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Einleitung. 

Nachdom schon mehrere Agricultur-Chemiker des vorigen Jahrhunderts auf 
den entschiedenen Nutzen der chemischcn Bodenuntersuchungen hingewiesen batten, 
diirfte wohl Davy der Erstc gewesen sein, der Bodenanalysen vornahm. In den 
dreissiger Jalircn dieses Jahrhunderts trug wesentlich Schubler zur Weiterentwicke- 
'ung der Bodenuntersuchungen bei, doch legte er nach dem damaligen Standpunkte 
der Wissenschaft in erster Linie den ira Wasser loslichen Bodenbestandtheilon und 
'inter ilinen ganz besonders dem Humus grossen Werth bei. Doch wusstc man nicht 
°inmal den Humus richtig zu bestimmen. 

Man gliihte den Boden, der Gluhverlust war Humus. Damals glaubte man, 
dass die Pflanzenwurzeln nur die im Wasser loslichen Stoffe, insbesonderc den 
Humus aufzunehmen vcrmogen und dass dor Humus die Pflanzen mit Kohlcnstoff 
versieht, wiihrend wir jetzt positiv wissen, dass es die Kohlensiiure der Luft thut, 
doch erinncrte Schubler stots daran, dass es bei Bodenuntersuchungen nothwendig 
Sei\ auch die schwerloslichen Stoffe in den Erden zu berucksichtigen. 

Die epochemachendon Lehren Liebigs, die aber schon in Sprengels Arbeiten 
Slch aussprachen, mussten auch fur die Entwickelung der Methode der chemischen 
"Odenanalyse von Bedeutung werdcn. Es wurde die innige Beziehung zwischen 
l'on mineralischcn Nahrstoffen und dem Gcdeihen der Pflanzen erkannt und nament- 
hch auf die Bestimmung der Phosphorsaurc, des Kalis, Kalkes etc., wolclio (lurch 
Starke Mineralsauren aus dem Boden ausgezogen werden, grosser Werth gclegt. Von 
Sprengel rixhren gute Methoden zur Bestimmung einzelner Bodenbcstandthcile her; 
er ompfahl die Untersuchung des Obcr- wie Untergrundes, doch legte schon 
ochllbler mehr Gewicht wie Sprengel auf die Form des Vorkommens der einzelnen 
•°8Standtheile in der Ackererde. Boussingault wollte nur don Gehalt der Erde an 
fhon, Sand, Kalk und Humus durch die Bodenanalyse ermittelt haben. Die alte 
Unther.suchungsmethode crfuhr durch ihn keine Verbcsserung. Durch die fiber Vcr- 
anlassung des preussischen LandesSkonomie-Collegiums ausgefiihrten zahlreichen 
Bodenuntersuchungen wurde dor Werth dor Bodennalyse nicht erkannt, woil jeder 
chemiker nach eincr anderen Methode arbeitetc und daher die gefundenen Werthe 
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unter einander nicht vergleichbar waren.   Daher drang E. Wolff aus Ilohenheim 
auf eine Einigung, nach welcher Mothode Boden untorsucht werden sollen. 

E. Wolff legte mit Recht hohes Gewicht auf die Formen, in denen die 
einzelnen Pflanzennahrstoffe im Boden vorkommon, verlangto die Untersuchung von 
vierbis fiinf Bodenausztigen mit immer starkeren Losungsmittoln, zuletzt die Analyse 
des aufgeschlossenen Riickstandes, wodurch aber die Untersuchung sehr complizirt 
und iliro Durcbluhrung zeitraubend wird. 

Knop's Methode eroffnete neue Gesichtspunkte. Schlttaing gab eine priicisere 
Trennungsmetliode der mechanischen Bodengemengtheile. Er ist dorErste, welcher 
eine genaue Thonbostimmungsart bcschreibt. Liebig legte der Bodenanalyse hohen 
Werth bei, indem er die Landwirthe zu tiberzeugen sich bemiihte, dass sie vor 
allem wissen miissen, welche Nahrstoffe der von ihncn bewirthschaftete Boden den 
Culturpflanzen in assimilirbarer Form iiberschussig zu bieten vermag und an welchen 
er relativ Mangel leidet. Von den letzteren ftihrc er seinem Boden zunachst so 
viel zu, bis der Mangel getilgt ist, und ersetze dann von ihncn alljahiiich (lurch 
Zukauf eine ebenso grosse Quantitat, wie er mit seinen verkauflichen Producten aus 
der Wirthschaft ausfdhrt. 

Um diese Ersteren braucht er sich so langc nicht zu kiimmern, als ihr 
Ueberschuss vorhiilt. Der Angelpunkt jedes Fortschrittes im Ackerbaue ist nach 
Liebig der, dass man lernt, aus den natiiiiichen Quellen sovicl Stickstofthahrung 
zu schopfen, als man braucht. Tausendo von Thatsachen lehren, dass das moglicfl 
ist. Unter alien Umstiiiiden hat es der Landwirth als seine erste und wichtigste 
Aufgabe zu botrachten, dass er eben so hohe und immer steigende Ertriige erzielen 
lernt ohnc Zukauf der theueren Salpetersaure und des theueren Ammoniaks. Das 
war der Kern der Liebig'schen Lehre. 

Leider hat die Wissenschaft die Bodenanalyse noch nicht dahin ausge- 
bildet, dass sich mit Hilfe derselben die Menge des in einem Boden vorhandenen 
disponiblen Niilirstoffcapitals klar und richtig bestimmcn liisst; von dem Moment 
an, wo diese Kenntniss geboten sein wird, vermag man die Praxis des Ackerbaues 
auf wahrhaft rationeller Grundlagc zu betrciben. Wenn heute die mechanische 
Bodenanalyse einen bosseren Credit geniesst, liegt der Grand nur darin, dass man 
leichter findot und besser woiss, was fruchtct, als hier. Die Elementc, welche die 
Grundlage dor Pflanzennahrung bilden, kommen in dem Erdboden in sehr verschie- 
denen Verbindungcn vor, wclclio leicht, schwer oder gar nicht assimilirbar sind, die 
physiologisch als mehr oder minderwerthig odor audi als ganzlich werthlos gelten 
miissen. Die einfache Bostimmung der Summc, in welcher diese Stoffe in einem 
fraglichen Boden auftreten, orlaubt noch keinUrtheil dartiber, ob derselbe in Bezug 
auf dasPflanzenwachsthum als reich oder arm ausgestattet zu betrachtcn ist; denn 
os kommt vorziiglich darauf an, den physiologisch wirksamen Stickstoff, das Kali 
etc. kennen zu lernen. 

In der vorliegenden Abhandlung sind die Besultate mehrjiihriger Untcr- 
suchungen, welche sich auf den Boden, das wichtigste Besitzthum des Landwirthes 
beziehen, niedcrgelogt. In einer Zeit, wo man immer und immer wieder den Schwei'- 
punkt der Bodenuntersuchung in die blosse Erforschuug seiner physikalischen Eigen- 
schaften legt; manche geradezu beliaupten,  der Boden  bestimme seine Vegetation 
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ur m untergeordneten Masse durcli seine chcmische Beschaffenheit, vielmehr durch 
some physikalischen Eigenschaften, diesc seien fiir den Ernahrungsprocess der 
J-uanzen von holier Wichtigkeit und fiir die Ausbildung nutzbarer Pflanzensubstanz 
v°n dem grfissten Einfluss; in einer Zeit, wo Bodenphysiker geradezu behaupten, 
dass die physikalische Analyse mit Hilfe des Mikroskops und mineralogisclier Kennt- 
msse die cheinische Bodenanalyse in den meistcn Fallen zu ersetzen im Stande ist, 
£6nnte cs Wunder nelimen, so viel Fleiss auf pliysikalisch-chemische Bodenanalysen 
^erwendet zu sehen. 

Mit   Pecht   rief diesen Verfechtern   einer  einseitigen  Bodenuntersuchung 
^lessor Braungart in soinen selir interessanten „geobotanisch-landwirthschaftlichen 

Wanderungcn durcli Bohmen" zu, dass die citirte Anschauung schworer Irrthum sei, 
dein nur der Umstand einigermassen entscliuldigend zur Seite stent,  dass  er selir 
allgemein verbreitet ist. 

Gelegentlicli eines Besuches des nordbohmischen Sandsteingebirges spricht 
1 •Braungart folgendermassen aus: „An diese Felsenpforten sollte man in grossen 

*rn  schroiben:  fliehct bier,   Botaniker, donn hier gibt es keine Pflanzen, aber Lett 
Cni  kommet herein, fur alle jeno, welche in der physikalischen Natur des Bodens 
s wichtigste Agens der lokalen Pflanzenvcrtheilung gefunden zu habcn glauben. 

"  " Physikalischen Standorten fehlt es nicht, aber an Pflanzen!" Nach dem Besuche 
1 fieiTschaft Wittingau sagt er: „dass dor Boden geradezu mit seinen zahlreichen 

, ysi*alischen Bodenschattirungen vom Flugsande bis zum Lotten, in alien Stufen, 
,.... en>  WK)   die zahlreichen sorgfaltigen chemischen Analysen dieser Boden ausge- 

11 in der  Versuchsstation Lobositz beweisen, nur der Mangel an Kalk gemein- 
»>     ls*'>  wie  nicht leicht ein anderes Gebiet berufen zu sein scheint, endgiltiges 

eismaterial  zu  G-unsten einer ebenso im wissenschaftlichen wie im praktischen 
lll|('  bedeutsamen Frage  zu liefern und so audi auf bohmischer Erde den Nach- 
ls fur die herrschende Irrlehre beizubringen." Verfasser hat nur noch beizu- 

=ei1) dass in den socbon angefiihrten Wittingauer Boden eine eben so grosse Ar- 
tfl an loslichcr (kohlensaurer und hnniussaurer), mituntcr audi an der gesammten 
SUesia constatirt wurde, und dass daher audi der Dolomit,   welcher  auf den 

fursthY u Schwarzenberg'schen Besitzungen in Cheynov vorkommt und den der durch 
'auchtigste Besitzer 
^Wcckc 

gegenwartig im grossten Massstabe abbauct, brcnnt und zum 
der Felddtingung nach Wittingau fiihren lasst, dort „wahre Wunder wirkt", 

mich der Worte des dortigen Herrschaftsleiters Susta zu bedienen. Die mittel- 
SSigen Ernten, welche  die Hulsenfriichte von jeher auf dieser Herrschaft gaben, 

e Unsicherheit, mit welcher der Pothklec in diesen kalireichen BSden fortkommt, 
'H uubefriedigende Wachsthum und Gedeihen der Kleegattungen tiberhaupt, veran- 

steu den durchlauchtigsten Besitzer mit der Ergriindung  der Ursachen  dieser 
6 lai)dwirthschaftliche Production beeintriichtigenden Erscheinung an seine agro- 

oinische Versuchsstation nahor lieranzutreten, und die vor vielen Jahren in dieser 
chtung vorgenommcnen Untersuchungen und gewonnenen Frgebnisse hat Verfasser 
'or dem Titel: „Beitriige zur Kenntniss  der Ackcrerden  in Leitmeritz im Jahre 

1877" 
gohol 

veroffcntlicht und die Mittel angegeben, durch welche zunachst der Kleebau 
Jen werden konnte, welcher bci tippigerem Gedeihen weiter die Aufschliessung 

1 verwerthung der Bodenschatze des Untergrundes,  sowie die Ausniitzung der 
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Pfianzennahrstoffe dor Atmosphiire in der rentabelsten Weise vollbringt. Es fehlte 
wold nicht in friiheren Jahren a,n Versuclien die Wittingaucr Folder zu kalken, 
aber einmal traten sie vcroinzelt auf, das anderemal waren es nicht die geeigneten 
Kalke, welclic man beniitzte. Ueberhaupt wurde die Kalkung fiir unrentabel ge- 
halten, weil man das Dungmaterial aus grossen Entfernungen beziohen musste. 

Durch die zahlreichcn Bodenanalysen kam aber Ueberzeugung in die prak- 
tischen Gemiither, an Stelle planlosen Herumtappens trat methodisches Versuchcn, 
allgemeinere und intensivere Beniitzung der angerathenen Mittcl, iibor deren Qua- 
litat und Verwendbarkeit die Untersuchung des Chemikers cntschieden hatte, und 
so wurden die Schiitze, welche die Natur in weisser Fiirsorge im Schoosso angren- 
zender Gestcine niedergelegt hatte, an dencn der Landwirth lebenslang voriibcrging, 
ohne deren Wiclitigkeit fiir die Verbesserung seiner wirthschaftlichen Existcnz zu 
ahnen, an's Licht gezogen und dem bodiirftigen Boden oinverleibt, der sich hiefur 
sehr dankbar zeigte und bliihonde und lolmonde Culturen, wic sic vordem nicht 
bestanden, hervorbringt. Coutejean, *) ein Schiller des bcruhmtesten Vorkampfers 
des physikalischen Eintlusses, namlich Thurmann's, sagte sich, nachdem er hinge an 
den Ansichten Thurmann's festgehaltcn und bedeutende Studien in bcinahe ganZ 
Frankrcicli und namentlich in dem Centralalpenplateau angestellt hatte, von den 
Anschauungen seines Lehrers los und nachdem er die neuo Lehre mit dem Eifer, 
welcher aus einer aufrichtigen Ueberzeugung und aus dem Einflusse hervorgeht) 
welchen stets ein horvorragender Lehrer aussert, an Thatsachen priifto, sail er sich 
zu folgenden Bemerkungen veranlasst: „ Wenig gesohen habend, glaubte ich an den 
physikalischen Einfluss des Bodens, noch mehr beobachtot habend, bin ich ein 
Parteigenosse der entgegengesetzten Moinung geworden." 

Die erschopfondc Ergrundung der wirkenden Ursachen mag noch fur Jalu'- 
hunderte ein Problem der Naturforschung soin und wenn die gegenwiirtigen Boden- 
analysen nicht alien Anforderungen entsprechen, so darf man nicht glauben, dass 
der grosse Fleiss, den man auf die Bodenuntersuchung verwendet hat, vergeblich 
gewesen ist. Vollkommcn werden unsere Ansichten iiber die Natur des fruchtbaren 
P)odens niemals sein, stets wird sich in den Untersuchungsmethoden die Erkenntniss 
der Zeit wiederspiegeln, zu der man nach und nach auf dem Gebiete der Pflanzefl' 
pliysiologie gelangte. Damit sind wir weit entfernt, don physikalischen Einfluss auf 
das Gedeihen der Gcwachse liiugncn zu wollen; denn ein Mangel an bodenkonsti- 
tuirenden Stoffen ist gleichbedeutend mit einer dauernden Entwortliung, die wen» 
sie behoben werden solltc, wenn nicht iibcrhaupt unmoglich, doch meist einen solchen 
Aufwand von Miihe, Zeit und pekuniiiren Opfcrn erhoischt, dass dadurch die Kenta' 
bilitiit geradezu in Frage gestcllt ist. Dcrartige Unternehmungcn werden nur dann 
lohnend sein, wenn sich die zur Verbesserung des Ober- oder Untergrundes geeigneto 
Erdart unter oder iibor donsclben befindet, so dass sie auf billige Weise durch <leI1 

Pflug und andere Ackerwerkzeuge vermischt wcrdon konncn. Im anderon FaUe 

wird man sich in der Wdhl der anzuhauenden PJlanzen nach der physiJcalische'i1 

Beschqffenheit des Bodens richten miissen. 

*) Brannp;art, die Wissenschaft in dor Bodmikimdo 1870. 
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Hilgard *) sagt mit Recht, „dass gewisse Eigcnthumliclikeiten der Flora 
und vor Allein gewisse wunschenswerthe Resultate des Ackerbaues fast iinmcr im 
^usammonliange mit einem verhaltnissmassig hohen Kalkgehalte des Bodens stehen. 
Die Gegenwart eines bedeutenden Kalkgehaltes offenbart sicli aber niclit allein in 
den Spezies der Biiurne und Kriiuter, sondern audi oft besonders deutlich in den 
^'genththnlichkeiten der individwllen Entwickelung derselben Spezies. Zu den 
Pflanzen, deren Vorkommen oder Vorwiegen als siclieres Zeichen eines liolien Kalk- 
gehaltes gelten kann, gehoren in den siidwestliclien Gebieten der Vereinigten Staaten 
z- B. der Tulpenbaum, die Linde, die wilden Pflaunien etc. Die Bedeutung des Vor- 
koniinens der meisten dieser Pflanzen ist dem Farmer so gelaufig, dass er sich 
darnach sein Urtheil iiber den Boden bildet. Umgekehrt dient die Anwesenheit 
anderer Pflanzen allgemein dazu, den Werth des Bodens, welchem sie angehoren, 
Jlei'imterzudrucken, indem sie thatsachlich den Mangel oder die Abwesenheit des 
•o-alkes anzeigcn." Hilgard erliiutert das Gesagte an zwei Eichenarten. Dasselbe 
w'is fur die gonannten Eichen gilt, hat audi im Allgemeinen fiir andere Baurnarten 
und Pflanzen Geltung, welche weit verbreitet sind und auf vcrschiedenen Bodenarten 
oi'kommen. Ein holier Kalkgehalt befordert im Ganzen einen niedrigen aber gedrun- 

Seuen coinpacten Wuclis und reiche Tragbarkeit. Die Abwesenheit des Kalkes 
taS'egen bewirkt sogar in Boden, die sonst eine gute Zusammensetzung haben, 
emen diinneu Wuchs und geringe Tragfahigkeit. „In grosscm Massstabe zeigt sich 
(Ujselbe Erscheinung audi an den niedrigen gedrungcnen Baumformen in den 
^asserarmen Gebieten von Kalifornien und Oregon. Dieselben sind nur zum Theil 
eme Folge des Sonnenbraudes, zum grossten Theil eine Folge des hohen Kalkgehaltes 
Jeiier Boden, welcher sich in Folge der Geringiugigkeit der Niederschliige dort in 
^el stiirkerem Grade angehiiuft hat, als in Boden, welche einer stiirkeren Aus- 
angung durch meteorische Niederschliige ausgesetzt sind". 

Sowie die mechanischo und physikalische Bescliaffenheit, so darf auch die 
cheinische Zusammensetzung der Boden nicht nebensiichliche Beriicksichtigung finden. 

Jeder, welcher sich mit Bodenuntersuchungen befasst hat, gibt zu, dass 
der Boden niclit allein durch seine chemische Zusammensetzung, sondern auch 
lurch seine physikalischen Eigenschaften von grossem Einfluss auf die Entwickelung 
^d das Leben der Pflanzen ist. Wenn auch Feuchtigkeit und Wiirme die iippige 

,J«twickelung der Pflanzen wohl vorziiglich bedingen, wenn auch manche Cultur- 
Pdanzen einen wesentlich sandigeren, andere einen bindigeren Boden vorziehen, 

0 gedeilien sie doch nur iippig, wenn sie alle zu Hirer Ernahruiig nothwen- 
aigen Stofl'e in ausreichendem und aufnabmsfahigem Zustande vorfinden, und 
^°i' dem Einfiuss der ihrem Gedeilien abtriiglichen und geradezu scliildlichen Stofl'e 
t)ewahrt blciben. Schon Sprengel der Vorkampfer Liebig's sagte in seiner 1837 
ei'sehienenen Bodenkunde, dass ausser der chemischen Untersuchung des Bodens 
auch die Erkenntniss seines physikalischen Yerhaltens von bervorragender Bedeutung, 
die Art der Gesteine, woraus der Sand zusammengesetzt ist, von Wiclitigkeit sei 
Und dass eine griindliche Bodenuntersuchung audi den Untergrund in das Bereich 
Wer Betrachtung ziehen muss.   Wie oft findet man physikalisch iiberaus ithnliche 

*) Nolbe's landwirthschal'tliclie Versuchsatationcn 1887. 
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Thonbdden, die hinsichtlich ihrer chomisclien Zusammonsetzung sehr verschiedcn 
sind. Sandboden der Tertiarformation sind physikalisch den Diluvialsandboden 
vollkonunon iilmlich und chomisch ist die Bodcnbeschaft'enheit durcliaus verschicdeii. 
So liossen sich noch vicle Beispiele anfuhrcn. Nach zahlreichcn Analyscn schwankt 
der Gehalt der Accidite und Basite der so ungcnieincomplizirten krystallinischcn 
Gostcinsbildungen nach ihrer cliemisclien Verwandtschaft in folgenden Grenzen: 

A eeidite Basite 
Kieselsiiure 54- 79% 42— 63°/0 

Thoncrde 10— 23 „ 10—21 „ 
Eiscnoxyduloxyd     .   . O8-7-0,, 4—17,, 
Kalk 0-1 -40 „ 1-8— 15 „ 
Magnesia 01—t'5 „ I'l—11 „ 
Kali 1-3—8-0 „ O'l—   8 „ 
Natron 0-4—91) „ 02—   8 „ 
Phosphorsaure, .... 0-1—O8 „ 0-1—-2-0 „ 
Wasser 04-lf> „ 0'2-3'3 „ 
Manganoxydul .   .   .   .()•()—0-5 „ O-O-O'S „ 

Fiir den Agriculturchemiker ist es von Wichtigkeit, dass innerhalb der 
beiden Gnippon der krystallinischen Gosteinc die Unterscliiede der Gosteinstypen 
mehr in den Struktur- und AltersverschiedenheiteD als in der cliemisclien Zusammen- 
setzung begriindet sind. Dagegen selien wir, in welclicn woiten Grenzcn sclion in 
den Gesteinen und wie wir weiter wissen, schon bei eincr und derselben Gesteinsart 
sich die wichtigsten Pflanzenniilirstoff'e bcwegen; um wie viel grosser werden jene 
Unterscliiede in den Verwitterungsprodukten derselben und in den von diesen Ge- 
steinen abstammenden mctamorphosirten Vcrbindungen sein, so dass man, wenn 
man audi die geognostische Abstammung der Boden kennt, die cliemisclien Be- 
stiuidtlieile, welche in ihnen vorherrschen werden, zwar vermuthen, abcr nicht 
vorhersagen kann so, dass die chemische Bodenanalyse hiedurch cntbehrlicli 
werden wiirde. Da der Ertrag eines Feldes abcr von dem in minimalster Quantitiit 
im Boden vorhaudenen Niilirstoffe, wie Liebig gezeigt hat, sich abhangig crweist, 
so ist es klar, dass gerade die in geringster Menge ini Boden vorhaudenen Niilir- 
stoffe auch das grosste Interesse fiir den Landwirth besitzen. Aus diesen Eriirte- 
rungen geht also zur Geniige hcrvor, dass der Landwirth auch die Qualitiit und 
Quantitiit der im Boden vorhandenen Niilirstoffe kennen lernen muss und dass die 
Bodenanalyse auch in dieser Bichtung geniigenden Aufschluss geben soil. 

Die Eruchtbarkeit eines Bodens ist daher — abgesehen von kliinatischcn 
Verhiiltnissen •—• abhangig von seiner chemischen, wie von seiner mechanischen und 
physikalischen Beschaffenhcit. Die chemische Beschahenheit ist nicht nur bedingt 
durch die Art und das gegenseitige Verhaltniss der Bestandtheile, sondern auch 
durch den Liislichkeitszustand und die Bindungsweise derselben. 

Soil daher cine Analyse Aufschluss nicht nur fiber don Keichthum, sondern 
auch liber die Fruchtbarkeit eines Bodens geben, so muss sie alle oben genannten 
Punkte nach Moglichkeit in Betracht ziehen. Zwar gelingt es im Laboratoriuffl 
nicht, die Losungsmittel ganz in derselben Wcise einwirken zu lassen, in welcher 
sie   in der Natur wirken,  auch  gestattet  uns  die   physikalisch-chemische  Unter- 
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sucaung kaum gentigenden Aufschluss uber die verschiedenen Arten der Bindxing 
uer Stoffe im Boden zu geben, welch' Letztere sicb z. B. darin ilussert, dass ein 
noch ganz uncultivirtor Boden, obglcicli er an und fiir sich die einer Pflanzenart 
nothigen Stoffe cntliiilt, doch desslialb noch nicht fiiliig ist sie zu ernahren, wahrend 
er andere Pflanzen von gleichem odcr selbst grosserem stoffliclien Bediirfniss schon 
zu ernahren vermag. Bindung der Stoffe ist somit der Widerstand, welchen der 
•L>oden der Abgabe gewisser Bestandtheilc an die Pflanzen entgegensetzt, ein Wider- 
stand, der von manchen Pflanzen besiegt, dagegen von andern nicht iiberwunden 
Wlrd und der erfahrungsgemiiss mit der Cultur des Bodens abnimrat. So lange man 
den Boden einfach als den Triiger der Pflanzen ansah, wurde die chemische Unter- 
suchung des Bodens sehr vernachliissigt, weil man einzig und allein den physika- 
hschen Eigenschaften eincn wichtigcn Einfluss auf die Vegetation zuschrieb. Heute 
Wochte man nocli liiugnen, dass die chemische Natur des Bodens die Pflanzen- 
Pi'oduktion, d. li. die Ernten bceinflusst, und doch spielt die chemische Natur des 
* °dens in alien Fallen eine deutlich wahrzunehmendc, in gewissen Fallen sogar eine 
°ntscheidende Eolle. 

Ohnc Zweifel  iiben auch die physikalischen Eigenschaften oinen betriicht- 
iciien Einfluss auf die Entwickelung der Pflanzen aus,  alter sie allein konnen uns 
veme geniigende Kcnntniss einer Erde und ihrcr Bcziehungen zu den Ernten ver- 
scliaften. Wenn nun zwar auch  die chemische Analyse  des Ackerbodens nicht im 

tandc ist, alle Fragen zu losen, die man an sie in landwirtbschaftliclior Bezieliung 
Icnten  kann,  so ist doch nicht zu verkennen,  dass dieselbe, wenn sie nach be* 
uneaten feststehenden Grundsiitzen ausgefiihrt wird,  die cinen Vergleich dor Ana- 

yseu untereinander zulassen,  unsere Kenntnisse eines Bodens wesentlicli befordert 
md eine Anzahl Fragen aufklart,  die ohne sie vollstiindig dunkel gebliebon wiiren. 

Der Zweck   der- Bodenanalyse ist  stets   der,   zu   erfahren   wie  reich   der 
°den an gewissen Nithrstoffen ist, welche fehlcn, welche in geringer Menge, welche 

m uberflusse vorhanden sind. Die absolute Menge des cinzclnen Pflanzeunahrstoffes 
)0'sliniiiit zwar nicht allein die Hohe der Erntc, aber cs kann fiir den Landwirth 
ucht gleichgiltig sein, ob er sehr kleine odor uberraschend grosse Mengen wertb- 
°hcr Pflanzenuahrstoffe in seinem Boden angchiiuft hat und auf Kosten derselben 
as nmlaufcnde Nahrstoffecapital in der billigsten Wcise  ergiinzen kann;  und da 

~le Analyse lehrt,  dass der Landwirth hiiuiig mit Bodenartcn zu thun hat, die bis 
/o Kali mid bis 20°/0 Kalk enthalten,  also auf Tausende von Jahren mit Kali 

(|a°r Kalk versehen sind,  so wird es sich in solchen Fallen inehr darum  handeln, 
' e wlhgsten Mittel ausfindig zu machen, urn  das in verschiedenen Zustiinden der 
•j^slichkeit Un(i Bindung vorhandene Kali in assimilirbare Formen iiberzufiihrcn, als 
(l"escn Dungstoff von Aussen zuzufuhren. Es hat also die Bestimmung der absoluten 
Meage einzelner Nahrstoffe ebensoviel Worth, als die Bestimmung jener Mengen in 
yei'Schiodenen sauren Bodonausztigen, welche jetzt schon   und welche in niichster 

e« fiir die Pflanzen aufnehmbar sind. 
Den von mehreren Seiten empfohlenen essigsauren Auszug konnte der Ver- 

fesser sich nicht entscWiessen auszufilhren, da, er nur die Arbeit, welche so schon 
eiI»c sehr bedeutende war, vermehrt hiittc, ohne dass sich, wie vergleichende Untor- 
snehungen verdttnnter, kalt erhaltener salzsaurer und heisser essigsaurer Auszttge 

H 
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zeigten, die Moglichkeit eines besseren, allgemein giltigen Vergleiches der ausgezo- 
gencn Bodenbestandtheile horaosstolltc. Zelmpvocentige, kalte salzsaure und salpeter- 
saure Bodenausziige entsprachen daher dem vorliegenden Zweck und wurden neben 
heissen salzsauren Ansziigen dargostcllt. Kin Auszug mit Kohlensaure erschion dem 
Verfasser sehr problematisch, ein Wasserauszug vollig ungeniigend, wenn cs darauf 
ankommt zu bestimmen, ob die vorhandene Menge anniihernd nicht nur dem mo- 
mentanen Bediirfnisse geniigt, sondern den Pflanzen fiir cincn liingeren Zeitraum 
zur Verfiigung zu stehen im Stande ist. 

Schon Liebig sagt in seinom klassischcn Werke „ Die Naturgesetze des 
Feldbaucs": „Wenn man Ackererde kalt mit Salzsiiure 24 Stunden in Beruhriing 
stehen liisst, so ninimt diese eine gewisse Menge Kali etc. auf. Behandelt man die 
Erde mit kochender Salzsiiure, so crhalt man das Doppelte bis Achtfachc und nach 
vorhergegangener Aufschliessung mit Flusssiiure den gauzen Kaligehalt der Erde". 
„Ohne einen Irrthuui zu bogohen, wird man vora,ussetzen konnen, dass die von 
kalter Salzsaure der Erde entziehbaren Pflaiizennahrstoffe am schwachsten angezogen 
sind und ihrer Form nach den physikalisch gebundenen am nachsten stehen, jedenfalls 
so nahe, dass sie durch die gcwohnlichon Verwittcrungsursachon sehr lcicht in 
diese Form der Verbindung iibergchen konnen!" 

Es besteht aber noch ein grosser Unterschied zwischen den Bodcnaus- 
ziigen, welche mit kalter concentrirtor und denjonigen, welche mit kalter miissig 
und sehr stark vordiinnter Salzsaure dargestellt werden. Es scheint 10°/0 Salzsiiure 
diesem Zwecke am meisten zu dicnen, wenn es sich um die Ermittclung des zu- 
ganglichen Kalis, und 10°/0 Salpetersiiure, wenn es sich um diejenige der zugiing- 
lichen Pbosphorsiiurc handelt. Die mit kochender Salzsiiure aus dem Boden ausge- 
zogenen Bestandthoile der Ackererde enthalten vorzugsweise jene zeolithartigen 
Verbindungon, die sich in jedem guten Ackorboden in bestandiger Zersotzung und 
Auflosung befmden, wenn auch die Fflanzcnnahrstoffc, welche sie enthalten, erst in 
ferncn Zeitraumen in den aufnehmbaren, physikalisch gebundenen Zustand iiber- 
gehen. Hire Mengen kennen zu lernen, ist ebenfalls von der griissten Wichtigkeit, 
und sie miissen in einer vollstiindigen Bodenana,lyse Jjeriicksichtigung finden. 

Um annahernd die Gesammtmenge der Phospliorsiiure zu erhalten, ist die 
Behandlung der Erde mit kochender concentrirtor Salpetersiiure ocler Konigswasser 
unentbehrlich, sie kann mit Vortheil nach der von Gasparin angegebenen Methode 
vorgenommen werden. 

Die I'hosphorsciure ist dorjenigc Pflanzenniihrstoff, welcher moist nur in sehr 
geringen Quantitiiten im Boden vorzukommen pflegt und an dein es oft sehr mangelt, 
wiihrend alio iibrigen Nahrstoffe in verhaltnissmassig grosser Menge vorhanden sind- 
Unter gewissen Verhiiltnissen kann also der Phosphorsauregohalt des Bodens als 
Massstab seiner Ertragsfahigkeit dienen. Wir werden sehen, dass auch der Kalh 
und die Magnesia auf ein Minimum im Boden herabsinken konnen, auf eine Menge, 
in welcher sic kalkbediirftigc Pflanzen nur nothdiirftig zu erniiliren vermogen. 

Die Stickstolfquellcn fliessen in so unglcichen Zeiten und Mengen, dass sie 
in unseren Breitegraden als wcscntlicher Beitrag zur Stickstoffnahrung fur die 
Pflanzen niemals mit Sicherheit in iicchnung gestellt werden konnen. Ja haufig is* 
der Verlust an Stickstoff in den Wiissern, welche die Drainage aus dem Boden ent- 
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ternt, grosser als die Stickstoffmenge betrilgt, welclie durch die Atmosphiire dem 
ooden zugefuhrt wird. Ganz ungelost ist die landwirthschaftlich liochwichtige Frage, 
°b die oberirdischen Organe insbesondere der pevcnnirenden Leguminosen den gebun- 
(tenon Stickstoff der Atmosphare und in welcher Mengc zu entziehen vermiigen, so 
dass wir die richtige Erkenntniss der taglichen Erfabrung, dass fur unsere hoheren 
wii'thscbaftlichcn Anspiiiche beide Quellcn der Atmosphare und des Bodens nicht 
•unreichend und ihre Zufuhr iin Diinger neben den Mineralstoffen stets unsere 
"•Ruptaufgabe bleiben wird, audi heute noch festhalten miissen. 

Ein Hektar Feld ist gleich 1 Million Quadrat-Dezimetcr. Auf a/2 Meter 
iiefe rnacht dies 5 Millionen Kubikdczimetcr oder mindestens 5 Millionen Kilo Erde. 

Ein zehntel Procent Phosphorsiiure betrilgt auf xj2 Meter Tiefe = 5000 
Kilo, wo der Gehalt der rohen Ackercrde unter r7,00 Procent = 0-0b°lo Phosphor- 
saure oder 2500 Kilo fallt, da wird man auf die Deckung des Phosphorsilurebe- 
daifes der Pflanzen von Aussen her bedacht sein miissen, denn von dieser Monge 
1S* kaum die Hiilfte bis ein Fiinftel momentan disponibel oder in kalter 10°/0 Sal- 
Pctersauro loslich. In der Wittingauer Tertiarformation komrnen Eelder vor, welche 
wie Miihlhof, Purkrabsky pr. ha kaum 2500 Kilo Phosphorsiiure auf 75.000 Kilo Kali 
cnthalten. 

Erreichbar sind davon aber fur die niichste Zukunft kaum 500 Kilo Phos- 
Phorsaure und 5000 Kilo Kali, weiter 3000 Kilo Kalk und 250 Kilo Bittererde. 
"'os gibt statt wie boi einem idcalen Normalboden auf 1 Phosphorsiiure, 2 Kali, 
12 Kalk, 1 Bittererde: auf 1 Theil Phosphorsiiure, 10 Kali, G Kalk, J/2Bittererde. 
''•o Phosphorsiiure, die Bittererde und Kalk im Minimum oder auf 2 Kali nur 0'2 
Phosphorsiiure, 1-2 Kalk und 0-2 Bittererde. 

Ein Hectar Feld soil aber, um eine guto Weizcn- und Riibenernte zu geben, 
a«f die Tiefe der Wurzeln nach Liebig 5-10.000 Kilo Kali und 2000-5000 Kilo 
1 "osphorsiiure im aufnehmbaren Zustande enthalten. Diese Porderung ist aber cine 
entsclueden iibertriebene, wie die l'flaiizenniihrstoffmengen verschiedener Silureextrakte 
sehr fruchtbarer Boden boweisen, welche viel geringcre Quantitiiten enthalten. 
Freilich erfiillen die bezeichneten Losungsmittel des Bodens nicht ganz ihre Auf- 
8'abe, denn wir wissen, dass im Boden nicht nur Wasscr, Kohlensiiure oder eine 
()1'S<inische Siiurc, sondcrn auch eine Anzahl von Salzen die Losung der im Boden 
v°rhandencn Nillirstoffe vermitteln; wir wissen ferner, dass die Pflanze sich nicht 
Passiv bei der Aufnahme dor ihr nothwendigen Nillirstoffe verhiilt, sondern selbst 
zUr Loslichwerdung der fiir sie erforderlichen Nahrung beitrLigt. Aus einem richtig 
'birchgefiihrten Vergleich von Bodenanalyscn liisst sich aber selbst ein Zusammen- 
hang zwischen chemiscber Zusammensetzung und Ertragsfiihigkeit des Bodens nicht 
verkennen, er kann aber nur bei jenen Substanzon hervortreten, die im Boden nicht 
"fi Uebertluss, sondern nur in so geringer Mengo vorlcommen, dass die Pflanze im 
Vcrhiiltniss zu den iibrigen Pflanzenniihrstoffen nicht soviel von ihnen vorfindet, 
als sie aufzunehmen im Stande ist, sondern mehr oder weniger Mangel an ihnen 
leidet. 

Lange, bevor es eine Agriculturchemie gab, bestand bereits das Kalken der 
Thonbiiden, und ohne ein vergleichendes Studium der Ackerboden konnte die voile 
Bedeutung dos Kalkes fiir den Boden kaum erkannt und gewiirdigt werden. Selbst 
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die spater von don Agriculturcliemikern aufgcstellte Behauptung, „der Kalk macbt 
reiche Viiter, aber arme Sohne", war nicbt gceignet der vermehrten Verwendung 
des Rallies Balm zu brechen, indem dieser Satz alle jcno Landwirthe von dessen 
Benlitzung abhielt, welcbe niclit Pacliter waren oder iiber gcniigende Diingermengen 
geboten. Gewisse Eigentbiimliclikciten dor Flora kalkreicber Gebiete konnten erst 
dann crkannt und begehrenswcrthe Ilesultato in der Landwirtlischaft erzielt werden, 
wenn dem Stadium des Bodens, welches gerade die hiezu berufenon Agricultur- 
chemiker vornehm ignorirten, mehr Aufmerksamkeit geschenkt und die Bodenana- 
lysen im Zusammenbang mit Vegetationsversuchen und statistiscben Zusammen- 
stellungen der Bewirtliscbaftungsergebnissc dieser Boden betrachtet wurden. 

Die nachhaltig fruchtbarsten Ackerboden des herrschaftlicben (Irossgrund- 
bcsitzes, wolche wenig oder gar nicbt gediingt werden und in den fruchtbarsten 
Landstrichen Bohmens liegen, wie der Schelchowitzer, Malnitzer, Wchinitzer Boden, 
sind von Natur aus sehr reich an den wichtigston Pflanzennahrstoffen und an auf- 
geschlosscnen Silikatbasen. Aus einigen hundcrt Bodenanalysen der herrschaftlicben 
Feldfluren geht horvor, dass jene Ackerbodcn zu den an Phosphorsaure sehr armen 
zu rechnon sind, welche von OOl—0'05°/0, zu den sehr roichcn, wclchc O20—0\50"/o 
Phosphorsaure des Rohbodongcwichtes enthalten. 

Es stellt sich der Durchsclmittsgehalt an Phosphorsliure in 100 Gewichts- 
theilen der Erden und in 100 Kilogramrnen folgendermassen heraus: 

An in kalter vcrdiiimter Salpetersiiure losliclicr Phosphoi'saure. 

In Procenten: In 100 Kilogramrnen: 
Sehr arme Boden .   . Spur —O'Ol Spur — 10 Grm. 

Arme Boden .  .    0-01— 0-05 10 grm — 50    „ 
Reiche Bcidcn .    0-05—0-10 50    „   —100    „ 

Gesammtpliosphorsfiure: 

An Phosphorsaure sehr arme 
Anne  
Reiche  
Sehr reiche  I 

In Procenten:    In 100 Kilogr.: 
des Rohbodens. 

0-01— 0-05 oder 10— 50 grm. 
0-05—0-10    „    50—100     „ 
0-10—0'20    „  100—200    „ 
0-20 - 0-50     „ 200—500    „ 

An Kalkerde sehr arme 
Arme  
Kalklialtigc    .   .   . 
Kalkreiche .... 

Es ist noch festzusetzen, 

An Kalkerde: 
In Procenten: In 100 Kilogr.: 

des Rohbodens, 
0-01— 0-05 oder 10— 50 grm. 
0-05— 0-20 „ 50— 200 „ 
0-20- 1-00 „ 200- 1000 „ 
2-00-15-00 „ 2000-15000 „ 

was man  nnter niedrigem  und Iioliom KalkgehflW 

pq 

des Bodens zu verstehon hat; oft scbon wurde erwiihnt, dass der Beobachtung nach 
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der Kalkgehalt, wenn er sich in der natiirlichen Flora deutlich auspragen soil, urn 
so holier sein muss, je thoniger der Boden ist. So findet man auf sehr schwerem 
Ihonboden noch bei 0'500/0 Kalk keine Kalkpflanzen, wahrend Sandboden schon 
bei Ol5°/0 Kalkwuchs zu zeigen beginnt, leicliter Lelimboden etwa bei 0-25%. 
Jeder Boden, dessen Kalkprozentsatz iiber 0-75°/0 gelit, zeigt Kalkwuchs, und wenn 
der Gehalt auf 2'0 steigt, scheint das Maximum der speziellen Wirkung erreicht 
zu sein; d. b. grossere Mengen bringen keine auffallendere Wirkung hervor. Es 
!st daher faktisch einfach unrichtig, wenn ein „Kalkboden" erst dann als solcher 
genannt wird, wenn dor Gehalt iiber 2°/0 steigt, so dass Siiuren Aufbrausen bewirken. 

Die wesontlichen Eigenschaften cines solchen Bodens werden schon mit 
Vlel kleineren Mengen erreicht. 

An in kalter 10°/o Salzsiiurc nach 24 Stunden losl. Kali. 

In Procenten:    In 100 Kilogrammen: 
Arme ] a   (V01—O02 oder    10— 20 grm. 
Reiche      J  0-03—0*10     „      30—100    „ 
Sehr reiche    .   .   .   .    «  020—0-40    .    200- 400    „ 

An loslicliem Kali (in heisser cone Salzsaure). 

Sehr arme . . 
Arme .... 
Boinahe reiche 
Reiche . . . 
Sehr reiche 

In Procenten:        In 100 Kilogr.: 
0-05—0-09  oder   50—   90 grm. 
0-10—0-20     „     100— 200     „ 
0-30—0-40     „     300— 400     „ 

0-60     „    400— 600     „ 
0-70—1-00     „     700—1000    „ 

a 
•9 
«   0-40 

An Oesammtkali (in Flusssaure und Salzsaure). 
In Procenten:    In 100 Kilogr. 

Sehr arme  0-2—0-5 oder    200- - 500 grm 
Arme  a 0 5—1-0    „       500- -1000    „ 
Reiche      1-0—2-0    „     1000- -2000     ,, 
Sehr reiche    .... 

PQ 
3-0-4-0    „     3000- -4000    „ 

Liebig Melt cine Stickstoffdiingung bekanntlich fiir iiberfliissig und erkannte 
ei'st am Ende seines Lebens seinen Irrthum, welcher darin bestand, dass er den 
gesanrmten gefundenen Stickstoffgehalt des Bodens fiir activ Melt, wahrend nur ein 
8ejtt kleiner Theil desselben in Wirklichkeit zu activen StickstoffVerbindungen 
yerwest, welche sich in verschieden thiitigen Boden in unterschiedlichen Mengen 
m jedem Jahre bilden. Immerhin wird ein grosserer Stickstoffgehalt der Feinerde 
ilul' grossere Humusmengen im Boden schliessen lassen und auf die Fiihigkeit des 
Bodens auch grossere disponible Mengen activen Stickstoffcs den Pflanzenwurzoln 
zur Verfiigung stellen zu kiinnen. 

Der organische Stickstoff bildet den Vorrathsstickstoff, welcher jedes Jahr 
Wch Schlosing ungefahr 2°|0 Stickstoff), die assimilirbaren Verbindungen der Pflanze 
iiefert, mehr oder weniger, jo nach Klima, Witterung, Bodenbeschaffenheit, immerhin 
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nur einen sehr geringen Bruchtheil, wie aus zahlreichen Dtingungsversuchen her- 
vorgeht. Noch weniger gentigen gcwissen Culturpflanzen mit kurzer Vegetationszeit 
die atmospharischen, in den Niederschlagen herabfallenden, gebundenen Stickstoff- 
mengen, so dass sich selbst Ackerboden mit bedeutenden organischen Stickstoff- 
vorrathen ftir cine Diingung mit Salpeter, Ammoniak oder Stallmist in den meisten 
Fallen sehr dankbar verhalten und unter alien Umstanden noch ein viel grosscrer 
Vorrath an geeigneten Stickstoffverbindungen in dcm Niihrboden vorhanden sein 
muss, damit die Pflanzen eine landwirthschaftlich lohnende Entwickclung zeigen. 

Der geringste Stickstoffgehalt eines Bodens ist 0*05—0-10°/0- Bodcnarten 
mit solchen Stickstoffmengen mtissen aufgcforstet werden, mogen die wirthschaft- 
lichen Bedingungen ihres Standortes welche immer sein, sic sind nicht genugend 
mit Stickstoff vcrsorgt. 

Ein Blick auf die Zusammenstellung unserer Stickstoffgehalte der Feinerden 
von guten Ackerboden zeigt, dass eine Ackcrcrde auf 20—30 cm Tiefe als stick- 
stoffarme gelten wird, wenn sie enthalt an: 

Stickstoff                   in Procenten      in 100 Kilogramm: 
Stickstoffarm    .   .   .   . 0'05—0-10 oder   50-100'grin. 
Stickstoffhaltig .   .   .   . 0-10—0-15    „     100-150    „ 
Stickstoffreich   .... 0'16—0*20    „     100—200    „ 
Sehr reich O'liO—0-90    „     300—900    „ 

So grosse Stickstoffmengen, wie sic die viertc Iloihe gibt, findet man in 
den Alluvionen ehemaliger Teiche und Moorboden, in Kirchhofboden und Garten- 
erden, in der russischen Schwarzerde etc., und sic bodingen, wenn sie audi einen 
grosseren Vorrath an mineralischcn Niihrstoffen der Pflanzen besitzen, die grosse 
und nachhaltige Fruchtbarkeit dieser B>5den. 

