillerei, indem 
er von 1875--19o 5 die Versuchsanstalt des 
Verbandes Deutscher Mfiller leitete. 

Das Rektorat  der Berliner Landwirtschaftl. 
Hochschule bekleidete er zweimal, von 1889--91 
und 1910--13. 

Zahlreiche Ehrungen wurden ihm zuteil durch 
Ordensauszeichnungen Und Ehrenmitgliedschaf- 
ten yon landwirtschaftlichen und g~rtnerischen 
Gesellschaften und Vereinen des In- ~ und Aus- 
landes, Ehrenpromotionen usw. 

Der Besuch von verschiedenen Weltausstel- 
lungen in Europa und Amerika und yon gene- 
tischen nnd anderen Kongressen fiihrte ihn oft 
weit hinaus und erweiterte seine pers6nlichen 
und wissenschaftlichen Beziehungen in hohem 
MaBe. 

So sehen wir ihn im Laufe der niichsten Jahr- 
zehnte mit seiner Anstellung als etatsm~iBiger 
Professor an der Landwirtschaftlichen Hoch- 
schuie in Berlin eine auBerordentlich intensive 
u n d  vielseitige Arbeit im Interesse der Land- 
wirtschaft, des Gartenbaues, der reinen und 
angewandten Botanik entwickeln, die seinen 
Namen durch die ganze Kultnrwelt bekannt und 
hoch geschfitzt maehte. 

19I 3 wurde, er yon der Verpflichtung zur Hal- 
tung v o n  Vorlesungen an der Landwirtschaft- 
lichen Hochschule und  1921 von denen an der 
Tier~rztlichen H0ehschule entbunden. 

1918 Wurde er znm ordentlichen Honorar- 
professor an d e r  Universit~it Berlin ernannt. 

19I 9 zum Ehrendoktor  der Landwirtschaft- 
lichen, 1921 der Tier~rztlichen Hochschule in 
Berlin promoviert. 

Seine Arbeit in diesem langen Zeitraum fand 
Niederschlag in zahlreichen Ver6ffentlichungen, 
so z. B. z~hlen zu den wichtigsten derselben: 

18 ans dem Gebiete der Vorgeschichte land- 
wirtschaftlicher Kulturpflanzen, 

13 aus der Geschichte der Kulturpflanzen, 
8 aus dem Gebiete der Botanik, 
14 aus dem Gebiete der angewandten Botanik, 
17 aus dem Gebiete der Landwirtschaft, 
5 aus dem Gebiete des Gartenbaues, 
28 fibei- Samenkunde, Reise= und Ausstellungs- 

berichte, 
I I  gr6Bere Werke aus dem Gebiete der Samen- 

kunde, des Gartenbaues, des Obstbaues, Ge- 
miisesamenbaues, der Botanik der kulturtech- 
nisch und landwirtschaftlich wichtigen Kultur- 
pflanzen und der Baumwolle. 
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Auch war er Mitarbeiter an verschiedenen 
Zeitschriften und  Sammelwerken.  Der  R a u m  
verbietet  leider, eine detaillierte Liste dieser 
zahlreichen, zum Teil hoehbedeutsamen Ver- 
6ffentlichungen an dieser Stelle zum Abdruck  
zu bringen. 

Trotz  seiner umfassenden und  nie ras tenden 
T/itigkeit vers tand  es W i t t m a c k  dennoch, ein 
sehr gliickliches und gesellig angeregtes Familien- 
leben zu ftihren, das in j eder Hinsicht  vorbildlich 
genannt  werden mul3. 

Einevort reff l icheGesundhei t  bis in das hachste  
Alter hinein, ein heiteres Gemiit, eine groBe per- 
s6nliche Giite, Liebenswiirdigkeit und  Zufrieden- 
heir machten  sein Leben zu einem harmonischen 
und sch6nen, so dab m a n  im Riickblick auf dieses 
sehr arbeits- aber auch sehr erfolgreiche Leben 

sagen kann:  Ludwig Wi t tmaek  war ein selten 
glticklich veranlagter  Mensch, fleif3ig wie eine 
Biene, anspruehslos, still, bescheiden, freundlich, 
giitig, von rt ihrender Vertrauensseligkeit,  t rotz  
mancher  Entt~iuschungen, und von einem hohen 
idealen Pflichtgeffihl erfiillt, ein Mann durch und 
durch  reinen Herzens und  geraden Sinnes. 

So war es nattirlieh, dab man  ihm Anerkennung,  
Dank  und Ehrerbie tung yon allen Seiten ent-  
gegentrug, ohne dab er je danach gestrebt hfitte. 

Bis in das h6chste Alter ging er mit  der Zeit 
mit ,  denn er war und  blieb innerlich jung und 
seine gr613te Freude war der Umgang  mit  der 
Jugend.  

Das deutsche Volk kann  auf diesen Sohn stolz 
sein. Man k6nnte  nur  wfinschen, dab recht viele 
Jt ingeren diesem edlen Vorbilde nachstrebten.  