Je tiefere Bodcnschichtcn man auf Stickstoff untcrsucht, um so geringero 
Mengen findet man. In den vom Pfluge nicht mchr beriihrten Bodcnscliichten, 
unterhalb eines halben Meters sind in den Ackerboden nur noch 0-02 bis 0-09 
Procent, im Mittel 0-04 Stickstoff in der Feinerde enthalten. 

Der organische Stickstoff ist der Hauptfactor jenes Capitals, welches der 
Verpiichtcr dcm Piicbter leiht, die Zinson sind durch jenen Antheil von Salpeter 
und Ammoniakstickstoff vertretcn, weldier sich jedes Jahr aus dcm Vorrathsstick- 
stoff bildet. 

Aus den Versuchen von Lawes und Gilbert, Deliaramh mit Ackcrerden und 
Jouliess mit naturlichen Wicsen, sowie aus den Versuchen mehrerer anderen Forscher 
geht zur Gentigc horvor, dass wenn auch dor Verlust und Gewinn an Stickstoff 
in den Ackcrerden dem Verlust und Gewinn an Kohlenstoff im Humus nicht pro- 
portional ist, dass fur die beiden gonanntcn Stoffe doch eine gesatzmassige Be- 
zichung besteht, so dass mit der Menge des Kohlenstoffes die Stickstoffmenge, auch 
umgckehrt, mit der Stickstoffmengo, die Kohlenstoffmengc steigt >der fiillt. 

Aus nachfolgcnden Untersuchungcn geht weiter hervor, dass im Allgcmcinen 
die Ackerboden um so fruchtbarcr sind, je mehr sie bei gutom physikalischcii Ver- 
halten fcinerdige Bestandthcilc enthalten, je mchr leicht verwitterndes pflanzen- 
niihrendes Material sie besitzen, je grossere Absorptionen sie bei gleichzeitiger Gc- 
genwart grosserer Mengen von Sesquioxyden zeigen, je mehr aufgcschlossene Silicat- 
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basen sie enthalten, je weniger leicht losliche Magnesiasalze in ihnen vorherrschen, 
je grosser die Gliihverluste derselben sind, je mehr Stickstoff sie enthalten, mit einem 
Worte, je mehr sie sich in ihrer Zusammensetzung dem „Schelchowitzer Boden" 
niihern. Solche Erdon sind nicht nur vorUbergehend, sondern nachhaltig fruchtbar, 
sie bringen ungediingt sehr hohe Ertrage hervor und bedtirfen nur eines ihrer 
Mischung zusagenden Klimas und einer nach dieseni sich richtenden entsprechenden 
Unterlage, um die denkbar hochsten Ertrage zu Tage zu fordern. 

Vorliegende Definition oines fruchtbaren Bodens darf nicht missverstanden 
werden. Es giebt Bodenarten, welche grosse Mengen Feinerde enthalten oder beinahe 
ganz aus ihr bestehen und doch nicht fruchtbar sind; ja unter den hier angefuhrten 
Boden ist die Krendorfer „Durrwiese" gleich ein solcher Boden. Nichts fehlt ihm, 
uw fruchtbar zu sein, als eine Verminderung seines Bittersalzgehaltes. Wurde die 
Hauptmasse einer Feinerde aus Talkerde bestehen, so ist dem Landwirthe mit der 
vielen Feinerde wenig geholfen. Nur von einem richtigen gegcnseitigen Verhaltniss 
zwischen Sand oder Gesteinskornchen und Thon, Kalk, Talk, Humus, von einem 
gewissen Grad der Verwitterung der feinerdigcn Masse hiingt die Fruchtbarkeit 
des Bodens ab. Aus vollig verwitterten Gcsteinen bcstehendo Boden sind arm und 
infruchtbar. Sie haben die wesentlichsten Pflanzennahrstoffe verloren. Ebenso exi- 
stiren Boden, welche grossere Mengen aufgcschlossener Basen und doch kleine Ab- 
sorptionen, und umgekehrt, kleine Mengen aufloslicher Basen und sehr hohe Ab- 
SOl-ptionen zeigen, woraus wir deutlich sehen, dass diese wichtige Eigenschaft der 
Erden nicht allein von der Menge der aufgeschlossenen Basen, sondern audi von 
der Feinheit und der Menge der Thontheilchen und von dem Verwitterungszustand 
einer Erde abhiingt. 

Die Silikate bilden den Hauptbestandtheil der meisten Bodenarten, doch 
gibt es auch unter den angefiihrten Erden einige, die 20 bis 30 Prozent kohlen- 
sauren Kalkes in ihrer Feinerde enthalten. 

Dor nach der Schlosing'schen Methode ormittelte Thongehalt der Ackor- 
boden wechselt in den verschiedenen Bodenarten von 3 bis 35°/0 des natiirlichen 
B°dens. Sandboden werden solche sein, die 3 bis 10%, sandige Lehmboden, die 
10 bis 15%, Lehmboden die 15 bis 20%, Thonboden die bis 28% und strenge 
Tbonboden, die bis 35% Thon enthalten. Doch kommt es sehr auf die Menge des 
gleichzeitig vorhandenen kohlensauren Kalkes an, welchen Grad der Plasticitiit ein 
^oden zeigt; denn seine Biindigkcit kann schon bei kleineren Thonmengen weit 
grosser sein, als sie in der innigen Kalkthonmischung bei weit grosseren Mengen 
des letzteren zu sein pflegt. Sandboden mit ein Prozent Kalkkarbonat konnen schon 
als kalkreich gelton, wtihrend ein Thonboden erst bei einem doppelt so hohen 
Kalkgohalt diese Bezeichnung verdienen wird. 

Die Menge des an Kieselsaure gebundenen Thonerdo-Eisenoxydes betragt 
in Icichten Erden 8 bis 10%, in mittlercn 12 bis 16%, in reichen 16 bis 20, in 
sehr reichen Erden 20 bis 30% der Feinerde. Die Menge der Monoxyde bewegt 
sich in leichteren Erden zwischen 1 bis 3%, in mittleren zwischen 3 bis 6%, in 
reichen und sehr reichen Boden zwischen 5 bis 8% des Feinbodens. 
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Unter den untersuchten Biidcn haben wir fcrner solche, die zum grossten 
Theile aus Quarz, dann aber auch solche, welche aus Feldspatb, Glimmer, uberhaupt 
aus kalireichen Substanzen bestehen. 

Die Tertiarboden uuterscheiden sich von den iibrigen Boden durch einen 
hohen Quarzgchalt, der durchsclmittlich bis gegen 70% betriigt. Viel Feldspath 
und Glimmer entbalten die Gneisboden und der Boden des Rothtodtliegcndcn. 

Eine holie hygroskopische Feuchtigkeit deutet gewohnlich auf einen gros- 
seren Humusgebalt des Bodens. Der Humus macbt den Thonboden lockerer, den 
Sandboden bindiger, beeinflusst giinstig die warmehaltende Fahigkeit beider Boden. 

Die wasserhaltende und wasserleitende Fahigkeit des Bodens, die Capilla- 
ritat und Absorption etc. werden von dcm Grad dor Verwitterung der Silicate 
bestimmt. Wir haben cs mit Boden zu thun, die nur O3°/0 bis 6(,/0 hygroskopische 
Feuchtigkeit zuriickhalten und mit Boden, die nur 2 bis 8% gebundenes 
Wasser in ihrer Fcinerde enthalten, mit Erden, die eine Absorption von 30 bis 50 
und mit solchen, die eine von 100 bis 118, ja deren Silicate darin 149 besitzen- 
Der Humusgebalt wecbselt bei den Mineralboden von 1 bis 3%, ausnabmsweise 
erreicht er 4 und mehr Prozente; bei den Moorbiiden steigt or bis auf 13% del 
Feinerde, wohl auch noch hoher, woher es kommt, dass der Gliihverlust mancher 
Feinerdo uber 20% betriigt. 

Untersuchungsmethode. 
Zur Trennung der verschiedenen mechanischcn Glieder des Bodens be- 

dienten wir uns verschiedener Siebe und zwar des drei Millimeters-, des ein und 
des 0-5 Millimetersiebes, und trennten auf trookmem Wege alle groberen sandigen 
Gemengtheile des Bodens von den feineren Bestandtheilehen, welche man Feinerde 
nennt, zum Unterscbiede von den grobsandigen Mincralien, die unter dem Namen 
Bodenskelett angefiihrt wurdcn. 

Auf diese Art erhalt man die Glieder des BodenRkclettes in drei verschie- 
denen Grosscn als: Orobes Gestein, welches grosser ist a-ls der Koriandersamen, 
Mittelhies, welcher die Grosse des Riibensamens und FeinJaes, welcher nicht einmal 
die Grosse der Hirse besitzt, und crmittelt in reingewaschenem und dann getrock- 
netem Zustande ihre Gewichtsmengen. Die oben besprochene Feinerde trennt man 
durch Schlammen weitor in zwei Theile, in einon sandigen nnd einen thonigen 
Theil; letzteron nennt man falsclilich Thon. Kein Schliimmapparat entspricht, wenn 
es darauf ankommt, nicht nur Theilchen von verschiedener Feinlieit, sondern auch 
gleicher Beschaffenheit von einander getrennt zu erhalten, den Anforderungen der 
Wissenschaft. Der grossen Unvollkommenheit der Schlammanalyse half zwar theil- 
weise Schlusing ab, indcm er ein Verfahren zur Trennung des Thones vom Sande, 
cine Trcnnungsmethode auf mechanisch-chemischem Wege ersann, vermOge welcher 
man in den strengsten Boden nicht mehr als 20% Thon findet. Trotzdem ist der 
praktischen Bodcnanalyse mit der genannten Methodc nicht gedient, weil, wenn 
auch der feinste Sand niemals die Eigenschaften des Thones, jener Verbindung von 
kicselsaurer Thonerdc mit Wasser zcigen kann,  welche wir „Thon" nennen;   doch 
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dersolbe auch die Funktionen eines plastischen Bindemittels erfiillcn kami in deni 
Masse, als seine Feinlieit zunimmt, wenn er sich audi niemals so entschieden 
Dallen, knetten und formen lasst, wie der befeuchtete Thou.*) Verfasser bediente 
SJch daher der Knop'schen Methode zur Bestimmung nicht dcs Thones, sondern der 
thonigen feinstm Gemcngtheilc der Ackererden. Man hat dann Skelet, Feinerde 
uud zwei wesentliche Glieder der Feinerde und die ganzo unverandcrtc Feinerde, 
Welcke der Analyse unterworfcn wird. Die Schlamrnanalyse macht uns den Boden 
"•Ul'chsichtig und das Mikroskop gestattct die einzelnen Skeletglieder nicht nur 
lewht zu bestimmen, sondern sich auch von der Beschaffenlieit und Reinheit der 
abgesc]iliiminten Massen uberzougcn zu kijnnen. Einen grossen Werth wird man 
aber der Schlamrnanalyse iiberhaupt nicht beilegen diirfen. 

Schon Hilgard  zeigte   und Verfasser  kann  es bestatigen,   dass konische 
"Chlainmgefasse ganz unrichtige Resultate ergeben,   ebenso alle  Mcthoden,  welche 
c as Absotzen der Erde aus einer bestimmten Hohe des Wassers in bestiminter Zeit 

Ur Gi'imdlage nehmen.   Osborne kritisirte in einem  englischen Fachblatte  die ge- 
i'iWchlichsten mechanisclien Bodenuntersuchungon und kam zu dem Ergebnis, dass 

aUch die /MoWsche (Berliner) Schlammmethode nur bei sandigen Boden,  wie sie 
n tier Provinz Brandenburg  vornchmlich vorkommon, bei Boden,  die  sehr wenig 
lion und Stoffo  von  grosser  Feinlieit   entlialten,   richtige Resultate   ergebe,   bei 

Junius und thonreichen Lehmboden aber unrichtig sei und dass der Fehler 8—14% 
befragen konne. 

Auch bietct diese Methode in technischer Hinsicht, in Bezug auf Zeiter- 
Parnis etc. koine Vortheile vor dem Becliorverfahren, welches diesen mechanisclien 
nalyscn zu Grunde liegt. Doch wurde auch da, wo es bemerkt ist, die Schlosing'sche 

Methode versucht und angefiihrt. 
Die in der lufttrockenen Erde zuriickbleibende Wassermenge nennt man 

ie hygroskopische Fcuclitigkeit dor Erde. Sic ist uin so grosser, je poroser und 
lu»nisrcicher die Erden sind. Das hygroskopische, das chemisch gebundene Wasser, 
Velches aus den Ackererden erst bei lieftiger Gliihliitze entweicht, und der aus 
0111 Kohlenstoffgehalte der Erde berechnete Humus bilden zusammen den Gliih- 
Qnust, Ein holier Gluhverlust ist ein gutes Prognostikon fur eine Ackererde. Das 

ch«miscli 
katen 

'nii auch durch Verbrennen der organischen Substanz mit Chromsauro und Sal- 
*etersaure, Entwickelung der Kohlensiiure und Auffangen derselbcn in Barytwasser 
o®sChehen. Aus dem kolilensauren Baryt wird der Kohlenstoff der Kohlensiiure, aus 
^sem nach dem Verhaltniss 6 :10 der Humusgehalt auf Procente der lufttrockenen 

.    e berechnet,  genauer durch die Elementaranalyse bostimmt.   Untcr Feinboden 
die starkgegliihte und mit kohlensaurem Amnion behandelte, luerauf wieder mit 
lensaure 8'esitttigte lufttrockene Feinerde zu versteben. 

.. Die Bestimmung der Sulfate geschali durch Kochen der Erde mit Salz- 
Ure uud Wagung  des schwefolsauren Baryts.    Die Bestimmung   der  Carbonate 

J^Jn dor Art vorgenommen,   dass man die Feinerde mit dem gleichen Gewicht 

*) Ausserdem gibt dicso Metliodc im mechanischen Theilc keine gentlgenden Trennungen 
U. kanu durch die cliemischo Behandlung eine Veriindonmg der Bodetitextur herbeifiihren. 

gebundene Wasser gehort in den meistcn Fallen  den wasserhaltigen Sili- 
an.   Meistens sind diese in Salzsaure loslich. Die Bestimmung des Humus 
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sehr feingcriebcncn chlorsauren Kali's mischt und durchfeuchtct, dann in eincin 
Tiegel rasck erhitzt, die gegliihte Erde nach dem Erkalten mit etwa zweiprocen- 
tiger Salzsiiure auszieht, in dieser Losung nach dem Ausfiillen der Sesquioxyde 
Kalk und Talkerde wie gcwolmlich priicipitirt und wiigt. Die chemische Analyse 
der Eeincrde wird in bekannter Weise durchgefuhrt: Das Kali wird in der salz- 
sauren wie fiusssauren Losung der Erde genau bestimmt. Die Phosphorsaurehe- 
stimmung geschieht nach vollstlindiger Abscheidung der Kieselsiiurc und Zerstorung 
der organischen Substanzen nach Sonnenscheins-Methode, in bekannter Art und 
Weise. Der Idesehaure Thonrttckstand wird bestimmt, indem man 2 gr. Erde mit 
50 Cn. einer Salzsiiure, die in 100 gr. genau 5 Gowichtstheile Chlorwasserstoff ent- 
halt und fiir jedes Prozent kohlensauren Kalk's und Talkerde 0-87 grm. Chlorwasser- 
stoff mehr enthalt und zur Trockene abdunstet. Dann iibergiesst man mit 100 Cn. 
Wassor,! fugt 1—2 gr. kryst. Chromsiiure hinzu, kocht bis aller Humus zerstort 
ist, giesst nach dem Erkalten 20 Cn. gewohnlicher cone. Salzsiiure dazu, mischt, 
tiltrirt, wiischt aus, trocknet, gliiht, wiigt diesen Riickstand. Der von der Salzsiiure aus- 
gezogeno Theil des Bodens wird als loslicher, die Zeolithe enthaltcnder Bestand- 
theil der Ackercrde angefiihrt. Die Absorptionsbestimmung wird in der von linof) 
angefiihrten Weise vorgenommen, indem man 100 gr. lufttrockene Ackererde mit 
10 grm. Kreidepulver mischt und 200 Kubikccntimtr Salmi aklosung hinzufiigt, die 
in 200 Cn. 1 gr. trockenes Salmiak enthalt. Nach mehrtiigigem Stehen und haU- 
figem Schiitteln der Erden wird filtrirt und bestimmte Mcngcn des Filtrates im 
Azotometer mit unterbromigsauren Natron behandelt, die Menge des cntwickelten 
Stickgases gemessen, welche in der Flttssigkeit vor und nach der Vermischung mit 
Ackererde enthalten war, und aus der Differenz die absorbirte Stickstoffmenge 
berechnet. 

Der Quarzgehalt der Feinerde wurde in der von Knop angegebenen Art 
bestimmt, dass die mit Salzsiiure und Natron ausgekochte Erde gegluht und hieraui 
mit saurem, schwefelsauren Kali geschmolzen, nach dem Erkalten ausgewaschen 
und das zuriiclcbleibende Gestein gegluht wird. Der gewogene Riickstand ist ziemlic'1 

reiner Quarz. Die Kieselsiiure kann durch Kochcn mit Soda vom Quarz getrennt 
werden. Handelt cs sich um die Ermittelung der leichter odor schwerer loslichen 
Kali- und Phosphorsiiuremengen der Erden, so wird ein kaltcr und heisser salzsaui'ei' 
Auszug bereitet und in jedom dersclben nach den besten analytischen MethodeD 
die  Bestimmung  dieser   Korpcr  vorgenommen. 

Die Geologic lehrt uns, dass die Stoffe, welche den Korpcr einer FeiH" 
erde ausmachen,   sich  auf  folgende wenige Gliedcr reduciren lassen: 

C Apatite 
Phosphate | pyrophosphate 

Chloride   { Kochsalz 
Glaubersalz 
Anhydrit 

\ Bittersalz 
Gyps 

*; Dio Bonitirung der Ackererde Leipzig 1871. 
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Carbonate 

Silikate u. 
Kieselsiiure 

Kalkerde 
Talkerde 
Sesquioxyde (Thonerde, Eisen-Manganoxyd), 
Monoxyde (Natron, Kalk, Magnesia, Kali). 

Nur ansnabmsweise gibt es Ecinerden, wclche mehr oder weniger als l°/„ 
rtires Gewichtes entweder von Bittersalz, Eisenvitriol, kohlensaurem Natron oder 
8'i'ossere Quantitiiten von Chloriden entbalten und durch diesen Gehalt an leicht- 
loslichen Salzen unfrucbtbar sein konnen. 

Jeder Boden entbiilt ausser Thon, Sand, nocb Bestandtheile zeolithischer 
Natur, welcbe aus wasserfreien Eeldspathen durch Wasseraufnahme bei der fort- 
schreitenden Verwitterung hervorgegangen sind, einen grosseren Grad von Loslich- 
k°it in Salzsauro besitzen und zu den Absorptionsorscheinungen des Bodens in 
Eeziehung zu stehen scheinen. Die Zeolithe sind aber auch in schwiichcren Siiuren, 
wie Essigsiiure, Humussaure und Kohlensaure loslich, wenn auch die Aufliisung 
langsaraer vor sich geht. Die aufgelosten Bestandtheile des Zoolithen gehcn nicht 
wieder aus der Losung in ihre urspriinglichc Gestalt zuriick, nur unter ganz be- 
sonderen Verluiltnissen kann es stattfinden. Die durch die Zersetzung des Zeolitlien 
frei werdcnde Kieselsiiure hat die Eigenschaft, sich in Soda zu losen. Ziemlich 
Icicht werden die kalihaltigen Zeolithe im Boden zersetzt. 

Die salzsaurcn Ausziigc der Ackorerden entbalten vorzugsweise jene zeolith- 
ai'tigen Bestandtheile des Bodens, die sich in jedem guten Ackerboden in bestiin- 
Piger Zersetzung und Auflosung befinden. Ihre Menge und das Quantum der in 
ihncn cnthaltenen wichtigstcn Pflanzennahrstoffe zu kennen, ist ebenfalls von der 
grossten Wichtigkeit und deshalb diirfcn sie in einer vollstiindigen Bodenanalyse, 
Welcho neben den physikalischen Eigenschaften auch den Zustand, in welchem sich die 
Wichtigstcn Nahrstoffe des Bodens befinden, angeben soil, nicht unberiicksichtigt bleiben. 

Der Thon der Bodenarten wird durch verdiinnte Salzsiiure und Salpeter- 
S;iuro nicht, wohl aber durch Kochen mit cone. Schwcfclsaure vollstiindig zersetzt. 
•^as, was nach der Einwirkung all dicser chemischen Losungsmittel von dem Boden 
•ibrig bleibt, sind die noch nicht verwitterten Mineralstoffe der Ackerboden. 

Es komnien aber auch Substanzcn irn Boden vor, die nicht als Nahrstoffe 
fib' die Pflanzen anzusehen sind, doch aber fur dieselben unvcrkennbar eine gewisse 
^edeutung besitzen. 

Die cheraische Bodenanalyse hat somit weiter die Aufgabe, uns auch Auf- 
Schluss liber die im Boden vorhandenen Mengen der Stoff'e zu geben, die zwar 
nicht direkte Nalirungsmittel der Pflanzen sind, doch aber fur dieselben bedeutungs- 
V°H crschcinen konnen. 
Beschaffenheit,   Lage, Abstammung  und  landwirthschaftlicher Wert der  unter- 

suchten Bodenarten und Gesteine. 

Tertiarboden. 
Die in das Bereich der beiden Tertiarbecken von Budweis und Wittingau 

fellenden Bodenschichten lasscn ungeachtct der ausserordentlich wechselnden Boden- 
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beschaffenheit von Kies bis zuin Thon dcnnoch nicht unschwer ihre geognostiscbe 
Abstammung vom Urgebirge erkennen, welches seine machtigste Entwickelung in 
der siidlichen Hlilfte von Bohmen erlangte, die beiden genannten Tertiarbecken 
allseitig umschliesst und von einander trennt. Der ungemeine Wassorrcichthuin 
dieser Gegend musste in den Niederungen zu natiirlichen Ansamralungen des 
atmospharischen und Quellwasscrs, begiinstigt durch die thonige Unterlage fiihrcn, 
zu welchcn natiirlichen Wasserbehliltern spiiter nocli grosse kiinstliche Teiche hill" 
zukamen, die formlichen Landseeen glcichen. 

Was aus diescn, einst von Waldcrn starrenden, von Siimpfen, Moriisten 
und Gewiissern bedeckten Landstrichen seither gewordcn, habcn sie dem Wirkcn 
und Walten der Schwarzenberge zu verdanken. Der westliche Theil des Wittin- 
gauer Gebietes mit mehr bindigem Boden, und thonigem Untcrgrund umfasst Teiche, 
Acker und Wiesen, der ostliche Theil Sand und Moorbodenmitausgedelmten Waldern- 

In Mulden sind diese vcrschiedcnen Ablagerungcn von machtigen und aus- 
gedehnten Torflagern iiberdeckt. Diese Verschiedenartigkeit des Bodens und seiner 
Beniitzung triigt wcsentlich dazu bei, den schadlichen Einfluss des mehr rauhen 
Klimas und des sehr excessiven wechselnden Witterungscharakters, untcr welchem 
die Gegend vielfach zu leiden hat, abzuschwachon. 

Die Tertiiirboden von Frauenberg und Wittingau unterscheiden sich von 
den iibrigen untersuchten biihmischen Boden durch eineu hohen Quarzgehalt, del' 
durchschnittlich bis gegen 70% betragt. 

Die einzigen altcren Analysen von bohmischen Ackerbodcn staminen 
von Professor Hoffmann in Prag und sind im Jahresbericht der Fortschritte der 
Agricultur-Chemie des Jahres 1859/60 (Berlin 18G0) erschienen. Untcr 15 Boden- 
analyscn finclen sich zwei von Boden des fiirstlich Schwarzenberg'schcn Besitzes. 
Dis eine Analyse gibt die Zusammensetzung eines Witingaucr, die andcre die cines 
Postelberger Culturbodens. Erstere lautet: 

Mcchanisclie Analyse: 
Steinchon, Grob- und Feinsand 78 
Schlammerde 22 

100 

Chcmischc Zusammensetzung: 
Chemisch gcbundenes Wasser u. org. Stoffe 2,f!;500 
Kieselsiiure 89*0731 
Kohlensiiure Spur kohlens. 
Schwofelsaure 0-0036 
Phosphorsaure 0-1001 
Eisenoxyd (0-9189 

Sesquioxyde ...  J 
Thonerde (2-7366 
Kalkerde Kalk iiberhaupt .... 0-0774 
An Monoxyden (Talkerde, Natron, Kali) zusammen .   .   . 4-0464 

99-686! 

Kalks 

3-G555 
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Hoffmann legte aber gerade wie seine Zeitgenossen, den Bodenanalysen 
geringen Werth bei und weil jeder Chemiker nach einer anderen Methode arbeitete, 
so waren die gefundenon Werthe untereinander nicht vergleich    . 

Knop's Verdienst bestand vorztiglich darin, eine Methode gcschaffen zu 
naben, nach welcher Analyscn der verschiedensten Chemiker zum erstenmale untcr- 
einander vergloichbar wurden, obwohl or zu wenig Riicksicht auf die oft in ge- 
•'"igster Menge im Boden enthaltonen kostbarsten Niihrstoffe der Pflanzen, wie 
Kali, Phosphorsiuire und Stickstoff nahm. 

Friiher untersuchte man die ganze von Steinen und groberom Sande befreite 
•Ea'ue, mdem man sie nach dem Trocknen zu einem feinen Pulver zerricb und 
theses analysirte. Jctzt verwendet man nur die Feinerde zur Untersuchung. Nach 
unseren 22 Analysen der Wittingauer Tertiarboden hat der von Hoffmann unter- 
s«ehte Boden die grtisste Aehnlichkeit mit dem Boden von Berghof (u. sw. Jiljl), 
Wenn die auf Feinerde bezogene und mit Feinerde durchgefuhrte Analyse auf 100 
^ewichtstheile roher Erde umgereclmet wird. 

I>ie Analyse ergab in 100 Gewichtstheilen lnfttrockcner Roherdc 

Ilanamann:               Hoffmann: 
Gliihverlust 3-95 2-63 

In 100 Gewichtstheilen gegliihtcn Bodens.- 

Kieselerde 9P22 9P97 
Basen (Oxyde) 8-69      7-95 
Kalkerdekarbonat ....   0'09      0'08 

100-00 !()()•()() 

Hoffmann fand ebenso geringe Kalkmengen in der untersuchten Wittingauer 
*4'de als wie wir gefunden haben. Zur weiteren Bestiitigung des oben mitgetheilten 
m°gen die Resultate der analytischen Untersuchung ciniger Wittingauer Erden und 
^war des Ober- wie Untergrundes folgcn, nachdem vorher die mit grosster Sorgfalt 
"estimmten loslichcn Kalk- und Magnesiamengen, welche in hundert Gewichtstheilen 
(lei' wasserfreien Ackerkrurne enthalten waren, geordnet nach zunehmenden Kalk- 
8©halt hier angefiihrt worden sind: 

Kohlensaurer Kalk:       Magnesia: 
1. Dworcc 0-05 Spur 
2. Miihlhof 0-00 — 
3. Wall 0-06 — 
4. Berghof 0'07 — 
5. Wranin 0-07 — 
6. Miihlhof 0'08 — 
7. Lhota 0-08 Spur 
8. Dworec 0"08 — 
9. Miihlhof 0-09 Spur 

10. Dworec 0"09 — 
11. Dworec 0-09 — 
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Kohlensaurer Kalk: 
12. Dehetnik 009   .   .   . 
13. Miihlhof 009   .   .   . 

Mag' nesia: 

14. Berghof 0-10 Spur 
15. Schaloun 0\12 — 
16. Berghof 0-12 — 
17. Schaloun 0-12 — 
18. Dworec 013 — 
19. Dworec 0'13 Spur 
20. Schwaiuberg   .... 014 0'02 
21. Neuhof 0-20 — 
22. Berghof 0-23 (Spin-) 

Bekanntlich zcigt die Brannkohlenformation in Bohmen keinc so grosse 
Mannigfaltigkeit in ihrer Gliederung wie in andoren Liindern. Die ausgcdehnten Ab- 
lagernngcn der marinen Schichten fehlen beinahe ganz und wie alle Siisswasser- 
formationen fiillen die bohmisohen Terthirablagerungen nur isolirtc Becken aus- 
Das an Brannkohlen reiche Becken folgt dem siidliclien Fusse des Erzgcbirges, 
zwei andere Becken dehnen sich in der Umgebung von Frauenberg und Wittingau 
aus und sind wohl aus einem zusammenliiingenden Binnensce abgesetzt wordcn, 
dessen wcite Ausdehnung cinzelne nijrdlich und siidlich vorkommendo Abl.'igerungen 
darthun. Die beinahe horizontal gclagerten Schichten ruhen unmittelbar auf krystal- 
linischen Gesteinen Gneis und Granit, die audi stellenweise ohne bedeutende Ele- 
vation mitten in der Flbcnc hervorbrechen. Dem Wittingauer Braunkohlonbeckeii 
fehlen die Kohlen, wciterliin die Basalte, wclche im nordwestlichen Bohmen die 
Entstehung kalk- und magncsiahaltigcr Schichten ermoglichcn. Der Boden ist un- 
glaublich arm an Kalk und Magnesia, sowohl nahe an der Obcrflachc wie in del 
Tiefe. Deshalb fehlt den Teichrandern seltsamer Weise das gcmcine Ilohrscliilf 
Diese im kalkhaltigcn Thonschlamm ttppig wuchornde Pflanze liisst sich um Witting'"' 
nicht in einem Exemplare in den ungehcuren Teichen blicken, erscheint aher sofov* 
in einigen entferntcn Wasserbassins, wclche mergcligen Untcrgrund besitzen, untci' 
gleichen klimatischen Verhaltnissen. 

Der kalkarme Boden spiegelt sich ferner in einigen Ginstcrarten, dann in 
mehreren andcren Pflanzen, wie in Glycerias spectabilis und Typha angustifolia ab. 
Zwischen den Teichen breiten sich die Fliichen, welcho der Landwirthschaft zuge- 
wiesen sind aus, deren Betrieb durch die gemischte Bewirthschaftung von Wald) 
Wiesc und Teich cine erhebliche Untcrstiitzung erhalt. 

Das Ackerland besitzt fast durchwegs schwer durchlassendcn Untcrgrund, 
in der Ackerkrume aber herrscht die griisste Mannigfaltigkeit, Lehmboden wecbselt 
mit Thon- und Sandboden oft aut einer und derselben Meicrei in iiberraschendei' 
Weise, so dass es nothwendig war, um ein richtiges Bild der Zusammensetzung 
dicser Boden zu erhalten, eine grossere Anzahl Ackererden, wclche den vcrschic- 
densten herrschaftlichen Meicrhofcn angehoren, zu untorsuchen, selbstvcrstiiiidlich 
mit der Vorsicht,   dass das Untersuchungsmatcrial mehreren Punkten  eines FeldeS 
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6Utnommen, innig gemengt und cine vcrji'mgtc, die durchschnittliche Zusammensetzung 
es Feldes angebende Erdprobe crhalten wurde, so dass die die Bodenraischungen 

suthaltenden Erdproben die Zusammensetzung der grossten und wichtigsten Feld- 
ttachen reprasentiren. Es wurden nicbt nur Erdproben des Obergrundes, sondern 
auch des Untergrundes untersucbt, weil die Zusammensetzung und das Gefuge des 
»odens in weit grosserer Tiefc auf die Vegetation von Einfluss sind, als man in 
frliherer Zeit geahnt hat. 

Bis zum Jabre 1850 war der Betriebseinrichtung einer Mehrzahl von Meier- 
bofen eino verbesserte Dreifelderwirthschaft zu Grunde gelegt. Spitter erhielt der 
'utterbau am I'elde durch die Aufnahme von Bothklee mit italienischen Baygras 

Und Thymoteusgras in die Rotation eine wesentliche Erwciterung, gegenwiirtig aber 
wird sogar der Biibenbau betriebon und an einer grossen Mannigfaltigkeit in der 
Vegetabiliscben Produktion bei sorgfaltiger Viehzucht festgehalten. 

Am sichersten gedeihen in den siidbohmischen tertiaren Ablagcrungen Korn 
'n(l Hafer. Nicbt alle Eeldlagen  sind fur den Weizen und Gerstenanbau geeignet. 

^ uf den besseren Aeckern kann selbst ein befriedigender Bapsertrag erzielt werden. 
. a8'ogen   gaben  die Hulsenfriichto nur mittelmiissige Ernten,   der Bothklee war in 
'eser Bodenformation eine sehr unsichere Futterpflanze in Folge  der Kalkarmuth 
68 Bodens.  Unter   den Hackfruchten  kommt  am besten   die Kartoffel fort.    Die 

Wube findet nur tboilweise die nothige Ticfgriindigkeit.   Sehr storend erweist sich 
01 lhrer Cultur das  geringe Austrocknungsvermogen  des Bodens nach erfolgten 
10dersc]ilagen,   die in dieser Gegend hiiufig  eintreten und die  damit vorkniipfte 

6 Knistcnbildung,  welchem Ubelstan.de   durch fortgesetzte Drainage entgegen 
searbeitet wird. Das intensivste Wirthschaftsverfahren verfolgt die Meierei Berghof, 
,.   belcher sehr sandiger und thoniger Boden regellos wechselt, doch ist sie durch 
le daselbst am weitesten fortgeschrittene Drainage und mechanische Bewiiltigung 
e® Bodens, welche seit einigen Jabren audi durch den Dampfpflug bewirkt wird, 

tlbigt, hoberc Ertrage abzuwerfen. 
tlber die Bodenbeschaffenheit geben die Bodenanalysen vollkommenen Auf- 

' cl|hiss, lernen una den Beichthum oder die Armuth an aufgescblossenen, wie abso- 
i,v,    ^engen wichtiger Pflanzennabrstoffe,   den Verwitterungzustand   des Bodens 
und seine Zusammensetzung in verschiedenen Tiefcn kennen.   Im Verein mit der 
^^ntniss  der Aschenzusammensetzung der auf  den  untersuchten Boden  gewon- 
n,enen   Culturpflanzen   erhalten  wir  selbst  iiber   den  momentanen   Mangel  oder 
Ub 
Ken 

erschuss  verschiedener Boden an Pflanzennahrstoffen wichtige Aufschliisse und 
ntniss  iiber den Bedarf derselbeu an verschiedenen Beidiingern. 

Stickstoffgehalte verschiedener Ackererden. 
In 1000 (low. der lufttrockenon Feinerde waren enthalten Stickstoft. 

Im Obergnmde     Im Untergnmdn 
0—26 cm. Tiefe 25—50 cm. 

Im Schelchowitzer Teichboden von Lobositz  . 3'87 3-02 
„   Mooi'boden von Wittingau  ...   • •   •   • 8'14  

Malnitzer Teichboden von Postclberg 2-85 2-60 
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Wittingau: 
Im Obergrunrle 
0—25 cm. Tief'e 

Berghof u Jilji k dvoru 1-63' 
„      velka lejkovnice 1/68 

Dvorec bci d. I'udw. Strasse         1/10 
Miihlhof pulkrabsky 141 
Neuhof na vrsku .1/74 

Im Untergrt rule 
25—80 cm. 

.   . 0-46 I 
.   . 0-56 
.   . 0-28 )0 1 -t< 

.   . 0-45 o 

.   . 0-50 

Nctolitz: 
M. Pcterhof Schwambergfelder 1-51 
Schwarzenberg Sadafelder 1*85 
Zitna spalony Griinde      L*18 
Kramerhof pejsarka     1*68 
Neuhof Bergfeld 1-52 

. 0-45 | 
. . 0-33 

. 0-50 
1—1 . 0-22 

• . 0-39 

C5 
CO 

Zittolieb: 
Meierei Zittolieb Boden v. Dolik 2-40 
Ifinter dem Schiittbodon F90 
Unter dem Fasangarten 2-24 
Ober der Kirche 2-24 
Gegen Laun (Strasse) 1/74 
Meierei Brdloch uber'm Waldchen 1*85 

„ „ „       Garten 1*69 
Rotschov-Flur, Tabulka •.   .   .   . 1/60 
Meierei Divitz-Grossstiick 1-40 

. 0-89] 

. 1-06 
. 0-61 
. 0.89 

o 
•  C3     . . 0-33 

*^ . 0-72 
. 0-95 
. 0-40 

/ 

CO 
1- 

Lobositz; 
Grossstiick 1-74 
Galgenfeld     1-70 
Aujezd 1-93 
Kottomif 1-65 

0-82 
0'89 
0-70 
052 

CO 

Krumau: 
Krenau, Kapellenhof 1-63 ' 

„       Koglcr-Quirten 1-57 
Favoriten Kladnor Quirten 1*23 
Unteres Stadtholzfeld 1-63 
Neuhof Rundfeld 1-53 

0-67 
0-78 
0-70 
0-80 
0-88 

CD 
t- 
O 

Bei Berghof werden die Aecker gegenwiirtig reichlich gekalkt und jahrlich 
ansehnliche Mengen Superphosphat's angesehafft und neben Schilf, Torfstreu und 
Stalldiinger verwendet. Die Fiicalicn dor Stadt Wittingau kommcn siiinmtlich del" 
fiirstlichen, etwas tiefer als die Stadt Hegenden Uberrieselungswicse zu Gute, W° 
sic sich zweckmfissig vertheilen, so wie die zahlreichen Melioration^ die Besserung 

Download from The Biodiversity Heritage Library http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



25 

uer Futterverhaltnisse der  Herrschaft bezwecken   und  der bedeutungsvoUen Ent- 
wickelung der Viehzucht eine gesicherte Grundlage gewahren. 

Die folgenden physikalisch-chemischcn Analysen von fihif, den grossten 
A-ckerflachen angehiircnden Boden des herrschaftlichen Besitzes zoigen in physika- 
uscher Bcziehung'f die gvosse Mannigfaltigkeit der Ackerkrumen selbst in einer 
Sektion. Es wechselt das Bodenskelet von 13 bis 39%. Der Gelialt der Feinerde 
von 87—61°/0. Die Menge der thonigen Substanz in der Feinerde von 12—53%. 
•Die Hauptmasse des Bodenskeletes bestcht aus eisenschiissigem Quarzsand mit 
plimmerresten und unverwitterten Gneis und Granit, sowie Hornblende-Fragmenten, 
Hn Korn nach unten hin grober, nach oben feiner werdend. 

Gelegentlich der Bildung dieser Ablagerungen wurden die leicht loslichen 
•Kalk- und Talkverbindungen, thcilweise selbst Phosphate aus den, an diesen Stoffen 
ohnehin iirmeren Mineralien der primaren Formation ausgewaschen und die Ver- 
^tterungsproduktc durch die Gewalt des fliessenden Wassers mannigfach vertheilt, 
Je nach ihrer spezifisclien Sch we re, bald in grossoren oder geringeren Entfernungen 
v°n ihrem Stammgebirge abgclagert. So entstand hier mehr Thon, dort Sandboden. 

So verschieden die untersuchten Boden physikalisch zusammengesetzt sind, 
'las eine haben sie mit einander gemein, dass in ihnen einzelne chemische Bestand- 
tnoile, wie Gyps, kohlensaure Magnesia nur spurenweisc, Kalkkarbonat in sehr ge- 
llugen Mangen von DO—0-2% des Feinbodens vorkommen, wiihrend die in zeoli- 
Uuschen Verbindungen enthaltenen Kaligehalte nur von OlO—0-22%, die Phos- 
1'horsauremengen von 0"038—0128% des Feinbodens differiren, dagegen sind diese 

°den iiberhaupt sehr quarz- und kalireich, wenn audi dieses wichtige Alkali in 
Schwer lijslichen Verbindungen zugegen ist. 

Manche Ackerboden sind, wie die „bejkovnice" bereits vortrefllich aufge- 
Sehlosscn, geben eine Absorptionszahl von 82, die grosste, welche in diesen Boden 
^r Domaine iiberhaupt gefunden wurde, bei einem loslichen Silikatbasenbestande 
Vo» 12-3% des Feinbodens. 

Die physikalischen Analysen, namentlich die Bereitung und Bestimmung 
v°n Skelet, Feinerde, Quarz, Humus und Thon sind von dem fruheren Assistenten, 
J°tzt Adjuncten Ilr. L. KouHmslcy durchgefiihrt worden, dessen fleissiger Untcr- 
Bratzung der Verfasser an dieser Stelle dankbar gedenkt. 

Download from The Biodiversity Heritage Library http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



26 

Chemische Zusammensetzung. 

Meier ei Berghof 

Jilji kc dvoni 

Unlcrgrnnil 

Vclkft bejkovnloe 

Okrraind llerpnd 

In 100 Gew. 
Skelet    . . . . 
Feinerde .   .   .   . 

Rohbodens sind enthalten: 

In  100 Gew. 
Sandiger Theil  . 
Thonige Substanz 

Feinerde sind enthalten: 

In 100 Gew. Feinerde sind: 
Hygroskopiscb.es Wasser .  .  . 
Humus und gebundenes Wasser 
Gliihverlust  
Stickstoff (Gesammtstickstoffj . 

In 100 Kilo Feinboden sind Grammes: 
Zugiinglichos Kali1)  
Gebundenes Kali2)  
Schwerloslicbes Kali3)  
Gesamintkali  
Natron (in Clli. loslicb)  
Zugangliche \)\ Pliosphorsauro Gebuudene 
Gesammtpbospborsaure    .   . 
Aufgeschlossene Silikatbasen 

In Proc. des Humus u. wasserfr. Feinbodens: 
Gyps  
Kalkkarbonat  
Bittererdekarbonat  
Phosphorsaure  
Kali  
Natron  
Bittererde  
Kalk  
Eisenoxyd ] 
Thonerde J 
Kieselsiiure etc  
Quarz  
Absorption  

') u. *) loslich in 10°/0 kalter Salzsaure. 
') u. •"') loslich in dieser Silure in der Siedhitze. 
°) nach Behandlung mit Flusssiiure in Salzsaure loslich 

29-3 
70-7 

40-0 
60-0 

76-0 
24'0 

01.6 
;$8-4 

13'1 
86-9 

46-5 
53-5 

0-96 
4-64 

560 
0-163 

26 
82 

1710 
1818 
89 
20 
44 

64 
5870 

Spur 
0-15 
Spur 
006 
1-82 
0-46 
0-48 
0'49 

10-63 

16-01 
69-91 

5-72 
0-046 

19 
170 

1780 

1969 
46 
8 

100 
108 

3950 

Oil 
1-97 
0-50 
0-68 
0-32 

13-46 

•82-97 

47 

2-67 
7-68 
10-35 
0-168 

45 
175 

1540 
1760 
74 
19 
56 
75 

12270 

001 
0-26 
Spur 
0-07 
•76 

0-02 
0-58 
0-33 

19-11 

23-35 
53-91 
82 

8-9 
91-1 

66-4 
43-6 

9-82 
0056 

33 
291 
1600 
1924 
232 

120/ 
128 
1080 

0-12 
•92 

0-74 
1-26 
0-27 

1845 

77-24 
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Aus dem Vergleich der loslichen Kalimengcn des Obergrundes gcgcniiber 
clem Untcrgrunde ergibt sich unter der Voraussetzung, dass der Kaligehalt in bciden 
Ji<»dcnschichten einst gleich gross war, eine geringe Kaliabnahme in der vom Pfluge 
('urclrwuhlten Ackcrkrumc, (loch noch weit bcmerklichcr wird sie bei dem Ver- 
8'eich der Phosphorsiiuregehalte beider Bodenschichten. 

Die Menge diescr werthvollen Substanz wechselt in den untersuchten Bciden 
ausserordcntlich, geht aber nur  selten iiber Vio°/o deR Bohbodengewichtes hinaus, 
die Produktionsfahigkeit der einzelnen Bodenlagen und der Jahrgangc ist sehr ver- 
Schioden.   So betriigt der Kornerertrag bei Weizen und Roggen (Korn) 17—35 hi., 
bei Hafer 21—49 hi.,  bei Zuckerriibe 110—200 MCtr.,  bei Hulsenfriichten von 
9~~17 hi.; der Strohertrag ist in der Regel sehr gut, besonders beim Korn.   Der 
schwerero, an Eiscnoxydul reiche Boden der Tertiiirformation crheischt bei seiner 

cai'beitung grossc Vorsicht und das Aufschliessen des Untergrundes kann da nur 
^^ccssive mit Untcrgrundwuhlern geschehen. Diese Liindereien umfassen die kalk- 
arttl8ten Bodentypen des ganzen herrschaftlichen Bcsitzes, weshalb auch die Hiilsen- 
'"'ichte nur mittelmassige  Erntcn  gcben,   der Rothklee aber eine sehr  unsichere 
'iittorpflanze war. Noch einmal so reich an Kalk sind Primarh'oden;  doch immcr- 
',n noch iiberaus arm an diesem Begleiter jedes fruchtbaren Bodens gegeniiber den 
><>den der Diluvialformation und des Basaltes.   Aber selbst fur das Gedeihen und 

'l0 qualitative Beschafi'cnheit der Getreidearten ist es sehr denkwiirdig, dass sich 
me grosscre Mischung von kohlensaurem Kalk im Allgemeinen sehr giinstig zeigt, 

jusbesondere auch fiir den Weizen und die Gerste. Vergleicht man den Ertrag der 
Ullkarmen Urgebirgsboden mit jenen der Kalkgebicte,  so findet man bei gleicher 
per iilmlicher Lage, Diingung, Klima eincn nahmhaften Unterschied unter densel- 
>en und noch augenfiilliger tritt diescr Uuterschied in der Vegetation da hcrvor, wo 
Jalkarme Gesteine mit kalkrcichen wcchseln. 

Von den Cheynover Kalksteinen *) enthalten nach den vorgenommenen 
Aiialysen die Pacova und Kladrubskd Hora, krystallinische Ablagerungen im Urge- 
)lvRe, einen durchschnittlichen Gehalt an kohlensaurem Kalk von 55—68°/0, einen 
^ehalt an Bittererdekarbonat von 28—43"/0, sind somit dolomitischer Natur, 
^urend der in unausgiebigen zerstreuten Lagern auftretende Freilesser Stein 60% 
Kalk und 25% Kalkkarbonat, der Pozderazes 54—G0% Kalk und 32—42% Kalk- 
fai'honat und der Letztere abweichend von den anderen Kalksteinen sehr wenig Magne- 

Slakarbonat 1—4%, dagegen in grosserer Menge kieselsaure Magnesia enthiilt. Bei 
<'ei' Kladrubska Hora kommen durchschnittlich auf zwei Aequivalente kohlensaurcn 
^alkes 1 Acquival. kohlensauro Magnesia, aber nur in tieferen Lagen, wiihrend 
J16 obcren Schichten des Feldes aus reinen Kalksteinen bestehen. Diese herrlichcn 
Kalklager bei der friiher geschildcrten Bodenbeschaffenheit des siidbohmischen 
iei'i"itoriums nicht umfangreich ausbauen und industriell verwerthen, hiesse an den 
w|c"tigsten Mitteln zur Verbesserung der landwirthschaftlichen Existenz des Land- 
^rthes lebenslang voriibergchen, ohne einen vergrabenen Schatz zu heben, mit dem 
ma'i die Bediirfnisse der Landwirthschaft leicht befriedigen, den Boden wesentlich 
VGi"hesscrn, die Ertriige nahmhaft steigern konute. 

*) An Phosphors&ure sind dioso Kalkstelne KOIH- arm. 
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Bei entsprechender Pflege kommen zwar Culturpnanzen audi nocli auf 
Boden fort, wo ihi* spontanea Auftreten unbedingt ausgeschlossen ist, aber diese 
kiinstliche Ziichtung tangirt erapfindlich die rentenwirthschaftliche Frage. Will man 
einen rationellen Fruchtfolge-Entwurf verfassen, iiberhaupt cine entsprechende 
Wirthschaftsorganisation durchfiihren, so muss man ncben den klimatischen Vei"- 
haltnissen die Natur des Bodens kennen. Aus der Erkenntniss des Bodens ergeben 
sich die billigsten und wirksamsten Mittel zur Verbesserung und Abhilfe von sclbst. 
Der Kalk wirkt in den betrachteten Boden verbessernd, indem er die physikalischo 
Beschaffenheit des Bodens giinstig abiindcrt, den schwerloslichen Nahrstoflbcstand 
derselben ergiinzt, das heisst diingt. Zumal in feuchten Jahren leiden die schweren 
Thonboden an grosser Niisse. Ein Ubermass von Feuchtigkeit ist aber durchwegs 
nicht vortheilhaft fiir die Vegetation, denn die Wurzcln der Pfianzen Bind unter 
solchen Umstiinden im Boden nicht nur leicht Fiiulnissprocessen ausgesetzt, sondern 
es ist auch der gauze Chemismus in der Ackererde gehemmt. Bringt man Kalk 
oder Mergel auf einen schweren Thonboden, der auch nicht arm an Humus ist, so 
wird die Zersetzung der organischen Massen wesentlich gesteigert und jeder saure 
Humus neutralisirt und die so wichtige Salpeterbildung im Boden eingeleitet. Gleich- 
zeitig wird reichlich Kohlonsaure gebildet, welche wieder forderlich auf das Pflanzen- 
wachsthum wirkt, weil sie die Zersetzung mancher Silikate beschleunigt und somit 
dazu beitriigt, das umlaufende Nahrstoftkapital im Boden zu erhohen. Eine hohe 
hygroskopische Feuchtigkeit deutet gewohnlich auf einen grosseren Humusgehalt 
des Bodens. Der Humus macht den Thonboden lockerer, den Sandboden bindiger, 
beeinflusst daher giinstig die wdrmehaltende Fiihigkeit cinos Bodens, was fiir das 
Gedeihen der Vegetation von nicht geringem Einfiuss ist. Unter den untersuchtcn 
siidbohmischen Boden haben wir ferner quarzreiche, im Allgemeinon aber auch 
kalireiche Boden vor uns in verschiodonen Zustiinden der Verwittorung. Die ana- 
lytisch festgestellte Armuth des Neogenbodens an Magnesia, an Kalk und Phos- 

phorsaure rechtfertigt daher die besondere Einpfehlung dieser drei Dungmittel, 
welche neben Stalldunger, als die lohnendsten Dungstoffe dieser Ackererden ausge- 
breitete Verwendung verdienen. 

Ausserdem werden gegenwiirtig noch von der mitten in dem ausgedehntefl 
herrschaftlichen Territorium liegenden fiirstlich. Schwarzcnborg'schen Zuckorfabrik 
Budweis wiihrend der Campagne allein tiiglich 100 Zcntner etwas Stickstoff, Phos- 
phorsiiure und kalihaltiger, vorziiglicli feinzertheilter Saturationskalkschlamm, durch 
100 und 30 Tage hindurch kalkbediirftigen Nachbarbesitzungen zugefuhrt, was 
jiihrlich einem Quantum von 13000 MCtr entspricht. Grosse Quantitaton Kalk 
liefern die Kalkofen von Cheynov an dolomitischem Uricalkstein und es ist durch 
fortgesetzte forcirte Kalkung des dieses Mineralkorpors bediirftigsten Bodens ein 
sehr gilntUger Erfolg erzielt worden, wie weiter unten ziffermiissig angegeben 
werden soil. 

Der Kalk ist der miichtige Zauberer, der Wecker einer iippigen Vegetation 
des Kloeos iind der Lcguminoscn iiberhaupt und so der Schopfor eines hohen 
Ertrages geworden und fiihrt gleichzeitig neben Drainage und Tiefackerung zu be- 
deutenden Erfolgen. 
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Mit der allgemeinen Verwendung ties Kalkes wird die Morgenrothe einer scho- 
neren Zeit fiir die Landwirthschaft des stidbohmischen Liindergebietes herangebrocben 
s°m. Ansserdem kiinnte man die mangelbafte Bescbaffenbeit verscbiedener Boden 
wohl durch Zufuhr der ihnen fehlcnden thonigen oder sandigen Erdbestandtheilo 
verbessorn, aber abgesehen davon, dass man die zur Verbesserung nothigc Erdart 
selten in der Niihe findet, ist es keine leichte und mit biiligen Kosten durchfuhr- 
oare Unternehmung, einem Boden soviel Sand oder Thon beizumengen und diese 
ni't der zu verbessernden Erde so zu vermiscben, urn nur einigermassen den feh- 
Jenden Bestandtheil zu ersetzen, wie cs die Natur auf leichte Weise durch die 
v°i'mittolnde Thiitigkeit gewaltigcr Fluthen erzielte uud tiiglich vollfuhrt. 

Die Rektification ungunstiger physikalischer Verhaltnisse ist nur dann in 
^mklang zu bringen mit den wirthschaftlichen Bedingungen der Produktion, wonn 
die zur Verbesserung der Ackorkrume taugliche Erdart unmittelbar unter diesor 
lm Untergrunde in einer Tiefe, welche mit dem Pfluge erreichbar ist, lagert. Eine 
'"hnahlige Vertiefung der Furche und Vermengung mit den unterlagernden Erd- 
Schichten kann dann im Vcrlaufe kurzer Zeitr&ume eine Verbesserung des Ober- 
Syundes bewirken. Selten abcr sind die Verhaltnisse so giinstig, dass die geeignete 
«ganzung aus dem Untergrunde bewirkt werden kann und dann besitzen wir im 
Wergel und Kalk unschiitzbare Mittcl, durcli welche einer fehlerhaften Boden- 

HUScnung nut einem verhiiltnissmiissig geringen Aufwande abgeholfen werden kann. 
•&S ist bekannt, dass die Zufuhr an Kalk zu den Verwitterungsprodukten verschie- 
fleuer Gesteino stets audi eine giinstige pbysikalische Wirkung in dem Verhalten 
fles Bodens zur Warme und zum Wasser hervorbringt, bei starkeren Zufuhren 
selbst die Cohiirenzverhaltnisse des Bodens giinstig bceinflusst, aber auch eine che- 
ft'ische Wirkung in der Aufschliessung der Silikate, Phosphate, sowie der humosen 
^estandthcile des Bodens, welche die Salpetersaure- und Kohlensaurebildung befordort, 
o^wirkt. Der Cheynover Kalkstein wirkt auch noch durch den Gehalt an Magnesia. 

Seit der Entwickelung der wichtigen Absorptionsgesctze aber wissen wir, 
dass bei Kalkmangel im Boden auch die Auswaschung und Entfiihrung des so wich- 
wgen Pflanzennahrstoffes Kali und in dessen Gefolge von Humusstoffen statt finden 
fwme, denn das Kali wird, wenn es sich in Losung befindet, aus der Ackererde 
nur dann absorbirt, wenn die zur Zeolitbbildung erforderlichen alkalischen Erden 
namcntlich Kalk vorhanden sind. Knop hat gezeigt, dass reiner Kaolin kein Kali 
aus der Losung absorbirt, dass er dies aber vermag, wenn ihm Kreidepulver bei- 
Soiiicngt wird. Starkere Kalkungen verbessern daher physikalisch auch den Boden 
in dor Art, dass sie die Absorptionsfiihigkeit dosselben bedeutend steigern; chemisch, 
111 dem sie ihm das kostbare Kali besser erhalten. 

Eine der grossten Meiereien der im Tertiiirboden liegenden Herrschaft 
Wittingau ist Dworec mit 280 ha Ackerland und 250 ha Wiesen- und Weideland 
Ull(l mit vorwiegend schwerem Boden. Den am wenigsten fruchtbaren Boden zeigt 
"a Allgemeinen die Meierei Miihlhof mit 130 ha Ackerland und 140 ha Wicsenland. 
Reiner Sandboden wechselt da mit Moorboden und strengem Lchmboden, nur aus- 
nahinsweisc kommen besscre Bodenparthien zum Vorschein. 

Die physikalisch-chemische Zusammensetzung der Boden von Dworec gibt 
°'gonde Zusammonstcllung: 
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Chemische Zusammensetzung. 

u Budw. 
silnice 

I'l'li! 

K sosni 
pod 

smet. 

za 
ovuincm 

V. 

Okwriind 

In 100 Gew. Rohbodens sind enthalten: 

Skelet . 
Feinerde 

In 100 Gew. Feinerde sind enthalten: 

Sandiger Theil  . 
Thonige Substanz 

In 100 Gew. Feinerde sind: 

Hygroskopisclies Wasser .   .   . 
Humus und gebundencs Wasser 
Gliihverlust  
Gesammtstickstoff  

In 100 Kg. sind enthalten Grammes: 

Zugiinglickes Kali  
Gebimdencs Kali  
Schwer ldsliches Kali  
Gcsammtkali  
Natron (in Clh. loslicli)  

ixe I ***«*«.  
Gesammtphosphorsaure    .  
Aufgeschlossene Silikatbasen  

In Proc. des Feinbodens: 

Gyps  
Kalkkarbonat  
Bittererdekarbonat  
Phosphorsaure  
Kali  
Natron  
Bittererde  
Kalk  
Mi sen, Thonerdc u. Manganoxyd 
Kieselsaure etc  
Quarz  
Absorption  

16-41 
83-59 

65-50 
34*50 

1-35 
4-95 

6-30 
0-110 

61 
217 
L3S2 
1610 

40 

19 
75 

94 
7820 

0-15 
Spur 
0-09 
1-61 
0-48 
0-62 
0-75 

14-38 
25-97 
55-10 
66 

18-19 
81-81 

63-50 
36-50 

0-028 

29 
251 

l (j-io 
1910 

47 

11 
57 
68 

7049 

Spur 
Spur 
006 
1-91 
0-50 
1-28 
0-10 
14-04 

•81-19 

47-89 
52-11 

84.80 
15-20 

0-88 
4-69 
5-57 
0-141 

60 
574 

0-10 
Spur 
0-06 

0-52 
0-46 
13-76 

61-53 
50 

32-09 
67-91 

78-40 
21-60 

1-14 
5-21 
6*35 
0-045 

= } 
575 

Spur 
0-14 
Spur 

0-35 
0-71 
14-14 

59-20 

"52 
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Es charakterisiren sich die Boden der Mcierei Dworec, wie die vorliegenden 
Zahlen lehren, zunachst durch einen grossen Gehalt an Feinerde. Er betriigt bei 
den vier untersuchten Bodenproben 52, 68, 64 85°/0 im Obergrund und 61, 82, 
90 und 91% im Untergrund. ;>0°/o dicser Feinerde sind streng thonige Substanz. 
Eine Aufackerung des Untergrundes ist bei diesen Boden verwerflich, dagegen wird 
sich die Vollendung der Drainage und die Verwendung grosserer Kalkmengen von 
besonderen Nutzen erweisen. 

Die starken animalischen Diingungen, welche der Boden empfangen hat, 
iiussern sich in dcm vorhaltnissmiissig grosseren, im Mittel 2% betragenden Humus- 
gehalt des Obergrundes. Mit den Boden des friiher betrachteten Meierhofes haben 
sie die Kalk- und Magnesiaarmut, den Kali- und Quarzreichthum gemein. Aber 
die Biklen von Dworec sind gleichartiger verwittert und aufgeschlossener als die 
von Berghof, denn es cntfallen auf einen Theil aufgeschlossener Basen folgende 
Scsquioxydmenge ren: 

Nro. 1.  . 

Nro. 3. . 
Nro. 4.  . 
Nro. 5.  . 

Dworec: Berghof: 
Sesquioxyde    Absorption    Sesquioxyde    Absorption 

1:2-6. . . . 50 . . . .1:4-0. . . .30 
1:2-4. . . . 52 . . . . 1 :3'3 .... 47 
1:1-8. . . . 66 . . . .1:2-0. . . .66 
1:1-6. . . . 68 . . . .1:1-6. . . .66 

^^^^^^^^^^^1—    .... — .... 1:1-5 .... 82 

Die Phosphorsiiure variirt zwischen 0-036—0-094°/o des Feinbodens.    Der 
oergrund ist reicher an ihr, als der Untergrund. Man sieht, dass durch das Herauf- 

lolen des Untergrundes weder der physikalische noch der  chemische Bcstand des 
bergrundes gebessert eher noch verschlechtert werden kann, dass die Mittel zur 
lessening des Bodens von Aussen kommen und nach beiden Eichtungen thatig 

Sei" miissen. Der Landwirth besitzt zwar Ackergeriitlie, wodurch er befahigt ist, die 
Ullgiinstigen Folgen der Tiefackerung zu beseitigcn, ohne auf den Vortheil der Tief- 
puitur verzichten zu miissen, sic miissen aber mit Kalk und Mergel in diesem Falle 
Hand in Hand gehen. 

Kalk niitzt aber auf Boden, die an Nasse leiden, gar nicht, so lange nicht 
me Trochoid cgung des Bodens vorangegangen ist, dann aber wirkt der Mergel 

ganz gewaltig, namentlich auf Moorboden und Thonboden. Eine Roihe Aschen- 
*1»alysen haben iibrigens den Vcrfasser zu der Uberzeugung gebracht, dass auch 
dle Pflanzc selbst — wie dies schon Hellriegel aussprach — bonutzt werden kann, 
tun die relativen Mengen der im Boden vorhandenen Pflanzennahrstoffe festzustellen. 

i(; Untersuchung ganzer Pflanzen kann aber zu irrigcn Ergebnissen fiihren. In 
den hdher gelegenen jungeren Pflanzentheilen spricht sich die Differenz zwischen 
»arm8 und „reich" weniger gut aus. Sie iiussert sich aber sehr deutlich in den 
*Uteren und tiefer gelegenen Pflanzentheilen, besonders im Stroh und in den Wurzeln 
Vieler nicht perenirenden Pflanzen. Selbstverstiindlich werden die betreffenden Pflanzen- 
theile immer nur von Pflanzen genommen werden miissen, welche sich in dem 
R'eichcn Entwickelungsstadium befindon. 
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Zu diesem Endo wurde Korn- und Gerstenstroh von schweren, mittleren 
und hidden Feldern verschiedener Meierhofe der Herrschaft Wittingau untersucht 
und folgendcs analytische Ergebniss erhalten: 

Chemische Untersuchung 
von Wittiugauor Komstroh, Gewitchs (lea Jahros 1879. 

Nro.    I. Berghof „za kulovou zahradou", leicbter Boden. 
Nro.   II. Wranfn „za stodolou", mittlerer Bodcn, 
Nro. III. Miihlhof ..doubi" schwercr Bodcn. 

Nro. I. Nro. II. Nro. III. 

Wassergehalt des Kornstrohcs in % 

Stickstoffgehalt dcr wasserfr. Substanz 

Proteinstoffe   %  

Reinasche %  

In 100 Gew. Rohasche sind enthalten: 
Kohle und Sand  

Kioselsiiure  

Schwefelsiiure       

Phosphorsiiurc  

Kohlensaure  

Chlor  

Kali  

Natron  

Kalk  

Magnesia 

Eisenoxyd  

Fur Chlor- Sauerstoff ab 
Summa . 

10-62 

0-56 

8*50 

2-83 

6-400 

44-125 

4-272 

3-013 

1-150 

0-805 

27-652 

1-777 

6-821 

3-987 

0-657 
100-659 

0-181 
100-478 

11-27 

0-56 

3-50 

3-43 

8-605 

47-450 

3-526 

3-105 

0-845 

Spur 

25-659 

0-795 

5-213 

3-935 

0-524 
99-657 

11-05 

0-55 

3-43 

4-27 

8-455 

58-400 

2-833 

2-832 

Spur 

Spur 

14-725 

4-717 

5-110 

2-252 

0-599 
99-923 

Aus diesen Strohaschenanalyson sowohl als auch aus den folgenden des Wit- 
tingauer Gerstcnstrolios, vcrgliclicn mit den iiberliaupt vorliegcnden Aschenanalysen 
dieser Pflaiizcntheile, geht klar liervor, dass sich dor Kalk in bcidcn Stroliarten 
unter alien iibrigen mineralisclien Pflanzennahrstoffen im Minimum befindet, so dass 
eine Dlingung mit diesem Stoffe auch eine Vcrmehrung dosjenigen assimilirbarcn 
Pflanzeniiahrstoffes bedeutet, welchcr im Bodcn in geringster Menge zugegen ist. 
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Chemische Fntersuchung 
von Wittingauer Gerstenstroh, Gewachs das J. 1879. 

Nro. I. Bergbof „u. sv. Jiljl na kratkych", nach Kartoffeln. Leichter Boden. 
Nro. II. Bcrghof „u sv. Jiljl, na kratkych", nach Zuckerriibe. Mittlcrer Boden. 
Nro. III. Berghof „cirkvicni k spoli". Scliworer Boden. 

Nro. I. Nro. II. Nro. III. 

Wassergehalt des Gerstenstrohcs in °/0    .... 
Stickstoffgehalt in d. wasserfr. Subst. °/0     .   .   . 
Entsprechende Proteinstofle in % ' 

Das Gerstenstroh ergab an Beinasche   ..... 

10-65 
0-84 
5-25 
4-98 
4-52 

10-45 
0-84 
5-25 
6-34 
5-69 

12-62 
0-82 
5-12 
6-64 
5-88 

In 100 Gew. Rohasche waren enthalten: 

Sand und Kohle  
Kieselsiiure  
Schwefelsiiure    ......                

9-315 
44-107 
4-740 
4-045 

Spur 
7-365 

22-042 
1-503 
2-530 
2-512 
2-952 

10-269 
48-476 

3-490 
2-822 

Spur 
7-424 

21.714 
2-260 
1-770 
1-512 
1.806 

11-051 
49-420 

4-01.4 
2-963 

Spur 
6-250 

20-160 
1-388 
2-760 
1-506 
1-818 

Phosphorsaure  
Korflensaure   ....         
Chlor  . 
Kali    . 
Natron  . 
Kalk   . 
Magnesia            
Eisenoxyd  

Saueratoff ab fur Chlor  1-661 1-675 1410 
Sumrna .   .   . 99-450 99-868 99-920 

Nach den Kornstroh-Aschenanalysen f'ehlt cs aber auch den drei Boden von 
_ Cl'ghof, Miihlhof und Wranin an der so unentbclirliclien Phosphorsiiure, die dort 

UCfl gegenwartig rnit Erfolg zum Dungen beniitzt wird. 
Wir sehen also, dass die Rcsultate der Aschcnanalysen des Strobes*) mit den 

^'gcbnissei! der Bodenuntersuchungen ubereinstimmcn und dass die zur Beniitzung 
0lriPfohlenen Diinger auch thatsiichlich rentabel wirken, moge noch durch folgende, 
Vo&  dor furstlichen Domaine-Administration Wittingau   ausgowieseno Ertragsstci- 
gerungcn bei Anwendung des Dolomit-Kalkes von Ohoynov erhartct werden. 

Menge der Aschenbestandtheile in 100 Geiv. der Trockensubstanz bei lidherem,, 
^ttleren und niedrigerem Gehalte des Stoffes an Alkali und zwar bei Roggenstroh, 
^stenstroh (nach E. Wolff). 

*) Siehe S. 34. 
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3     Q 
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19 is CD 

w M o 
a &3 m 

bio o :cS <D 

5 w PH c2 H 

(Ileich    . 
Winterrogen. Stroh J Mittel   . 

| Arm  .  . 

Boden 
uiwuu Boden 

(Kornstoh)   I Leichter Boden 

Mittel: . . 

Wittingauer ( Schwerer 
Eqggenstroh { Mittlorer ', 

( Reich .... 
Gerste. Stroh    Mittel .... 

{ Arm     .   ,   .   . 

Wittingauer ( ^'l• I?0']0" 
Gerstenstroh    Mlttlerer Boden uerstenstron ^ Leichter Boden 

Mittel: .  . 

Lobositzcr Gerstenstroh im Mittel 

44-1 
47-9 
52'6 

42-7 
34-3 
28-3 

85'1 

47-6 
48-0 
49-4 

58'8 
56-9 
45-2 

53-6 

55-8 

10-01 
9-22 
8-31 

7-89 
9-76 
8-40 

8-70 

13-75 
10-97 

6-86 

13-13 
13-54 
10-85 

12-51 

13-44 

0-88 
1-03 
1-21 

2-20 
0-30 
036 

0-99 

2-01 
1-97 
1-9G 

0'90 
1-41 
0-74 

1-02 

1-51 

4-14 
4-11 
4-09 

2 38 
1-98 
2-08 

2-15 

3-53 
3-73 
4-08 

1-80 
1-10 
1-25 

1-38 

300 

1-18 
1-30 
1-46 

1-05 
1-50 
1-22 

1-26 

1-17 
1-25 
1-37 

0-98 
0-94 
1-24 

1-05 

1-39 

0-39 
0-50 
0-63 

0-28 
0-20 
0-20 

0-23 

0-06 
0.33 
0-62 

1-18 
1-13 
1-45 

1-25 

0-19 

2-31 
2-46 
2-66 

1-32 
1-18 
0-92 

1-14 

1-97 
2-15 
2-44 

1-93 
1-76 
1-99 

1-89 

1-95 

1-31 
1-30 
1-29 

1-32 
1-34 
1-31 

1-32 

2-15 
1-78 
1-30 

2-62 
2-17 
2-33 

2-37 

3.21 

22-76 
27-01 
32-08 

20-26 
18-04 
13-49 

19-26 

22-12 
24-97 
29-56 

32-19 
30-22 
21-72 

28-04 

23-70 

1-30 
1-20 
1-09 

0-24 

0-24 

0-94 
109 
1-29 

4-07 
4-62 
3-62 

4-10 

7.43 

Ertrilge 
in Meterzentnern pr ha nach den Angaben der Wittingauer Birektion. 

o 
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3 
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o 

k5 

o 

e i 
p 

a 
a so u 
O 

CO 

o 
a 

a 
as 

£ o 
CO 

75 

Gekalkt .... 
Ungekalkt .   .   . 

38 
28 

27 
22 

52 1   42 
38     2G 

33 
19 

32 
21 

34 
22 

44 
24 

35 
21 > Luzcvnklee 

MtrCtr. pr ha. 

Gekalkt .... 
Ungekalkt .   .   . 

290 
240 

25.'! 
208 

303 
240 

275 
223 

180 
145 

210 1 220 
148   148 

275 
185 

275 
170 > Zuckerrilbe 

Hhtltr pr ha. 

Gekalkt .... 32-5 
22-5 

24-5 
20'0 

38131-0 
31 22-5 

24-5 
17-0 

251  261   27 
191   22 1   21 

28 
22 > Gerstenkorn Ungekalkt .   .   . 

Zollctner pr ha. 

Gekalkt .... 
Ungekalkt .   .   . 

23-5 
18-5 

21 
17 

27 
19 

23-5 
18-0 

19 
14 

24-5 
15-5 

22-5 
16-5 

24-5 
16-5 

31 -5 
27 > Gerstenstroh 

Vegetationsversnclie mit Ptlanzen in sehr verdiinnten Salzlosungen'haben 
dargethan, dass die Kali- nnd salpetorsauren Salze bei gleichzeitiger Gegenwart 

eines Kalksalzos von don Prlanzenwurzeln in weit grosserer Menge aufgenomm0" 
werden, als dies der Fall ist, wenn die Base des letzten Salzes iehlt. 
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A us kalkarmen Verwittenmgspi'odukten tritt das Kali sehr loiclit aus. Das 
aQ kieselsaurem Kali reiche Wasser, welches solche Bodengebiete durclizieht, nimmt 
yeichlich die in Alkalien loslichen Humuskorper auf und fiirbt sich gelb und schwarz, 
.la'ichenartig und entmhrt dem Boden die wertvollen Humuskorper. Gerade der grosse 
'©rlust des wertvollsten Tlieiles der organischcn Substanzen ist nocli viol zu wenig 
Rewiirdigt worden. Audi der Goldbach, welclier die Wittingauer Teiche speist, ist 

1 "ukolbraun gefarbt und fixhrt ein sehr weiches, kalkarmes Wasser. Dasselbe ist 
jter Fall bei der Lysimeterfliissigkeit odor den Drainwiisscrn der Wittingauer Acker- 
'°(len. Die Bodenflttssigkeit der kalkreichen Erden ist ein hartes, humusarmes und 
''U'uin sehr faxbloses Wasser. Abgesehcn davon, dass der Kalk ein nothwendiger 
^aarstoff fur die Pflanze ist, verbindet sich der Kalk mit den Hurnussauren zu in 
passer unaufloslichen Salzen und somit schlagt der Kalk die Humussiiuren aus 
,ler Bodenflttssigkeit nioder. 

Terti&rbOden. 

Hersch. Wittingau 

I" 10(1 Cow. Kohbodens Bind: 
Skelet   . 
Feinerde   .!!!!!.' 

'« 100 (icw. Fcinenlc and: 
Sandiger Theil  
ibonige Substanz   .  .  . 

'»100 (few. Feinerde and: 
gygroskopisohes Wasser 
«»mus u. gebund. Wasser 
^tthverlust .  .     .   . 
^esammtstickstoff  . .  . 

1,1 100 Kilo I'oiiikilongf. p. 
§ugangliches Kali . . . 
"ebundenes Kali.... 
»0]iwerl6sliches Kali . . 
Sesammtkali  
gttroa (Chi. ldslich) . . 
£u8angl,    » ; 
Jelmn(leile I Phosphor- 
^esammt- I     sii"n' 
Al%schlossene Silikatb. 

11 "•«• d. Humus n. wasser, Fcinli. 
;J,i)s • . . 
^''Aavbonat ..."'' 
S"e-erdekarbonat. . . 
jgj.sphors&upe ..... 

patron \  

Kalk .          
;,;.lsenoxyd ', 
/.'oiicrdo . 
£l6selsaure   .  ,' 

Absorption  

M. Berghol' 
Jllji n dvoru Velka 

bPJkovnlce 

Ober- t Unler-    Ober- I Untor 
grund j grund     grund | grund 

70-0 
24-0 

29-3 
70-7 

0-9G 
4-04 

5'60 
0-168 

26 
82 

1710 

40-0 
oo-o 

61-0 
38'4 

13-1 
86-9 

4C5 
3-5 

2'67 
7-68 

'72   10-35 
0-040   0-168 

19 
170 

1780 

8-9 
91-1 

M. Dvvorcc, 
u Hudw. 
sllnloe 

Ob 61-   Untor- 
grund    grund 

16-41   18-19 
83-59   81-81 

M. Mithlhof 
Pnrkrabsky     Moorb

J
0(l 

Ober-   untor-    Ober, 
grund    ffrond     prund 

14-45 
85'55 

15-00 
85-00 

40-07 
59-93 

56-4 
43-0 

45 
175 
1540 

1818 
89 

\   20 
I 44 

1969 
46 
8 

100 

1760 
74 
19 
56 

64 
3870 

108   75 
3950 12270 

Spur 
0-15 

Spur 
0-06 
1-82 
0-45 
0-48 
0-49 

[10-63 

16-01 
69-91 

47 

0-11 
1-97 
0-50 
0-68 
0-32 

13-45 

•82-97 

0-01 
0-26 

Spur 
0-07 
1-76 
0 62 
0-58 
0-33 

19-11 

23-35 
52-91 

82 

9-8 
0-056 

33 
291 

1 600 

1924 
232 

8 
120 

128 
11080 

0-12 
1-92 
0-74 
1-26 
0-27 

18-45 

• 77-24 

65-50 
34-50 

1-35 
4-95 

63-50 62-04 
36-50 37-96 

0-93 
4-73 

6-30 
0-110 

61 
217 
1332 

6-6011 5-0C 
0-028 0-141 

29 
251 
1630 

1610 
40 
19 
75 

1910 
47 
11 
57 

94 ! 68 
7820 7049 

0-15 
Spur 
0-09 
1-61 
0-48 
0-62 
0-75 

14-38 

25-97 I 
,•10 / 

0-06 
1-91 
0-50 
1-28 
0-40 

14-04 

81-19 

66   — 

22 
112 
1346 

1480 
86 
9 

48 

72-34 
27-66 

78-44 
21-56 

M. Neuhof 

Na vr&kti 

Ober-    Unter- 
grund    grund 

43-91 
56-09 

81-16 
18-84 

4-18 
0045 

19 
233 

1748 

2000 
54 
4 

81 

4-13 
18-49 

22-62 
0-814 

43 
114 

1213 

1370 
60 

Spur 
88 

52 
6320 

0-11 
Spur 
0-05 
1-48 
0-47 
0-62 
0-38 

12-21 

18-17 
66-21 

67 

35 
5267 

0-03 
2-00 
0-56 
0-85 
0-27 

10-85 

85-46 

38 
10430 

0-40 
0-02 
0-04 
1-37 
0-52 
0-01 
0-10 

16-01 

25-90 
55-54 

69 

0-82 
4-14 

32-00 
68-00 

69-90 
30-10 

4-96 
0-174 

.",2 
27 

1301 

1360 
46 
29 
67 

5-45 
0-050 

20 
40 

1780 

.1840 
36 
8' 

62 

96 
2280 

013 

0-09 
1-36 
0-41 
0-39 
0-96 

9-43 

9-31 
78-14 

82 

70 
4040 

Spur 

0-07 
1-80 
0-35 
0-80 
0-75 

11-74 

1 84*552 

3* 
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Die Verbindungen der Humussauren mit Kalk oxydieren an der Luft viol 
schneller als Humus fur sich und deshalb sind kalkreiche Erden humuszehrend. 
Der Untergrund der Wittingauer Boden enthalt auch Eisenoxydul, mitunter Schwefel- 
eisen, welche unter der Mitwirkung des Kalkcs in das unschadliche Eisenoxyd 
umgewandelt werden. Aus dieser Eigenschaft, die thonigen Partikeln der Feinerde 
zu inkrustiercn, das Eisenoxydul und den Humus zu oxydieren, erklart sich auch 
die giinstige Anwendung des Kalkes bei tier Diingung iiborliaupt. Mit der Kalk" 
armut steht in innigster Wechselbezichung die artcnarme Flora der kalkarmen 
Gebiete, sowohl in Hinsicht auf die wildwachsenden wic audi auf die kultivirtefl 
Gewachse. 

Lliiiln Wall Wraniii 

In 100 Gewichtstheilen des Obergrundes sind: 

36-80 
63-20 

100-00 

40-46 
59-54 

too-oo 

53-77 
40-23 

26-44 
73-56 

100-001100-00 

Skelet .   .   . 

In 100 Gi jwichtstheilen des Unter grundes 

47-32 

5 sind: 

42-52 
57-48 

60-20 
39-80 

10-30 
89-70 

100-00 100-00 100-00 ioo-oo 

In 100 Gewichtstheilen der Feinerde des Obergrundes: 

Hygroskopisches Wasscr  
Gebundcncs Wasser  
Humus  
Glukvcrlust  

1-16 
2-27 
1-82 

1-92 
1-74 
2-8(1 

5-25 

In  100 Gewichtstheilen Feinboden sind: 

6\52 

2-65 
4-51 
4-63 

Kohlcnsaurer Kalk . . 
Kohlcnsaure Magnesia . 
Gesammt-Kalkerde . . 
Gesammt-Bittererde . . 
Gesammt-Phosphorsaure 
Sesquioxyde  
Aufgeschlossene Basen . 

Auf 1 Theil aufgeschloss. Basen entfallen: 

Gesammtsesquioxyde      
Absorption  

0-22 
Spur 
0-870 
0-820 
0-080 

13-40 
5-73 

2-3 
54 

0-14 

0-890 
0-500 
0-009 

10-64 
3-65 

2-9 
36 

11-79 

0-13 
Spur 
5-540 
0-280 
0-077 

10-92 
6-38 

2{> 
69 

l.U 
4-35 
1-59 

' 7-Of) 

0-10 

0*^850 
0-370 
0-083 

14-46 
6-95 

2-0 
53 
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Ziisainineusetzung der Wittingauer Ackererden. 

1 * 3 
'' 

5 h h \s RH" |» a uh 1" [irfuj 
'»! 

0-42 
0-82 
0-42 

0-46 
1-42 
0-89 

0-51 
1-24 
0-75 

1-14 
1-04 
l-70j 

0-68 
2-40 
0-87 

0-46 
1-44 
1-00 

1-23 
2-08 

]   2-14 

1-35 
1-99 
1-61 

0-92 
3-13 
0-74 

0-73 
1-43 
1-15 

0-77 
1-99 
1-52 

1-22 
2-34 
1-68 

0-99 
2-27 
0-99 

1-29 
2-80 
1-01 

0-82 
3-20 
1-17 

0-80 
3-29 
0-76 

1-05 
2-76: 
1-33 

2-48 
2-89; 
8-19 

1-29 
3-40 
0-92 

In 100 Cew. lnfopekenen 
Bodens sind cntbalten: 

Hygroskopisches 
Wasser    .... 

Gebundenes Wasser 
Humus  
Gliihverlust 
Gegliihter Boden 

In MO (Jew. passer- u. 
fraen Mm sind emlialten: 

1-15 2-32 
2-71 5-47 
1-62    1-11 

Grober Quarz 
Feiner Quarz 

(Mikros) . 
Kieselsaure . 
Gesammtkieselsaure 
Basen  
Kohlensaurer Kalk 

Summa  .   .   . 
Gesammtquarz   .   . 
Silikatbas. u. Kiesel- 

saure      
Thon  (uach Schlo- 

sing)       
Zeolithe  
Absorption .   .   .   . 

1-66 2-77 2-50 3-88 3-95 2-90 5'45 4-95 4-79 3-31 4-28 524 4-26 5-10 
>n   . 98-34 97-23 97-50 96-12 96-05 97-10 94-55; 95-05 95-21 96-69 95-72  94-76 95'75 94-90 

hiimus- 

58-54 43-91 39-45 40-46 29-26 47-89 53-77 31-75 12-08 36-80 32-09 20-18 24-52 11-25 

29-06 43-83 47-69 36-24 49-45 32-06 26-44 53-16 57-62 38-08 ! 40-20 56-11 48-28 62-24 
7-32     5-53    6-28  15-40  12-26   11-81   1V32    6'33  19*70  1503 16-88  11-76 -16-61  13-62 

6-19 
94-81 

485 
95-15 

26-44 14-45 

40-48 
20-87 

56-64 
13-55 

5-14 
94-86 

•21-50 

51-54 
12-82 

13-5 
86-44 

40-07 

33-29 
15- 

5-61 
94-39 

16-41 

46-06 
23-51 

5-38 
94-62 

8-90 
91-10 

14-47   13-13 

44-89 46-88 
25-69  21-46 

94-92 93-27 
5-02 6-66 
0-06'   0-07 

93-42 
6-49 
0-09 

92-10 
7-82 
0-08: 

90-97 91-76 91-53 91-24 
8-91 8-19 8-40 8-67 
0-12     0-06     0-06    0-09 

89-40 89-91 
10-52    9-95 
0-08    0-14 

10000 100-00 

87-60 87-74 

1234 12-19 

3-02 3-63 
1-15 1-28 
15 18 

100-00 
87-14 

12-77 

4-12 
1-36 
18 

100-00 
76-70 

23-22 

5-98 
2-16 
21 

100-00 
78-91 

100-00 
79-95 

21-17 20-00 

9-39 
2-74 
33 

8-46 
2-99 
26 

100-00 
80-21 

19-73 

8-69 
2-95 
32 

100-00 
84-91 

15-00 

6-89 
3-08 
31 

10000 
69-70 

30-22 

11-14 
3.23 
43 

100-00 
74-88 

89-17 88-05 
10-74  11-83 

0-09    0-12 

100-00 
72-29 

24-98  27-62 

10-68 
3-62 
34 

10-08 
390 
35 

89-41  87-11 
10-51   12-69 

0-08    0-20(.! 

87-79 84-64 85'86 
12-14  15-27   14-04 

0-07    0-09    0-10 

89.32 85-98 
10-44 13-89: 

0-24    0-13 

85-05 81-47 
14-82  18-30 

0-13    0-23 

100-00 
76-29 

23-59 

9-24 
4-09 
36 

100-00 
72-80 

27-12 

13-07: 
4-36 
49 

10000 
73-49 

26-37 

14-16 
5-04 
51 

100-00 

66-92 

33-01 

9-06 
5-11 
39 

100-00 
71-09 

28-82 

14-03 
5-41! 
57 

100-00 

73-04 

26-86 

16-09 
5-51 
42 

100-00 
73-36 

26-40 

11-09 
6-25 
41 

100-00 

62-47 

37-40 

14-91 
6-54 

100-00 
59-36 

10000 
60-01 

40-51   39-70 

18-43 
7-63 
58 

M. = Meierei, F. = Feld. Die Ackererden  sind folgenden  Feldern 
4. M. Lhotta, F. 

22'23 
10-06 
77 

M. entnommen: 1. M. Muhlhof, F. piskova. 2. M. Neuhof, F. na vrsku. 
Berghof, F. za Kulovou zahradou k svetu. 4. M. Lhotta, F. Mistrovy 2. 5. M. Berghof, F. u sv. Jilji ke dvoru. 6. M. Dvrorec, k sosni 
pod smetanou. 7. M. Wall, F. pod kfedle. 8. M. Dehetnik, F. dlouhy u feky. 9. 'M. Muhlhof, F. Doubi. Altere Neubriiche bei Kusovy. 10. M. 
Schvranimberg, F. Kracata nad cestou. 11. M. Dvrorec, F. za ovcinem V. 12. M. Schalaun, F. u splavu malem. 13. M. Berghof, F. u doubi. 
Neben dem Hopfengarten. 14. M. Neuhof, F. Velky kus. 15. M. Wranin, F. u lisy vedle cesty. 16. M. Muhlhof, F. Purkrabsky. 17. M. 
Berghof, F. Clrkvicni k spoli. 18. M. Nadeje, F. Pfi krazi skutku. Moorboden. 19. M. Dworec, F. u stare silnice. 20. M. Dworec. Ein- 
gezogene Pachtfelder an der Budweiser Strasse. 21. M. Berghof, F. Yelka bejkovnice. 
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Auffallend ist in dem untersuchten Felde des Meierhofes Lhotta die Phos- 
phorsaurearmut, bei dera von Wall der Humusreichthum, bei dem Felde von 
Wranin der geringe Humusgehalt. An Phosphorsdure ist keine untersuchte Ackererds 
retch. Die Menge aufgeschlossener Basen liegt zwischen 4—6°/0, das Verhaltniss 
zwischen den aufgeschlosseiien und der Gesammtmengc an Sesquioxyden ist ein 
ziemlich constantes, zwischen 1:20—1:2-3—1: 2*6—1-2:9 vorlaufendes und ist 
wie 1 : 2'5 im Mittel mehrercr Analysen. Vor scchszehn Jahrcn boniitzte man den 
Zablater Teichschlamra als Dung- und Coinpostmaterial in der Meinung, dass der- 
selbe an Kalk und Phospliorsiiure reich sei. Die chemischo Untersuchung dieses 
Schlammes ergab, dass derselbe ebenso kalkarm sei, wie die Erdcn jener Folder, 
zu deron Verbesserung or beniitzt wurde. Der Zablater Teichschlamm enthalt 
nftmlich nur 0-053°/o Kalkerde und 0 097% in concentrirter SalzsJiure loslicher 
Magnesia, dagegen bis zu einem halben Procent des trockenou Schlammes Stick- 
stoff und etwa '/io% Phosphorsaure. Chemisch triigt er also durch seinen Stickstoff, 
physikalisch durch seinen Tlionerdereichthum zur Verbesserung nainentlich von 
Sandboden bei, kann ein gutes Coinpostmaterial abgeben, aber an Kalk wird er 
den Boden niemals bereichern. 

Eiicksichtlich des Phosphorsiiuregohaltes gehoren die untersuchten Wittin- 
gauer Erdcn sowohl beziiglich der zuganglichcn, wie der gebundenen Phosphor- 
saure zu den phosphorsaurcarmen Boden des herrschaftlichen Grossgrundbesitzes, 
audi sind sie an zuganglichem Kali nicht reich, obwohl sic dem Gesammtkaligehalt 
nach zu den kalireichm Erden gehoren. Der griissto Theil dieses Alkali ist in 
feldspathigen, schwor loslichen Verbindungcn zugegen denn beziiglich des zu- 
ganglichen und des leichter verwitterbaren, in unseron Analysen als „gebundenes" 
Kali bozeichneten Antheils konnen dicsc Boden nicht eimnal als beinahe kalireiche 
Erden geschiitzt werden, und es konnen gleichzeitig zwei Wege beniitzt werden, 
den loslichen Kaligohalt des Bodens zu erhohen. Sorgfaltige Bodenbearbeitung i 
rechtzoitigo oftere Kalkung, wodurch die Feldspathe zorlcgt werden, sind im Stande, 
den gebundenen Kaliantheil fltissig zu machen, wiihrend guter Stalldiingor, Osmose- 
diinger, Kainit und Uolzascho einen entsprechenden Ersatz fiir das in den Erntcu 
entzogene Kali abgeben, rationell angewendet, direkt und indirckteinoKaliorschopfung 
in der Ackcrkrume verhindern werden. 

Die vorhergehende Zusammenstellung giebt die in den rohen, wasscrfreieii 
Erden enthaltencii Mongon von Quarz, Kicsolsaure, zeolithischen Basen, von zu- 
gjinglichem Kalk und den gesammten Basen der mit Flusssfture aufgoschlossenen 
Boden, den Thongehalt und die Stickstoffabsorptionen in Zalilon nach Knopp's Be- 
rechnung, in den Obergriindcn der Erden aller Meiereien der llorrschaft an und 
die grossartigen Differcnzcn, welche die genannten Bodenbestandtheilo in diesen 
Feldfluren gleicher geognostischer Abstammung zeigen. Das ssweite sudbuhmische 
Tertiarbecken broitet sich zwischen Frauenberg und Budweis aus von dem Wittin- 
gauer Becken nur durch ein niedriges Mittelgebirge geschieden. Das Flotzgobildc 
in dem Frauenberger Boden besteht ebenfalls aus denselben Ablagerungen, wie das 
Wittingauer und ist wohl aus einem zusammenhangenden Binnensee abgelagert 
worden. Auch bier wechseln Schichten von Sand, Lehin und Thon bis zum 
Letten, graue und bimte mitnnter eisenreiche aber auch schr fcuorbostandige, il" 
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'lll<alischon Erden (iberaua arme Thone, die wenig organische Uberreste enthalten 
"lul ;UI vielen Stellen Thoneisensteine einschliessen. 

Es konnten nocli mehrere Analysen verschiedener Ackerboden von Frauen- 
er9 angefiihrt werden, als Beweis der gleichen Abstammung und Beschaffenheit 

dieses Tertiarlagers mit dem Wittingauor Neogen, wo audi ausgiebiges nnd gutes 
Wohmaterial fur Thonwaarenfabrikate gewonnen wird, dieselben sollcn jedocli einer 
sPateren Publication vorbelialten bleiben. Aiis der folgenden Zusammenstellung 
°rgibt sicli auch die Phosphormurebediirftigkeit der Ackererden des siidbohmischen 
Tertiargobietes. 

Phogphors&uregehalte bohm. Ackererden, ausgedrttckt in Procenten 
des rohen Bodens: 

111 100 Gew. lufttrook. Untergrtlnde nachbenanntor Boden oder  Gesteine sind enthalten an in 
cone, heisser Salpetersaure loslicher Gosammtphospliorsiiure. 