Der Allrussische Kongret~ fiir Genetik, Tier- und Pflanzenztichtung in 
Leningrad Januar 1929. 

In  Leningrad  fand in den Tagen vom  Io.  bis 
17. J a n u a r  ein Allrussischer KongreB fiir Ge- 
netik, Tier- und  Pflanzenzi ichtung stat t ,  der 
yon  rund  2000 Tei lnehmern aus dem ganzen 
russischen Reiche besucht  war. Es wurden auf 
dem Kongreg,  der in eine Anzahl  von  Sektionen 
gegliedert war, mehrere hunder t  wissenschaft- 
liche Vortr~tge gehalten, die durchweg auf  einem 
ganz auffallend hohen wissenschaftlichen Ni- 
veau standen.  Aus dem P r o g r a m m  der P l e n a r -  
s i tzungen seien genann t :  

VAVILOV, )r I. : Das Entstehungsproblem der 
Kulturpflanzen und Haustiere im Lichte der 
Gegenwart. 

PHILIPTSCHENKO, J .  A. : D a s  Problem des Gens. 
SAPEHIN, A.A. : Genetische Eigentfimlichkeiten 

der Artbastardierung. 
MEISTER, G-. K . :  Gegenw~irtige Probleme des 

Studiums des Formenbildungsprozesses in den ent- 
fernten Kreuzungen. 

PISSAREW, W . E . :  Inzucht-Methode bei der 
Ziichtung der Kulturpflanzen. 

TALANOW, W. W. : Die yore Staate organisierte 
Sortenprtifung und ihre Ergebnisse in bezug auf 
Pflanzenziichtung und Samenzucht. 

BATYRENKO, W . G . :  Die Aufgaben und Orund- 
lagen einer vom Staate organisierten Sortenprtifung. 

ZAWADOWSKY, S. S. : Die moderne Vorstellung 
yon dem Entwicklungsmeehanismus der Ge- 
schlechtsmerkmale. 

SEREBROWSKY, A. S. : Probleme und Methoden 
der Geno-Geographie der Haustiere. 

MAxIMoW, N. A. : Die die L~inge derVegetations- 
periode bestimmenden Faktoren. 

LEWITZKY, O . A .  : Die Erforschung der Morpho- 
logie der Chromosomen. 

Aus der Sektion fiir Genetik, in der allein 
6 9 Vortr~ige gehalten wurden,  nenne ich nur  
Vortr~ige yon  : 

SAPEHIN, L.A. :  Die Untersuchung von F 2 der 
Kreuzung Triticum durum • Tritieum vulgare. 

M:~ISTER, N. G. : ZLlr Kenntnis des Formenbil- 
dungsprozesses der zur Weizengruppe gehSrenden 
Roggen-Weizen-Bastarde. 

TJUMJAKOW, N.A. :  Vergleichende Morphologie 
der Roggen-Weizen-Bastarde von ausgegtichenem 
Typus. 

PoPowA, G .M. :  Artbastarde in der Gattung 
Aegilops. 

EMME, ]~. }{. : Zur Genetik der Artbastarde in 
der Gattung Arena. 

IWANOW, F. I. : Ober die Kreuzung der tetraploi- 
den Haferformen (Av. barbara, Av. Brauni K6rn.) 
untereinander und mit hexaploiden Formen (Av. 
sativa L., Av. Ludoviciana Dur., Av. sterilis L.). 
Vorl~iufige Mitteilung. 

AHOL, I. I. : Ein neues Glied der Serie der Stufen- 
Allelomorphe des Gens ,,seute" bei Drosophila 
melanogaster. 

BALKASCHINA, ]~. I. : Ph~nogenetik der Allelo- 
morphe des Gens ,,white" bei Drosophila melano- 
gaster. 

DUBININ, 2r P. : Ein Fall yon vielf~ltigem Allelo- 
morphismus bei Drosophila melanogaster im Zu- 
sammenhang mit der Vorhandensein- und Fehlen- 
Theorie. 

LEWITZKY, G. A., u. G. K. Bt~NEZKAJA: Zytologie 
der konstant-intermedi~tren Roggen-Weizen-Ba- 
starde. 

KARPETSCHENKO, G. D. : Zur Synthese des kon- 
stanten Bastard yon drei Gattungen (Bastarde yon 
Rettich-Kohl, Tetraploiden mit wildem Rettich, 
Rfibe, Senf, Raps). 

I~RENKE, ~NT. P. : a) ChimS, rert zwischen Solanum 
lycepersicum L. und- Suraeha umbellata Don. ; 
b) nattirtiche Chim~ren bei Verbena hybrida (Vorl. 
Mitteilung). 

LUTKOW, A. 2r Die Sterilitgt und die unregel- 
mgBige Spaltung bei normalem Verhalten der 
Chromosome bei Artbastardierung (Bastarde 
Pisum humile Boiss. • Pisum sativum L.). 