Wittingauer Tertiarboden 
Phosphor- 

Wittingauer Tertiarboden 
Phosphor- 

siinro 

Feld Mistrovy    .  . 
'za Kulovou zahradou 

M. Lhotta. 
M. Berghof 

k svetu)     
•- Nadeje (pfi krazi skutku) . 
M   

Scllalil»» (u splavu malem) 
JJ- Neuhof (na vrfiku)  .... 
T. .' Dwdrec (k sosni pod smetanou) 
l\ Miihlhof. Doubt, altere Neu- 
. ortiche  
!}• wall (pod kfedle)    .... 
M- Berghof (u  doubi) Neben 

Hopfeng  
JJ- Miihlhof (Purkrabsky)     .   . 
n- Schwammberg (Kracata nad 

cestou)      

0-001 

0-023 
0-023 
O028 
0-030 
0-031 

0031 
0-036 

0-048 
0-049 

0-051 

M. Dworoc (u stare" silnice) 
M. Dworec (anBudweiser Strasse) 
M. Wranfn (u Ksy vedlc cesty) 
M. Dehetnfk (dlouhy u feky) . 
M. Neuhof (velky k'us) .   .   .   . 
M. Schwammberg (u baby Nro. 1)1 
M. Berghof (u sw. Jilji ke dvoru) 
M. Berghof (velka bejkovnice) 
M. Wondrov (Frauenberg) Ter 

tiar  
Grenzwerthe von 0-023% °is 

0-111% Phosphors. 
Mittel: 0-0503 

Untersucht: L. Koufimsky. 

0-053 
0-060 
0-061 
0-074 
0-076 
0-080 
0-090 
0-111 

0-050 

Siidbolimische Urgebirgsboden. 

Das Urgebirge erreicht seine machtigste Entwickelung in Bohmen in seiner 
'ud'ichcn Hftlfte, ein ausgedehntes, flachgcwolbtes, von Thiilern unregelmlissig durcli- 
^'mittcnes Ilochland bildend, welches slldlich vom Granulit durchbrochen, westlicli 

11(1 ostlich von Granit umschlossen ist und grosstentheils aus grauem Gneis besteht, 
er an wenigen Punkten Hornblendeschiefer, Glimmerschiefer, kornigen Kalkstein 

llld rothen Gneis einschliesst. 
Der in SMbohmen verherrschende graue Gneis liefert (lurch Verwitterung 

"*e thonreiche Bodendecke, welche gflnstige Vorbedingungen der Land- und Wald- 
WthBchaft bietet. Ob wold ahnlich zusammengesetzt wie Granit, gibt der Gneis gut 
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verwittcrt, meist kulturfiihigeren Boden wie der Granit, weil or geschichtct ist, 
das Wasser besser zuriickhiilt, wie der massige Granit, Granulit odor gar der 
massige, meist sehr zerkliiftcte Porphyr. 

Alle krystallinischen Gesteino zcigcn abcr einc Unzabl von tibergangen in 
der Struktur und Zusammensetzung und treten als Aggregate iiusserst wecbselndcr 
Minoralindividuon auf, welche mebr oder weniger leicht verwittern und deshalb 
vorwittert derjenige Gnois am schnellsten, welcher reich an Glimmer und Feldspath 
ist. Zuorst zerfiillt das Gestein in Grus und licfert allmahlich einen feinkornigen 
sandigen Lehm, der bei fortschrcitender Verwitterung in oinen Tbonboden von be- 
deutendem wasserfassenden Vcrmogen iibergeht. Ein soldier Boden ist in einem 
heissen trockenen Klima scliiltzenswert, wahrend er in einem kalten feucbtcn Klinm 
einen geringeren Wert besitzt. 

Der Gneisboden zcichnet sich bekanntlich durch einen hohen Kieselsaure- 
gehalt aus. Seine Maclitigkeit wcclisclt sehr. Der Gehalt an Feinerde schwankt von 
30—50°/o in abfallenden Lagen, wo der Feinerdegehalt nach der Tiefe zu stets 
zunimmt, wechselt derselbe in den aufgelagerten erdigen Verwitterungsprodukten 
von 50—80%. Der graue Gncis vorwittert leichter wie der rothe Gneis. Bcdeu- 
tungsvoll fttr die siidbolimische Landwirtlischaft ist auch die konstatirte Gliederung 
der bohmischen Gneisformation in eine alterc an Silikaten reiche Abtheilung und 
in eine den Amphibolschiefcr und Kalk fiilircnde jungere Abtbeilung. Der kalk" 
i'iilirende Gneis liegt im siidlichen und sudostlichcn Bohmen inselformig auf deffl 
iilteren kalklosen Gneis und es erkliirt sich daraus, wie benachbartc, der ausscren 
lioschaffenheit nach ahnliche Gneisboden doch einen sehr verscliiedenen landwirt" 
schaftlichen Wert liaben konnen*). Bei den Gneisen des Erzgebirges hat ma11 

iibrigens wenn nicht die gleichen, so doch ahnliche Beobachtungen geinacht. Die 
Gesteine des Urgebirges sind in Bctreff ihrer Reichhaltigkeit an Phosphatcn l»is 

jetzt wenig untersucht worden. Als das einzige in denselbcn vorkommende Phosphat 

kennt man den Apatit und dessen feinkornige und erdige Varietixt, den Phosphorit. 

Analyse eines grauen Gneises, dessen Verwitterungsproductes und des zu Feinerde 
zerfallenen Bodens aus der Umgebung von Netolitz. 

I. Gneis II. Sandiges Vcrwittergsprodct Feinerde 
Gliihverlust   .   .   2-269 6-365 6-361 

62-710 45-262 6P775 
14-680 19-440 15-240 
6-500 Eisenoxyd 13-271 Eisenoxyduloxyd   8-245 
2-357 3-830 1-569 
5-290 7-914 1-722 
4-456 3125 4-425 
2-269 0-330 0-350 
0-456 0-530 0-313 

0-45- 

Kicselsaurc . 
Thonerde . . 
Eisenoxydul . 
Kalk .... 
Magnesia . • 
Kali .... 
Natron . . . 
Phosphorsaurc 

100-987  .   .   .   .   100067    100-000 
Merkwiirdig reich waren die untersuchtcn Gesteinsproben an Phosphors;^!'" 

-0-53 %,   wahrend  der Phosphorsauregehalt  einer grossen  Zahl   von   Erden 

,:) Nacli Krejfif   - Komers Jahrbuch 1809. 
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derselben Formation  die Zalil 0'31% nur ausnahmsweise  erreicht.    Gewohnlich 
Uegen die Phosphorsiiuremengen der Gneise selbst zwischen 0-1—0-5%. 

Der Einfluss der Athmosphiirilien aussert sich doppelt, mechanisch und 
chemisch und wirkt so vorbereitend fur die nachfolgende Zerlegung der Silicate, 
welche, die schwerliislichen nicht ausgenommen, erst durch das Kohlensiiure fiihrende 
Wasser zersetzt werden. 

Wiibrcnd der Verwitterung wird zunachst der Glimmer angcgriffen, das 
Eisenoxydul oxydirt und in Eisenoxydhydrat umgewandelt, das Natron und die 
Kieselsaure aber am starksten gelost und ausgewaschen, dagegen vermindert sich 
nicht das Kali, vermehrt sich relativ die Phosphorsaure und die Magnesia. 1st der 
Glimmer durch das ganze Gestein vertheilt, so nimmt dieses eine tiefbraunrotbe 
Farbe an vorausgesetzt, dass die Zersetzung unter reichlichem Zutritt von Sauer- 
stoff vor sich ging. Spater wie der Glimmer zersetzt sich der Natronfeldspath, 
w°bei Kieselsaure, Natron, Kalkerde ausgewaschen, dagegen Magnesia, Eisenoxydul 
Una Wasser aufgenommen werden. 

Zum Vergleich moge eine Analyse des rothen Gneises und seines Ver- 
witterungsproduktes aus Nordbohmen und zwar aus dem Steinbruche von Libochovan 
;« der Elbe mitgetheilt werden, der ein schwer verwitternder, zum Pflastern des 
Tl'ippelweges langs der Elbe beniitzter, sehr barter Stein ist, das Felsenthor des 
fusses gegen Libochovan bildet, an beiden Ufern steil emporragt, und der Gegend 
emen ungemein malerischen Eeiz verleiht. 

Nicht leicht findet man grossere Differenzen in den einzelnen Bostandtheilen 
verschiedener Gneise, als wie zwischen dem rothen Elbegneis und dem grauen siid- 
kohmischen (Netolitzcr) Gneise, wie si< 
1,('staudtheile derselben deutlich ergibtj   

I. Pother Gneis: II Grauer Gneis: 
Kieselsaure 7745 G3-00 
Kalk      Spur ^35 
Eisenoxydul 2-70 6-50 
Phosphorsaure 0'25 .   .   .   •  •   0'45 
Sauerstoffquoticnt  ....   0-20 033 

Analyse eines rothen Gneises und einer Gneiserde aus dem Steinbruche von 
Libochovan. 

I. Stein: II. Gneiserde: 
Kieselsaure  ....   77-15 Kieselsaure   ....   61-75 

"nischen (Netolitzer) Gneise, wie sich aus  der Neboneinanderstellung mehrerer 

Thonerde 12-56 Thonerde   .   . 
Eisenoxydul ....     2-70 Eisenoxyd .   . 
Kalk Spur Kalk   .... 
Magnesia      015 Magnesia   .   . 
Kali      4-91 Kali   .... 
Natron      2-61 Natron   .   . 
Phosphorsaure .   .   .     0-25 Phosphorsaure 
Kohlensiiure ....     —     Kohlensiiure . 
Gliihverlust .   .   . _. 3-     Gliihverlust   . 

"100:33 

19*65 
4-25 
0-72 
0-79 
1-95 
1-30 
0-26 
3-35 
6-05 

99-97 
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Wir beschiiftigen uns im folgenden nur mit den GneisbSden von Netolitz 
und stellen die Untersuchungsresultate charakteristischer Ackererdoproben dieser 
Formation iibersiohtlich nacli Meiereien zusamnicn. 

Bei der Bestimmung des Bodenwertes haben wir unser Augenmerk haupt- 
sachlich mit auf die Tiefe der Ackerkrume zu richten. Die zur Untersuchung vcr- 
wendeten Boden entstammen zweien Bodcnschichten, dem „Obergrund", der vom 
Pfluge durchfurchten Schichte, und dem „Untevgrund", der bis "zu 1 Meter Tiefe 
reichenden, unter dcr Ackerkrume liegenden Erdschichte, von deren Beschaffenheit 
die Giite und Leistungsfahigkeit der Ackerkrume mit abhangt. 

Die Unterscheidung dieser Schichten Kisst sick leicht nach der ointretendon Far- 
benveriinderung und physikalischen Besclmffcnheit des Bodens erkennen. Die Auf- 
nahme des Bodens erfolgte fill' den vorliegenden Zweck in durcliscbnittlicbcn Erd- 
proben, indem man auf dem Felde der Liinge und der Breite nacli in gewisscn Zwischen- 
raumen Einzelnproben aushob, diesc sorgfiiltig rait cinander mengte und schliesslich 
der ganzen Erdmasse ein passendes Quantum zum Zwecke der Untersuchung entnaimi. 

tiber die wcchselnde physikalische Beschaffenheit des Fcldes muss man 
sich ausserdem durch genauo Besichtigung und Priifung der Schichten mit dem 
F>dbohrer untcrrichten. Die mechanischc Bodenanalyse erspart ncbenher nicht die 
genaue praktische Beobachtung des Bodens zu verschiedenen Jahreszeiten, unter 
dem Einfluss verschiedener Witterung uamentlich audi wahrend der Bearbeitung. 

Die praktische Beurtheilung der stofflichen Zusammcnsetzung von Grund 
und Boden wird aber wesentlich erleichtcrt und gefordert durch die Kenntniss der 
geologischen Verhaltnisse des grosseren natiirlichen Terrains, zu dem das zu unter- 
suchende Gebiet gehort. Bei der Untersuchung des Untergrundes hat man aber 
audi ganz besonders darauf zu achten, ob er eine gleichformige Mischung habe, 
da nichts nachtheiliger auf die tiefwurzelnden Gcwiichsc wirkt, als wenn derselbe 
alternirende Schichten von Thon, Mergel oder Sand enthalt. Die grobsandigen F>o- 
standtheile der untersuchten Ackerboden' der Herrschaft Netolitz, die sogenanntcn 
„Skelete", bestehen vorwiegend aus grauera Quarz, weissem Feldspath und einem 
tombackbraunen, sehr eisenreichen Kaliglimmer. Als besonders wertvoller Bestand- 
theil des Skeletes dieser Ackererden tritt ein Orthoklas auf, wclcher unter dem 
Einfluss dcr Atmospharilien in cinen Thon- und kalireichen Boden iibergeht unter 
Abscheidung von Kieselsaure und Kalk, unter theilweiser Abgabe von Kali und Natron 
und bei gleichzeitiger Wasser-, Magnesia-, und Eisenoxydulaufnahrne eine starkere 
Verwitterungsrindc an der Gesteinsoberfiache bildot. Dieser Feldspath enthalt GG"/0 

Kieselerde und bis 10% Kali, wahrend der brauno Glimmer in den Biiden der 
Meiereien Peterhof,   Zitna etc. folgende Zusammensetzung besitzt: 

Wasser 8-95 
Kieselsiiurc 39-50 
Thonerde 12-25 
Eisenoxyduloxyd    .   . 32-66 
Kali 5-92 
Natron 0-72 

Dieser   zweite wertvolle Bestandtheil  des Skeletes und der Feinerde ver- 
wittert in der Art, dass er zuerst Sauerstoff aufnimmt, wodurch. das Eisert in Eisen- 

t 
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oxyd ilbergeht und dadurcli aus seiner bisherigen Verbindung mit den iibrigen Be- 
standtheilen gelockcrt wird. Das Kalisilikat wandelt das Kohlensiiurewasser um und 
wascht es theilweise aus, wahrend die freiwerdende Kieselsiiure sich in gallertar- 
ager Form ausscheidet. 

Der dritte Bestandtheil dieser Skelete, der Quarz, findet sich audi noch 
jm feinstzertheilten Zustande wie der Glimmer, als zartes mit Tliontheilchen um- 
lulltes Pulver in der Feinerde und erreicht nacli den folgenden analytiscben Be- 
S|nnnungon 21—47% der Feinerde, so dass der Gesarnmtquarz in den untersuchten 

vgebirgsb<klen 40—60°/,, des natiirlichen Ackerbodens ausmacht. 
Mit wenigen Ausnahmen besitzt die Meierei Petrhof die thonreichsten Boden 

'Gl Herrschaft Netolitz. Die Felder bedecken melirseitig sanft abfallendes, wellon- 
011|Ugos Terrain,   sind   durcb Ab- und Verschweminung des verwitterten krystalli- 
lsc len Oesteins in den Einsenkungen und Thalmulden entstanden und durch einen 

grossen Thongehalt charakterisirt. 

Physikalisch-mineralogische Analyse.*) 

in loo Gewichtstheilen sind enthalten <M     9S 

i h 1 fe •^ 

o,  , bcstehond aus 
Resultat iler mechanischen Analyse.    Obergrimd: 

Steinchen 
Orthoklas ! Grobsand 

• Kaliglimnier   \ Feinsand 
y. !1»ge des Skeletes 
wenge dor Feinerde 

3-44 
8'90 

12-56 

10-41 
10-39 
10-95 

24-90    31-75 
75-10    08-25 

5-34 
8-53 

11-84 

25-71 
74-29 

5-50 
14-70 
12-71 

32-97 
07-03 

3-00 
11-17 
12-48 

8-08 
14-84 
15-68 

27-25 | 8915 
72-75    00-85 

Resultat der Schlammanalyse (In 100 Gew. der Feinerde). 
Vuarz 
jl^ll^tii mi'd'(iii)i'iiu'cr 
Schlanunriickstiiud Ah jyS^gclilamiiitc thonigc Subst 
^.ygfoskopisoheg Wasser .   . 
«ebundenes Wasser .... 

uausstoffe 
ferlust      9-9i 

2501 
2634 

86-86 
25-06 

51-38 
48-02 

01-92 
38-08 

3-75 
4-32 
1-84 

3-20 
3-79 
2-13 

9-12 

30-44 
25-30 

55-80 
44-2(1 

2-70 
3-74 
2-06 
8-50 

28-78 
21-34 

50-12 
49-88 

2-67 
3-76 
1-71 

8-14 

22-14 
20-00 

48-20 
51-80 

2-90 
3-47 
1-48 

7-85 

31-82 
33-10 

04-98 
35-02 

2-87 
4-31 
2-13 

9-31 

s'«!let, 

Im Untergrund: 
bestebend aus 

Quarz, Orthoklas ,  v. 
u. Eisenglimmer [ Feinsand . 

f Steinchen 
' Grobsand 

Spnge des Skeletes 
J-viengc (jPr Feinerde 

2-23 
7-80 

12-03 

1-44 
3-62 
5-20 

2-51 
10-56 
18-14 

3-18 
13-79 
11-17 

4-56 
16-36 
14-04 

9-41 
9-37 

13-17 

22*12 
77-88 

10-32 
89-08 

20-21 
73-79 

28-14 
71-86 

34-96 
06-04 

32-25 
07-75 

Quarz 
In 100 Gewichtstheilen der Feinerde. 

** 

13-23 
13-04 
11-10 

path und Glimmer lYdds 
Schla 

"goschlanimto tlionigo Substanz 

34-72 
20-75 

22-78 
55-02 

29-00 
48-72 

25-50 
43-89 

29-94 
39-25 

37-13 
02-57 

27-40 
22-69 

50-09 
49-91 

2-62 
4-63 
1-89 

9-14 

14-10 
13-41 
12-20 

89-77 
00-22 

39-78 I 29-35 
28-12 i 40-45 

amrtickstand 01 -47 
38-53 

78-40 
21-00 

77-78 
22-22 

09-15 
30-55 

09-19 I 6790    69-80 
30-81    32-10    30-20 

(ili'diverlust 
In 100 Gewichtstheilen der Feinerde. 
... .   . II    8-78 |    9-94 I    8-00 1-81 |    7-73 I    8-83 I    8'10 

) Von Koufimsky ausgeftthrt. 
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Diese Ablagerungen verdienen die vollste Beachtung der Landwirtlic, wcil 
sie sowohl die Drainage, wie die Tiefcultur und andere Bodenmeliorationen reichlich 
zu verzinsen versprechen. Selten ist dagegen der Boden da tiefgrtindig, wo er als 
Produkt des Zerfalles auf dein Muttergestein aufliegt und sich inelir fur die Forst- 
cultur eignet wegen seines grossen Gehaltes  an mineralischen Pfhmzennahrstoffen. 

Chemische Bodenanalyse von Feldern bei Peterhof. 

In 100 Gew. Feinboilon 
0 
a M 
a S 

•* 

o 

r^ 

O 
P 

Obergrund. 

Kalkkarbonat  
Talkkarbonat  
Summe der Kai'bonate . . 
Phosphorstare  

In 100 Gewichtstheilen des 
Feinbodens. 

Aufgeschlossene Basen . . 
Zeolithische Kieselsaure . . 
Absorption  

Untergrnnd: 

Phosphorsaure  
Kieselsaure  
Fisenoxyde u. Thonerde    . 
Kalk  
Magnesia  
Kali  
Natron  
Analytischer Verlust .  .  . 

Smnma.   .   . 

Aufgeschlossene Basen  .   . 

Summa der Monoxyde   .   . 

0*40 
0-16 

0-13 

16-18 
13-05 

0'13 
66-62 
26 61 

1-73 
1-78 
2-30 
0-45 
0-38 

1<)0-(X) 

15-21 

6-26 

0-40 
013 
0-53 
0'17 

14-78 
12-76 
80 

0-14 
64-89 
28-88 

1-02 
113 

3-94 

100-00 

15-08 

6-09 

0-37 
0-10 
U-47 
0-1G 

15 -(iS 
12-03 

0-12 
69-04 
24-43 
0-98 
1-57 

• 3-86 

100-00 

13-18 

6-41 

0-46 
0-11 
0-57 
0-14 

13-48 
9-75 

o-io 
65-04 
25-49 

1-81 
2-62 

4-94 

100-00 

17-64 

9-37 

0-35 
0-09 
0  1 I 
0-14 

16-38 
11-89 
86 

0-14 
64-67 
25-35 

2-13 
3-64 
2-42 
0-68 
0-97 

100-00 

18-91 

8-87 

0-41 
0-11 
0-52 
0-13 

2155 
15-00 
94 

0-16 
63-36 
27-39 

2*21 
3-07 
2-30 
1-15 
0-36 

100-00 

18 35 

8-73 

0-26 
0-08 
0-34 
0-04 

14-00 
11-46 
68 

Der Boden der meisten Felder dieses Meierhofes ist oberfliichlich gclbgrau 
bis braungrau, im Untergrunde gelb bis rothbraun gefiirbt, enthiilt, wie die Aualysen 
zeigen, 60—75°/0 Feinerdo, wclchc zur Ilalftc aus fointlioniger Substanz mit bis zu 
25'70 aus Quarz, im Ubrigen aus feinem Feldspathpulvcr und Glimmer besteht. Die 
Gluhverlustc der untersucliteii Ackcrerden weichen wenig von einander ab. Am 
st&rksten gediingt oder am humusreichsten sind zur Zeit das Grossstiick, die Slony- 
und Dubowecfclder. Der Boden des letztgenannten Fcldes erscheint am wenigsten 
aufgeschlossen, wie sich aus der vergleichenden Betrachtung der Carbonate, der auf- 
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Seschlossenen Basen und der Absorptionskoeffizienten ergibt, auch enthalt er die ge- 
riagste Menge Feinerde. 

Vergleicht man die Oborgriinde mit den Untergriinden derselben Felder, 
80 wochselt der Feinerdegebalt derselben nnwescntlicb, iu hohem Grade nur bei 
dem Grossstiickfold, welches wegen seiner Ausdehmmg und geneigten Lage in seiner 
Beschaffenheit uberhaupt ungleicli ist. Im Obergrund kommen 68, im Untergrund 
bis 89°/() Feinerdemengen vor. Im Obergrund sammtlicher Felder dieser grossen 
Meierei ist aber die Zersetzung des Bodens derart fortgeschritten, dass die thonige 
"Ubstanz in ilim von 35—51% reicht, in den Untergriinden dagegen sich nur 
Von 21—38°/0 anhauft, wiihrend in beiden genannten Bodenschichten die Quarz- 
Hienge nicnt wesentlich, die Feldsp-ath und Glimmermenge dagegen betrachtlich, im 
Obergrund von 21 bis 33%, im Untergrund  von 27—55% der Feinerde differirt. 

Die Verbesserung des physikalischen Zustandes des von Natur aus bin- 
^gen Bodens wird selbstverstiindlich mit alien hiezu dienlichen und vorhandenen 
"itteln angestrebt. Drainage, mchrjahrige Beniitzung des R,othkIcegemengs in der 
,r«chtfolge. strohiger Stalldtinger, Kalk mid Kohlenasche sind bei diesen Boden 

"nentbehrliche Hilfsmittel der Bodcncultur. 
Die Unsicherheit des Klimas bedingt jedoch die moglichste Mannigfaltigkcit 

m der Production. Als Ilackfrucht dient  durch den Betrieb einer Zuckerfabrik in 
rotivin bedingt,  die Zuckerrube, deren Anbau immer intensive!- betrieben wird. 
le tiefere und sorgfaltigere Bodenbearbeitung, welche dieser Fabrikspfianze gegen- 

vartig gewidmet wird, kommt aber auch dem Gedeihen dor librigen Culturpflanzen 
z" (Jute. 

Fur die erreichte bedeutende Culturstufe sprechen die erheblichen Durch- 
®Cflnittsertr&ge der einzelnen Feldfriichte. Als Dnrchschnittsertrage werden fur die 
j'etrachtete Domaine pr ha 23-5 hi Weizen, 24 hi Eoggen, 30 hi Gerste, 37 hi 
Hafer gerechnet. 

Wie die chemische Analyse lehrt und wie aus der mineralogischen Zu- 
^wunensctzung des Bodens im Vorhinein geschlosscn werden konnte, zeichnen sich 
'l0 betrachteten Boden durch einen ungewohnlichen Reichthum an Kali, dagegen 

t)ei' auch stellenweise durch Armut an kohlensaurem Kalk aus. 

Bum 
In den Bodenproben von sechs Feldern schwankt die an Kohlensaure und 

issiiure gebundene Kalkmenge gering, von 0-44—0-56% und fiillt nur beim 
Inxlen des Dubovecfeldes auf 0-34% kohlensauren Kalkes wiihrend die kohlensaure 
Magnesia von 016% bis auf 0-08% sinkt und wieder bei dem letztgenannten Falle 
"as Minimum erreicht. 

Betrachtlich sind die aufgeschlossenen Kalimengen. Die Boden geben 0-62—0-84% 
yili  an verdiinnte kochende Salzsaure  ab  und die in derselben Saure loslichen 

Bason erreichen 13—19%   des Feinerdegewichtes.   Der salzsaure Auszug ist reich 
an Eisenoxyd. 

Die  landwirthschaftlich  so wertvolle Phosphors&ure findet sich in diesen 
",,l(!"   in nicht unbedeutenden Mengen.   Mit Ausnahmc des phosphorsaurearmen 

^bovecfeldes,  welches nur 0'04% enthalt, schwankt die Phosphorsiiuremenge in 
"ei1 Boden der sechs anderen Felder im Obergrunde von 013%—0*17% also nur 
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unwesentlich. Desgleichen im Untergrund von 0-10%—O'16°/0. Derselbe ist in der 
Regel um wenige hundertstel Proccnte armer an diesem wertvollon Bestandtheil als 
der Obergrund. 

Im Mittel dieser dreizehn Bestimmungen betriigt er 0*145% Phosphorsaure 
des wasserfreien Bodens oder Feinbodens, enthiilt also nicht mehr von ihr als oin 
nachhaltig fruchtbaror Boden cntbalten soil. Nur das Dubovecfcld wiirdo sich gegen 
Phosphorsaurediingungen sehr dankbar verhalten, weil es von alien Pflanzennahr- 
stoffen diese Siiure im Minimum cnthalt. 

Die Peterhofer Boden enthalten innerbalb enger Grenzen sich bowegende, 
zwischen 25—29% liegende Sesquioxydquantitliten (Eisenoxyd und Thonerde) und 
konnen daher durch fortschreitende Verwitterung in sehr thonreiche Ablagerungen 
iibergehen. Die Gesammtkalimenge dieser Feinboden betragt 2—3°/„. 

Tiber 30% des gesammten Kalis sind im lOslicben Zustan.de vorhanden 
oder konnen wenigstens in denselben durch Verwitterung in kiirzester Zeit iiber- 
gehen. Beinahe in ebenso grossen Mengen wie das Kali und in denselben Grenzen 
schwankend, trifft man in diesen Boden den Gesammtkalk und die Gesammtrnagnesia 
an, so dass wir uns einen idcalen mittleren Wert fur den Rcichtlmm der Boden 
dieses Meierhofes folgendermassen Widen konnen. 

Gesammtprocente:      Losliche Procente: 
Phosphorsaure .... 014 010 
Kali 2-50 0-70 
Kalk 2-00 0 50 
Talk 2-50 O'lO 
Absorption —   .   .   .   . 80 .   .   . — 

Die Absorptionsgrossen schwanken in Knop'schen Werten ausgedriickti 
zwischen 68—94%, der Mittel we rt streift an hohe Absorptionszahlcn. Es sind 
Boden von starker Absorptionskraft, und wie es seltener vorzukommen pflcgt, fast 
gleich reich an Kali, Kalk und Talk (Magnesia). 

Auch die losliche Kalk- und Talkmenge reicht erfahrungsmassig aus die 
gewohnlicben Culturpfianzen mit Talk und Kalk zu versorgen. Wiirde sich daS 
Verhaltniss zwischen kohlensaurem Kalk und Talk umkehrcn, so wiirde der Boden 
minder fruchtbar sein. Wenn diesis I Widen auch die hocligriidigc Kalkarmut del' 
Tertiiirablagerungen des friiher untcrsuchten Buclweisor und Wittingauer Bodens 
nicht theilen, so wird doch auch fur diese Thonboden eine oftere Kalkung von 
grossem Wert sein und der vortheilliafte Einfluss dcrselbcn sich vorzuglich in 
seiner Wirkung auf den Humus, den Than und die Silihate iiussern. Der Kalk 
wirkt in alien diesen Boden in dreifaclier Woise, indem er die ungunstige physi- 
kalischo Beschaffenheit des Bodens verbessert, den schwerloslichen Niibrstoffvorrath 
dei' Feinerde aufschliesst und den Nahrstoffbestand desselben erglinzt. 

Ein Thonboden, der grossere Mengen kohlensaurcn Kalkes cnthalt, zcig't 
bei einem grfisseren ThongehaJt einen viol geriageren Grad der Elastizitiit als der 
an kohlensaurem Kalk sehr armc, alter im Thongehalt iirmere Thonboden. Sand- 
boden mit 1—2% Kalkcarbonat konnen schon   als sehr kalkreich gelten,  wahrend 
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ew Thonboden erst bei einem doppelt so lioben Kalkgehalt diese Bezeichnung ver- 
dienen wird. Unter Umstanden ist freilich die Kalkung des Bodens mit erheblicben 
Kosten verbunden. Stehen aber, wie es gcgcnwiirtig dcr Fall ist, der Landwirthschaft 
c'ie Saturationskalkabfalle der Zuckerfabrik zur Verfiigung, so konnen die Riiben- 
luhren als Etickfracht verfiitterbare Abfalle und Saturationskalk laden und die 
Kalkungen dor bindigsten Felder rentabel werden. 

Die Menge dos Kalkes, welche man auf ein bestimmtes Grundstiick auf- 
z»bringen hat, kann ja nach Umstanden sehr verschieden sein. Hierin muss dcr 
Pi'aktische Versuch und die Erfahrung entscheiden. 

Den zoolithartigcn Bestandtheilen verdankt der Ackerboden die Fiihigkeit, 
flanzcnnahrstoffc m eigenthiimliche Verbindungszustiindc zu bringen, aus welchen 

Slc nicht ausgewaschen und von den Pflanzenwurzeln leicht aufgenommen werden 
konnen. Es fallen daher diesen Stoffen wichtige vermittelndc Functionen bei der Er~ 
nahrung der rflanzen zu, sic sind Sammler, Sichter und Zubereiter der Pflanzen- 
nahrung. 

Die Menge dcr in den zeolithartigen Bestandtheilen der Peterhofer Acker- 
|J,)den vorhandenen Basen schwankt von 13% im Dubowccer bis zu 19°/0 im Slony- 

<;lll°1   die Absorptionsgrosse  von G8 bis   94 in demselben  Verhiiltnisse, was auf 
emen Zustand guter Ertragsfiihigkeit hindeutet. 

Den thonreichsten bindigsten TJntergrund haben die „Spaleny"-Grande des 
Meierhofes Zitna,  sind aber sowolil   in Ober- als Untergrunde an Kalk,  Magnesia 
,rul an aufgeschlossenen Basen sehr reich im Verhiiltniss zu den iibrigen unter- 
^ichten Boden beider Meiereien.   Auch der Phosphorsiiuregehalt erreicht in diesen 
linden beinahc 02% des Feinbodens. Ungewohnlich gross ist auch der Reichthum 

1111 Oesammtkali, welcher 3% betragt. 

Der Obcrgrund   hat  cine  giinstigere  physikalischo Beschaffenheit als der 
"tergrund,  der gut drainirt ist.   Sehr wirksam erweist sich   die Bearbeitung der 

l' Uvei'en Thonboden im Iierbste  und zeitlich  im Friihjahre,   indem ihr im erstcn 
'au<) dcr Einfluss des Frostes,   im letzteren der noch zu wenig gewtirdigten soge- 
annten Bodengahre zu stattcn kommt, wodurch cine dreifurchigc Ackerbestollung, 
e]che sonst als  nothwendige Bedingung zum sicheren Gedeihen des Rapscs und 
6s Wintergetreidcs bctrachtet wurde, erspart werden kann. Da in dieser Formation 
as Gedeihen der Rube, neben entsprechender Bodcnbearbeitung, von dcr Anwendung 
lner Stallmistdtingung wesentlich bedingt ist, so kann die Sicherung entsprechender 
tr°h-  und  Fcldfutterernton zur Ermoglichung eincr recht schwunghaften Diinger- 

p^luction  nicht gonug empfohlen werden.   Die Unterbringung des Stalldilngers 
rfolgt in einer Tiefe von einem Dezimeter mit einem Pfluge, an wclchcm die Wtihl- 
0lTichtungen angebracht sind, in sehr widerspanstigem Boden mit dem Ruchadlo, 
0111 der Minirpflug folgt. 

d Mit Ausnahine dcr Luzera vermag keine landwirthschaftliche Culturpfianze 
®J achweren thonreichen Untergrund bis zur Tiefe eines  Meters zu durchdringen 
11(1 formlich zu kanalysiren, wie die Zuckerriibe im minirten Boden. 
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Ein alter Lehrsatz der Bodenkunde sagt schon, dass es bei dor Beur- 
theilung des Bodens hauptsachlicli auf die Menge der abschlammbaren Theile 
ankommt, denn von diesen hiingt die Pflanzenernahrungskraft eines Bodens ab. Es 
folgt daher das Resultat der mechanischeu Analyse. 

Die Meiereien Schwarzenberg und Zitna. 

Physikalische Bodcnanalysc- 
In 100 Gewichtsth. nachbenanntcr Ackerbodon Bind: 

M. Schwarzen- 
berg 

Ssula- 
felder 

Pod 
pekloin 

M. Zitna 

Spaleuy> 
0 vll lido foliloi: 

Skelet bostehend    i 
aus Quarz, Orthoklasj 

und Kal iglii rimer 

1m Obergrund. 
Steinclien  
Grobsand      
Fein sand       

Menge des Skeletes 
Menge der Feinerde 

12 
16 
17 
45 
55 

5 
11 
13 
29 
71 

9 
12 
15 

In 100 Gewichtstheilen der Feinerde: 
Quarz  
Feldspath und Glimmer 
Thonige Substanz .   .   . 
Hygroskopisches Wasser 
Gebundenes Wasser . 
Itumusstoffe       .... 

47-11 
14-59 
38-30 
3-12 
3-08 
2-15 

29-88 
25-69 
44-43 

2-80 

5-10 

36 
64 

28-60 
44-84 
26-56 

2-20 

5-10 

3 
12 

_H; 
31 
69 

23-15 
2576 
51-09 

2-^0 
4-90 

Gliihverlust 

Skelet bestchend 
aus Quarz, Orthoklas-J 

und Kaliglimmer   | 

Im Untergrund. 
Steinclien  
Grobsand      
Feinsand       

Menge des Skeletes 
Menge der Feinerde 

8-35 

2-27 
3-57 
4 81 

10-65 
89-35 

7-90 

2-55 
4-38 
5-22 

7-30 

12-15 
87-85 

24-07 
75-93 

In 100 Gewichtstheilen der Feinerde. 
Quarz 33-94 
Feldspath und Glimmer 40\54 
Thonige Substanz 25'52 

34-70 17-12 
32-43 34-78 
32-87 48-10 

Gliihverlust 
In 100 Gewichtstheilen der Feinerde 

8-96 8-61 

7-71 

2-78 !    2-94 
8-22    12-42 

13'07    18-94 
lii-30 
65-70 

33-22 
36-12 
30-66 

6-36 
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Chemische Zusammensetzung. 

Herrschaft Netolitz: Moioreien Petrhof, 
Zitna und Sclrwarzenberg 

M. Petrhof 

Schwammberg- 
feld 

Obor- 
grund 

Unter- 
grund 

M. Schwarzen- 
Iterg 

Sadafelder 

Obor- Untor- 
ffrund 

M. Zitna 

Spalony 
Grilndi. 

Ober-        Unter- 
j^miid grund 

In 100 Gew. Rohbodens sind: 

Skelet, Quarz u. Orthoklas   .  . 
Feinerde u. Kaliglimmer   . 

In 100 Gew. Feinerde sind: 

Sandiger Theil  
rhoaige Substanz  

In  100 Gew. Feinerde: 

Sygroskopisches Wasser    .  .  . 
gebundenes Wasser  
Humus  
Gllihverlust  
Gesamintstickstoff  

•n 100 Kg. sind enth. Grammes 

Zugangliches Kali  
^obundenes Kali       
oohwer losliches Kali  
Q-esammtkali  
Matron (in celt, loslich) .... 
Zuganglichel 
Qebundene '• 
Gesammt-   ,   ^^^_ 
A»fgeschlossene Silikatbascn . 

'n Proc. des Feinbodens: 

T%ps  
^alkkarbonat  
jjittererdokarbonat  
£Aosphorsfture  
Jvali   . 
Natron .'.'.'.'..' 
Bittererde  
K;ilk . 
Eisen- und Thonerde '.'.'.'. 
^selsiiure  

Pbosphorsaure 

Quarz 
Ab sorption 

24-90 
75-10 

22-12 
77.88 

51-38 
48-62 

61-47 
•58-53 

•5-75 
4-32 
1-84 
9-91 
0-151 

178 
377 

1585 

45-00 
55-00 

8-78 
0-045! 

49 
393 

1858 
2140 

13 
125 

2300 
95 
11 

119 
130 

16180 

Spurei 
0-40 
0-16 
0-13 
2-14 
0-57 
1-56 
1-14 

28-50 
36-86 
27-84 

130 
15210 

Spuren 

0-13 
2-30 
0-45 
1-78 
1-73 

26-61 

67-00 

85 

61-70 
38-30 

3-12 
3-08 
2-15 
8-35 
0-185 

408 
532 

1140 
2080 

25 
109 

51 
160 

7880 

Spuren 
0-22 
0-07 
0-16 
2-08 
1-40 
0-58 
0-74 

25-20 
47-75 
21-80 

48 

10-65 
89-35 

74-48 
25-52 

35-73 
64-27 

24-07 
75-93 

73-44 
26-56 

51-90 
48-10 

2-20 

5-10 

8-96 
0-033 

204 
560 

1356 
2120 

70 
13 
13 
26 

Spuren 

0-03 
2-12 
1-31 
0-60 
0-88 

25'04 
32-48 
37-20 

7-30 
0-118 

180 
560 

2360 
3100 

110 
268 

12 
280 

16950 

Spuren 
0-44 
0-11 
0-28 
3-10 
1-38 
4-20 
3-05 

25-20 

[62-24 

85 

8-61 
0-056| 

160 
691 

2039 
2890 

140 
166 

16 
182 

Spuren 

0-18 
2-89 
1-35 
5-26 
3-48 

30-42 

6-42 
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An die abschlammbaren feinsten Theilchen des Bodens kniipfen sich die 
wichtigen Vorganger der Absorption, wesshalb ihre Menge als Nahrstoffreserve 
bedeutungsvoll ist. 

Die kleinste Menge an Feinerde besitzen die Sadafelder des Meierhofes 
Schwarzenberg im Obergrund bloss 54°/0, wiihrend der Untorgrund dessolben Feldes 
nahe zu 90% Feinerde enthiilt. Hier kann also durch Tiefackerung die physika- 
lische Beschaffenheit des Obergrundes leicht verbessert werden. Dor Untorgrund 
ist aber arm an Phosphorsiiure. Reich an Feinerde und thoniger Substanz sind die 
langen Felder und die Koutyfelder des Meierhofes Zitna, die audi vorwiegond reich 
an grauem Orthoklas und braunem Glimmer sind. Den kleinsten Kalkgehalt bositzen 
ebenfalls die Sadafelder. Sehr reich sind die betrachteten Biiden, wie aus der Natui" 
des Bodens schon geschlossen werden konnte, an Kali, welches zu ,'}°/0 und selbst 
in dem in Salzsiiure loslichen zoolithischcn Kali, bis nahe zu 1% im Feinboden reicht. 
Dem Landwirth handelt cs sich also in dicsem Falle nur urn die Mittel, dieses 
Alkali in solche Formen zu uberfuhren, in welchen sie flir die Pflanzen nutzbar sind. 
Behandelt man solche Boden mit Losungen von Gyps, Chilisalpeter oder KochsalZi 
so liisst sich durch dieso Salze eine viel grossere Menge von Kali in Losung iiberfuhren, 
als wenn man den Bodcn  in sonst gleicher Weise mit reinem Wasser behandelt 

Die Basen der zugesetzten Salze tauschen sich mit dem Kali der Zeolithe 
theilweise aus und in aquivelenten Mengen als erstere unloslich werden, tritt Kali 
aus und wird loslich. 

Die genannten Losungen wirkon dahor energisch auf die Zersetzung del' 
Nahrstoffvorrathe des Bodens ein, daher hat auch die Verwendung des Gypses als 
Einstreu in den Stallungen der genannten Meierhofe eine hohe Bodeutung, denn der 
Gyps absorbirt Ammoniak und im thatigen Boden bildet sich aus diesem Ammoniak' 
sulphat und Kalksalpeter, welche aufschliessend auf das schwer losliche Kali wirkeD' 

Am iirmsten an aufgeschlossonen Basen sind die Sadafelder, wio denn audi 
ihre Absorptionsgrosse goring ist. Hier wird die Anwendung dos Atzkalkes neben 
reichlicher Stalhnistdungung am Platze soin. Es eriibrigt nur noch die Betrachtun^' 
der Boden der Meiereien Krainerhof und Neuhof, welche folgendermassen zusani' 
mengesetzt gefunden wurden. *) 

Vergleicht man die Zusammensetzung der Boden dieser beiden Mcioreien 
mit jenen der anderen Meiereien, so tritt keine wosentliche Verschiedenhoit in den 
Feincrdemongen zu Tage, wohl aber in der Beschaftenheit derselben. Es verdoppert 
sich beinahe der Quarzgehalt der Feinerde, wiihrend die Menge thoniger SubstanZ 
auf die Hiilfte herabsinkt. Bei dor mehr ebenen Lage der Felder dieser Meiereien 
blieb der Yerwitterungsboden auf dem Muttcrgestein liegen, ohne wesentliche Ab" 
schwemmungen zu erleiden. 

Die kleineren Gluhvcrluste oder thonigen Zuschiisse und niedrigen Absoi'- 
ptionszahlen deuton auf einen geringen Grad der Verwitterung, wir haben es l>iel 

mit kalireichen sandigen Lehmboden, wie sich dor Landwirth auszudrucken pfleg*' 
zu thun, in donon auch die Menge der Thonbildner eine kleinere ist, wio in d-eU 

Biiden der vorhin betrachteten Meierhofe. 

*) Dicse Analyson siehe in der Schlusstabclln. 
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An Kalk enthalten diese Boden ziemlich gleiche Mengen, an Magnesia in 
zwei Fallen etwa nur 1l2°j0, an Phosphorsaure bedeutend kleinere Quantitiiten, als 
Wle die vorhin betrachteten Boden dieser Herrschaft, namentlich als die von Zitna 
llll(l Schwarzenberg. 

Besser aufgeschlossen sind die Boden  der  Meierei Krainerhof als Neuhof. 
ort Wurden 11—16%,  hier nur 7—9% an aufgeschlossenen Silikatbasen nachge- 

^lesen,  unter denen sich grosse Mengen leicht in Umlaut zu bringenden Kalis be- 
nmlen. Nach der Menge der aufgeschlossenen Silikatbasen rangiren sich die Boden 

01 betrachteten Sektionen folgendermassen: 

Die Unterschiede 
sind sehr bedeutend. 

Stellt man die Phosphorsauregehaltc dieser Ackererden umgerechnet  auf 
'ocento des  rohen Bodens nebeneinander,   so findet man folgende Unterscliiede, 

. ,ttolz;'hlen und Grenzwerthe an diesem wichtigen Bestandtheil jeder fruchtbaren 
jV*ererdc. 

Meierei Krainerhof Pejsarka .... 0-017 Phosphors. 
Meierei Neuhof (u plantaze dlouh6)   . 0-017 „ 
Meierei Schwarzenberg (Sadafclder)   . 0'02t „ 
Meierei Neuhof (koparina) 0-032 „ 
Meierei Neuhof (Bergfeld) 0-036 

M. Neuhof mit .   .   .   .   7- - 9% 
M. Schwarzcnberg mit    8- -15 „ 
M. Krainerhof mit   .   .11- -16 „ 
M. Peterhof mit   .   .   .13- -21 „ 
M. Zitna mit    .   .   .   .13- -21 „ 

Meierei Neuhof (Zmrzla) .... 
Meierei Krainerhof (Rovina) . . . 
Meierei Peterhof (Sandera-Feld) 
Meierei Peterhof (velky kus) . . . 
Meierei Peterhof (kasterna) . . . 
Meierei Krainerhof (u basty) . . . 
Meierei Peterhof (Schwanunbergfeld) 
Meierei Peterhof (Slonyfeld) . . . 
Meierei Krainerhof (sibalka) . . . 
Meierei Peterhof (unteres Grossstuck) 0-115 
Meierei Zitna (Spalcnyfclder) . . . .0-127 
Meierei Schwarzenberg  (pod peklern) 0-197 
Meiore Zitna (Koutyfeldcr) 0-206 

Mittel   .   .   .0-082 
Grenzwerthe 

0-036 
0-044 
0-066 
0-082 
0-085 
0-087 
0-096 
0-099 
0-113 

0 017 bis 0-206% Phosphorsaure. 
Untorsuclit: Koufimsky. 

Setzen wir die Grenzwerthe der Bodenarten beider Formationen nochmals 
einander, so erhaltcn wir folgende Zahlen, welchc kernes Commcntars 

, ll'fcu. Der Reichthum des Bodens ist die Quelle der Fruchtbarkeit. Der sehr 
;ohe Gehalt unserer Felder an Nahrstoffen der Pflanzen ist die unerlassig noth- 
Weiu%e Bedingung far nacbhaltig hobo Ertrage;   er ist aber nicht notbwendig fur 

4* 

neben 
bedt 
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eine oder einige hohe Ernten. Er wird verschieden gross erhalten werden miissen 
fur das beste Gedeihen verschiedener Culturpfianzen. Der Unterschied in der Be* 
schaffenheit der Boden des Tertidrgebietes im Vergleich zu jcnein der Boden der 
mittelhohmischen Gneisformation ergibt sich aus folgender Zusammenstellung. 

I Tertiiirboden. 

Wondriw Berghof Dworcc niiiiiof Nouhof (irrm-Wcrtlic 
Nsffie 

BoorWffl 

Hin. IM. Min.    May. Min.   MM. Min. Mai. Mill. MM. Min. Max. 
Als A«»- 

naliiw 

In 100 Gew. des Rohbodens: 

Skelet . 43 

57 

9 

60 

40 

91 

14 

52 

48 

86 

12 

42 

58 

88 

32 

56 

44 

68 

9 

42 

58 

91 

40 

60 Feinerde 

In Procenten der Feinerde: 

Quarz und Glimmer .... 45 46 76 52 65 62 72 70 89 45 89 78 

Thonigc Substanz*) .... 21 24 53 34 47 28 38 10 30 10 53 22 

9-6 5-6 10'2 5-6 6-7 4-0 5-6 4-1 50 4-0 9-6 (22-6) 

In Procenten des Fcinbodens: 

(xesammtphosphorsiiure   .   . 0-05 0-06 0-15 0-06 0-09 0-04 0'06 0-01 0-09 O'Ol 0-15 0-04 

0-16 o-io 0-32 0-27 0-28 0-03 0-25 0-06 0-12 0-06 0-32 016 

0-10 0-13 0-27 o-io 0-15 009 0-14 0-12 0-16 0'09 0-27 (0-78) 

Magnesiacarbonat     .... Spur Spur 0'02 Spur Spur Spur Spur Spur Spur Spur 0'03 0-03 

Aufgeschlossene Basen    .  . 7M 3-8 123 5-7 8-9 2-8 6-3 2-0 4-0 2-0 12-3 10-4 

1-4 f Kali  1-1 1-5 1-8 1-6 1-9 1-5 2-0 0-7 1-9 0-7 2-0 

Ealk  0-5 0'3 0-5 0-5 0-7 0-4 0-6 0-5 0-9 0-1 0-9 o-l 

Oesammt- Magnesia    .   .   . 0-4 0-5 1-3 0-3 13 0-3 0-9 1 0-4 0-8 0-01 1-3 col 

Sesquioxyde   .   . 

Monoxyde   .  .  . 

21-5 8-5 19-0 13-0 16'0 10-3 12-4 8-6 11-7 8-5 21-5 16J2— 

2-9 3-0 4-0 3-4 4-1 2-9 3-7 2-1 31 2-0 4-1 2-0 

Absorptio 78 47 82 50 68 32 67 

1 
I 

30 32 30 82 69 

Wiihrend die Grenzwerthe fur rhosphorsiiure bei den Tertiiirboden von Wrt* 
tingau zwischen O'Ol—0'15°/0 betragen, erheben sie sich bei den Gneisboden von 
Nctolitz auf das Doppelte von 002—033 in den Feinerde. 

*) Nach Knop geschlammt. 
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_ 11. Gneisb6den. 

Peterhof 
Schwarzen- 

bcrg 2itna 
Krainer- 

hof Neuhof 
Grenz- 
werthe 

Mi;i.   Max. Min. Max. Min.   Max. Min.  Max. Min.  Max. Min.  Max. 

,n 1Q0 Gew. Rohbodens: 

Skelet 
Feinerde 

25 
63 

37 
75 

21 
55 

45 
79 

24 
64 

36 
76 

22 
74 

26 
78 

28 
61 

39 
72 

21 
55 

45 
79 

ln Proc. derFeinerde: 

Quarz 
Thonige Substanz 
Jeldspath, Glimmer 
Gliihvei'lust  .   .   . 

In froc, des Feinbodens : 
Pl»osphorsaure .   . 
£aJi (lSslich)   .  . 
^alkkarbonat    .   . 
fagnesiakarbonat 
Au/gesclilossene 

i>aserr . 

25 
35 
11 

37 
52 
40 

21 
31 
14 

50 
54 
40 

17 
26 
30 

35 
51 
44 

39 
18 
28 

49 
28 
40 

40 
15 
30 

53 
26 
32 

17 
15 
11 

53 
54 
44 

7-7 

o-io 

9-9 

0-16 

7-2 

0 02 

9-0 

0-25 

60 

0-18 

9-6 

0-33 

6-5 

0-02 

8-3 

0-12 

5-4 

0-02 

5-6 

0'06 

5-6 

0-02 

9-9 

0-33 
0132 
0-26 
0-08 

0-84 
0-46 
0-16 

21-5 

0-74 
0-22 
0-07 

7-9 

0-94 
0 27 
0-12 

IB'0 

0-74 
0-29 
0-09 

130 

0-44 
0-11 

21-0 

0-76 
0-23 
0-06 

u-o 

0-30 
0'09 

17-0 

0-80 
0-21 
0-89 

7-7 

 , 
0-34 
0-10 

8-8 

0-62 
0"21 
006 

7-7 

0-94 
0-46 
0-16 

21-5 
;esammtkali    .  . 

^esammtkalk   .  . 
^sammtmagnesia 
?>0«<iuioxyde".   .   . 
^Olioxyde .... 

214 
0-98 
1-13 
24 

6-1 

2-42 
2-21 
3-64 
27 

9-4 

1-50 
0-90 
0-60 
25 

5-0 

2-12 
3-49 
2-01 
28 

7-0 

2-89 
1-67 
1-84 
25 

8-6 

3-10 
3-48 
5-26 
30 

12-9 

T86 
0-76 
0-71 
21 

5-4 

3-00 
2-43 
2-44 
27 

8-4 

3-17 
1-44 
0-53 
20 

6-0 

1-67 
1-32 
22 

8-0 

1-50 
0-76 
0-53 
20 

5-0 

3-17 
3-49 
5-26 
30 

12-9 

Absorption    .   .   . 80 94 48 89 85 90 79 86 70 81 48 94 
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Bohmisclics Mittelgebirge. 
tiber einige Basaltc und Phonolithe und ihre Verwitterungsproducte. 

Westlich von der Stadt Lobositz crliebt sich mit seinem kleinen Vorberg'Si 
dem kleinen Kibitschken unmittbar vom Elbeniveau, zwischen Lobositz und Klein- 
Cernosek aus einer im Grundrisse naliezu elliptisehen Bodcnanschwellung der mii^1" 
tige, isolirt stehende, nacb Siiden und Osten steil abfallende Berg Lobosch, welc'lC' 
aus einem kantigen Bucken besteht, dessen siidliches Endc, cin schonor abgei'Un" 
deter Bergkegel von 569 m Seehoho kront, welcher dem Blicke eine licrrlic'10 

Fcrnsicht gewiilirt. Der Loboscli erhebt sich 412 m iiber die Elbe und besitzt eine 

fur viele Berge des bohmischen Mittelgebirges iiusserst charakteristische Gest;ilf" 
Die gezogene domformige Bildung gehort dem Klingstein an, die kurzen kantigen 

Bucken und die kleinen Plateaus meist dem Basalt. Mantelformig bcdecken *lcl1 

ausgebroiteten Fuss des Loboscli mohrere Glieder der bohmischen Kreidefoi'' 
mation, die er bei seiner Erhebung aus ihrer horizontalen Lage brachte und weldie 

gegen Stidcn und Osten wicder von einer sehr jnngen Bodcnbildung dem Lo&s' 
mergel in einer gegen die Elbe bin zunehmcnden Miichtigkeit iiberlagert wcrdcn- 

Am stidliclien Abhange dieses miichtigen Bergcs liegen herrscliai'tlic'lC 

Weingarten, in die ein mit Mandelbaumcn gezierter Fahrweg fiihrt. 
Die stattliche Fliiclie des Loboschriickens wird von Waldungen bedeck 

we.Iche Schiileichen, WeissbucLcn, Birken, Kiefern und Fichten nebst einigen Alioi'"cl1' 
llaselstauden und anderem Strauchwerk cntlialten, nur die basaltische Spitze ('c,s 

Bcrges ist fast kalil und von herabgestiirzten Basaltsteinen und Blocken emgefosSt' 
Der auf die Bergspitze fiihrende Pfad durchschneidot gerade die Grenzlinie de 

Basaltes und Phonolithes und es ist interessant, beim Aufstieg zur Becliten de 

Weges das klingendc, mit einer schwachen weissen Verwitterungsrinde (iberzoS6^ 
Phonolithgestein, zur Linkcn die dunklen, mit einer braunen Verwitterungsri11' 
bedcckten Basaltstiicke malerisch uinherliegen zu sehen. 

Die Zusammensetzung der hervorragendsten Basalt- und Phonolith-Be1* 
des bohmischen Mittelgebirges, ist durch die vorziiglichcn Untersuchungcn Bofw® 
und Safarilc's ermittelt. Es wurden dalier die noch nicht analysirten Basalte 06 
Lobosch, ferner des Eadobyl, des Ovdin, des Wostry und des Homolka-Bcrges so^1 

des Klingsteins vom Kohlenbergs bei Borec und ihre Zerseteungsprodukte untersuct' • 
Langs der Teplitzer Strasse ragen diese kegelformigen Berge aus den umlieg611, 6. 
Plan erschich ten malerisch hervor, die angrenzenden durch Obstcultur ausgezeicl 

neten Thaler mit ihren Verwitterungsprodukten bedeckend und befruchtend. 

Zusammensetzung des Phonolithsteines und der Phonolitherde. 

Stein Erde 
Wasser 2-25 •45 
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In 100 Gewichtstheilen der wasserfreien Substanz sind 

Kieselerde . 
Thonerde . . 
Eisenoxyd . 
Eisenoxydul . 
Manganoxyd 

Kalk . . . 
Magnesia . . 

Kali .... 
Natron . . . 
Phosphorsaure 

Bemerkenswerth ist  d 
Phonolithmasse 

58-02 . 
21-98 . 

3-33 . 
0-85 . 
Spur . 
3-20 
0-56 
4-48 
6-46 
0-06 

e   Zunahme   des  Ka 

62-85 
2326 

J 2-96 
Spur 
0-28 
0-22 

,   6-57 
3-56 

. o-io 

igehaltes   iu der  verwitterten 

Die Analyse des ganzeu  Cysteines, des  geliisten und ungelosten Antheils 
6i'gab iu Procenten: 

B est a n d t li ei 1 e 

Ganzes 
Gestcin 
in °/„ 

Phosphorsiiure 

Kieselsiiure . 

Thonerde . . 

Eisenoxyd . . 

Eisenoxydul . 

Manganoxydul 

Magnesia . . 

Kalkerde . . 

Kali . . . . 

Natron   .   .   . 

0-06 

58-02 

21-98 

3-33 

0-85 

Spur 

0-56 

3-20 

4-48 

G-46 

Des gc- 
losten 

Antbeiles 
in °/o 

Des unge- 
losten 

Antlieiles 
in °/„ 

0-22 

44-80 

22-49     I 

12-00 

3-03 

0-26 

0-42 

7-68 

1-92 

7-18 

64-29 

21-69 

0-62 

1-50 

5-57 

G-33 
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Sauerstoffverhaltnisse 
obiger Analyse und ihre Vertheilung nach einzelnen durch die mikroskopische 

Analyse sichergestelten Mincralien. 

Bestandtheil 
Des g o 1 < J s t e n A n t h e i 1 e s Des implosion Antheiles 

Sanerstoff- 
rerhfilt- 

nissc 
Apatit 

Mosoiiu 
mill 

NepMll 
Angit Miifnicl.il. Rest 

SiiNersl.il H' 

verhSlt- 
nisse 

Siiniilin Rest 

Phosphorsiiure 0-124 0-124 

Kieselsiiure 23-892 — 15-786 8*106 — - 0 018 34-285 34-210 + 0,075 

Thonerde    .   . 10-480 — 10-480 — — — 10-107 8-544 + 1-563 

Eisenoxyd  .   . 

Eisenoxydul   . 

3-600 

0-189 

  1—• 

2-210 
10-473 

— •— — —. 

Manganoxydul 0-002 — — 0-002 — — — — — 

Magnesia    .   . 0-168 — — 0-168 — — 0-248 0-248 — 

Kalk    .... 3-072 0-074 1-316 1-682 — — — — — 

Kali    .... 0-326 — 0-326 — — — 0-967 0-967 — 

Natron    .   .   . 1-853 — 1-853 •—• — — 1-633 1-633 — 

Daraus   resultirt   die   procontisclie   Zusainmensetzung   der   mineralischcn 
Bestandtheile: 

Bestandtheile 
Des gelosten Antheilea 

Nosew 
mill Apalit 

Nopliolin 
Angit Kcst 

Des mijjeliislcn Antheilei 

Sairiilin Rest 

Phosphorsaure . . 

Kieselsaure .... 

Thonerde   

Eisenoxyd .... 

Eisenoxydul .... 

Manganoxydul .   .   . 

Magnesia  

Kalk  

Kali  

Natron  

Summa 

29-598 

22-489 

4-606 

1-919 

7-180 

0-220 

0-259 

1-797 

15-199 

9-904 

0-009 

0-280 

1-682 

64-143 

18-334 

'65-792 I 0-479 I P797 |27'074 I 4-858 

0-413 

5'699 

6-327 

94-916 

+ 0 111 
+ 3-354 

3-495 
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Die Grundmassc des untersuchten Phonolith's vom Lobosch besteht wc- 
sentlicli aus Neplielin gemengt mit Nosean und Sanidin in winzig kleinen Tafelchen 
luid erscheint im polarisirten Liclite lichtgrau und mattblau. Die Vertheilung des 
sparsameu Apatit und Magnetit ist ziemlich gleichmiissig. 

Nimntt man von der procentischen Menge eines jeden Minerals aus dem 
gelosten Antheile den 0-2933ten und aus dem ungelosten Antheile den 0-7067sten 
Theil so erhillt man die mineralische Zusammensetzung des Phonolites.   Der in 

zsiiure geloste Antlieil betrug 29-33%. Der untersuclite Klingstein cnthiilt daher Sal 

an Neplielin und Nosean 19%,~ an Sanidin 67%, an Augit 8%, an Magnetit 0-5%, 
an verwittertem Thonerdesilicat 5% mit einer Spur Scliwefeleisen und 0-14% Apatit. 

Chemische Zusammensetzung des Loboschbasaltes. 

In 100 Gewichtstheilen wasscrfreicr Substanz waren enthalten im: 

Basaltstein: 

Kieselsiiure 4P050 .   . 
Thonerdc     11-779 . 
Eisenoxyd 0-890 . 
Eisenoxydul 17-160 . 
Kalk 11-620 . 
Magnesia 12-410 . 
Kali 1-334. 
Natron 3-457 . 
Phosphorsaure 0-570 . 

Pasalterde: 
.   . 56-37 
.   . 16-50 

10-38 

7-00 
5-72 
117 
2 43 
0-33 

Der Gluhverlust des Steines betrug 2-05, der Erde 10-0°/o. In Salzsaure 
losten sich vom Steine 52%, von der Erde 34%. Der salzsaure Auszug war fol- 
gendermassen zusammengesetzt: 

Stein Erde 

Zeolitische Kieselsiiure .   . 21-47 Kieselsiiure    .... 14-09 
Thonerde 8-04 Thonerde 5-92 
Eisenoxydul 11-01 Eisenoxyd 9-44 

Kalk    . 2-35 Kalk    .   .   . 
Magnesia 4-13 Magnesia    . 
Kali 1-18 Kali.... 
Natron 2-30 Natron    .   . 
Phosphorsaure 0-56 Phosphorsaure 
Schwefelsiiure      Spur Schwefelsiiure 

1-32 

2-34 
0-41 
0-19 
0-30 
Spur 

Wasser 1'02 Wasser 10'04 

I  - 
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Zusammensetzung ties Loboschbasaltes. 

Sauerstoffverhiiltnisse  der Analyse   und ihre Vertheilung nach einzelnen (lurch die 
mikroskopische Analyse sichergestcUten Mineralien. 

Bestandtheile Sanerstoff- 
rerhsltiisse 

,    ...         1\OIIIIP III 
Aiiahl         .'   ., 
r                      Wllfll 

Angit Biotit Mira Hapetit Best 

Kiosolsliure 

Tliononle    . 

Eisenoxyd . 

Eisenoxydul 

Magnesia   . 

Kali   .  .  . 

Natron   .   .   . 

Phosphorsaur< 

• 

21-892 

5-489 

0-267 

3-813 

4-960 

0-226 

0-892 

0-321 

0-214 

0-321 

3-541 

2-3.57 

0-226 

0-892 

12-478 

2-656 

3-249 

0-327 

3-127 

0-793 

0-476 

3-317 

4-780 

0-464 

4-316 

0-267 

0-100 

+ 0-3 

Daraus resultirt die procentische Zusamensetzung  der miueralischcn Be' 
standtheile. 

Bestandtheile 
MfllgO 

ilcr 

Me 
Apatit 

Nephelin 
unit 

Lcncit 
Anpt liiolit         Olmu Mll»'lli:til, Best 

Kicsclsiiure    .   .   . 41-050 — 6-639 23-397 1-487 8-964 — + 0-36! 

Thonerde   .... 11-778 — 5-057 5-699 1-022 — — — 

Eisenoxydul   .   .   . 0-890 — — — — — 0-890 — 

Eisenoxyd .... 17-160 — — 14-624 — 2-087 0-449 — 

Magnesia   .... 12-409 — — 0-818 0-793 10-798 — — 

Kalk  11-621 0-745 — 10-876 — — — — 

Kali  1-334 — 1-334 — — — — •— 

Natron   .   . 3-456 — 3-456 — — — — — 

Phosphorsiiure   .   . 0-569 0-569 — — — .— —. • 

100-267 L-314 16-486 55-414 3-302 21-849 1-339 0-563 

Download from The Biodiversity Heritage Library http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



59 

Der krystallinisch dichte Lobosclibasn.lt besteht daher aus 16-6 Nephelin 
und Leucit, aus 22°/0 Olivin, aus 3'3°l0 Biotit, aus 55% Augit und 1-8% Magnetit. 

Der Basalt verwittert iihnlich wic der Phonolith, dock unterscheidet er 
sich wesentlich dadurch von dem Letzteren, dass dieser Vorgang vermoge des he- 
deutend hohcren Kalk- und Magnesiagehaltes und der dabei eintretenden physika- 
lischen Veranderung, bei ihm viel schneller eintritt. Dor Nephelin und Leucit, die 
in Salzsaure leichter loslichen Mineralicn unterliegeu der Zersetzung viel leichter, 
ill« die in Siiuren schwerer loslichen, wie der Augit. Es treten Kalk, Magnesia und 
Natron aus, wahrend Kali und Phosphorsaure zuriickgehalten werden. Beide Grund- 
gesteine des Lobosches sind kalireich besouders aber der Phonolith. Vorherrschend 
sind aber im Basalt der Kalk, die Magnesia und die Phosphorsaure und im Pho- 
nolith das Kali. Letzterer gibt eine, an den drei genannten Pflanzennahrstoffen 
Wme Erde, eine seichte Verwitterungsdecke, die sich daher mehr nur fiir den 
Waldbau eignet, wahrend im Basaltboden die anspruchsvollsten Culturptlanzen das 
r'l»pigste Gedeihen zeigen. An Phosphorsaure ist dor Loboschphonolith arm und 
<la« unterscheidet ihn in agronomischer Hinsiclit wesentlich von dem angrenzenden 
basalt, welcher die neunfache Phosphorsauremenge, dagegen nur den vierten Tlieil 
der Kalimenge des Phonoliths enthiilt. Der Kaligelialt niinmt relativ in der Pho- 
nolitherde zu. Durch Salzsaure wird aus dem Phonolithgestein von den Pflanzen- 
niilirstoffen besonders Natron, Kalkerde, Magnesia und Phosphorsaure ausgezogen, 
Weniger Kali.   Die Yerwitterung bewirkt iihnliches. 

Die zwei Basaltberge Lobosch- und Radobyl bilden die Eingangspforte in 
die bohmische Schweiz und sclirciben don Fluthen der Elbe ihren Weg vor, die in 
einem weiten Bogen den Fuss dieser stattlichen Berge bespiilt. 

Chemische Zusammensetzung des Radobylbasaites. 
In Procenten der vrasserfreien Substanz: 

Kiesolsiiure i58'78 

Thonerde l8"43 

Kisenoxyd "    • 
Eisenoxydul ° 
Manganoxydul u xo 

Kalk 1;,,'()(r
) 

Magnesia 11'°'> 

Natron 4'f 
Kali ;l9 

m.     i      ••                                                .   .   0*66 Phosphorsaure  
Titansiiurc "   '   '    , ','; 

Summa .... 99'44 

Anruhend folgt aus den Ilesultaten der chemischen Untouching die 
'uineralogische Zusammensetzung des Radobylbasaites und die chemische Analyse 
seines Verwitterungsproductes. Dieser steile, dem Lobosch sehrShnliche dom- 
fonnige Basaltberg bildet den wurdigen Abschluss eines bis an die Elbe bei^Ca o c 
verlaufenden Mittelgebirgsgliedes.   Der Radobylbasalt unter  die Feldspathbasalte 

Download from The Biodiversity Heritage Library http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



60 

geziihlt, besteht aus einera groben Gemenge von Augit und Olivin, zablroichein 
Magnetit, aus triklinem Feldspath, aus Nephelin und Anorthit. Die Augitdurch- 
schnitte sind durch Scbalonstructur ausgczoichnet. Dieser Basalt ist reich an Apatit, 
er onthalt auch Titaneisen. 

Von Salzsiiure und Natronlauge werden gegen 54°/0 des frischen Steines 
zersetzt und aufgelost; gegen 46% bleiben im Iliiekstande. Fast sammtliche im 
Steine enthaltenen Alkalien (Kali und Natron) werden von dieser Saure ausgezogen. 
Olivin, das einzige, an Magnesiasilikaten reiclie Mineral, welches sich durch leichte 
Zersetzbhrkeit auszeichnet, und der sehr natronreiche Nephelin unterliegen am 
schnellsten der Zersetzung. Unter a folgt die chemische Analyse des frischen und 
unter b die des verwittcrton Gesteines. 

In 100 Gewichtsthcilen der wasserhaltigen und wasserfreien Substanz warcn 
enthalten: 

Wassorhaltig Wasserfrei 
a b a b 

Gluhverlust 2.14 11-80 — — 
Phosphorsaure     .   .      .   .   0'65 0-35 •   .   .   .   .   0-66 0-40 
Kalk 12-75 3-10 ...       . 13-00 3-51  12-75 
Magnesia 10-84 , 
Kali 1-27 
Natron 4-27 

3-10 
6-45 , 
1-83 
0-96 

13-00 
11-05 
1-29 
4-34 

7-31 
2-08 
1-09 

Wonn man die frische und verwitterte wasserfreie Substanz dieses Basaltes 
mit einander vergleicht, so findet man im Verwitterungsprodukt wieder woit we- 
niger Kalk, Natron, Magnesia als im Steine, dagegen nimint das Kali zu, welches 
im Zersetzungsprodukt relativ auf das doppelte steigt. Der feldspathartigc Be- 
standtheil verwandelt sich langsam in Kaolin, wenn die Basaltmasse in Wacke 
iibergeht. Sie enthalt dann Kornchen von Augit und Magneteisen. Das Zersetzungs- 
produkt ist ein eisenschussiger, thonreicher, dem Pflanzenwachsthum sehr zusagender 
Boden, der durch die Fruhjahrswiisser abgcschwcmmt, auf den ebeneren, den Berg 
umschliessenden Pliinerkalkplateaus abgelagert wird. 

Wie die folgende Interpretation der chemischen Analyse zeigt, wiirde der 
untersuchte Basalt etwa aus 1'6% Apatit, 0-83°/0 Titaneisen, 9"/0 Magneteisen, 
19-9% Nephelin, 18-83% Augit, 8-35% Olivin, 12% Anorthit und 29% Feldspath 
bcstehen. 
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Zusammensetzung des Radobylbasaltes. 
Sauerstotfinengen fur   einzelne  cliemische Bestandtheile und ihre Vertheilung nach 

einzelnen Mineralien. 

Bestandtheile SimcrstolT Apalit Titaiioinon Hagnetit Olivin Anortliit Noplielin Augit Feldspath Anracr- 

Kieselsiiure    . 
Thonerde    .   . 
Eisenoxyd 
Eisenoxydul   . 
Kalk   .... 

• 8-818 
5-26(5 
1-850 
1-102 
0-974 
1-308 
0-040 
0-926 
0-207 
0-364 
0;ii9 
Wffil 

0-062 
2-763 
3-109 
0-198 
0-012 

0-270 

0-36)4 

0-120 

0-119 

1-850 
0-609 

1-716 

0-373 

1-308 
0-040 

2-750 
2-046 

0-704 

4-352 
3-219 

0-926 
0-207 

— 

1.229 
o-ooi 

BO 
3 
c8 

•fl 
O 

as 

' 9-a 
3 io 
CD r~t 

3 
:<3 
m 
N 

GO 

Magnesia    .   . 
Manganoxydul 
Natron    .   .   . 
Kali    .... 

* 

Phosphorsiiure 
Titansaure 

• 

Kieselsiiure     . 

Eisenoxydul   . 
Kalk   ..... 
Magnesia,    .   . 
Natron    .   .   . 

— — 
— — — 

— 

4-144 
1-100 

1-842 
0-921 

6'493 
2-232 
0-062 
0-921 
2-188 
0-198 
0-012 

CD i 
GO 
CO 

•    GO 

3 

a 

Kali    .   . 

Procentische Berechnung der mineralischen Bestandtheile des loslichen und 
des unloslichen Antheiles. 

Bestandtheile Quantum     Apatit liliitieiscn Hi wilt Olivin Anortliit Ncjilifliii Anpt Peldspath NmmwL 

Kieselsiiure    . 
Thonerde,    .   . 
Eisenoxyd   .   . 
Eisenoxydul    . 
Kalk 

18-84 
11-30 

6-16 
493 
3-39 
3-27 
0-18 
3-59 
1-22 
0-66 
0-32 

19-94 
7-13 
0-28 
9-61 
7-78 
0-77 
0-07 

0-94 

0-66 

0-51 

0-32 

6-16 
2-74 

3-22 

1-68 

3-27 
0-18 

5-15 
4-39 

2-45 

8-16 
6-91 

3-59 
1-22 

7-77 
2-36 

6-41 
2-29 

2-29 

12-17 
4-77 
0-28 
3.20 
5-49 
0-77 
0-07 

•53-86 

45-58 

Magnesia    .   . 
Manganoxydul 
Natron    .' 
Kali    . 
Phosphorsiiure 
Titansiiuro 

' 
Kieselsiiure    . 
Thonerde    .   . 
Eisenoxydul   . 
Kalk   . 

— — 

— Magnesia    .   . 
Natron 
Kali    I   — 

Sumraa 99-44 1-60 0-83 8-90 8-35 11-99 19-88 18-83 29-04 

Anruhend folgen die chemischen 
bei Borec. 
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Chemische Zusammensetzung ties „Ovcinbasaltcs"  bei Borec unil des Basaltes 
von der „IIomolka" bei Wchinitz (Lobositz). 

Die Menge der in Salzsaure loslichen Bestandthcile war folgende: 

Ovcln Ilomolka 
Gliihverlust 1-65 •   ....   3-05 
Thonerde 9'7£ 
Eisenoxyd 3*81 
Eisenoxydul 12-41 
Kalk •   .   .   2*10 
Magnesia 2-02 
Natron 3-68 
Kali 0-84 
Phosphorsaurc 0*26 
Kieselsiiurc  25-67 .   .   .   .   • 21-07 
Summe der loslichen Bestandtheile 

9-23 
7-85 
8-22 
2-21 
2-27 

2-08 
0-64 
0-18 

62-19 
Uhloslicher Ruckstand      . 38-14 

100-33 

56-80 
43-20 

100-00 

Die  in Salzsaure unloslichon Rfickstande waren nach einer Analyse von 
Fr. Kourimsky folgenderniassen zusammengesetzt: 

Ovcin 
Thonerde      3-26 . 

Eisenoxydul Spur . 
Kalk      875 

Magnesia 7-79 
Natron — 
Kali — 

Ilomolka 
.    1-37 

. Spur 
. 8-94 
. 6-08 
. 0-90 
.   0-13 

Kieselsaure 18-34 ....     25-78 
Summe des Ruckstandes 38" 14 43-20 

Nachdem die chemische Zusammensetzung dor beiden untersuchten Basalt- 
proben nur nnbedcutend abweicht, so beweist dies, dass die Basaltart der beiden 
Beuge die gleiche ist. Diese Basalte sind nicht reich an Kali und Phosphorsfture- 
Walircnd es gelingt, aus den beiden Basalten durch lange Digestion mit Salzsaure 
siuimitliche Alkalien und alles Eisen auszuziehen, vermag man aus den Phonolithen 
durch dicselbe Siiuro an Kali und Natron bedeutend weniger zu extrahiren. l)o1' 
augitreiche Zersetzungsruckstand wochsclt zwischen 38 bis 43°/0. 

Die Interpretation der chemischen Analyse des OvSinbasultea ergibt folgende 
wahrscheinliche mineralogische Zusammensetzung der untersuchten Gesteine. 

Download from The Biodiversity Heritage Library http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



63 

Sauerstoffmengen fiir einzelne Bestandtheile und ihre Vertheilung nach einzelnen 
Mineralien. 

Bcstaudtheilo Sauer- 
stoff Apatit Leucit Neplic- 

lin 
Riotit Olivin Augit Rest 

Silikat 

Kieselsiiure    .   .   . 23-470 2-312 3-202 2-750 3-106 11-000 +1-100 

Thonerde   . 6-063 — 0-866 2-398 1-650 — 1-149 — 

Eisenoxyd . 1-143 — — — — — 0-274 +0-869 

Eisenoxydul 2-757 — — — — 0-282 2-475 — 

Kalk   .   .   . 3-119 0-0! 16 — — — — 3-023 — 

Magnesia   . 3924 — — — 1-100 2-824 — — 

Natron   .  . 0-949 — 0-145 0-804 — — — — 

Kali    .   .   . 0-145 — 0-145 —        — — — — 

Phosphorsaure 0-144 0-144 

Procentische Berechnung der mi neralischen Bestandtheile. 

Bestandtheile Quan- 
tum Apatit Leucit Nephe- 

lin Biotit Olivin Augit Rest 

Kieselsliure    .  .  . 44-01 _ 4-34 6-00 5-16 5-82 20-63 + 206 

Thonerde   .   . 13-01   1-86 5-14 3-54 — 2-47 — 

Eisenoxyd . . 3-81 .— —- — — — 0-91 + 2-90 

Eisoaioxydul   . 12-41 — — — — 1-27 11-14 — 

Kalk   .... 10-85 0-33 — — — — 10-52 — 

Magnesia   .   . 9-81 — — — 2-75 j   7-06 — •— 

Natron   .   .   . 3-68 — 0-56 3-12 — — — — 

Kali    .... 0-85 — 0-85 — — — — — 

Phosphorsaure 0-25 0-25 — —        — — — — 

Wasser   .   .   . 1-65 — — — — — — 
1 

Smnma . 100-33 0-58 7-63 14-26 11-45 14-15 45-67 4-96 

Zusammenstelluag der Analysen der frischen Basalte uud der in emenx 
^Stimmten Stadium der Verwittenmg befindlichen Zersetzungsprodukte a) des 
Jy«»i und b) des Homolha. 
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In Procenten tier wasserhaltigen Substanz. 

Bestandtheile 
Frisch Verwi l.torl, I'Yisch Verwittert 

a a b I. 

1-65 

4401 

29-23 

10-85 

9-81 

3-68 

0-85 

0-26 

14-82 

3-24 

39-68 

26-70 

5-23 

7-93 

0-61 

0-73 

0-23 

3-05 

46-85 

25-30 

11-15 

8-35 

2-98 

0-77 

0-18 

13-86 

1-92 

38-25 

Eisenoxyd und Thoncrde  

Kalk  

32-41 

6-25 

Magnesia  6-1,4 

1-19 

Kali  0-85 

0-15 

In Procenten der wasserfreien Substanz. 

Bestandtheile 
Frisch Verwittert Frisch Verwittert. 

a a b b 

Kohlensaure Kalk       .   . 

44-748 

29-720 

11-032 

9-974 

3-803 

46-583 

31-345 

6-139 

9-309 
0-716 

0-857 

0-270 

48*323 

26-095 

11-501 
8-01.2 

3-073 

0-794 

0-185 

2-228 

43-404 

37-624 

7-255 

7-127 

1-381 
0-986 

0-174 

Kalk  

3-741 

0-864 

0-264 

Kali  

Aus dem Vcrgleich der vorliegenden Analyson folgt, dass bei diesen Ba- 
salten nur der Kalk und das Natron einer starken, die Magnesia und die Kiesel' 
saure einer schwaclien Auslaugung untcrliegen. Kali und Pliosphorsaure von der 
thonig werdenden Masse absorbirt, bleiben dem Zersetzungsprodukt erhalten. Mi- 
neralogisch betraclitet ist der Uasaltboden ein Aggregat von basaltischeni StauD, 
Grus, von vcrwitterten thonigen Tlieilchcn mit unzorsetztcn basaltisclien Brocken, 
durch den zahen thonigen Kitt zur compacten Masseverbundon. An steilon I>erg" 
gehangen bestelit er nur aus loscn Blocken und Gcscliieben zwischen denen modi'i8e 

Basaltcrde  eingebettet  liegt,  die das Eniporschicssen von einer  tlppigen Wald- 
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vegetation gestattet. Nur der abgeschwemmte, am Fusse der Basaltberge lagernde 
sehr bindige, thon- und eisenreiche Boden bildet den bauwiirdigen, fruchtbaren 
Ackerboden. Im feuchten Zustande ist derselbe klebrig, trocknet aber zu einer, 
fast steinliarten scliwor, bearbeitbaren Masse aus. Ans der Hauptgruppe von Ba- 
Balten, denen der feldspathige Bestandtheil giinzlicli abgcht und dessen Stelle ein 
Glasniagma einnimmt, wurde weiter ein Basalt, die verwitterte Oberflache dosselben 
und die zu Erde zerfallene Basaltmasse cheraiscli untersucbt. 

Nordlich von der Zuckerfabrik Chlumcan erbebt sicb ein isolirter Basalt- 
hfigel, der cine herrliche Aussicht auf das Mittelgebirge bietet. Mantelformig ist 
er von seinen Verwitterungsprodukten umgeben, welche tief herab die ObcrfUiche 
der auf Planer ruhenden Acker bedecken und denselben ein an Phosphorsauro 
Miches Bodenmaterial zufiihren. 

Der krystallinisch dichte Basalt dieses Hugels gehort zu den Magmaba- 
salten und besteht wesentlich aus Augit, Magnetit und Glasmagraa. Das Letzterc 
Ist ein Gemenge von vorherrschendem Nephelin mit mehr oder weniger Anorthit 
Und jemehr dasselbc vorwaltet, umsomelir nimmt die Menge der Alkalien in den 
Kasalten zu, wie deren Zersetzbarkeit durch Salzsaure, wobei sich die Kieselerde 
flockig ausscheidet. Die Bestandtheilo dieses Basaltes sind zu einem gleichartigen 
dichten Gemenge von kleineren und grossercn Augitkrystallen, Magnetit und spar- 
samen Olivinkornern vereinigt und in einem graulichen, an Mikrolithen reichen 
Magma eingebettet. Apatitnadcln sind mehrfach vorhanden, daber rtihrt der Plios- 
l^iorsiluregehalt dieses Gesteines. Die Augitkrystalle scldiessen zahlreiche Augit- 
'"ikrolithcn und Magnetitkornchen ein, die sparsamen Olivindurchschnitte sind in 
eine gelbgriino Serpentinsubstanz umgewandelt. Das Basaltpulver braust mit Siiuren 
b('liandelt, sehr schwach auf. Um niclit nur den Gchalt dieses Gesteines an vcr- 
Scbiedenon Pflanzennahrstoffen und ihre Menge, sondern auch das Verhalten desselben 
^ahrend des Verwitterungsprocesses kennen zu lernen, wui'den verschiedene Gesteins- 
Proben, sowie die sorgfaltig abgeliiste oberste verwitterte Rinde des Gesteines und 
endlioh der aus dem verwitterten Basalt sich bildende Thonboden einer eingehend 
cllemisch-nnkroskopischen Untersuchung unterworfen mit folgenden Resultaten: *) 

1. Der Basaltstein. 
2. Die Verwitterungsrinde desselben. 
3. Der Basaltthon. 

Die chemische Untersuchung des Basaltes und seiner Verwitterungsprodukte 
|';,lrt, dass zunachst durch die oxydirende Wirkung der atmospharischen Luft das 
^'sonoxydul in Eisenoxydhydrat umgewandelt und Kieselsaure ausgeschieden wird. 
J{«lativ nimmt die Kieselsaure zu, der Wassergehalt wird um so bedeutendcr, je 
goiter die Verwitterung des Gesteines fortschreitet, unter Bildung von wasserhal- 
Jgen Thonerdesilikaten. Die Kohlensiiure zersetzt zunachst die Kalksilikate, dann 
(,u Eiscnoxydulsilikate. Die ockergelbe Verwitterungsrinde deutet auf eine Oxy- 
Jation des Kisenoxyduls und Zersetzung dieses Silikates. Bcsonders interessant ist 
Ule Zunahmc der Kohlensiiure in der Rinde, die daher auch mit Store ubergossen, 

aufbraust und ihre bedeuteude Abnahmc wieder in der Erde, wo in Folge 

*) Pag. 66. 
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der Veranderung des Aggregatszustandes des verwittcrtcn Basaltes ein Auslaugen 
des kohlensauren Kalkes durch Begenwasser erfolgte. 

Eine sehr geringe Verminderung erlitt der Magnesiagehalt des Gesteines, 
Dagegen wird 'aus dem Basalthon das Natron stark ausgewaschen, wahrend das 
Kali zunimmt, weil das letztere Alkali von dem sich bildendcn Thon machtig zu> 
riickgehalten wird. Auch die Phosphorsaure erscheint im Boden gegeniibor dem 
Steine etwas vermehrt. 

Der untersuchto Basalt gehort zu den an Natron und an alkalischen Erden 
reichen Basalten, ist dagegen nicbt reich an Kali. Wahrend es Leucit und Feld- 
spathbasalte gibt, welche 2, 3 bis 4°/0 Kali entlialten, enthalt dieser Basalt kaum 
ein Proc. Kali. Auch an Phosphorsaure ist er nicht besonders reich. Er enthalt 
ili°l0, dieser kostbaren Saure wahrend bei einigen anderen Basalten der Phosphor- 
sauregehalt bis auf 2% steigt. 

Analyse des Magmabasaltes von Chlnmek bei Psclian. 

Bestandtheile 
Wasserhaltig 

Stein Binde Erde 

Wasserfrei 

Stein B,inde Erde 

Wasser .... 
Phosphorsaure . 
Schwefclsaurc . 
Siliciumsaure . 
Kohlensaure 
Alurniniumoxyd 
Eisenoxyd . . 
Eisenoxydul . . 
Kalciumoxyd . 
Magnesiumoxyd 
Natriumoxyd . 
Kaliumoxyd .   . 

Smtima 

In Salzsaure waren loslich: 
Basen 
Natron 
Kali   . 

3-560 
0-499 
0-003 

41-840 
0-880 

17509 
12-770 
3-710 

11-159 
3-631 
3-449 
0-821 

99-831 

129-279 
0-540 
0-308 

10-500 
0-471 
Spur 

39-699 
2-674 

16-937 
15-054 

8-019 
3-196 
2-508 
0-828 

99-886 

27-557 
0-806 
0-317 

19-280 
0-481 
Spur 

39-169 
0-607 

16-576 
14-217 

4-718 
2-925 
1-035 
0-940 

99-948 

42-951 
0-099 
0-317 

0-515 
0-003 

43-383 
0-912 
18-156 
13-241 
3-846 

11-571 
3-764 
3.577 
0-850 

0-536 
Spur 

44-357 
2-988 

18-924 
16-821 

8-960 
3-572 
2-802 
0-926 

0-594 
Spur 

48-525 
0-753 

20-5I36 
17-613 

5-845 
3-624 
1-283 
1-165 

99-818 

30-360 
0-560 
0-320 

99 886 

30-790 
0-901 
0-355 

99-938 

53-210 
0-123 
0-393 

Als Compostmatcrial verdient dieser Basalt Beachtung. 
Das Phonolithgestein vom Kahlenberge bei Boretsch zeigt in Diinnschlill011 

farblosc Leistchen als vorwaltcnden Bestandtheil. Neben diesem tritt der Nosean 
in grauen, triiben, meist aufgelosten Durchschnitten in den Vordergnmd, Au# 
(Amphibol) Magnetit ist minder zahlreich vorhanden. Die woitor unten folgende 
Interpriitation der chomischen Analyse zeigt, dass der untersuchto, Phonolith nicW 
mchr ganz frisch war, da ein griissorer Best von Kicsclsaure und Thonerde zu 

verthtjilen  bleibt,  der  offenbar  seinen   Alkaliengehalt  theilweise   bereits  verloren 
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hat. Hiernach besteht der nntcrsuchte Phonolitli wahrschcinlich aus 14% Nosean 
l]nd Nepbelin, aus 14% Augit, 45% Sanidin, 0-7% Magnetit, 0-8% Apatit nnd 
1"% kieselsaurer Thonerdc. Der Phonolith und das Verwitterungsprodukt desselben 
waren wie folgt zusaiiimengesetzt. Der in Salzsaure losliche und unlosliche Antheil 
lst weiter unten mitgetheilt und interpratirt. Die Gesammtanalyse des Zersetzungs- 
Pi'Oduktes in eincin gewissen Stadium der Verwitterung, auf wasserfreie Substanz 
'nngerecbnet, ergab folgende Werthe. Der Gliihverlust des verwitterten Antheils 
betrug 5-85%,, der des frischen Steines 3-9%. 

Stein Z er s etzungspro dukt 
Kieselsiiure .... 57*21 . 
Thonerde ... . 20-45 . 
Eisenoxyd .... 0\52 . 
Eisenoxydul     .   .   .   5'80 . 
Kalk 4-73 . 
Magnesia 0-20 . 
Natron 5"77 . 
Kali 5-14 . 
Phosphorsaure .   .   .   (VI4 . 

74-08 

[20-72 

2-34 
0-30 
0-72 
0-69 
0-18 

99-96 99'03 
Der in Salzsaure losliche Antheil des Gesteins betrug 39-6%, der unlos- 

liche 60-4%. Wahrend es gelingt aus vielen Dasalten durch hinrcichend lange 
^gestion des feinst zerriebenen Materials mit Salzsaure samintliche Alkalien aus- 
zuziehen, vermag man aus dem Phonolith durcli dieselbc Siiure erst den zehnten 
^heil des Kalis und die Halfte des gesammten Natrons zu extrahiren. Im Zer- 
setzuiigsprodukt hauft.sich die Kieselsiiure an. Am stiirksten wird das Natron fort- 
pflihrt.    Der Sanidin  widcrsteht der  Zersetzung   unter alien Gemengtheilen am 
''"'tnackigsten. Der Plionolith widerstcht dor Verwitterung langer als der Basalt 

,lud gibt nur eine schwache Bodendecke. Zwar linden sich Stellen, wo er sich vollig 
Z('i'setzt und in einen weissen Thou umgewandelt hat,  aber in  der Hegel ist der 
vllngsteinboden ein rolies silikatreiclies Getriimmer, welches in eincn sehr wenig 

fruchtbaren Boden iibergeht. 

5>auerstoffmengen fiir einzelne Bestandtheile und ihre Vertheilung nach einzelnen 
Mineralien. 

Bfistandtheile 
—,  

Des geldsten Autheiles Dos migofctni Antlicilfs 

Saucrsloir NN„pS,|   Angil   |Milg,,ctit|  Apatit Rest Riinerstoff|   Augit     Sanidin j   Beat 

kieselsiiure  9-365 3-026 0-802 5 537 19-950 1-685 15-951 2-314 
Ihonorde   .              .  . 4-804 2-019 —     2-785 4-375 — 3-987 0-388 
Eisenoxyd      
Eisenoxydul  

— •— — J0-150 — — — — — — 
0-442 — 0-242 \0-050 — — 0-802 0 802 — — 

Manganoxydul .     .  . 0110 — o-uo 
Kalk   . . 0-477 0-070 0-353 — 0-054 — 0881 0-831 •— — 
Magnesia  0 024 — 0-024     — 0-052 0-052 — — 
Kali    .   . 0-093 0-093   __   — 0-745 — 0-746 — 
Natron 0-754 0-764     — — 0-679 — 0-679 — 
Phosphorsaure .... 0-081 — — — 0-081 

~ 
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Procentische Berechnung der mineralischen Bestandtheile. 

Bestandtheile Substanz 
Noscau       ,   ., 
.....      Aunt 
NepMn 

Magnctil Apatit Rest KiilistaiM Angit Haniilin     Rest 

Kicselsaurc    .   .   . 
Thonerde   .... 
Eisenoxyd  .... 
Eisenoxydul   .   .   . 
Manganoxydul   .   . 
Kalk  
Magnesia    .... 
Kali  
Natron  
Phosphorsiiure   .   . 
Gliiliverlust   .   .   . 

Summa .   .  . 

17-500 
10'309 

1-989 
0-489 
1-659 
0-060 
0-547 
2-921 
0-143 
3-900 

5-674 
4-333 

0-245 

0-547 
2-921 

1-504 

1-089 
0-489 
1-227 
0-060 

0-500 
0-225 

0-187 

0-143 

10-382 
5-976 

37-408 
9388 

3-609 

2-890 
0-130 
4-387 
2-637 

3-160 

3-609 

2-890 
0-130 

29-909 
8-556 

4-387 
2-637 

4-339 
0-832 

39-577 13-720] 4-369 0-725 0-330 10-358 00449 9 789 45-189 5-171 

Der Grund der geringen Fruchtbarkeit des Phonolithbodens liegt theils in 
seiner chemischen theils in seiner physikalischen Beschaffenheit. Die in kalter 10°/0 

Salzsiiuro loslichen Pflanzenniihrstoffinengen sind bei vielen Klingsteinboden be- 
sonders in Bezug auf Kalk, Schwefelsaure, Magnesia und Phosphorsiiure nicht be- 
deutend, die durch Verwittcrung in jedem Naturboden sich anhilufendcn Quantitiiten 
von physikalisch leicht gebundenen Niihrsalzen ott gcringfiigig. Dazu kommt der 
Umstand, dass die durchschnittliche Machtigkeit des Klingteinsbodcns unbedeutend, 
gediegener Felsgrund stets nur mit einer schwachen Rasennarbe besetzt ist, weil 
er dem Eindringen der Wurzeln einen grossercn Widerstand entgegensetzt als an- 
dere Gesteinc, namentlich der Basalt, welcher je nach seiner wechselnden minora- 
logischen Zusammcnsetzung zwar verschieden schnell vcrwittort, der aber den Me- 
teorwiissern bei seiner Neigung zur Zerkliiftung, und bei seiner meist porosen 
Beschaffenheit ein viel tieferes Eindringen gestattct. 

Unter dem Einfluss der Athmosphiirilien biisst der Basalt seine betracht' 
liche Festigkeit, die ihn zu einem verbrciteten Schottcrmatcriale gemacht hat) 
bald ein und unterliegt hiiufig einer ungemein schnellen Zerstorung und Unwandlung- 
Die lebhaften Klagen der Strasseneinriiumer auf halbwegs starker befahrenen, i'111 

Basaltschotter beworfenen Strassen, die ansehnlichcn Kothhiigel, die jahraus, j unrein 
von denselben gewonnen und als Compostmaterial vorwendet wcrdon, zeigon, daSS 
der festeste Basalt nicht allein durch mechanische Kriifte, sondcrn audi unter Mit" 
hilfe der meteorischen kohlensiiurchaltigen Wiisser und der Oxydation einer schnel- 
leren Zersetzung unterliegt, als man fruher geglaubt hat. Die Karbonisirung schreitet 
rasch von der Oberfliiche nach der Tiefe zu. 

Auf den Bergen ist wieder die Neigung des Basaltes zur Absondernng, 
Spaltung, Zerkliiftung die Ursache, dass die Meteorwiisser leicht eindringen, dort 
ihr auflosendcs Spiel treiben, zwischen Schutt und Gcrolle die Ansicdelung 
einer reichen Flora begiinstigen und ihr stets neues pflanzennahrendes Material 
zufiihren.   Nach  dem  chemischen Bestande muss ja der Basalt einen  crgiebigen 
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Ackerboden liefern, docli wird bei ihm stets physikalisch noch welter zu unter- 
scheiden sein, zwischen dem urspriinglicheu Verwitternngsboden mit ebenfalls 
seichter Bodendecke und den lacunaren Mischbildungen, die oft grundverschieden 
v°m Basaltbodon sind. 

Erst in der Ebene finden sich miichtige Absiitze des Basaltbodens, der 
uas fruchtbarste Erdreich liefcrt. Loider sind diese Ablagerungen von geringer 
Ausdehnung. Wie keine zweite Gebirgsart zcigt der Basalt eine uberaus mannig- 
altigo und iippigc Flora, und sagt auch alien Laubholzern besonders zu, weil er 

aucn in physikalischer Hinsicht in Folge seiner leichten Erwiirmungs- und Feuchte- 
erhaltenden Fiihigkoit zu den begtinstigtesten Bodcnarten ziihlt. 

Chemische Zusammcnsetzung des Wostrybasaltes bei Millcschau. 

In Procenten der wasserfreien Substanz: 
Kieselsiiure 45-80 
Thonerde 13-41 
Eisenoxyd 6-89 
Eisenoxydul 5-69 
Kalk 9-91 
Magnesia      12-82 
Kali 1-41 
Natron 3-57 
Phosphorsiiure 0-46 

Siunma .   .   .   . 99-96 
Der Wassergehalt der frischen Substanz betrug 3\53%. 

Nach der Vertheilung der Sauerstoffquantitiiten der chemischen Verbindungen 
iln die einzelnen Mineralien bestcht der untcrsuelite Basalt wahrscheinlich aus 10% 
Magnetit, 9°/0 Ncphelin, 13°/() Andesit, 12*60/0 Leucit, 34-3% Augit, 17% Olivin und 
l'l3nlo Apatit 3% Rest. 

Anruhend folgt die procentischo Berechnung der mineralischen Bcstandtheilc. 

sauerstoflfmengen fur einzelne chemischen  Bestandtheile und ihre   Vertheilung 
nach einzelnen Mineralien. 

Bestandtheile Sauer- 
stoft' 

Magno- 
tit 

Nephe- 
liu Andesit Leucit Augit Olivin Apatit Rest 

Jcsclsiiure . 
ihonerde .   . 
Eisenoxyd    . 
Eisenoxydul . 
Kalk ... 
Magnesia •   • 
Kali   .... 
Natron .   . 
Phosphorsiiure 

24-424 
6-249 
2-067 
1-264 
2-849 
5-125 
0-240 
0-921 
0-259 

2-067 
0-687 

2-035 
1-524 

0-511 

4-337 
1-513 

0-170 
0-080 

0-170 

3-840 
1-440 

0-240 
0-240 

8-728 
1-772 

0-510 
2-487 
1-269 

3-837 

0-061 

3-776 
0-192 

0-259 

1-647 
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Procentische Berechnung der mineralischen Bestandtheile. 

Bestandtheile Sub- 
stanz 

Magnc- 
tit 

Nephe- 
lin Andesit L oucit Augit Olivin Apatit Rest 

Kieselsaure . 
Thonerde .   . 
Eisenoxyd    . 
Eisenoxydul . 
Kalk .... 
Magnesia .   . 
Kali .... 
Natron .   .   . 
Phosphorsiiurt 
Summa .   .   . 

45-80 
13-41 

6-89 
5-69 
9-91 

12-82 
1-41 
3-57 
0-46 

6-89 
3 09 

3-81 
3-27 

1-98 

8-13 
3-25 

0-59 
0-20 

0-66 

7-20 
3-09 

li 
0-93 

16-37 
3-80 

2-32 
8-65 
3-17 

7-20 

0-28 

9-44 
0-67 

0-46 

1 3-09 

99-96 9-98 9-06 12-83 12-63 34-31 16-92 113 3-09 

Das Vorwiegen yon Feldspath, Nephelin oder Leucit hat auf die Zusammoii- 
setzung des Basaltes, seinen Kaligehalt und die Fiihigkeit rascherer Zersetzung 
den grossten Einfluss. Die Kalimengen der bohmischen Basalte wechseln nach den 
sehr schatzbaren Mittheilungen Bofickfs zwischen Spuren bis zu 2-7°/0, wiihrend 
die Phosphorsaure von unbcdcutenden Quantitiiton bis zu 2°/„ ansteigt, fast inunei' 
jedoch in fur die Landwirthschaft bedeutungsvollen Mengen auftritt. Bei den Phono- 
lithen steigt mit dem Vorwalten des Nephelin, Leucit und Nosean ebenfalls der Alkali- 
gehalt und der in Sauren zersetzbare Antheil, soinit auch die Zersetzbarkeit des 
Klingsteins unter dem Einfluss der Athmosphiirilien und der sich ansiedelnden Pflanzen- 
decke, doch ist fur den Fruchtbarkcitsgrad des sich bildcnden Naturbodcns der 
physikalische Zustand des zerfallenden Gcsteines und die Art der Stoffbindung i© 
IJoden von besonderem Einfluss. — Ausserdem entscheidet die mehr oder wenige1' 
geneigte Unterlage des Bodens iiber seine Fruclitbarkeit, denn nur der feinerdereiche 
Basaltboden frommt dem Landwirth; dieser lagert aber in den Gesenkcn und Thal- 
griinden am Fusse der Basaltberge, wiihrend die schroffen Abhiinge haufig &u7' 
kahl oder nur mit einer beschoidenen Waldvegctation bedeckt sind. 
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Bohmische Kreideformation. 

Ein grosser Theil Bohmcns wird von mineralischen Gebilden bedeokt, 
Welche unter dem Namen der Kreideformation bekannt sind und unter der mitwir- 
kenden Tlnitigkeit mikroskopischer Seethiere gebildet, in kalkig sandigen und kalkig 
tlionigon chemischen Verbindungen auftreten. 

Wie wichtig das Studium der Ablagerungen dieser Formation ist, ergibt 
sich schon aus der einen Thatsache, dass sie in Bohmen allein einen Flacheninhalt 
v°n 288 Quadratmoilen umfasst. 

Unter dem Lokalnamen Planer (opuka) breitet sich dieses Gestein im Nord- 
Westen bei Kaaden und Libowitz beginncnd, bis gegen Blansko in Miihren aus 
und steigt sudlich bis zu den Hohenziigen von Neustraschitz, Prag und Kuttenberg 
an- Es bildet die Grundlage eines vorziiglichen Ackerbodens und eines intensiven 
Ackerbaues und nimmt daher unsere ungetheilte Aufmerksamkeit in Anspruch. 

Die furstlich Schwarzenberg'schen Giiter Postelberg, Neuschloss, Zittolieb, 
Eauzctfn, Wrschowitz und selbst Lobositz liegen im Planergebiet und partizipiren 
an Sammtlichen acht Schichtenstufen dieses miichtigen Meeressedimentes, welche 
,'01' geschatzte Geolog Krejcl mit Lokalnamen bezeichnet hat. 

Am siidlichen Fusse des Lobosch, auf den Kottomiefer Anhohen, oberhalb 
der Borfes Welhotta und auf dem rechten Elbeufer bei Gross-(3ernosek tritt der 
PUinersandstein in Wechsellagerung mit gelbem Kalkmergcl auf und wird in der 
Richtung gegen Kamaik ganz voin Pl&nerkalk bcdeckt. Auf der Dobrai und gegen 
Kottomief verliert dieser Planer den kohlensauren Kalk giinzlich und geht in ein 
festes Thonsilikat iiber. 

Mehrere Kallisteine aus diesen Kreideschichten so wie ihrc Vcrwitterungs- 
Pi'odukte wurden chemisch untersucht und zwar Steine und Erden jener Kalk- 
Scbichten, die beim Steinbruche ober Welhotta beginnen und westlich am Fusse 
des Lobosch sich hinziehend, die Boden der herrschaftlichen Weingarten bilden 
Un<i den Weissenberger Schichten angchoren, dann Gesteinsproben aus dem Stein- 
wuch von Lissa bei Gross-Cernosek und vom Berge „Weisse Leite" zwischen 
'^"Haik und dem Berge „Eadobyl" den „Toplitzer Schichten" verwandt. 

Im landwirtbschaftlicben Interesse lag es, die in jenen Fluren besonders 
V(;i'bi'citoten Gesteiuschichten in ihrer ursprunglichen Bcschaffenheit und in ihreu 
Wl«'htigeren Verwitterungsstufen, so wie die aus den lotzteren unmittelbar hervor- 
gekenden Bodenarten einer genauen chemischen Analyse zu unterwerfen. 

Wie schwierig es aber ist, entsprechende Gesteins- und Erdproben aus- 
z«beben, und in dieser Hinsicht den Anspruchen des Cheinikers zu geniigen, kann 
nur derjenige ermessen, welcher sich selbst mit dcrartigen Arbeiten befasst hat. 
Auch konuten die chemischen Untcrsucliungcn nur auf charakteristische Gesteins- 
Und Bodentypen ausgedehnt werden, weil bei der Durcheinanderlagerung so vieler 
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Schichten und dem Vorkommen mehrerer Varietaten einer und derselben Scliichte, 
dann bei dem Umstande, als scharfe Abgrenzungen niclit bestehen, und hiiufig 
das eine Gestein in das andere ttbergeht, sich die Zahl der zu untersuchenden Ge- 
steine so angchauft hiitte, dass ihre analytische Untersuchung in der vorbezcichnetcn 
Weisc undurchfiihrbar gcworden ware. 

Bercchnet man Stein und Erde jeder Bodenprobe auf 100 Gcwichtstheilc 
wasserfreier Substanz nach Abzug der Karbonate, so gelangt man riicksichtlicli des 
Verhaltens der angefiihrten Gcsteinc wahrend ihres Zerfalles zu Ackererde, zu 
folgcnden bemerkcnswcrthcn Resultaten: 

Durch Verwitterung erhohen sich die Gliihverluste, d. i. es bilden sich 
wasserreichere Doppelsilikate und nimmt in der Regel der kohlcnsaure Kalk ab, 
nicht aber die Silikate des Kalkes und der Magnesia, dercn Mengo relativ zunimmt. 
Dagegcn unterliegt wieder das Natron einer starken Auslaugung, so dass die Steine 
an dicsem Alkali stets reicher sind als die aus ihnen hervorgchenden Erden, 
wahrend das austretendo Kali von der immer thoniger wordenden Erde wieder ab- 
sorbirt und zuriickgehalten wird, so dass der Kaligehalt in der Erde gegeniiber 
dem Steine zu, statt abnimmt. Die Natur hat aber audi fiir Mittel gesorgt, dem 
Verlust an Phosphorsiire zu bcgegncn, indem der in den Gesteinen enthaltcnc, im 
Begenwasser loslicho phosphorsaure Kalk in den Verwittcrungsprodukten, wie in 
der zuletzt zuriickbleibenden Ackererde absorbirt, unter Bildung von Eisen- und 
Tlionerdophosphaten in schwercr hisliche Verbindungsformcn iiberfiihrt und zuriick- 
gehalten wird, und so fur die Existcnzbedingungen kommender Geschlechter gesorgt, 
indem sic den Triimmern dor Gcsteinc die merkwiirdige Fahigkeit verlich, die 
kostbarsten Pflanzennfthrstoffe an sich zu reissen, denn an der Erdoberfliiche sollte 
sich im Lichte der Sonne das Leben entfalten und in zunehmender Fiille fort- 
bestehen. 

Chemische Zusammensetzung von Gesteinen der bohmischen Kreideformation und 
ihrer Verwitterungsprodukte. 

lio./nichnung Teplitzer  Schichten 

Ort der Probenahmo Jjia.Hn bet Gross-C'zernoaek 
Voin  Berffei  Wtiisso-liotte 

zwls<'liPii  Kamalk  u.  limloliyl 

Untersuchungsobjekt Stein VcrwiMcriingjH- 
pro<lukl Stein Verwiltcrungfl- 

prodiikt 

In 100 Gewtheilen d 

3-754 

es wasserfreii 
13-932 

5-290 

n Steines und 
9-120 

3-053 

Feinboclens. 
49-560 

8-987 

29-345 
0*146 

74-579 
3-328 

5-319 
0-086 
0-475 
0-950 
1-185 

0-166 
78-335 

2-808 
5-674 
1-316 
0-491 
1-330 
0-760 

0-059 
41-702 

1-792 

4-342 
0-361 
0 351 
0-841 
0-992 

0-153 
58-834 

2-718 
5-814 
1-095 
0-638 
1-120 
0-283 

Calciumoxyd  

Natron  
Summa der Silikate .  .   . 86-068 90880  ! 50-440 70-655 
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In Procenten der wasserfreien Substanz nach Abzug der Karbonate. 

                Beneichmvng Teplitzer  Schich ten 
Ort dor Probenahme Lls»a bei Oross-Czornoaek Vom HsrtfO: 

ewlBOhen Kam 
Woiaae-Letto 
itk u. Radobyl 

Untersuchungaobjekt VcrvviltiruiiRn- 
Srain                  ]>ro,iirnt stem       |   v"•»^'t

ngB- 

Kieselsaure  
0-170 

86651 
3-867 

6-180 
0-100 
0-552 
1-103 
1-377 

0-183 
8(M97 

3-090 
6-243 
1-448 
0-540 
1-463 
0-836 

0-117 
82-684 

3-553 

8-608 
0715 
0-696 
1-667 
1-960 

0-216 
83 272 

3-847 
8-228 
1-549 
0-903 
1-585 
0-400 

Eisenoxydul  
Eisenoxyd  
Thoncrde    
Kalk  
Magnesia  
Kali  
Natron  

lOO'OOO 100-000 100-000 100-000 

Professor Bofichy fiihrt in den sehr bemerkenswerthen  Arbeiten  der che- 
mischen Sektion  fiir  die Landesdurchforschung Bohmens 1872 an (Pg. 27), dass 
aus den mitgetheilten Analysen von E. Jahn hervorgehe, wie der Alkaligehalt des 
'aners ausserst goring sei, nur in den mit dem Basalte in unmittelbarem Kontakte 

)c'iudlichcn Pliinerproben betrage dersclbe einige wcnige Prozente und dies gebe 
Uer Verinuthung Raum,  dass die Alkalien bei der Eruption des Basaltes aus der 

asaltsubstanz in den Pliiuerkalk gelangten. 
Wir werden aber aus den zahlreiehen, spliter folgenden Analysen vieler 

'ohinischor Pliinergesteine noch mehrmals ersehcn, dass dieselben auch da, wo sie 
®c« nicht in der unmittelbaren Nahe der Basalte befinden, nicht so arm an Al- 
lien sind, als Boficky annahm und dass ihre Verwitteruiigsprodukte, welche den 

Acker, und Waldboden grosser, sehr fruchtbarer Landcrstriche im nordlichen Bohmen 
"den, duchaus nicht kaliarm sind. 

Auf der Dobrai gegen Dubkowitz und gegen Kottoinirz verliert der Planer*) 
'0l1 kohlensauren Kalk  ganzlich und geht in ein festes gelbbraunes Thonsilikat 

)er, welches griine Eiscnsilikat- (nicht Glaukouit) Kornchen eingesprengt enthiilt. 
0l't ist cr auch sehr arm an Versteinerungen. 

Der aus diesem Gesteiu hervorgehende Boden zeigt folgende Zusammensetzung: 

In 100 Gewichtstheilen der bei 100" C. getrockneten Erde sind enthalten. 

Steinchen 12-78 
[  Grobsand 3-96 

Keinsand 5-88 
Peinster Sand 7P60 

!  Thon 5-27 
Kalk und Talkkarbonat .   .   0-51 

100-00 

*) Die Analyse dieses Planers ist auf Pg. 83 zu flnden. 
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In 100 Gewichtstheilen lufttrockener Feinertle sind enthalten. 

Hygroskopisches Wasser 1'84 
Gebundenes Wasser •   .   .   1*80 
Humus •   •   •   1'8G 
Gliihverlust 5-50 
Feinboden 94-50 

In 100 Gewichtstheilen Feinboden sind enthalten. 

Chlor  0-02 
Sulphate (Gyps)       Spur 
Kalkkarbonat  0'65 
Talkkarbonat •   .   • Spur 

Summc der Karbonate .... 0'65 

Kieselsiiure 80-47 
'ihonerde      11"73 
Eisenoxyd 4-77 
Kalciumoxyd 0-84 
Magnesia 051 
Natron) 
Kali    } •   •  •   UK 

Suraine der Kieselsiiure und Silikatbaseu .   .   . 99'33 

Aufgescblossene Basen 9-32 
Absorption der Feinerde 72-00 

In heisser concentrirter Salzsiiure lostcn sich: 

In Prozenten des Feinbodens: 

Natron 0-09 
Kali 025 
Phosphorsiiure 0'08 

Verfolgen wir die im Bozirke verbreitetsten Gesteinsschichten und zwar die 
„ Teplitzer Scbichten" des Planers am rechten Egerufer, so begegnen wir ihnen 
zuniichst am nordlichen Abhange der Hiigel von Lipno gegen die Thalflaclie W- 
8ie bilden als blassgelbe thonige Mergel die Hiigel bei Skupitz in der Nahe des 
Malnitzer Bacbes und den niedrigen Uferrand bis Malnitz. An der Eger selbst 
stehen von der Mundung des genannten Baches gegeniiber von Postelberg bis z1101 

Dorfe Priesen weiche Mergel an. Die unteren Scbichten dieses Mergels gehoren 
ebenfalls dem Teplitzer, die oberen der hoclisten Pliinerstufe den sogenannten 
„Priesner" Lacculitcnschicliteu an, weiche auch den von Erdbrandprodukten ll0' 
deckten Kreuzbcrg zusammensetzen. ¥) 

*) Sieho „Arcliiv fiir Landesdurohforschung1' yon Dr. KoHstka n. Krejcf. 
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Chemische Zusammensetznng des Baccnlitenmergels vom rechten 
Egerufer von Priesen hci Postelberg. 

Stein Erde 
Gliihverlust 6-004 9-857 

In 100 Gewichtstheilen des wasserfreien Steines und Feinbodens: 

Kolilensaurer Kalk 
Phosphorsiiure 

. 23-816 3-781 
.   .   0-112 0-046 

Kieselsaure 60-714 65-664 
Eisenoxydul        \ — — 
Eisenoxyd , .   . 10-713 23-763 
Aluminiunioxyd   J — — 
Calciumoxyd    ..... 1-015 1-532 
Magnesiumoxyd   .  .   .   1170 1-664 
Kaliumoxyd 1*420 2'580 
Natron    1-040    0*970 
Summa der Silikate   .76-184 96*219 

In Procenten der wasserfreien Substanz nach Abzug der Karbonate. 

Stein Ei'de 
Phosphorsiiure     .   .   .   0-127 0-048 
Kieselsaure 79-699 68-245 
Eisenoxydul \ — 
Eisenoxyd    I .   .   .   . 14-075 24-697 

Thonerde     J — — 
Kalk 1-334 1'592 
Magnesia 1-537 1-729 
Kali 1-863 2-681 
Natron 1-365 P008 

100-000 100-000 

Der gelblichgraue, leicht verwitterade „Teplitzer" Mergel erscheint auf 
der Zittolieber Herrschaft bei dem Dorfe Cencic und bildet den niedrigen Hiigel, 
auf welchem die Kirche dieses Dories stent. 

Chemische Znsaminensetznng des Teplitzer Merge! vom -Cencicer Hiigel. 

Gliihverlust 

Stein           Verwittcrungsprodukt 

4-650 7-785 
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In 100 Gewichtstheilen des wasserfreien Steines und Feinbodens. 

Kohlensaurer Kalk .  . 11-559  29-575 
Phosphorsaure ....   0-026 0-087 
Kieselsaure 76*706 54-484 
Eisenoxydul        \ — 
Eiscnoxyd | .   .   8-520 11177 
Aluminiumoxyd   J          — — 
Calciumoxyd    ....   1-101 2-134 
Magnesiumoxyd 0-388 0-873 
Kaliumoxyd 0-750 1-060 
Natron •   0-950 •   Q-610 
Summa der Silikatc   . 88-441 70-425 

In Procenten der wasserfreien Substanz nach Abzug der Karbonate. 

Stein Verwitterungsprodukt 
0-030 0-128 

86-730 77-362 
Phosphorsaure 
Kieselsaure . 
Eisenoxydul 
Eisenoxyd 
Thonerde 
Kalk .   .   .   .'  ...   .    1-245 3-030 
Magnesia 0-438 1-239 

9-635 15-870 

Kali 0848 
Natron 1074 

1-506 
0-865 

100-000 100-000 

Derselbe Mergel aber in vorschicdcncn thonigen, sandigen odor kalkigeu 
Abstufungen erstreckt sich im Siiden vom basaltischen Chlumberge der Chlumcanef 
Zuckerfabrik liber Pschan hinaus, bis gegen die hoher aufsteigenden Terassen des 
Perutzer Planers und bildet erne niedrige, sanft gewellte Eliiche, die im Norden 
gegen die Egerwiesen abfallt. 

Am linken Egerufer herrscht iiberhaupt vorwiegend nur Teplitzer Planer *) 
und zwar von Postelberg iiber Libochowitz, Brozan bis Lobositz, mit aufge* 
lagerten Bacculiten-Mergeln. Nur bei Cencic sieht man den Griinsandstein und bei 
Libochowitz den Weissenbcrgor Planer hart am Egerufer anstohen; sonst bestehen 
nach KrejSVs Untersuchungen die Mergelbiinke iiberall aus abwechselnd hiirteren 
und weicheren Lagen von kalkig thonigem oder kalkig sandigem Gcstein, einen 
hohen Steilrand liings der Eger bildend, der sich bei Leneschitz und Dobromcfitz 
ziemlich weit vom jetzigen Elussbette entfernt. 

Der eigentlichc „Tcplitzcr" Planer stebt in den seichten Baohthftlern <''n' 
welche sich von der Eger zum Plateau hinaufzieben, so liings des Dradeckerbaches 
von  Leneschitz   bis Weberschan.   Die  Teplitzer  Schichten  bedcckon  ferner  deD 

*) Archiv fur din biihm. Landesdurchforschuug v. Dr. Kofistka u. Krejci. 
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Wcissenbergcr Planer unweit Lobositz von Watislav tibcr Wcllemin kings des 
Woppamer Thales und konstituiren mit ihm die fnichtbaren Anhohen von Wopparn, 
Welche jedoch voni Urgebirge durchsetzt sind. 

Auf diesein Hohenzuge hat der „Teplitzer" Planer aber einen ganz anderen 
Charakter als an den Lehnen und Terassen des Egerthales. Er ist hier als gelb- 
Weisser Mergel vorherrschend, der als Baustein gewonnen wird und auf den Kotto- 
inS-er Iliihen bcinahe kalkfrei. So ausgelaugt, erscheint er in leichten und diinnen 
T)l 
•fatten. Bei Welhota beginnt der Planermergol wieder kalkreich zu werden, wie 
IJachfo]gende Analyse des Steines aus dem Welhoter Steinbruche zeigt, der audi 
gleich wieder die Analyse des verwitterten oder zerfallenen Gesteines beigefiigt ist. 

Chemische Zusammensetzung dcs Planers aus dem Steinbruclie ober 
Welhota, der „Teplitzer" Schiclitcn. 

Gliihverlust 
Stein           Verwittorungsprodukt 
4-877 9-632 

In 100 Gewichtstheilen des wasserfreien Steines und Feinbodens. 

Kohlensaurer Kalk 16-127  12-520 
.   .   0-190 

.... 67-463 
Pliosphorsaure 0-064 .   .   . 
Kieselsaure 68-827 .... 
Eisenoxydul 3-048  — 
Eisenoxyd —       6-460 
Aluniiniumoxyd 8923  9*436 
Calciumoxyd 0-451  0-870 
Magnesiumoxyd 0-794  P041 
Kaliumoxyd 0813  1-310 
Natron    0-953 • 0710 

Summe der Silicate .   . 83-873  87-480 

In Procenten der wasserfreien Substanz nach Abzug der Karbonate. 

Phosphorsiiure 0-07(5        0-217 
Kieselsaure 82-061 77 118 
Eisenoxydul 3-634 — 
Eisenoxyd •   .    —      7-385 
Thonerde 10-639 10-786 
Kalk 0-538 0994 
Magnesia 0-947 ...   • .   .   1490 
Kali 0-969 1'488 
Natron        1-186        O'812 

100-000 100-000 

Der ,,Weissenberger" Planer beginnt  bei Tuchofic und gent von da fast 
Kuunterbrochen durch fiirstlicken Besitz iiber Lipno, Lipenz, Zcmech und Zittolieb 
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bis Slawetin. Er ist cin gleiclifonnig gelb gefiirbter Kalkmergol, haufig mit zarten 
Glimmerblattchen durchsetzt. Die Lipenzer Kalke sind dagegen wieder mit wenigen 
Ausnahmen kalkarm und erscheinen dunkelgrau. Die Hugel zwischen Neuschloss, 
Zittolieb und Chlumcan bestehen aus kalkreichem Weisscnberger Planer, dcr mit 
sanftcm nordlichen Einfallcn den Griinsandstein untcrteuft. 

Auf den siidlich von Zittolieb aufsteigenden Anhiihcn von Rotschow geM 
dieser Planer wieder in ein feinsandiges, poroses, iiusserst kalkarmes Gestein 
fiber, welches durch Verwitterung eine schr seichte Bodendecke liefert. 

Bei Neudorf und Tauschetin wird dieser Planer aber wieder barter, schwerer, 
kalkreicher und fruchtbarer. 

Der Pliinerkalk wie der Pliincrmergel cntfalton dahcr mehrere Nuan^on 
und je nachdem ihrc Verwitterungsprodukto mehr oder nach den Terrainverhaltnissen 
bald weniger in einander iibcrgehen oder verschicdencn Umwandlungsprozessen unter- 
lagen, zcigt der aus ihnen entstandonc Boden cine mannigfaltige Beschaffcnheit, so 
dass man sich vorerst nur auf die Untcrsuchung einiger roinen Schichten dieser 
Formation beschriinken musstc. 

€hemische Zusammeusetzung der Weiseenberger Schichten hei Zittolieb- 

Ort der Probenahme 

Unter suchungsobj ekt 

Dolllc bol Zltiollob 

I'Irdo 

ileim  Dorfe Zitto- 
lieb audi. 

Stein Krilo 

I'lur Tnlmlk'n »"", 
Rotsohov b. Zittolieb 

Stein Brie 

Gluhverlust 5-121 11-400 4-950 5-370 5-546 

In 100 Gewichtstheilen des wasserfreien Steines und Feinbodens: 

Kolilensaurer Kalk 
Pliosphorsiiure . . 
Kieselsaure . . . 
Eisenoxydul .   .   . 
Fisenoxyd 
Aluiiiiniumoxyd . . 
Calciumoxyd . . . 
Magnesiumoxyd . . 
Kaliumoxyd .... 
Natron  

Summe der Silikate .   .   . I 

In Procenten der wasserfreien 

Phosphorsaure 
Kieselsaure . 
Eisenoxydul . 
Eisenoxyd 
Thonerde . . 
Kalk .... 
Magnesia . . 
Kali .... 
Natron  .   .   . 

30j 
0' 

60' 
2- 

2' 
()• 

()• 
r 

j_ 
c,«.i 

68] 
013 
593 
041 

634 
873 
553 
050 

•502 
319 

5-406 
0-047 

75-068 

6-930 
6-704 
1-817 
0-910 
1-640 
1-478 

34-594 

27-732 
0-037 

65-229 

4-649 

0-968 
0-417 

0-968 

72-268 

2-250 
0-038 

79-360 

|l4'612 

1-940 
0-670 

(l-130 

97-750 

0-000 
0-038 

90-709 

6-456 

0-836 
0-466 
0-720 
0-775 

100000 

5-240 

0-490 
0-080 

84-870 

8*180 
9-410 
0-670 
0-410 
0-750 
0-140 

99-510 

Substanz nach Abzug der Karbonate. 
0-018 

87-412 
2-944 

3-800 
1-260 
0-799 
1-514 
2-253 

0-049 
79-358 

7-329 
7-087 
1-920 
0-962 
1-733 
1-562 

100-000 

0-051 
90-261 

J 6-433 

1-339 
0-577 

1-339 

100-1100 

0-039 jl 0-038 
81-187 90-709 

|l4-949J6-456 

1-984 
0-685 

!l-156 

0-836 
0-466 
0-720 
0-775 

0-081 
85-271 

J12-658 

0-678 
0-412 
0-760 
0-145 

ioii-ooo 
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Bei Zittolieb betreten wir die ausgedehnten Fluren des Dolik, die sanft 
ansteigenden Felder hinter dem Schiittboden und die Fluren oberhalb des Schloss- 
gattens. Der KuUurhoden zeigt in dioser von Kalkgebirgcn durchzogenene Gegend 
ei"en ausgesprochen kalkigcn Charakter, weil die durch Verwitterung und Ab- 
s,;1wemmun g des kalkreichen Gesteius gebildeten Thaler und Gehange stete Zufuhr 
an kalkreichen Verbindungen erhalten. 

Cheiniscbe Zusammensetzung 
Dolik Hinter dem 

Schiittboden 

des Kulturbodens Obergrund Unlergrond Obergrund intergrond 

In  100 Gew. Rohbodens sind: 

Skelet      12 

88 

8 

92 

12 

88 

13 

87 Feinerde  

in 100 Gev 

Sandiger Thoil  . 

v. Feinerde sind: 

90-6 

9-4 

87-1 

12-9 

90-4 

9-6 

86-7 

13-3 

In 100 Gew. Feinerde si ml: 

Humus und gebundenes Wasser    .   .   . 

1-98 

7-55 

2-40 

7-66 

1-85 

7-06 

1-97 

6-84 

Gluhverlust  9-53 

95 

229 

1782 

10-06 

70 

458 

8-91 

149 

408 

1452 

8-8.1 

65 

496 

to 100 Kgrm Fe 
Gr 

Zugftnglicb.es 

Gebundenes 

Schwer loslichcs 

nboden sind enthalten 
ammes. 

Kali  

Gesammtkali  2106 

99 186 

2009 

52 137 

z,igiingliche       \                                    | 

Gebundene        \ Phospnorsaure  .  . 

31 

35 

8 

73 

30 

55 

25 

65 
1 

Gesammt           J 
Al|fgeschlossene Silikatbasen  ..... 

66 

7-722 

81 

8-684 

85 

9-263 

90 

12-054 
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Ghemische Zusaramensetzung 

Dolik 

Obergrnnd lUntergrond 

Hinter dem 
Schttttboden 

Obergrnnd Untergrund 

In Proc des Feinbodens sind 
Gyps  
Kalkkarbonat  
Bittererdekarbonat  
Phosphorsiiure  
Kali  
Natron  
Bittererde  
Kalk  
Thonerdo     
Eiscnoxyd  
Kieselsauro  
Absorption (f'iir Sticks toll)  .   .   . 

sehr geringe Mengen 
2-976 2-709 2-561 
0-426 0-267 0-323 
0066 0-081 0-085 
2-106 — 2-009 
1-173 —. 1-268 
0-532 — 0-718 
Spur — Spur 
7-404 — 6-875 
6-588 •—• 6-242 

78-72!) — 79-919 
98 80 

5-052 
0-749 
0-090 

Reiner Kalkboden wird in der Natur fast nie beobachtet, stets fiibrt 6f 

grossere oder geringere Thonmengen mit sich. Der Thongehalt bestirnmt dann auch 
dessen Fruchtbarkeit. Die untersuchten Boden sind kalk- und kalireiche Lehmboden, 
die ihrer physikalischen Zusammensetzung nacli den warmen Bodonarton angehflreD> 
indem sie durch raschere Zersctzung der organischen Bestandtheile der Ackcrkvum0 

eine grossere Wiirmo erzeugen. Diese Boden vcrlangen nicht zu reiche, abef 
cifteve Diingung, besonders audi mit Gompostdunger, weil der organische humose 
Antheil des Diingers durch das iibcrwiegend erdige Mengungsmaterial vor schnelh'1 

Zersetzung und zu grosser Wiirmeentwickclung geschiitzt ist, wodurch die Gefab1 

des Uiberwucherns der jungen Pfianzen beseitigt wird. 

Wie schon aus der Menge der aufgeschlossenen Silikatbascn, sowio atis 
dem Gehalt der Erden an thoniger Substanz hervorgeht, besitzen diese Boden eine 

geringere Absorptionsfahigkeit als die Boden der Primiirformation und es unterliogeB 

das Ammoniak und die harnsauren Salze in diesem kalkreichen porosen Boden- 
material einer rascheren Umwandlung in Salpetersaure, die durch athmospnariscb0 

Niederschliige leicht ausgewaschen und in den Untergrund gesptilt wird und auS 
diesem Verhalten der betrachteten Erden erklart sich auch die giinstige Wirkung 
einer oftcren, wenn auch schwacheren Ammoniak- oder Salpoterdungung. ^cl" 
gleicht man die chemische Zusammensetzung des Obor- und UntergrundeS 'nl 

Feldstiicke „Dolik", so findet man erstcrcn sowol an Phosphorsaurc als auch an 
zeolithischcm, in Salzs&ure loslichem Kali gegen den letzteren verarmt, wenn auc i 
fiir Kali bei dem hohen Gehalt bcider Bodcnschicliten sowol an zuganglichem, w| 
an gebiindcnem Kali keine Erschopfung zu befiirchton ist, so besteht doch fui' "} 
Phosphorsaurc die Nothwendigkeit cines von aussen kommenden Ersatzes fui" tiie 

in den Ernten  eutzogeno  Menge  dieser  Substanz,  wolche in fruchtbaren   Bod°n 
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/io°/o i" sehr fruchtbaren 2/io°/o aucn noc'1 v'°' mehr der rohen Erde betr&gt, in 
('eu betrachteten Boden aber kaum ein halbes Zehntel Procent nur ausnahmsweise 
/mo Procent erreicht. 

Unterhalb des Ortes Zittolieb liingst des Zittolieber Baches, wclcher ostlich 
durch den ehemaligen Fasangarten fliesst, liegt eine machtigere, aus leichter, hu- 
uiosor, kalkhaltiger Dauimerde bestehende, durch grossere Fruchtbarkeit ausge- 
zeichnete Alluvialschichte, welche sich audi entlang des Brdlocher Baches aus braun 
iiiid roth gefilrbter aus der holier liegenden, permischen Formation abgeschweminUMi 
ll,id niedergefiihrten Feinerde gebildet hat, eine jiingere Ablagerung, welche sich 
liber die Zuckerfabrik Chlumtschan bis gegen Tschan verfolgen iiisst. 

Auf den flachgewolbten Anhohen zwischen Neuschloss und Zittolieb, sowie 
zwischen Laun-Zittolieb und Laun-Chlumcan besteht der Boden aus verwitterten, 
mittelgriindigen, feinerdereichen Pliiner, der mittclst des Dampfpfiuges tiefgelockert 
Und gartenmassig bearbeitet wird. Die vorliegenden Analysen geben Aufschluss iiber 
den Reichtlmm desselben an vielen Pflanzennahrstoffen, iiber die Verschiedenheit 
,l,'« Ober- und Untergnindes, Muttergesteines und der Veriinderung, welche dasselbe 
durch Verwitterung crleidet. 

Kann man nach dem Gehalte an Pflanzeniihrstoffen alle jene Feldfluren, 
Welehe den Bestandtheilen des Planer ihre Fruchtbarkeit verdanken, als gesegnete 
J,l'»'en bezeichnen, so leiden sie doch an zwei Uibelstanden, an seichter Acker- 
°'u>ne und zerkluftetem Untergrund und in Folge dessen an rascher Versickerung 
der meteorischen Niederschlage. Ware dem nicht so, die nach dem Ansehen und 
(l('i' Untersuchung vorziiglichen Boden des bohmischen Pliinerkalkplateaus miissten 
«anz andere Fruchtbarkeitsgrade entfalten. Leider aber differiren die klimatischcn 
v°i'hiUtnisse Bohmens von jenen der Gebirgs- und Seelandereien und es treten 
niufig Perioden extremer Diirre oder unzeitiger Niederschlage ein, welche oft die 

s,'1ionsten Hoffnungen auf das Gedeihen der Futterpflanzen vernichten. Im Mittel 
jallen nur 450m j. Wiirden die Metcorwiisser regelmassiger und namentlich im Sommer 
flaufiger wiederkehren, die Friichtenstiinde dieser Liindereien wiirden noch erheblich 
bessere,   die Ertriignisse  weit  lohnendcre sein als dies   gegenwiirtig  der Fall ist. 

€hcmischc Zusammensetzuug. 

Meierei Chlumcan 

Unterer 
Fasangarten 

Ober der 
Kirche Gegen Laun 

Oliorgrnml Viilorgninil Obergrnnil Untergrund Oliorgnuid Untergrund 

In 100 Gew. Rohboden Bind: 
Skelct   .... 19 

81 
7 

93 
13 
87 

8 
(12 

5 
95 

6 
94 

In 100 Gew. Feinerde sind: 

Sandiger Theil  
Jhonige      

86-8 
13-2 

85-4 
14-6 

92-2 
7-8 

89-2 
10-8 

85-4     85-8 
14*6   ! 1.4-2 

• 
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Meierci Chlumcan 

Unterer 
Fasangarten 

Obcrgrtiwl   IMorgrnnd 

Ober der 
Kirche 

Obfi-gniwl    lliilorgrimd 

Gegcn Laun 

01ior»'nniil I'lilrrgninil 

In 100 Gew. Feinerde sind: 

Hygroskopiscb.es Wasser . . . 
Humus und gcbundenes Wasser 
Glfthverlust  

In 100 Kgr. sind enthalten Grammes 

Zugiingliches Kali  
Gebundenes Kali      
Schwerllosliches Kali  
Gesammt-Kali  
Natrou in Salzsiiurc loslich   .   . 
Zugangliche 
Gebundene     J- Phosphorsiiure   .   . 
Gesammt-      ) 
Aufgeschlossenc Silikatbasen .   .   , 

In Procenten des Feinbodens sind: 

Gyps  
Kalkkarbonat  
Bittererdekarbonat  
Phosphorsiiure  
Kali  
Natron  
Bittererde  
Kalk  
Thonerde  
Eisenoxyd    .   .   , 
Kieselsaure  

2-65 
8-25 

L090 

131 
412 

1680 
2223 

104 
115 
64 

179 
11-298 

2-10 
6-56 
7-6(5 

104 
667 

123 
68 
54 

122 
10-817 

1-74 
6-73 

1-73 
6-02 

8-47     7-75 

69 
568 
891 

1528 
42 

48 
578 

113 
48 
65 

23 
63 

113 
•098 

86 
8-394 

1-95 
6-66 
8-61 

105 
284 

1264 
1653 

35 
41 
35 
76 

9-883 

1-88 
6-52 
8-40 

17 
385 

178 
3!) 
32 

sehr gerinj. ,c Menj. en. 
9-474 14-502 2-335 2-490 12-521 
0-752 0-626 0-177 0-145 1-116 
0-179 0-122 0-113 0-086 0-076 
2-223 — 1-528 — 1-653 
1-197 — 1-182 — 0-493 
0-725 — 0-672 — 0-997 
1-085 — 0-655 — 1-663 
7-509 — 6-313 — 6-687 
6-507 — 6-632 — 4-716 

70-349 — 80-393 — 70-068 

71 
10-242 

25-959 
0-322 
0-071 

Aus den vorhergehonden Analysen ersieht man, class obwohl der Gesamint- 
kaligehalt der Pliinerkalk- und Mergel-Gesteine — er bewegt sich bei den Steinen 
zwischen: 

0-950,   0-841,    1-420,   0-750,   0-813,   0-969,   1-050,   0-720% 
und bei den Verwitterungsprodukten zwischen 

1-330,   1-120,   2-580,   1-310,    1-640% 
und bei den Erden: 

2-681,   2-106,   2-009 Prozent — 
nur ausnahinsweise ein Procent iiberschreitet, die Verwittcrungsprodukto  derselben 
fast das Doppelte an Kali enthalten und dass nahe zwei Procent fiir cinen Cultui'- 
boden schon eine sehr betriichtlichc Mcnge ist. 
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Es eriibrigt noch die Betrachtung der chemischen Zusammensetzung zweier 
Schichtenstufen, welche sich in der Nahe von Lobositz ausbreiten. Bekanntlich 
fftUt das Planer-Plateau steil gegen die Niederungen am Zusammenflusse der Eger 
und Elbe bei Thercsienstadt ab und wird von deni bei Lobositz imindenden Modlbach 
durchfurcht. Von der Quelle dieses Baches bedeckt der Teplitzer Planer den hier 
z" Tage ausgehenden Weissenberger Planer, der sich von Vatislav iiber Veleniin 
l&ngs des Oparnerthales hinzieht und den Untergrund eines anmuthigen Thalgeliindes 
bildet, aus dem sich die vorhin betrachteten Basalt- und Phonolithkegeln, Kostial, 
Vostrey, Ovcfn, Kahlcberg und Lobosch malerisch erheben. 

Auf der Dobraj iibergeht dieser Planer in ein iiusserst kalkarmes Silikat- 
gestein, das als ausgezeichneter Baustein dient, wiihrond der Planer bei Sullowitz 
und Schifowitz eine kalkreiche Varietiit bildet, die als Mortelstein gesuelite Ver- 
wendung findet. 

Von den Kottomefer Hohen fiihrt ein an schcinen Aussichten reicher Fahrweg 
nach dem Elbthal bei Lichtowitz herab. Auf halbem Wege befindet sich ein Steinbruch, 
dem eine charakteristische Probe dieses den ganzen H&henzug von Lichtowitz bis 
Kottomcf bildendeii Gesteines entnommen wurde und dessen Zusammensetzung aus 
folgenden zwei Analysen zu ersehen ist. 

Stein: 
Gluhverlust 1-30 . 
Kohlensiiuie —   . 
Kieselsiiure 88-40 . 
Thonerde und Eiscnoxyd .    .    6*03 . 
Kalk 0-62 . 
Magnesia 0'73 . 
Kali 1-24 . 
Natron 0-72 . 
Phosphorsiiure Spur . 

99-04 

Zersetzungsprodukt: 
. 6-95 
. Spur 
. 82-72 
. 7-78 
. 0-45 
. 0-80 
. 1-22 
. Spur 
. 0-08 
100-00 

Im grellen Contrast zu diesem Pliinersilikat stent das Pliincrkarbonat aus 
dem unmittelbar hintcr dem Dorfe Sullowitz liegenden Kalksteinbruche, das die 
Zusammensetzung des Steines dieser Schichtenstufe wiedergibt und eine kalkreiche 
verwittcrungsrinde absondert, die, wie folgt, zusammengesetzt ist: 

Kalkstein von Sullowitz. 

Stein:                       Verwitterungsrinde: 
Gliihverlust 0-79 1'81 
Kalkkarbonat  84-06 
1'liosphorsiiure  0-17 
Kieselsaure  2-87 
Eisenoxyd  P57 
Thonerde  8'66 
Fiirtrag  

70-07 
0-13 

11-17 
1-51 

12-45 
98-12 97-14 

6* 
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Stein : 
Ubertrag 98-12 
Kalk 0-30 
Magnesia  0*50 
Kali  0-39 . 
Natron  043 . 
Schwefelsaure  Spur 

99-44 

Verwitterungsrinde: 
. . . 97-14 
. . .   0-45 
. . .   0-88 
. . .    0-87 
. . .   010 
. . .   Spur 

99-44 

Nach ihrer chemischen Zusammensctzung zerfallen daher die Glieder der 
bohmischen Kreideformation in zwei grosse Gnippen, in die sandigen oder Silikat- 
bildungen und in die kalkigthonigcn Ablagerungen. Die weisse Kreide fehlt 
jedoch giinzlich. 

Wir iibergehen noch zu den Untersuchungen der Waldbodcnunterlagen 
des Domaiischitzer Forstamtsbezirkes und beginnen mit dem Semicer Mergel, der 
unteren Etage der Weissenberger ScMchten. 

Die Analysen dieser Gesteine sind von Dr. Hanamann, diejenigen der 
Verwitterungsprodukte sind von Herrn Koufimsky ausgefuhrt. Es folgt sowohl die 
Analyse  der salzsauren Ausziige als auch die Totalanalyse dieser Naturproduktc 
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Waldbodenunterlagen. 
I. Der Semicer Mergel. 

Untere Etage der Weissenberger Schichten. 

In 100 Gewichtstheilen der Gesteine und ihrer Zersetzungsprodukte waren 
enthalten: 

Bestandtheile 

Phosphorates 

Domauschitz 
(Kamenny Oujezd) 

48/c 

I. 
Unvervvltter- 
ics (iostein 

In 
Salz- 
Bfture 
lujlloh 

Tola! 

0-030 

Wasser und  organi- 
sche Stoffe 

Thonerde 
Kisenoxyd   . 
Eisenoxydul 
Kalk    .   .  . 
Magnesia 
Natron .  .  . 
Kali .... 
Kieselsiiure 
Kotilensaure 
Schwefel satire 

Stickstoffabsorption 
(nacb Knopp)    . 

12-28 
0-12 
1-12 
0-18 
0-23 
0-07 
0-55 

6-85 
17-59 
0-12 
1-12 
0'18 
0-23 
0-13 
1-33| 

72-45, 

Spur 

II. 
Verwltte- 

rungsprodukt 

In 
Salz- 
Hiiure 

IusIIi-.li 

Totnl 

Domauschitz 
(IJmrlci les) 

l»/a 

in. 
Unvorwlttor- 
tes Qostein 

In 
Salz- 
silure 

loslloh 

Total 

0-050 0-040 

IV. 

Verwitte- 
rungiprodukt 

In 
Salz- 
s.ln re 

totUoh 
Total 

Pferubcnic (Moriiste) 
io/a 

v. 
Unverwltter- 
tes Gestein 

In 
Salz- 
siiiiro 
Iflslleh 

Total 

0 051 0-030 

VI. 
Verwltte - 

mngsproilukt 

In 
Salz- 
sillire 
luallch 

Total 

0-032 

2-78 
2-56 
0-30 
0-38 
0-43 
0 08 
0-47 

57 

743 
7-87 
2-5C 
0-30 
0-38 
0-43 
020 
1-50, 

79-13 
Spur 
Spur 
99-80 

8-23 
0'47 
1-67 
1-08 
0-39 
0-03 
0-50 

0-85 

G-93 
14-30 
0-47 
1-67 
1-78 
0-39 
0-42, 
1-40, 

71-60 
0.86| 

Spur 
99-87 

2-40 
2-07 
0-48 
3-64 
0-80 
003 
0-44 

2-78 

8-80 
9-43 
2-07 
0-48 
4-85 
0-86 
0-17 
1-45 

68-86 
2-78 

Spur 
99-74 

264 
0-05 
4-31 

11 -68 
0-39 
0-02 
0-62 

9-14 

7-99 
7"12| 
0'05; 
4-31 

13 GO! 
0-39| 
0-541 
1-04| 

55"43| 
9-14| 

Spur 
99-01 

8-25 
1-G9 
0-73 
0-G0 
0-66 
0-03 
0-44 

73 

10-07 
17-30 

1-69 
0-73 
0-60 
0-99 
0-17 
1-24 

66-98 
Spur 
Spur 
99-77 

Diese, die tiefste Stufe der Weissenberger Schichten bildenden Mergel Bind 
stets feuchte, mergelige Thone, welche nur an ausgetrockneten Stiicken spaltbar 
-jBd. Diese Mergel verdienen eine besondero Beriicksichtigung der Land- und 
'0l'stwirthe, sie sind von praktischcr Bedeutung schon aus dem Grunde, weil die 
jiuellen regelmiissig an ihrera oberen Horizont entspringen. Das Wasscr, welches 
'•ui-ch die menr lockeren und zerkluftetcn Schichten der Welilowitzer Planer und 

I'iiiower Knollen durchsickert, sammelt sich an den undurchdringlichen Thonen 
u und rieselt an den Berglehnen in zahlreichen Wasserschnuren hervor. 
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Die Mergel dieser Etage sind weit reicher an Thonerde und Eisenoxyd als 
die der beiden hiiheren Etagen. Die Verwitterungsprodukte dieser Gesteine sind 
reicher an Kalk als die beiden iibrigen Etagen. 

Wie die analytischen Ergebnisse darthun, enthaltcn die Gesteine kohlen- 
saures Eisenoxydul in nicht unbedeutender Menge, welches (lurch das diese Schichten 
reichlich durchziehende kohlensaure Wasser als Eiscnkarbonat entfuhrt und an 
tieferen Stellen als durch Kohlensiiureverlust und Sauerstoffaufnalime unloslich 
gewordenes Eisenoxydhydrat abgesetzt wird, und deshalb begegnet man so haufig 
im Niveau der Wasseransammlung diinnen Flatten von Brauneisenstein, welche oft 
den Anhaltspunkt fur die Anlage der Drainagen abgeben konncn. Da, wo das Gestein 
in gcncigter Lagcrung eine schiefe Ebene bildet, werden wiihrend dessen Verwit- 
terung und Zcrfall audi die feinsten Thontheilchen mechanisch vom Wasser entfuhrt 
und an tieferen Punkten abgesetzt. Diese naturlichen Schlammfiinge miisscn dann 
von sehr fruclitbarem Boden bedeckt sein, in welchem die geschatztesten Bestiinde 
anzutreffen sein werden. 

Nicht nur die Kalkmenge, auch die Quantitiit des in Salzsiiure loslichen, 
d. i. zuganglicheren Kalivorrathes ist bei den Verwittcrungsbodon der Semicer 
Mergel bedeutend grosser, ja dreimal so gross als bei den gleichnamigen Schichten 
der Wchlowitzer Ablagerungcn, wie sich klar aus folgender Zusammenstellung ergiht: 

Verwitterungsprodukte 

der Semicer Planer 
Nro. 
II. 

IV. 
VI. 

Proccnto 
. 0-47 
. 0-44 
. 0-44 

der  Wehlotvilzer  Planer 
Nro. 

II. 
IV. 
VI. 

VIII. 

Procente 
0-25 

. 014 
, o-u 
, 0-17 

Durchschnitt /o Durchschnitt 0-17° o 

Aber auch an  Phosphorsaure   sind  die   Semicer  Mergel weit reicher al9 

wie die Wehlowitzer, wie folgende Zusammenstellung beweist. 

Semicer Boden 
Nro. Procente 
II 0-050 
IV 0-051 
VI 0032 

Durchschnitt . 0-0440/,, 

Wehlowitzer Boden 
Nro. 

II.      . 
Proenntfi 

. 0-030 
IV. . o-oii 
VI. .  . o-oio 

VIII. . 0-020 
Durchschnitt . .    . 0-01*% 

Nachdem die Mergel vermoge ihres grtissercn Thonerdegehaltes bindig©1*6 

Eigenschaften, vermcige eincs griisseren Gehaltes an Zeolitben ein bedeutenderes 
Absorptionsvermcigen fur Wasser, Pflanzenniilirstoffe mineralischer Natur, fur 

Ammoniak und Gase besitzen, audi stets wassorreicher sind als die iibrigen hie1' 
betrachteten  Bodenarten, so werden und muss<!ii sie grSssere Fruchtbarkeitsgrade 
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entfalten als  die verwitterten Abkommlinge aller anderen Gesteinsschichten dieser 
Gruppe. 

An Eisenoxyd und Thonerde enthalten niimlich die Gesteine und die Verwit- 
terungsboden der 

Nro. 
I. 

III. 
V. 

VII. 
Durclisclmitt    . 

Semicer Schichten: 

Gesteine 
. 18-83 
. 16-50 
.    11-48 

15-60 

Nro. 
II.   . 

Verwitterte 
.    .    10-73 

IV .    .    11-98 
.    .    19-72 

Durclisclmitt   . .    .    14-14 

Wehlowitzer Schichten: 

Nro. 
I. 

III. 
V. 

VII. 

Gesteine 
. 6-10 
. 3-66 
. 5-55 
. 4-60 

Durclisclmitt 4-98 

Nro. 
II. 

IV. 
VI. 

VIII. 

Verwitterte 
. . 6-05 
. . 5-67 
. . 3-98 
.    . 8-03 

Durclisclmitt 5-93 

Von den die Plasticitiit eines Bodcns bedingendcn Stoflen enthalten also 
'tie Semicer Boden dreimal grossere Mengen als die Wehlowitzer Boden. Vergleicht 
Wan endlich noch die loslichen Kalimengen der Gesteine und Erden beider Schichten- 
stufon und bestimmt ihr gegenseitiges Mengenverhiiltniss zu einander, so erliiilt 
man folgende interessante Zahlen. 

Auf Grund dieses klaren analytisclien Ergebnisscs kann man behaupten, 
'lass die Boden der Semicer Mergel grossere Kalimengen in einer den Pflanzen- 
Wurzeln Icichter zugiinglichcn Form enthalten als die der Wehlowitzer Mergel und 
Wie nachfolgende Vorgleiche lehren, dass sie in jeder Beziclmng geeigneter sind 
anspruchvollerc Nutzpflanzon zu erniihren und deshalb die Aufmerksamkeit der 
«orstwirthe in crster Linie verdienen. 

In Salzsaure losliche Kalimengen der 

Semicer Schichten. Wehlowitzer Schichten. 

Nro. Stein Nro. Ver- 
wittert Quotient 

I. 
III. 
V. 

VII. 

0-55 
0-50 
0-62 

II. 
IV. 
VI. 
VIII. 

0-47 
0-44 
0-44 

100:86 
100:88 
100:70 

Dun bschn tt wie 100:81 

Nro. Stein 
Ver- 

Nro- J wittert Quotient 

I. 
III. 
V. 

VII. 

0-42 
0-27 
0-32 
026 

II. 
IV. 
VI. 

VIII. 

025 
0-14 
0-11 
0-17 

100 :59 
100:52 
100:34 
100:65 

Dun lisclin tt wie 100: 52 
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Die Welilowitzer Planer. 
Oboro Etage der Weissenberger Schichten. 

In agronomischer Hinsicht zoigen die Gesteine dieser Schichtenstufe folgendes 
Verhalten zu Losungsmitteln und die uiiten angefiihrte Zusainraensetzung: 

Der Gesainmtthonerde- und Eisenoxydgehalt der Gesteine und VerwitterungS- 
produktc der Welilowitzer Planerschichton bewegt sich, wie ein Blick auf die 
nachfolgende Tabelle zeigt, nur zwischen 4 bis 8°/„, in der salzsauren Losung von 
1 bis 3°/0. Diese Mineralgcbildc sind daher sehr arm an Thonbildnern, reich dagcgen 
an Kieselerde und Quarz, welcher sich innefhalb der Grenzen 67—87°/0 der Feinerde 
bewegt, je nachdem ob man es mit dem Verwitterungsprodukt oder dem Steine zu 
thun hat. Sammtliche Mineralproben sind sehr arm an Magnesia, deren Menge in 
keiner der vielen untersuchten Gesteins- und Bodenproben bis zu einem Prozente 
stoigt, in der Regel aber unter 72 % betragt, von dem jedoch beinahe zwei Drittel 
in Salzsaure loslich, also den PHanzenwurzcln leicht ziigiinglich sind. 

Sehr arm sind sammtliche Schichten an Natron und SchwefeMure, nur da, 
wo Schwefelkiese und Pyrite eingesprengt sich befinden, euthalten die Boden 
nennenswerthe Mengcn dieser SiLure. In der Regel ist sic nur spurenweise vorhanden. 

Die Gesteine dieses Pliiners enthalten das Kali in nicht unbedeutender, 
(lurchschnittlich ein Prozent betragendcr Menge und in wcit leichter loslichen 
Vcrbindungszustlinden als die bereits verwitterten WaldbSden. 

Stellt man zum Verglcich die gefundenen Quantitaten des leicht loslichen 
Kalis beider Naturproduktc nobeneinandcr, so erhalt man fur 

die Steine und fiir die Erden: 

II 0-25 I. 
III. 
V. 

VII. 

0-42 
0-27 
0-32 

0-26 
Durchschnitt 0-32 

IV. 
VI. 

VIII. 

014 
o-ii 

0-17 
Durchschnitt 0'17 

somit fur die Gesteine nocli einmal soviel leicht losliches Kali als fiir ihrc 
Verwitterungsboden, obwohl sich in den letztercn dor Gesammtkaligehalt uffl 
mehrere Zehntel Procente holier stellt, als in den ersteren. Indem namlich ein 
Theil der Silikate der Gesteine zcrsotzt, Kalk, Natron, Kieselerde und Eisenoxydul 
donselben entzogen werden, nimmt die Thonerde, das Eisenoxyd und das Kali 
relativ zu und wircl von den sich bildenden wasserreichen Doppelsilikaten don 
Zeolithcn enorgisch zuiiickgchalten, absorbirt und vor Auslaugung geschiitzt. Unter 
dem unaufhbrlich wirkendcn, liisendon Einfluss des kohleiisaiirehaltigen Regenwassers 
verschwindet von alien vorhandenen Basen der Kalk als losliches doppolt kohl^n- 
saures Salz am schncllsten aus dem kalkreichcn Gesteine, wahrend die Eisenoxydul- 
silikate (lurch Sauerstoffaufnahme in Eiscnoxydsilikate und freies Eisonoxydhyd''at 

iibergehen. 
Die sparsame Mutter Natur hat aber audi fiir Mittel gesorgt, dem Verlust 

des   in geringster Menge in den Bdden enthaltenen deshalb kostbarsten Stoffes, 

Download from The Biodiversity Heritage Library http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



89 

der Phosphorsaure zu begeguen, indein der in den Gesteinen enthaltene, in Regen- 
wasser losliche phosphorsaure Kalk in den Verwitterungsprodukten wie in der 
zuletzt zuriickbleibenden Ackererde, absorbirt und durch sofortige Umsetzung mit 
den niemals in den Boden fehleuden Eisenoxyden in sehr schwer losliche Verbin- 
dungsformen iiberfuhrt und als Eisenphosphat zuriickgehalten wird und so fur die 
Existenzbedingungen komniender Geschlechter gesorgt, den Triimmern der Gesteine 
die merkwiirdige Fahigkeit verleihend, die kostbarsten Pflanzennahrstoffe an sieh 
zu reissen und festzuhalten; denn an der Erdoberfliiche sollte sich das Leben im 
^ichte der Sonne entfalten und in zunehmender Flille fortbestehen. 

Die Wehlowitzer Pliinerschichten bilden die hochste Stufe der Wcissenberger 
"diichten und enthalten hauptsachlich den allgemein unter dem Namem „opuka" 
Oekannten Baustein und bloss auf diese Schichten bezieht sich der von Beuss in die 
Geologie eingefuhrte Nanien ,,Planersandstein". 

Er bildet regelralissige Biinke von bald mehr sandigem, bald mchr kalkigem 
''liiner, an dem man im Allgemeinen zwei llorizonte unterscheiden kann. Die tielere 
kage ist arm an Petrcfakten, die hohere Page liefert den besseren Baustein und 
e'ne Bank, „zlata opuka" genannt, wird sogar zu Stoinmetz- und Bildhauerarbeiten 
yei'wendet. 

Die DMnover Knollenechichte. 

Nach den Arbeiten der Geologen Dr. FriS und Krejci *), bilden die Dfmover 
Knollen die mittlere Stufe der Weissenborger Schichten, welche zwischen don 
Semicer Mergeln und den Wehlowitzer Pliinern gelagert ist. Der Hauptcharakter 
dieser Stufe liegt in den zahlreichen Petrefakten der drei oder vier Rcihen del' 
K.'ilkigen Knollen, welche in der oberen Ilalfte des diese Stufe bildenden, miirben, 
Sandig pulverigen Gesteines eingelagert sind. Diese Knollen widerstehen der Ver- 
witterung besser als die miirben Pliinergesteine, und deshalb ragen sie zuweilen 
als vorspringende Biinke aus denselben hervor. 

Nach FriS wechselt die petrographische Beschaifenheit dieser Knollen sehr. 
Es sind meist graue oder bltiuliche unreine Kalke oder sie sind stark mit Quarz- 
kornem untermisclit und an manchen Lokalitiiten so stark, dass man einen formliclien 
Quadersand vor sich hat. 

Niihert man sich einer Berglehne, wo diese Pliinerstufe entwickelt ist, so 
yewahrt man von Weitcui kahle wcisse Stellen mit sparsamer Vegetation. Vom 
Kegen ausgewaschenc kreidige Ilalden, von kleinen Wasserrissen durchsetzt, bilden 
die tiberreste der hier von Zeit zu Zeit geoffneten Steinbriiche, welche behufs 
(,(!winnung der kalkreichcn Schichten angelegt werden. Die bezeichneten Knollen- 
Schichten kommen auf dor Rovina in der Waldstrecke Sandberg und in Tfeboc in 
der Waldstrecke Pferostla vor und es war daher von Interesse, das unverwitterte 
Ostein und die Kalkknollen dieser Gegend ihrer chemischen Zusammensctzung nach 
kennen zu lernen. 

Das   Ergebniss   der   Analyse der unverwitterten   Gesteine war folgendes: 

*) Arohiv der bfihmischen Landesdurchforschung 1S7S. 
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Zusammenstellung der Dfinover Oesteinscliichten. 

Bestandtheilc 

Eovina = Sandberg Tfeboc = Pferostla 

Loslich in Total Loslich in Total 

Salzsiiuro Flusssaurc Prozente Salzsilure Klusssiiure J'rozcnte 

Wasser und organ. 
4-522 4-522 • 6-828 6-828 

0-915 0-975 1-890 1-040 0-345 1-385 

Eisenoxyd    .... 1-720 — 1-720 0-970 — 0-970 

Kohlonsaurer Kalk . 49-260 — 49-260 24-295 — 24-295 

Kohlensaurc Magnesia 0-467 — 0-467 0-203 — 0-203 

0-025 0-061 0-086 0-062 0-025 0-087 

Kali  0-140 0-454 0-594 0-363 0-117 0-480 

Kieselsilure      .   .   . 0-304 41-106 41-410 0-140 64-865 65-005 

Schwcfelsiiuro  .   .   . 0-012 — 0-012 0-315 — 0-315 

Pliosphorsaure .   .   . 

Summa .  .  . 

0-025 — 0-025 0-006 — 0-006 

52-868 47-118 99-986 27-394 72-180 99-574 

Ans dieser Untersuchung geht hervor, dass die Dfinover Gesteinschichten 
sehr arm an Tlionerde, dagegen sehr reich an kohlensaurem Kalk und Quarz sind) 
dass in der Rovina im Sandberg der Kalk, im Tfebocer Revior in der Pferostla 
die Kieselsiiure und der Quarz vorherrschen und dass sie im Phosphorsauregehalt 
sehr erheblich von einander abweiclien. 

Gemeinsam ist bei beiden Gesteinon die Armuth an Magnesia und Natron. 
An leichter loslichem Kali sind bei gleichcm Gesammtkaligehalt die Tfebocer 
(icsteine den Gesteinen des Sandberges dreifach iiberlegen. Die letztgenannten 
Ocsteine bilden walirscheinlich den Ubergang zu den Dfinover Knollenscliichten 
und die in ihnen eingelagerten Kalkknollen sind, um auch ilire cliemische Natur 
kennen zu lernen, separat untersucbt worden.   Qire Zusammensetzung ist folgende: 
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Kalkknollen-Analysen. 

Bestandtheile 

Kovina Tfeboc 

Sandberg Pferostla 

3 805 

1-990 

1-575 

62-995 

0-438 

0-081 

0-524 

0-018 

27-984 

4-525 

0-960 

0-965 

85-990 

0-498 

0-212 

0-546 

0-002 

5-956 

Natron ,  

Kali  

Znsammen .... 99-410 99-654 

Die vorliegendc Zusammenstellung zeigt, dass die an Kalk armeren, aus- 
gelaugteren Gesteine der Tfebocer Gesteinschicliten die an koldensauren Kalk 
"Sdeutend reicheren Kalkknollen entlialten und dass sich dieser in ilmen bis zu 
°6°/0 ihres Gewiclites anhauft, wesshalb sie im gebraunten Zustande einen guten 
"aukalk und ein ausgiebiges Bodonvorbesserungsmaterial fiir kalkarmc Boden liefern 
konnen. Bedenkt man aber, dass diese Knollen in ihrer Zusammensetzung ausser- 
°i'dentlich wechscln und je nach dem Orte ihres Vorkommens in formliche Sand- 
kaollen iibergchcn, so kann man durchaus nicht aus der Beschaflenheit der Tfebocer 
Kalkknollen sofort auf jene anderer Kalkknollen scliliessen, ja die praktische Wich- 
wgkeit vieler Knollen wird ihrer Zusammensetzung nach vielleicht eine nur sehr 
Untergoordnete sein, viele Kalkknollen dieser Schicliten werden nur einen schlechten 
°der unbrauckbaren Kalk liefern. 

Die betrachtete mittlere Etage der Weissenberger Schicliten tritt jedoch 
iinerhalb des Domauschitzcr Forstamtsbezirkes gerade nur in den stcilsten Ilangen 
211 Tage, so dass von einer Untersuchung des Verwitterungsbodens dieser Gesteine 
•Jnigang genommen wurde, denn ein soldier wiirde in der bezeichneten Gegend 
fl'ei von den Beimengungen der iiberlagernden Schichten, deren Schutt iiborall die 
";i>ige bedeckt, kaum gewonnen worden sein. 

Anruhend folgt die chemische Zusammensetzung des Wehlomteer Planer 
Ufld seiner Verwitterungsprodukte: 
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Wenlowitzer Planer. 

Bestandtheile 

Rovina, 
KounoTer Hau 27,1) 

Domauschitz, 
(Houba 4 k) 

I. II. in. IV. 

Unver- 
wittertes 
Gestein 

Los- 
licli Total 

Boden 
Unver- 

wittertes 
Gestein 

Boden 

Treboc, 
(Skalka 40/b) 

VI. 

Domauschitz. 
(Pravda 43/n) 

Aasfuliung 
der RoTiaa 

Kauoover 
Hau 

VH. VIII. IX. 

Lbs- 
lich Total Los- 

lich 
Total Los- 

lich Total 

Unver- 
wittertes 
Gestein 

Boden 
Unver- 

wittertes 
Gestein 

Boden Aus- 
fullung 

Los- 
lich Total Los- 

lich 
Total Los- 

lioh Total Los- 
lich 1   \?l"Total 

Phosphorsaure 0-006 0-030 0-010 0-011 0-005 0-010 0-016 0-020 0-070 

Wasser und ore 
Stoffe .   . 

Thonerde . 
Eisenoxyd 
Eisenoxvdul 
Kalk  .  .  . 
Magnesia  . 
Natron   .  . 
Kali   .  .  . 
Kieselsaure 
Kohiensaure 

Summa 

Absorptionen Stick 
stoff (nach Knopp) 

1-04 
0-65 
0-17 
0-24 
0-23 
0-07 
0-42 

4-93 
5-28 
0-65 
0-17 
0-35 
0-40 
0-34 
1-41 

86-40 

99-93 

0-88 
0-49 
0-47 
0-17 
0-23 
o-oi 
0-25 

15 

3-72 
5-09 
0-49 
0-47 
017 
0-23 
0-31 
1-43 

87-63 

0-90 
0-10 
0-59 

13-26 
0-23 
0-06 
0-27 

10-42 

3-65 
2-97 
0-10 
0-59 

13-50 
0-36 
0-06 
0-82 

67-48 
10-42 

99-54 99-95 

1-15 
1-30 
0-08 
0-40 
0-17 
0-07 
0-14 

18 

9-82 4-67 
4-29 1-54 4-20 
1-30 1-06 1-06 
0-08 0-29 0-29 
0-40 0-24 0-33 
0-25 0-23 0-36 
0-34 0-07 0-24 
1-13 0-32 0-75 

82-33 — 88-28 

99-94 

• 

lOfl-18 

1-05 
0 49 
0-39 
0-15 
0-09 
0-03 
0-11 

11 

6-38 .— 
3-10 1-43 
0-49 0-58 
0-39 ,    0-17 
0-15 11-05 
0-09 (    0-24 
0-23 0-06 
1-10 0-26 

87-95 — 
— 8-80 

99-88 

• 

6-02 
3-85 
0-58 
0-17 

11-25 
0-35 
0-12 
0-92 

67-24 
8-80 

1-34 
1-02 
0-40 
0-37 
0-27 
o-oi 
0-17 

99-30 

22 

5-40 
6-61 
1-02 
0-40 
0-38 
027 
0-50 
1-44 

83-68 

99-70 

7-39 
4-69 
0-42 
0-90 
1-05 
0-05 
0-61 

11-24 
15-69 

4-69 
0-42 
0-90 
1-05 
0-30 
1-51 

64-20 

lmi-lin 

Nro. IX. Eine Erdprobe des Inhaltes des einer der zahlreichen Hohlungen in der „Rovinas anstehenden Gesteines. Es ist ein gelblich- 
grauer stark eisenschiissiger, leicht zerreiblicher Niederschlag, der sich aus den mit Mineralstoffen gesattigten, die porosen Schichten dieser 
Gesteiue durchsickernden Regemvassern nach Yerdunstung derselben in den Hohlungen der tieferen Gesteinsstufen absetzt, und Wande 
derselben mit einer amorphen, braunlichen Mineralmasse iiberkleidet. 

OS 
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Der Plftnersandstein von Tfeboc. 

Das gelblicli graue, poriise Muttergestein der weiter unten behandelten 
Vei'witterungsprodukte zerfallt unter dem Einflusse der Atmospharilicn leicht zu 
einem sandigen nicht unfruchtbaren Boden. Die Natur vollfiihrt diese Zersetzung 
>n langeren Zeitraumen mit unscheinbaren Mitteln. 

Im Lab oratorio konnte die Loslichkeit und Verwitterungsfiihigkeit des Ge- 
stoines nur anniihernd in der Art gepriift werden, dass von dem gepulverten Gesteine 
drci verschiedene Saureausziige dargestellt und untcrsucht wurden. Der genannte 
otein gab an reiner Essigsaure, kochender Salzsiiure und an Flusssiiure folgende 
Mi'ioralstoffmengen ab, welche wiihrend der Verwitterung desselben in immer loslicher 
Wei'dende Verbindungszustiinde iiberfiihrt werden. 

In 100000 Gewichtstheil en: 

Es wurden die folgenden Mineralstoffe 
___                     gelost von Essigsfture Salzsiiure Flusssiiure Total 

'rhonerde  

Eisenoxydul  

213 

205 

50 

Spur 

98 

5 

Spur 

Spur 

82*) 

1.402 

1.100 

120 

182 

239 

37 

8 

Spur 

5.205 

2.030 

Spur 

Spur 

302 

541 

208 

82.863 

8-645 

1-305 

170 

484 

878 

250 

8 

Spur 

88.150 

4-505 

Calciumoxyd „  

Magnesia  

Kali    ....                        ... 

Natron  

Phosphorsaure  

Schwefelsiiure  

Kieselsiiure  

Summa .   .   . 99.395 

605 
LOO-OOO 

Obwohl die  Menge der in  den  schwacboren  Sauren  liislichen  Basen im 
^nzen genommen  klein ist,  so sind doch  einzelne Niihrstoffe der Pflanzen darin 

) lu Natron liisl. zeolith. Kieselsiiuvo. 
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in grosserer Menge enthalten. Namcntlich flndet man grossere Kalimengen, welche 
eine wichtige Rolle im Leben der rflanze spielen. Das Muttergestein entbiilt niimlich 
iiber acht zehntel Procent Gcsammtkali, welches zur Halfte schwer loslich, zur 
anderen Halfte leicht, zum Theil sehr leicht loslich ist, und daher auch leicht ver- 
wittert. In sehr geringer Menge enthalt der Stein Phosphorsaure, Kalk- und 
Schwefelsiiure. Die Pflanze wird aus eincm, diesem Gestein entstammenden Bo Jen 
einen Uberschuss an Kali, gegeniiber den anderen Nahrstoffen ernpfangen, doch 
iindert sich, wie man spiiter sehen wird, dieses relative Nahrstoffverhaltniss (lurch 
den wiihrend der Verwitterung erfolgenden Austritt einzelner Bestandtheile des 
Gesteines, noch bedeutend, die grosse Armuth an Kalk- und Phosphorsaure bleibt 
aber der Erde so gut wie dem Stcine, aus welchem dieselbe hervorgegangen ist) 
eigen und charakterisirt diese Schichtenstufe. Die leichte Verwitterbarkeit des 
Gesteines geht aus seiner Porositat, sowie aus den Loslichkeitsverhiiltnissen der 
Basen in verschiedcnen Mineralsauron Mar hervor, denn die Halfte aller Basen 
lost sich leicht in den zwei erstgenannten Losungsmitteln, Essigsaure und Salzsaure 
auf, wobei das Eisenoxydul durch Sauerstoff- und Wasseraufnahme zur fortschreitend 
schnellcren Zersetzung des Gesteines nicht wenig beitragt. 
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Diluvial- unci Alluvialboden. 
Zusammensetzung friichtbarer Ackererden aus der Umgebung von 

Postelberg und JJobositz. 

Ira Gegensatz zu den friilier betrachteten Boden der siidbohmischen tertiaren 
Ablagcrungen findet man in diesen nordbohmischen Boden einen hinreichenden, 
°ft betrachtlichen Kalkgehalt, eine gleichformigere, der Cultur von Feldpflanzen 
Zl'sagendere physikalische Beschaffenlieit und einen liolien Grad von Fruchtbarkeit, 
('°i' sich aus ihrer chemischen Zusammensetzung lei.cht erklaren liisst. 

Auf der zwischen dem Erzgebirge und dem Mittelgebirge im nordwestliclien 
Bohmen liegenden Hochebene, zwisclien Briix und Postelberg, Komotau und Wilomic 
bedecken diluviale Gebilde als Lehm, Sand und Scliotter, die jiingeren Tertiar- 
Sebilde oft bis zu bedeutcnden llohen, obwohl sie gegen das Mittelgebirge zu, 
selten grossc zusammenhangende Fliichen einnelimen. 

Der Diluvialsand ruht da entweder unmittelbar auf BraunkoMe oder auf 
*hon, Schieferthon, oder miichtigen Schotterbiinken. Im Mittelgebirge bedeckt das 

•Diluvium den Fuss der meisten Basaltberge. Ebenso verbreitet wie der Diluvialsand, 
a°er weit mehr zerstiickelt sind hier die Lelimablageningen. Der Diluvialsand 
"°kundet geniigend durch seine Uiberreste seinen Ursprung aus den Urfelsarten 
^s nahen Erzgebirges. Er enthiilt Glimmer und Feldspaththeilchen, besonders in 
^n oberen Scbichten grossere Geschiebe, deren Beschaffenheit je nach dem Absatz- 
°rto wechselt, meistens aber aus Quarz und Gneistrummern besteht. 

Auf dem ebenen, liochliegenden Plateau, welches sich nordwestlich von 
postelberg gegen Ferbenz, Ploscha bis gegen Komotau hinzieht und von dem 
K°motauer Bache durchschnitten wird, bilden diesc Absiitze machtigere, gelbgraue, 
Zci'i'eiblicho Gebilde von mehr oder weniger feinem Korne, welche weite Fluren 
"edecken und das Material fur dankbare Culturboden liefern. 

Drei Analysen der Repriisentanten dieser Ablagerungen mogen hier mit- 
&etlieilt werden. 

—"ustuc ^iusumiiicnsciyiUiig vuunuueuaus uci »i iiii;r«Mi 11£   * VIX J- 

1! od e n   von 

Ploscha Ferbenz j Postelberg 

In 100 Gew. Rohbodens sind enthalten. 
Skelet .   . 11-00 

89-00 

7-82 
3-03 

6-54 
93-40 

7-27 
2-35 

21-77 
78-23 

6-33 
2-25 

i'emerde  

In 100 Gew. Feinerde sind enthalten. 

fiinius    ....                                                      .... 
10-85 
0-182 

9-62 
0-171 

8-58 
0-158 
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IJoden von 
Ploscha   I  Ferbenz  IPostelberg 

In 100 Kg sind cnthalten: 

Zugiinglichcs Kali •  
Gebundenes Kali  
Schwerloslic-hes Kali  
Geaammt Kali  

Zngangliche Phosphorsaure  
Gebundene Phosphorsaure  
Gesammtphosphorsaurc  

Aufgescblossene Silikatbasen  

In Procenten des Feinbodens: 

Gyps  
Kohlensaurer Kalk  
Bittererdenkarbonat  
Phosphorsaure  
Kali  
Natron  
Bittererde , 
Kalk  
Kisen und Thonerde •  
Kiesclsiiure , 

Summ 

Absorption •  

174 
520 

L436 
2120 

02 
8 

100 

15-770 

Spur 
0-62 

Spur 
0-10 
2-12 
0-57 
0-91 
1-16 

21-48 
73-04 

100-00 

87 

155 
260 

1005 
1420 

65 
5 

70 

13-810 

Spur 
1-86 

Spur 
0-07 
1-42 

Spur 
0-66 
1-32 

18-20 
76-47 

100-00 

80 

165 
344 
836 

158 
10 

168 

11-123 

0-01 
2-43 

Spur 
0-17 
1-34 
0-68 
1-46 
107 

21-82 
70-32 

99'29 

78 

Die Mehrzahl der auf diesen Hohcngriinden liegenden Felder haben aber 
leider nur diluvialen Sand und Schotter zur Unterlage und nicbts passt weniger 

zusammen, als das hier herrschonde Klima mit dem Verwitterungsprodukte del" 
vorbezeichneten nach haufigem Regen diirstcnden Ablagerungen. Der Boden ist 

allentbalben locker und durchlassend. Geschiitzt durch das Erzgebirge gegen Norden, 
den warmen siidlichen Luftstromungen geofihet, leidet die Vegetation auf dem sicn 
sildlich abdacbendon Grundcomplex unter dem Einfluss einer hohen Temperatm 
obwohl sie andererseits in der Entwickelung ihrer  edleren Theile gcfordert wird- 

In der Gegend von Wittoscs und Ploscha findet man heidnische Griibd 
und ausgiebige Mengen von Modererde, welche ein willkommenes Hilfsmittel fii1* 
den landwirthschaftlichen Betrieb sind, indem man diese dungkraftigen Erden als 
Compostmaterial verwcndet. 

Unter alien Feldern der Postelberger Ilerrschaft stehen aber an Frucbt- 
barkeit und Uppigkeit der tiefon Ackerkrume die Maluitzer Tcichgriinde oben 
an, die noch vor 300 Jahren ein See waren, welchcr durch einen Tunnel zUin 

Ablassen eingerichtet und bis zum Jahre 1830 als Teicli bewirthschaftet, daIin 

vollig trocken gelegt wurde. Diese Grundstiicke Widen ein iiber Ilundert Ilectai 
umfassendes Quadrat von gartenanliehem Aussehcn, indem an den Grenzen del 

Ackerschlage durchwegs Obstbaume angepflanzt sind. Der Boden dieser GruiK'0 

aus dem naben „ltothliegendeii" angeschwcmint, mit den Verwitterungsprodukten 
des Pliinermergels vermengt, ist braunroth von Farbe, im nordlichcn tiefer liegenden 
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Theile von sehr bindiger, im siidlichen, hohen liegenden, von lehmig sandiger 
Beschaffenheit. Er wird seit 32 Jahren ununterbrochen mit Zuckerriiben, Hopfen 
und Gerste bebaut und lohnt mit sehr hohen Ertr&gen, welche sich durchschnittlich 
Per Hectar auf 400 Mtctr Zuckerriiben und 30 bis 40 Htl Gerste beziffern. Vcrmoge 
seiner Tiefgriindigkeit und seines Nahrstoffreichthums vertragt dor Malnitzer Boden 
eine intensive Wirthschaft, so dass Eiibe mit Gerste in ununterbrochenem Wechsel 
folgen kann, ohne dass er ausserordentlich gediingt werden muss und in dieser 
Beziehung erinnert er an die Nilabsiitze Agyptens, deren Fruclitbarkeit spricliwortlich 
geworden ist. Das Skelet des Malnitzer Bodens besteht aus eiseiischiissigem Quarz 
toit Glimmer vermengt. Die chemische Zusammensetzung der fruchtbaren Feinerde 
ergibt sich aus nachstehcnder Untersuclumg. 

Auf diesen Boden passen so recht die Worte Liebig's, welche er in seiner 
Agricultur-Chemie (Pag. 132) anfiihrt. „Was der Landwirth an Nahrungsstoffcn 
('om Boden zufiihren kann im besten Falle ohne seine Rente zu gefahrden, ist gegen 
"ie Monge gehalten, welche er in seinem fruchtbaren Boden bcsitzt, so klein, dass 
er gar nicht hoffen kann den Ertrag seiner Felder zu steigern." Momentan holier 
ll"d naclihaltig holier Ertrag miissen daher auseinander gehalten werden. Die 
Skeletmcnge dieses Bodens wechselt je nach dem Schlage von 7—18 Perzent, die 
Menge des feinsten Sandes in der Feinerde von 40-00 Prozent. Flier folgt die 
durchschnittliche Zusammensetzung dieses Alluvialbodens: 

Skelet 

In 100 Gew. der bei 100° C getrockneten Erde sind enthalten. 

Steinchen       

Grobsand   

Feinsand  

Feinster Sand  

Thon  

Kalk und Talkkarbonat  

In 100 Gew. lufttrockner Feinerde sind enthalten. 

llygroskopisches Wasser  

Gcbundenes Wasser         

Humus              .  .   . 

Gliihverlust  

Feinboden         

1-27 

2-03 

4-15 

54-3(i 

27-51 

10-68 

3-21 
8-31 

2-25 

13-77 

86-23 
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In 100 Gew. Feinboden sind enthalten. 

Chlor  

Sulphate (Gyps)  

Kalkkarbonat  

Talkkarbonat  

Suinme der Karbonate  

Kieselsaure  

Thonerde      

Eisenoxyd    

Calciumoxyd  

Magnesia  

Natron  

Kali  

Summe der Kieselsaure und Silikatbasen  

Kieselsiiure-Thon  

Aufgeschlosseno Basen  

Absorption der Feinerde  

Absorption der Silikate, fur sich  

Quarzgchalt  

Kieselsaure und Basen 

der Silikate 

In heisser cone Salzsaure Ibslich, in % des Feinbodens. 

Natron 

Kali  
Phosphorsaure , 

Gcsammtstickstoffgehalt in Proccnteu der Feinerde 

0'04 

007 

10-69 

2-48 

13-17 

55-46 

14-92 

8-52 

3-74 

1-18 

0-48 

2-42 

86-72 

70-23 

16-49 

98 

113 

12-81 

0-27 

0-49 

0-19 

0-285 

An vielen Punkten breitet sich in der Postelbergcr Umgebung center 
Lossboden aus, so bei Tatina, Weberschan, Ploscha, etc. und liberal!, wo er machtig'er 

entwickclt ist, herrscht iippige Vegetation. Hauer charakterisirt den Loss als ein 
Produkt zerstortcr, durch Auslaugung und Verwitterung metamorphosirter Gebirgs- 
massen, als eine diluviale Lelimablagerung, bestehend aus einem gleichartigen Ge- 
nienge von eisenhaltigem Thon und feinen Quarzkonichcn, dcm mergelige Einschliisse 
eigenthiimlich sind. Nach Sandberger, Fallou und Anderen sind die zahlreich eiO" 
geschlossenen Schncckenschalen und die wunderlich gestalteten hiirteren Knoll©0 

(Lossmiinnchen) fttr den Loss charakteristisch.   Hilger verlegt die Lossbildung in 
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die Eiszeit und betrachtet  unsere Lossablagcrungen als Absiitze aus  Hochwiisscrn 
ahnlich   den  SchlainmabsJitzen unserer Fltisse. Bdmer  kommt  schliesslicli   zu   der 
Ansicht, dass der Loss lediglich aus kalkhaltigen Schlammgewassern entstanden sei, in 
denen der Kalk   entweder in   schwebendeni  oder chemisch gebundenen Zustande 
vorhanden war. Audi im sudlichen ebenen Theile der Lobositzer Umgcbung breiten 
sich zwischen den Orten Lobositz, Sullowitz und Wchinitz machtige dilluviale  und 
alluviale,  den fruchtbarsten District bildende Ablagcrungen aus.   Letztere liegen 
a»f Loss,  der sich bis an die angrenzenden Planer und Basalthohen hinanzieht. 
Typisch tritt derselbe in den steil gegen die Elbe abbrechenden Wanden wie z. B. 
bei Welhotta zu Tage.    Am linken Ufer der Elbe breitet sich der Loss zwischen 
Lobositz, Prosmik, MUkojed, Kopist und Brhan in einer sehr fruchtbaren Ebene, 
Lohmens Weizenkammer, bis an die Eger aus, ein mit alien Reizen einer uppigen 
Baumvegetation geschiniicktes Tafelland bildend welches die Staatseisenbahn mitten 
ilurchschneidet.   Zwischen Lobositz,  Jentschitz,  Wchinitz  und  Cernosek zieht sicli 
der Loss bis hundert Meter hoch an  die angrenzenden  Kreide- und  Basalthohen 
hinan.   Bei  Leitmeritz setzt er am rechten Elbeufer in  unbcstimmt begrenzten, 
^errissenen,   kleinen   Lagern  fort  und  fullt   die Einsenkungen von   Ploschkowitz, 
Lieboschitz und Auscha aus, mehr oder weniger abgeiindert durch das unterlagernde 
Grundgestein oder bedeckt von noch jiingeren Gebilden, den Alluvionen. 

Dieses bohmische Lossgebiet nimmt mehrere Quadratmeilen ein. Es ist ein 
fiber dcm Niveau der Fliisse abgelagertes Sediment einer weit verzweigten Diluvial- 
fluth. Wahrend aber der Loss anderer Lander z. B. der Rheingegenden, Osterreichs 
u' s. w. reich ist an den Schalen von Land- und Sumpfschnecken aus den Gattungen 
Helix, Pupa etc., kommen diese im bohmischen Lehm nur vereinzelt vor. Auch 
Bolythalamien fehlen. Dagegen beherbergt er oftmals Knochen von ausgestorbenen, 
kolossalen Vierfixsslern. Der Lobositzer Obergrund ist iiusserlich vom Loss kaum 
z« unterscheiden, aber kalkarm, ftir tiefwurzelnde Gewachse, bcsonders fur den 
Obstbaum ware dies ein Nachtheil, wenn der Untergrund nicht kalkreicher Loss 
Ware, der zur Verbesserung des Obergrundes und zum Mergeln kalkarmer Boden- 
arton mit Vortheil verwendet werden kann, wie dies auch am Rhein und in 
^sterreich wirklich geschieht. 

Der Untergrund der Lobositzer Felder enthiilt bis 18% kohlensauren 
Koikes, woraus sich ergibt, dass die gewohnlichen Schliisse von dem Kalkreichthum 
der Unterlage auf den des Obergrundes oft sehr triigerisch ausfalleu ki'mnen. 
Anruhend folgt die chemische Zusammensetzung der Ackererden des Tafellandes 
v°n Lobositz. 

Die nach Schldsing ausgefiihrte, mechanische Analyse des Bodens crgab in 
Prozenten: 

Im Obergrund: Untergrund: 
aus 15 cm Tiefe aus 1 m Tiofe 

Steinchen, Quarzsand 1*95 L43 
Grobsand 2-15 3-65 
Eciner Sand      4 94 479 

Skelet zusam. .   . 9-04 9'8V 
7* 
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Mineralogisch betracbtet, bestebt das Skelet dieses Bodcns ans eincm 
innigen Gemenge von Kalk, Talk, Glimmer und Kieselstaub, welcher durch Thon 
und Eisenoxyd zu einer dichten schcinbar gleichartigen Masse verbundcn ist. Im 
Obergrunde findet man audi noch angcschwemmte Basaltfragmente. 

Obergrund Untergrund 
Skelet 9-04 9-87 
Kohlensaurer Kalk   .    L*76 16-83 
Sandiger Theil   .   .   . 70-87 61*10 
Thon 17-78 12-20 

99-45 100-00 

Besonders zeichnet sich der Lobositzer Loss durch seine Aufloslichkcit in 
concentrirter Salzsiiure aus, da man ihm durch fortgesetztes Digeriren mit dieser 
Siiure den griissten Theil der Basen entziehen kann. Der Obergrund enthielt 
niimlich 21-88°/0 Sesquioxyde und Monoxyde; der in Salzsiiure losliche Theil des- 
selben betrug 13-81°/0. Der Grund fur dieses Verhalten mag wohl in der ausser- 
ordentlichen mechanischen Zertheilung und theilwcisen chemischen Zersetzung dieser 
Mergelmasse liegen. 

Wie Bischof zeigte, hat der Loss in seiner chemischen Zusammensetzung 
mit derjenigcn des Thonschiefors und des Glimmerschiefcrs grosse Ahnlichkeit, 
was der Vermuthung Raum gibt, dass vorzugsweise diese Gestoine als Matcrialien 
zur Bildung dieser Ablagerungen gedient haben. Im Gebicte des Kreidcmceres 
scheinen aber auch die verschiedenen Glieder dieser Formation zum Loss in niiherer 
Heziehung zu stehen. Wenn man die Bruchstiickc und Steinchcn im Loss der 
Lobositzer Ebene milicr betrachtct, so findet man, dass sie keineswegs fromdartiger 
Herkunft sind, was wol die Annahme rechtfertigt, dass das Bildungsmaterial des 
Lftssmergels in nicht zu grosser Entfernung, seine Ursprungstiitte in den benach" 
barten Gebirgen zu suchen ist. Es scheint, dass das Elbegcbiet ausserhnlb Bohmens 
zur Zeit der Lossablagerung ein offencs Mecr, in Bohmen eine Bucht bildete, in 

der das Mergelmeer seinen Schlamm gleichformig absetzte. 
Die Bedeutung der alluvialcn und diluvialen Ablagerungen bei Lobositz als 

liervorragendo Niihrstoffbehalter fiir den pflanzlichen Organismus erkennt man aUS 
den folgenden Untersuchungen, insbcsondcre sprechen auch die bedeutenden 
Phosphorsaurcquantitiitcn in den Obergriinden des Alluviums des Lobositz-Sullo" 
witzer Tafellandes fiir ihren hohen agronomisclien Werth, wie nachstehendc Tabolle 
bezeugt. 

Probe von den Eeldorn: 
Pliosphorsilurc lOslich in 

Gesammtphospliorsiiure 
10% kalter Salpetersilure 

Hinter den Schcuern     0-1828 0-2007 
Oberes Schiifereifeld 0-1440 0-1602 
Rohrenfeld 0-2001 0-2111 

4. Kapellenfeld I 0-1522 0-1592 
5. Wchinitzer Rohrenfeld 0-1744 0-1834 
6. Kapellenfeld II 0-1866 0-1897 

1. 
2. 
3. 
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Probe vou den Feldern: 
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Gesammtpliospliorsaure 

9. 
10. 
11. 
12. 

Phosphorsaure loslich in 

10°/0 kalter Salpetcrsiiure 

Wchinitzer III Schlag 0-1734 01860 
IV     „        0-1589 0-1589 

Grossstiick I 0-2061 0-2224 
III 0-1920 0-2128 
IV 0-1514 0-1655 

Vom Auge Gottes 0-1552 0-1695 
13. Lobositzer Galgcnfcld 0-1480 0-1795 

Lasst man den kalten 10°l0gen verdiinnten salpetersauren Erdcauszug dieser 
Boden drei Tage lang stehen, so geht fast alio Phosphorsaure in Losung iiberi 
was bci anderen Erden nur durch Digestion mit kochender starker Salpetersiiure 
erreicht wird. 

Allgemein huldigt man der Ansicht, dass die Phosphorsaure im Boden 
schliesslicb als Eisen- und Aluminiumphosphat cnthalten sei. Erst Kostitscheff ver- 
offentlichte *) Studien iiber das Verhalten der Phosphate in verschiedenen Boden- 
arten, aus welchen hervorgeht, dass sich die Phosphate des Eisens und Aluminium- 
oxydes in Gegenwart von Wasser und Calciumkarbonat unter Kohlensiiurecntbindung 
zersetzen. K. spricht die Ansicht aus, dass walirscheinlich anfangs Wasser die 
Phosphate der Sesquioxyde unter Phosphorsaureabscheidung zersetzt. 

Die letztere wirko nun auf den kohlensauren Kalk ein, mache Kohlensiiure 
frei und diese lost einen Theil des Karbonatos auf. Das neugebildete Kalkkarbonat 
Wirkt nun wieder zersetzend auf die Sesquioxyde des Eisens und Aluminiums ein, 
wodurch immer mehr und mehr Kohlensiiure frei wird. Dauert der Versuch lange 
1Jnd ist iiberflussiges Calciumkarbonat anwesend, so wird die gcsammte Phosphor- 
saure selbst in Boden, welche einen grossen Uiberschuss an Eisenoxyd im Ver- 
haltniss zu kohlensaurem Kalk besitzen, an Calcium gebunden. Da nun im Boden 
aus den drei Phosphaten des Calciums, Eisens und des Aluminiums stets dasselbe 
Phosphat hervorgeht, so wiirde sich auch die gleichartige Wirkung derselben auf 
die Pflanzen erklaren lassen. Gleichzeitig geht aus diesen Versuchen die eigenartige 
Wohlthatige Wirkung des Kalkes in kalkarmen eisenschiissigen Bodenarten, wie im 
»Rothtodtliegendcn" besser hervor, indem derselbe ausser anderen Wirkungen, die 
todten Phosphatvorriithe derselben schneller in Losung, Absorption und Umlauf bringt. 

Von den herrschaftlichen Feldern um Lobositz erscheincn von den auf 
Loss ruhenden Eliichen am gleichartigsten zusammengesetzt das „Grossstiick", 
(lessen Flacheninhalt etwa 30 ha betragt, das „Galgenfeld" mit 22 ha, das „Mittel- 
Stuck" und „R6hrenfeld" mit je 30 ha von ebener Lage, auf welcher der Loss oft 
Schon nach weniger als Fusstiefe im ausgepragten Typus auftritt, frei von Gesteins- 
fragmenten und Flusskieseln, aber durch eine weisse eigenthumliche Effloreszenz 
ausgezeichnet, die die Sprungc und Hohlungen mit eiuer kreideartigen Substanz 
auskleidet. Es cnthalten an kohlensaurem Kalk der Obergrund vom „Grossstuckfeld" 
auf 15 cm Tiefe '/4 bis 2°/0, der Obergrund des „Mittelstuckes" auf dieselbe Tiefe 

*) Berichte der deutsohen chemischen Gesellsohaft Berlin 1886. 
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'/4 bis 3% i der Untergrund dagegen 4—8% Kalkkarbonat, in 3/4 Meter Tiefe 
8—9°/0, in einem Meter Tiefe 16—16%, in l2/-, Meter 13—14%, so dass die grosste 
Kalkmenge in einem Meter Tiefe angetroffen wird, von wo an sie wieder langsam 
abnimmt. Eine vollstiindige Analyse des Ober- und Untergrundes von den zwei 
Feldern „Grossstiick" und „Galgenfeld" ergab folgende Werthe: *) 

Ckemische Zusammensetzung der niitersuchten Bodenproben. 

Herrscliaft und Meierei Lobositz 

Grossstflck 
Obergnmd        Untergrtmd 

Galgenfeld 
Obergrimd Untergrund 

In 100 Gcw. Rohbodens sind: 

Skelet  
Feinerde .       

In 100 Gew. Feinerde sind: 

Sandiger Theil  
Thonige Substanz  

In 100 Gew. Feinerde sind: 

TTygroskopisches Wasser  
Humus u. gcbundenes Wasser  
Gliihverlust  
Gcsammtstickstofl'  

In 100 Kilo Feinboden sind Grammes: 

Zugiingliches       ] 
Gebundenes > Kali  
Schwerlosliches J 
Gesammt-Kali  
Natron in 01 H loslich  
Zugangliche      ~\ 
Gebundene        \ rhosphorsiiuro  
Gesammt- J 
Aufgeschlossene Silikatbasen  

In Proc. des Humus und wasserfreien Feinbodens 

Gyps •  
Kalkkarbonat  
Bittererdenkarbonat      
Phosphorsiiure  
Kali  
Natron  
Bittercrde  
Kalk  
Kisenoxyd I 
Thonerde   / 
Kioselsiiure etc  
Quarz  

Absorption  

0-20 
03-80 

81-07 
19-88 

2*72 
5-68 

4-fi() 
95-40 

82-50 
17-50 

8-40 
0-17 

194 
106 

1740 
2040 
230 

74 
91 

105 
13.810 

0-04 
1-78 
0-10 
0-16 
2-04 
0-82 
1-15 
1-32 

10-37 

1-78 
3-10 

4-88 
0-10 

98 
342 

7-80 
92-20 

0-10 
93-90 

81-20 
18-80 

83-20 
10-80 

3-10 
0-07 

2-45 
4-95 

40 
30 

120 

78 

150 
10.940 

Spur 
15-15 

1-08 
0-1.5 

2-43**) 

0-53 
0-98 

14-94 

04-14 

9-77 
0-17 

180 
140 

1504 
1890 

20 
08 
50 

118 
12-020 

0 
2 
0 
0 
1 
1 
1 
1 

18 

72 

03 
80 
18 
12 
89 
04 
38 
75 

82 

60 

7-40 
0-09 

95 
205 

30 
27 

133 

77 

160 
10.205 

0-05 
13-92 
0-28 
0-16 

2-39*' 

0-80 
1-14 

15-47 

05-84 

*) Die Analysen von „Mittelstiick" und „R6hrenf'eld" sind hicr nicht mitgetheilt, weil <las 
Zahlenmatcrial einen Ubermiissigen Raum eingenommen hiitte und die analytiscben Er- 
gebnisse geringc Difl'eronzen zeigen. 

**) Aus der Differenz bereclmet. 
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Landwirthschaftlich betrachtet, vereinigt sich bei diesen Boden gliicklich 
a'les, um sie zu einem in physikalischcr wie chemischer Hinsicht vorziiglichen 
Kultunnaterial zu machen. Vermoge ihrer Lage, Machtigkeit, Yortheilhaften Mischung 
und Beschaffenheit, sind sie von Natur aus ganz besonders zum Ackerbau bestimmt. 

Durch besondere Fruchtbarkeit ausgezeichnet ist die zwischen Planersand 
und Plfinermergel eingebettetc Ablagerung des Modelbachcs unweit Tschischkowitz, 
Welche sich seit undcnklichen Zeiten daselbst gebildet hat und aus einem grauen, 
Wit zahlreichen Muschelschalen iibersiieten, kalkreichen, beinahe aus reiner Feinerde 
bestehenden, sehr lockcrcn und leichten Schlamme besteht und als sogenannter 
nScliolcliowitzer Teich" ehemals zu den fischreichsten Teichen Bohmens gehorte, 
heute aber ein sehr tiefgriindiger, seinen Ertriigen nach, ein uniibertroffener Feld- 
boden ist, welcher beinahe ununterbrochen mit Zuckerriiben bebaut wird. 

Dieser Alluvialboden gehort wol unstreitig zu den allerfruchtbarsten Erden 
bohmens. Tabak,  Hopfen, Luzerne, Bilbo, Weizen und Baps gedeihen gleich vor- 
zuglich in dieser selteucn Ablagerung.   Zum Vergleich mag daher Knop's Analyse 
des Nilschlammes hier Platz finden und das Besultat der chemischcn Untersuchung 
zeigcn, wie niitzlich, ja dem praktischen Landwirthe unentbehrlich nach richtigen 
"tcthoden ausgefiihrte Bodenanalysen sind, wo es sich nicht nur um die Bestimmung 
der momontanen, sondern audi der nachhaltigen Schaffungskraft eines Bodens handelt. 

Welcher fortgeschrittene Landwirth wird dem Kalkboden Kalk oder Mergel, 
Welcbcr einem Humus oder  Moorboden nur  Stickstoffsalze,  welcher einem feld- 
spathreichen Boden Kalisalzc zufiihren,  selbst wonn er im ersten Falle nur Kalk- 
Pflanzen, im letzten Faile nur kalireiche Pflanzon bauen wurdc? Jeder wird gewiss 
z,miichst den Gehalt seines Bodens an den verschiedenen Pflanzennahrstoffen kennen 
lerncn, und seine Diingungen darnacli einrichten miissen, wonn er mit den geringsten 
Kosten den grcissten Ertrag erzielen will. Die hier mitgotheilten Besultate der Boden- 
analysen beweisen ferner,  dass die anfangs ausgesprochone Ansicht,  dass die Be- 
hamllung der Erden- und Zersetzungsproduktc der Gesteine mit 2°/0, mit 10°/0 und 
concontrirter heisser Salzsiiure und  endlich mit Flusssiiure und Natron ihre voile 
"erechtigung hat,  wenn   cs darauf ankommt,   den   Grad  der Verwitterung  der 
Silikatgesteino und ihrer Zersetzungsproduktc, sowie deren Werth fur die Pflanzen- 
*ultur, boziehungsweiso Pfknzenerniibrmig festzustcllen. 

Chemischc Zusammensetzung des Schelchowitzer Schlammbodens und 
des Nilschlamms. 

In 100 Gewth. Rohbodens sind: 
Skelet  
Feinerde  

In 100 Gew. Feinerde sind enthalten 
Sandiger Theil  
Thonige Substanz (nach Schlossiug)     .   . 

Boden von 
Schelchowitz 

1-20 
98-80 

6493 
35-07 

Nilschlamm nacli 
einer Analyse von 

Knop 
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lioden von 
Sclielchowitz 

Nilsclilamm nacli 
eincr Analyse von 
 Knop  

lo 100 Gew. Feinerde sind: 
Hygroskopisches Wasser    .... 
Humus und gebundenes Wasser   . 
Gltihverlust  
Gesammtstickstoff  

In 100 Kilo Feinboden sind Grammes: 

Zugiingliches 
Gebundenes Kali 
Schwerliisliches 
Gesammt- 
Natron in C1H loslich  
Zugiingliche  | 
Gebundene    J Phosphorsaure  
Gesammt-     J 
Aufgeschlossene Silikatbasen  

In Proc. des Humus und wasserfreien 
Feinbodens: 

Chlor  
Gyps  
Kalkkarbonat  
Bittererdenkarbonat  
Phosphorsaure  
Kali  
Natron  
Bittererde  
Kalk  
Eiscnoxyd  
Thonerde    
Kicselsaure  
Quarz  
Absorption  
Absorption der Silikate fiir sich  .... 

4-03 
10-77 
14-80 
0-3G 

220 
370 
870 

1460 
410 
129 
101 
230 

14-744 

0-06 
0-28 

23-23 
1-45 
0-23 
1-46 
1-02 
1-23 
4-90 
7-30 

12-01 
44-89 

2-Of) 
112 
149 

3-10 
6-11 
9-21 

15-52 

Spur 
3-30 
0-76 

0-96 

2-72 
3-24 

15-10 
16-40 
57-50 

130 

Im Schelchowitzer Teichbodcn wird absichtlich Itaubbau getricben und es 
zeigt die Zusammenstcllung der dreissigjillirigen Ernterertrilgo an Riiben, <*ass 
selbst in einom so fiuclitbaren Boden nacli und nach eine Ernteabnahme elntritt, 
wenn derselbe ohne Diingung ununterbrochcn Ernten hcrvorbringen soil. Weil die 
Itiibenertrage je nach den Wittcrungsverhiiltnisson der Jahre grossen Schwankungen 
unterliegen, so wollen wir die Purchschnittsertriige von 10 zu 10 Jahren anfiihren. 
Dieselben betrugen in der 
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I. Periods vom Jahre 1856—1866 — 385 Met pr ha. 
II.   „   „   „  1867-1876 — 330 „ „  „ 

III.   „   „   „  1877-1886-312 „ „  „ 
Das letzte Dezennium war ira Allgenieinen regenreiclier und fruchtbarer 

als das zweite und erste Dezennium, trotzdem sind die Ertriige im langsamen 
Sinken begriffen und gegenwiirtig wird der angefiihrte Boden bereits mit anima- 
Hscliem Diinger reichlich gediingt. 

Der dreissigjiihrige Durchsclmittsertrag an Rube im Lossboden betriigt 
270 Mctr, und es iibersteigen daher die Ernten des Teichbodens noch immer namhaft 
diejenigen deg Lossbodens. 

Wenn die geognostische Beschaffenheit des Bodens einen streckenweise fast 
unerschbpflichen Iloichthum an den Bedingungen der Frucbtbarkeit verbiirgt, so 
Siad die landwirthscliaftlichen Anspriiche, welche an diese Boden gestellt werden, 
nicht zu unterschatzen, indem eine intensive Fruchtwechselschaft betrieben, und die 
Halfte des Areals den Hackfriicliten cingeraumt wird. Die am Sclilusse beigegebene 
Aabello iiber die physikalisch-cliemisclie Zusammensetzung der untersuchten boh- 
•nischen Ackererden gibt ein ubersiclitlicbes Bild des mineralischen Bestandes di- 
verser Ackerboden der verschiedenen geognostischen Formation.*) 

Zur besseren Orientirung wurden die Mittelwerthe der wichtigsten Pflauzen- 
u»hrstoffe der Ackerboden aus dieser grossen tabellarischen Zusammenstellung ge- 
zogen und in die folgende Tabelle eingereiht. 

Mittelwerthe aus der tabellarischen Uibersicht nach ihrer gcognostischen 
Abstammung geordnct. 

In 100.000 Gew. Feinboden sind enthalten: 

Tertiiires 

Wittingau 
Ober-  Unter- 
grund   grand 

Urgebirgo 

(inoisl)O(lon        (incis u. (Iriinit 

Nettolitz 
Ober- Unter- 
grund    grund 

Krumau 
Ober-   Unter- 
grund   grund 

lliinor Kreide- 
formation 

Zittolieb 
Ober- ITJnter- 
grund | grund 

Alluvium mill 

Lobositz 
Ober-   Unter- 
grund     grund 

^ugiingliches Kali . 
"ebundenes Kali . 
kcliwerlosliclies Kali 
Gesammtkali .   .   . 

^uganglicho Pliosphorsaiire 
'lebundene Ehospnorsaure   . 
Qesammt-rhosphorsiiure .   . 

Kali 
38  24 212 129 87 80 92 59 173 
121 190 571 508 456 521 362 490 250 

1408 1929 1791 2032 1711 1773 1390 1163 1353 

1567 2143 2574 2669 2254 2374 1850 1712 1776 

F 

19 
54 

hosphorsaur 
8  119 

74II  28 

e 
51 
43 

73 82 || 147 94 

45 
97 

29 
74 

|  45 |  261|  93 
51 1  00II  69 — 

112 103 96   86  162 — 

Auf'geschlossene 

Mittelwerth 

Silikatbasen 
17.1651 6.2781] 13.082 I 13.164 II 7.93-1  9-390] 8-999] 1O.204|| 13.4491 10.572 

Feinerdemenge des Rohbodens 
.  || T4.000|  W-OOOJI 65-000|  70-00l)]| 68.OO0I G4.00o|| OO.OOol  82.000J| 90-OOo] 95-000 

*) Siehe Schlusstabello I. wo 211m Vorgleiche anch ein reicher Basaltboden von Aujezdbei 
Wellemin angeiiihrt ist. 
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Wie cin Blick auf die vorliegende Tabelle zeigt, entlialten die Urgcbirgs- 
ackererden, die Dilluvionen und Alluvionen des Loss und Basaltes die grossten 
Kali- und Phosphorsauremongcn, dann folgeu die Boden, welche aus der Verwitte- 
rung der Kreideformation horvorgegangcn sind, zuletzt kommen die siidbohmischen 
Tertiiirablagerungen. 

Dagegen enthalten die Urgebirgsboden und das Tertiare sehr wenig KalK 
und Magnesia, geringere Feinerdemengen und grossere Quantitiiten unverwitterten 
Gesteines (Skelets) und haben bedcutend seichtere Ackerkrumen als die nord- 
bohmischen Kreide-, Loss- und Basaltboden, besonders in den Mcderungen und 
Thalweitcn, enthalten jedoch niemals so geringe Mongen Feinerde, dass sich 
dadurch die Menge der disponiblcn Pflanzcnnahrung umgerechnet auf rohen Boden 
gegen die Menge der Niihrstoffe in den Boden der Sedimcntfonnationen gehalten, 
so ausgleichen wiirde, dass sich bei angenommener gleicher Miichtigkeit der Acker- 
krume die Ackerboden der untersuchten geognostischen Ablagerungen nicht in der 
oben angegebonen Reihenfolge behaupten konnten. 

Um jedoch die chemische Zusammensetzung von Feinerde der einzclnen 
Ackerboden unter einander besser vergleichen und beurtheilen zu konnen, wurden 
die siimintlichen gefundenen Mineralwcrthe in eine iibersichtliche Tabelle und 
cinzelne derselben in graphische Darstdlungen gebracht und sind am Schlusse diescr 
Beschreibung mitgetheilt. 

(Tabelle L, II., III., IV.) 
Nimmt man dagegen die Mittel aus siimmtlichen rhosphorsiiurebestimmungen, 

welche die Versuchsstation ausfiihrte und rcchnet sic auf Procente des lufttrockcnen 
Bodens  um,   so 
folgendermassen: 

ergeben sich   die   Mittel-   und   Grenzwerthe   fiir  Phosphorsciure 

Grenzwerthe 
Im Tertiarboden 0'023—0-111°/0 

im Urgebirge O'Ol 7—0-20(5 
in der Kreideformation .   .   .   .0-02(5-0-190 
in  den Verwitterungsprodukten 

der Basaltregion     .... 0-025—0-804 
in   den  Alluvionen und   Dillu- 

vionen  0-118—0-222 

Mittelwerthe Bcstim. Zahl 
. 0-050 .   . ... 20 
. 0-094 .   . .   .   . 30 
. 0-092 .   . .   .   .45 

. 0-342 .   . .   .   . 28 

. 0175 .   . .   .   . 22 
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Anhang. 

Die intensive Landwirthschaft stellt sich die Anfgabe auf gleicher Fliiclio 
und in gleicher Zeit mehr Pflanzen und holier verwerthbare Pflanzen zu erbauen, 
So wie mit gleichen Futtermengen in gleicher Zeit mehr Milch, Fleisch, Wolle etc. 
UQd wol auch bessere Qualitiit hervorzubringeu. 

Die Mittel zur Erreichung dieses Zieles bestehen in der mechanischen und 
Pflysikalischen Bodenverbesserung, in rationeller Bodenbearbeitung, in der Erzeugung 
Und dem Zukauf von Dungmitteln und Kraftfutterstoffen, um Pflanzen und Thiere 
^ichlichst erniihren und qualitativ bessere Dungabfiille orreichen zu konnen. 

Das Experiment lehrt, dass die Verwandlung von Kohlensiiure und Salpeter- 
saure in organische Pflanzensubstanz ohne das gleiclizeitige Hinzutreten von den 
s°genannten Aschenbestandtheilen der Pflanzen ein Ding der Unmoglichkeit 1st* 
^ie Stoffe, aus welchen die Pflanzenasche besteht, miissen daher neben Kohlensiiure, 
^^petersiiurc und Wasser der Pflanze zugefiihrt werden, soil sie wachsen, gedeihen 
uQd sich vermehren. 

Kann man iippige Pflanzen ohne Begen, Mist und Boden erziehen? 
Gewiss kann man das und in einer Uppigkeit wie sie bei Feldpflanzen in 

^n seltensten Fallen erreicht wird. 
Unentbehrlich sind fur alle Pflanzen folgende Verbindungen und zwar vier 

^etalloxyde, vier Sauren und das Wasser. Sie heissen: 
Eisenoxyd        Kohlensiiure 
Magnesia Salpetersaure 
Kalk Phosphorsiiuro 
Kali Schwefelsiiure 

Zehn Elementc innig gesellt, bilden und bauen die organische Welt. Als 
^xyde werden sie von dem Pflanzenkorper aufgenommen. Solche Elemente, die wir 
s«nst noch in jeder Pflanzenasche finden, sind indirekt niitzliche Elemente (Kiesel- 
s^ure, Chlor, Natrium, Mangan). Die Pflanze vermag durch ihre Blatter der Luft 
~*e Kohlensiiure, welche in ihr niemals versiegt, zu entziehen und ihren ganzen 
^°hlenstoffbedarf aus dieser Luftquelle vollkommen zu decken. Wcnn man daher 
^em reinsten Wasser alle die vorhin genannten Stoffe, ausser Kohlensaure zusetzt, 
80 kann man Pflanzen im Sonnenlichte, ohne Regen, ohne Boden und ohne Mist 
Wumus) iippig und gross ziehen. 

In den folgenden vier Salzen sind immer zu je zweien, diese den Pflanzen 
Unentbchrlichen Stoffe cnthalten: 

Im Salpeter die Salpetersaure und das Kali. 
Im Bittersalz die Schwefelsiiure und die Magnesia. 
Im Knochensalz die Phosphorsilure und der Kalk. 
Im Eisenchlorid das Chlor und das Eisen. 

fe 
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Lost man diese drei ersten weissen Salze in bestimmten Verhiiltnissen, 
unter Zugabe von ganz wenig Eisen in sehr grossen Mengen kohlensauren Wassers 
auf, so dass auf 1000 Theile Wasser ein Theil dor Salzmischung kommt, so hat 
man eine Niihrstofflosung, in welchcr alle Kulturpflanzen nicht nur freudig fort' 
kommen, sondern auch ungewolmlich reich bliihen, imd sehr viole Frttchte ansetzen. 
Als Beleg, welche Resultate man mit Hulfe dieser Kulturmethode bercits erzielt 
hat, und welcher Vermehrung die Kulturpflanzen fiihig sind, mi) gen folgende Angaben 
dienen. So erzog Nobbe in Tharandt Buchwcizenpflanzen, von denen eine Pflanze 
lieferte: 

119   Gramm lufttrockenc Masse 
47'8     „       Trockensubstanz. 

796 reife und  108 unreife Samen von einem einzigen Samenkorn.    Diese Buch- 
weizonpflanzc besass eine Hohe von 2-70 m, der Stainin war 1 cm stark, holzhart, 
besass 115 Zweige mit 746 Bliittern und 521 Bliithcntrauben. 

Knop in Leipzig erzog eine Maispflanzc, welche 150-3 Gramm wog una 
142 reife, keimfiihige Samen hervorbrachte. E. Wolff in Hohenheim kultivirte 
Haferpflanzen, von denen mehrere 14'9 Trockensubstanz und 254 reife Korner 
erzeugten, so dass von einem einzigen Haferkorn unerhorte Kornermengen geerntet 
wurden. Hanamann in Lobositz erzog in Jahre 1879 eine Gerstcnpflanzc, welch" 
24-5 gr Trockensubstanz und 162 reife koimfiihige Samen hervorbrachte, von denen 
100 Korner 4*5 gr wogen, so viel wie die schwerston Korner der Feldgerste ^u 
wiegen pflegen. 

Mit Recht kann daher der Piianzenphysiologe gegenwitrtig sagen: „Gcbt 
mir nur einen Sonnenstrahl und ich will Euch aus Steincn Brod machen." Wie 
nun die Erfahrung lehrt, so liofern theils die Verwitterung des Bodens, theils die 
in die Ackcrerde einstromenden Wasser fast tiberall ausreichend die zur Ernahrung 
der Pflanzcn erforderlichen Mengen an Eisen, Chlor, Natron, Kiesolsiiure, so dass 
es sich bei Beurtheilung der Eclder auf hinreichenden Rcichthum an Pflanzen- 
niihrstoffen fast immer nur um die Beantwortung der Frage handelt, enthalt der 
Boden genug an Phosphorsdure, Stickstoff, Kali, Schwefelsaure, Talk und Kalk una 
in welchen verschiedenen LosliclLkeitsverhiiltnisson, so dass sie von den Pflanzcn 
auch aufgenommen und verwerthet werden konnen. Soil eine Pflanze wachsen und 
gedeihen, so muss sie alle Stoffe, aus denen sie besteht, aufnehmen konnen, sic 
mussen ihr im aufnehmbaren Zustandc wiihrend ihrer Vegetationszeit geboten 
werden. Fruiter glaubte man ganz allgcmein, der Humus sei die Tflanzennahrungi 
heute wissen wir, dass er als soldier bedeutungslos ist, doch abcr ein nicht minder 
wichtiger Bestandtheil des Bodens ist, weil cr auf die Bodengahre und den physi' 
kalischen Zustand des Bodens so wohlthiLtig wirkt, dass er durch keinen anderen 
Stoff besser und billiger ersetzt werden kann. 

Die Anwendung des Stalldilngers bringt aber eine Vergeudung einzclner 
Pflanzenniilirstoffe mit sich, die schon reiclilich genug im Boden vorhanden sind, 
wiihrend die mangclnden in ungeniigcnder Menge zugefiihrt, nach den Bedurfnissefl 
des Bodens und der Pflanze nicht regulirt werden konnen. Um reichliche Ernten 
zu erzielen, muss man zuniichst den natiirlichon Reichthum des Bodens kennen 
lerncn. Um diese Kenntnis zu erwerbon, darf man keinc Miihe scheuen. 
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Was verschafft den Gewinn bei der Landwirthschaft? Die Diingermenge! 
,)(,nn der Diinger ist die Ernte. Kein Diinger, kein Ertrag; wenig Diinger, wenig 
Ertrag; selbst der reichste Boden sinkt im Ertrage nach 20—30 Ernten. 

Pachtzins, Steuern, Anbaukosten und Saatkern sind stets dieselben, ob der 
Ausfall der Ernte gut oder schlecht ist. Weil aber diese Ausgaben gemacht werden 
'nussen, so werden, je mehr Hektoliter man erntet, auch die Kosten, die auf jedem 
Hektoliter haften, um so geringer sein. Die Rechnung gestaltet sich dann, wie hoch 
beziffert sich die Mehrausgabe fur Diinger, wie gross ist der Mehrertrag an Getreide, 
ftiibe oder iiberhaupt an anderer Frucht? Hat man nicht mehr Stalldtingcr, um 
"esser zu diingen, so greift man nach den Handelsdiingern. Sollen aber Stallmist 
"Ud chemische Diinger ihre voile Wirkung liussern, so muss hinreichende Feuchte 
Und Gahre des Bodens vorhanden sein, und der Boden gehorig zubereitet werden. 

In dieser Beziehung wirkt der Dampfpflug sehr segensreich. 
Gewohnlich steht die Pnanze so tief unter dem Erdboden, als sie hocb 

uber demselbcn steht, ticfgchende Pflanzen wurzeln noch tiefer und durch die Ver- 
uefung und Lockerung des Bodens piiiparirt man den Pflanzen nicht nur einen 
£eeigncteren Standort, sondern durchliiftot und durchfeuchtet man die Erde auch 
*eit besser und erreicht hierdurch eine Verbesserung der Bodengahre, ein besseres 
Aasanmieln der Winterfeuchtigkeit, ein tieferes Eindringen des Regenwassers, eine 
Sleichformigero Vertbeilung der Dungstoffe und eine raschere Verwitterung der wirk- 
Samen Bodenbestandtheile; in nassen Jahren einen leichteren Abfluss des Regen- 
wassers. Erst ein physikalisch gut zuberoiteter Boden lohnt die Verwendung der 
Danger. 

Aus den Bothamstedter Versuchen ergibt sich, dass selbst ein Boden von 
hoher naturlicher Fruchtbarkeit, der zu Beginn des Versuclies grosse Quantitiiten 
0|'Sanischen Stickstoffes aus einer vorhergegangen Vegetation und einen grossen 
Mi'ieralstoffvorrath besass, der nacheinander an 40 Weizenernten getragen hatte und 
lrtl Durchgchnitt dieser Jahre 12'4 hi, Korner pro ha lieferte, durch den fortgesetzten 
^Dbau dieser Kulturfrucht erschopft wird. Der Boden lieferte im ersten Dezennium 
^1, im Lctztcn 9-2 hi K. pr. h. — doch warcn die Witterungsverhaltnisse der 
jetzten Jahre sehr ungiinstige, die der ersten zehn Jahre giinstige und da dieser 
faktor die Emtehohe beherrscht, so bleibt man uber die Grosse der Erschopfung 
lm Unklaren. Doch kann sie bei dem natiirlichen Reichthum dieses Versucbsbodens 
niclit so bedcutend gewescn sein, weil sich jede an Stickstoffsalzen freie Mineral- 
dungung nicht nur nicht bezalilt machte, sondern den Ertrag selbst im vierten De- 
Zennium nur unbedoutend steigerte. 

Durch Ammoniaksalze und Chilisalpeter allein wurden die Weizenernten 
aiif das Doppelte gesteigert (96 Kg Stickstoff pro ha) und eine Mischdiingung von 
de«selben Mengen Stickstoff und Mineralsalzen brachte einen unwesentlichen Mehr- 
ertrag. Stallmist allein leistote so viel, wie die kunstliche Mischdungung und obgleich 
^crselbo eine bedeutend grossere Mengc an Stickstoff, Kali und Phospliorsaure 
)esass als die gegebene Handelsdungermischung, so gab die Stallmistparzelle doch 
l<eine hoheren Ertrage als die mit Kunstdiingermischung gediingte Parzelle. Mit 
'lem Mist gelangten aber noch bedeutende Humusquantitiiten in den Boden. Weiter 
'ernen wir aus diesen interessanten Versuchen, dass zur Hervorbringung einer gleich 
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grossen Emte wenigstens doppelt so viel Stallmiststickstoff als Ammoniak- oder gm' 
Balpeter stickstoff nothwendig war. 

Aus Thaer's Versuchen*) iiber den Stickstoffbedarf der Kulturpflanzen ergibt 
sich, dass bei hoheren Stickstoffgaben im Diinger die Natur rnehr, nicht weniger 
aus den naturlichen Stickstoffquellcn ergiinzt und dass, wenn der Mensch kargt, 
ihm auch die Natur ihre Beigabe versagt. Versuchsansteller kommt zu dem Resultat, 
dass fur sein Versuchsfeld und unter den mittleren Witterungsverhaltnissen die 
Halfte desjenigen Stickstoffs als Dilngergabe erforderlich ist, welche man in der zU 
erwartenden Ernte zu gewinnen hofft, hei Wurzelfruchten, Olpjlanzen konne man 
wohl noch bis auf 6'0°/0 des zu erwartenden Stickstoffcs in den Kulturpflanzen gehen. 
Zwischen dem Anfangsbedarf an Stickstoff werde indess bei Cerealien und Legumi' 
nosen ein Unterschied bestehen, da letztere bei Stickstoffzufuhr sich weit schnellei" 
als erstere entwickeln werden. Die neueste Broschure des Engliinders John Provt**) 
einc viel gelesene Schrift in England und Deutschland — behandelt ebenfalls den 
lohnenden Ackerbau ohne Viehzucht und Stalldiinger. 

Prout kornmt auf Grund einer 25jahrigen Bewirthschaftung im Grossen BM* 
reinem Handelsdiinger zu dem Schlusse, dass ein gewisser Procentsatz an Humus, 
welcher so zu sagen sclbstthiitig durch die Ernteruckstiinde dauernd auf seiner 
Hohe erhaltcn wird, im allgemeinen zur Erzeugung befriedigcnder Ernten hinreicMi 
weshalb ein dariiber hinausgehender Uiberschuss keincn (ikonomischen Worth hat 
und Verschwendung ist. P. beruft sich auf die Anweisungen des englischen Agri- 
kulturchemikers Volker, welcher auf Grund der chemischen Untcrsuchungen des 
Gutsbodens dem Besitzer an die Hand ging, wie er das todte Bodenkapital &* 
schliessen und die bedeutenden Vorriithe desselben an Mincralpflanzennahrung ver- 
werthen konne. 

Die drei bewirthschafteten Bodenarten enthielten in Proccnten an: 

Stickstoff 
Salpetersiiure . 
Phosphorsaure 
Kali . . . . 
Kalk . . . . 
Magnesia . . 
Schwefetsiiure 

1. 2. 3. 

rO         • .   0-170 0-107 0-141 
.   o-oo I 0-001 o-ooi 

:0 .   0-141 0-204 0141 
U     ' .   0-365 0468 0320 

}    3 
:«8     .     . .   1-360 3-312 0070 
IS] 

13     '     * .   0'400 0-432 0-266 
02 .   0060 0109 0061 
HH .   0-789 0-986 0-502 Gesammtkali .   .   . 

Vom chemischen Gesichtspunkte ist Nro. 2 der reichste der drei Bodefl' 
Alle drei Erden enthalten hinlangliche Vorriithe an mincralischer Pflanzonnahrung- 

P. verliess die Stallmistwirthschaft und bauto Moss Halmfriichto unter Ver- 
wendung von Handclsdiingern 20 Jahre lang mit wirtlischaftlichom Gewinn, indero 
er die Ackeningen durch eiuen Dampfpflug verrichten, den Anbau und die Ernto 
durch die Hand und das Gespann besorgen Hess. Die liandelsdungerrcclinung belief 

*) Biedermanns Oontralblatt i'iir Agriculturchemie 188-1,. 
**) A. Kiister Lohnendcr Ackerbau ohne Vieh. Iierlin 188!). 
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sich auf 123 Mark pro ha des ganzen Gutes und bestand in Phosphaten und Stick- 
stoffsalzen. Kalidiingungen gaben verneinende Ergebnisse, Kalk blieb ohne Erfolg. 
Der siebzelmjiihrige Betrieb brachte in den ersten 4 Jahren Nichts, in den nilchsten 
loun Jahren 17-300 M. und fiir die 4 letzten Jahre 25-260 M. in einem Jahre 
oder 138.37 M. pro ha. von dena ganzen Gute. Der Landwirth kann fiir einzelnc 
Niihrstoffe hone Preise zahlen, weil er in den einzelnen Fallen dadurch die anderen 
im Boden in grosserer Menge vorhandenen Niihrstoffe, also das Bodenkapital erst 
auszunutzen vermag. 

Der Pflanze ist es aber auch nicht einerlei, welche Zusammensetzung die 
Nahrung hat, welche man ihr darbietet und bei Verwendung von Ilandelsdimgern 
Wuss eine richtige Wahl getroffen werden, die sich nach der zu kultivircnden 
Pflanze und dem Boden richten wird. Weil die fehlende Mineralnahrung eines 
Ackerbodens aus Steinbriichen und Bergwerken billiger, als wie aus Stallungen und 
Kloaken zu haben ist, so wird der rechnende Landwirth das losliche umlaufende 
Niihrstoffkapital nicht nur durch organische Diinger, sondern auch durch Mineral- 
dttnger ergiinzen, weil der Nutzen dicser Diingung bekanntlich vorziiglich darin 
hegt, dass man den im Minimum im Boden vorhandenen Pflanzenniihrstoff, durch 
dessen Vermehrung erst die anderen Niihrstoffe zur Wirkung gelangen, im Boden 
oeliebig anhiiufen kann. Die meisten Kulturboden haben Mengel an loslichen, von 
den Kulturpflanzen assimilirbaren Stickstoff; deshalb ist es auch der verbreitetste 
und gesuchteste Dungstoff. Die natiirlichen Stickstoffquellen fliessen viel zu spiirlich 
llnd die im Boden enthaltenen loslichen Stickstoffsalze gehen durch Auswaschen 
wieder verloren, so dass man fiir die Ausnutzung und fiir die Vermehrung derselben 
°°i intensiver Wirthscliaft stets Sorge tragen muss. Weil aber der Stickstoff der 
theuerste Diinger ist, und im Boden der Oxydation und Auslaugung unterliegt, so 
darf er nicht im Uiberschuss gegeben, sondern muss den Kulturpflanzen zugemessen 
und nur zu bestimmten Zeitcn verabreicht werden. 

Die billige Beschaffung des Stickstoffes ist aber eine der ersten Bedingungen 
*ur eine okonomischo Produktion und im Liebigschen Sinne hat Sc7rafe-Lupitz ein 
^ewirthschaftungssystcm aufgestellt, vermoge welchem die aus der Athmosphiire ge- 
^innbare Stickstoffquelle gefasst und in hervorragendem Grade dienstbar gemacht 
^erden kann. Der Stickstoff, sagt Schulze, ist ausser dem Wasser der gewaltigste 
Motor der Pflanzenproduktion, ihn zu Bathe zu halten, darin liegt Oekonomie, seine 
unerschopflichen natiirlichen Quell en sich nach Kraften dienstbar machen, das schafft 
^ermiigen und deshalb wird man in zweckmiissiger Rotation den „stickstoffzehrenden" 
^ultm-gewiichsen die „stickstoffsammelnden" Pflanzen folgen lassen und letztere 
reichlich mit Mineralstoffen versehen. — Wagner's Versuche zeigen auch, dass sich 
('as specifische Dilngerbedurfniss mit dem durch die chemische Analyse der Aschen 
•kr geernteten Pflanzen ermittelten specifischen Nahrstoffbedilrfniss nicht deckt, 
sogar oft im direkten Gegensatz zu diescm steht. Kalipflanzen z. B. haben die 
Ffthigkeit, grossere Mengen Kali aus dem Boden an sich zu reissen, als Pflanzen, 
die an diesen Stoffen arm sind. Es gilt daher, das Diingebediirfniss des Bodens und 
|'ils specifische Niihrstoffbediirfniss der Pflanze aus cinander zu halten und zu 
D°friodigen. 
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Schuh halt den Wundklee fur den besten „Stickstoffsammler", welcher die 
Lupine iibertrifft, nach ihm folgt der Rothklee, die Erbse und die Wicke. Durch 
Schulze's Fruchtfolge ist dargethan, (lass unter Anwendung von Kali und Phosphaten 
bei zweckmassiger Fruchtfolge, selbst ohne jede Stickstoffdiingung dem Boden an- 
schnliche Stickstoffmengen und Ernten abgeningen werden kiinnen. Es werden aber 
die Ertrage abnehmen, sobald der Vorrath an Bodonstickstoff und Phosphorsiiure 
theilweise erschopft sein wird. Man kann den Obergrund auf Kostcn des Unter- 
grundes eine Zeit lang bereicliern, auf die Dauer miissen beide Bodenschichten an 
Stickstoff verarmen. Sch. hat nur einen kleinen Beitrag zu der noch ungelostcn 
landwirthschaftlich wichtigen „StickstotTfrage" geliefcrt. 

Wagner hat gezeigt, dass Klee und iiberhaupt die Leguminosen obwol sic 
zur Erzeugung einer normalen Ernte dreimal mehr Stickstoff benothigen als die Ce- 
realien, Ruben, Kartoffeln und Paps etc. trotzdcm, wonn sic mit Stickstoffsalzen 
gediingt werden, unter normalen Kulturverhaltnisscn auf unseren hochkultivirten 
Ackerboden keine nennenswerthon Mehrcrtriige licfern, und dass man nur bei den 
Getreidesorten, dem Baps, den Riiben und Kartoffeln, durch Stickstoffdiingung 
eine hohe Rente erzielcn kann. Die neuon Forschungen lehren, dass die Halmfrilchte 
die geringste Fahigkcit besitzen, sich Stiskstoff sowol aus den natiirlichen Queilen 
der Luft, als auch aus den im Boden vorkommenden, schwer loslichcn organischen 
Stickstoffverbindungen anzueignen und dass sic einer leicht liislichen StickstoffdiiTigiing 
am meisten bediirftig sind. Diescn Pflanzon folgen die Hackfriichte und der Hopfen. 
Sie ntitzen den Icichtloslichen Bodonstickstoff wcniger gut aus wic die Halmgcwiichse, 
lohnen aber doch in den meisten Fallen die Vcrwendung von Icichtloslichen Stickstoff- 

Am wenigsten rentirt sich die Stickstoffdiingung bei den Futtergrasern, 
weil die geerntete Substanz einen relativ zu geringen Worth hat. Wiesen muss 
man mit billigen Abfallen diingen. Oar nicht angczeigt ist die Stickstoffdiingung 
bei Leguminosen und Klce. 

^Damit aber der Stickstoff tur vollen Wirkuvg gelange, sind Phosphorsaure 

und die ubrigen mineralischen Ndhrstoffe im  Uiberschuss zu bieten". *) 
Die Bodenanalysen zcigen uns aber zuniichst, dass wir in sehr vielen unter- 

suchten Boden an loslicher Phosphorsaure geringere Mengen haben, als zur nach- 
haltigcn Steigerung der Bodcnertriigo nothwendig sind. Wir haben auch gesehen, 
dass ganze Landstrccken Mangel an Kalk, Magnesia und Schmfelsdure aufweisen 
und da letztere bosonders von den Leguminosen in grosserer Mengc bcniithigt werden, 
dass wir neben Kali auch auf die Vermchrung dieser Stoffe im Boden Bcdacht 
nehmen miissen. Weil wir aber eine baldige Rente erwarten, so wenden wir mit 
Recht nur die lciclitloslichon Phosphate, die hochgradigsten Superphosphate an, 
mit wolchen wir aber neben der Phosphorsiiure auch die Schwefelsiiurc und gcringe 
Mengen Kalk dem Acker zufiihren. 

Kalkmergcl und gebrannter Dolomit wcrden auf den friiher bczeichneten, 
siidbiiiiniischcn Giitern in grossen Mengen mit ausserordentlichcm Erfolge verwendet, 
und obwohl der Stallmist auf siimintlichen Besitzungen den Hauptdiinger bildet, so 
wird zu Hopfen, (Ictrcidc, Riibc und Raps in von Jahr zu Jahr steigenden Menge11 

*) Warner, Steigwiing dor Bttdenertrttge durch Stickstoffdiingung. Darmstadt 1888. 
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dennoch mit grosstcm Vortlioil Chilisalpeter, Axnmoniakphosphat und Superphosphat, 
in humusreichen Bfiden Thomasschlackenmehl verwendet. Im Jahre 1865 herrschte 
nur der Stallmist, auf keiner Herrschaft wurde Kunstdiinger verwendet, den Diin- 
gungsversuchen brachte man nur Misstrauen cntgcgen und da in trockcnen Jakren 
unbestimmbarc Wirkungcn oder gar Misserfolge eintraten, begann man die Handels- 
diinger zu unterschiitzcn und vornekm zu ignoriren. Den fortgesetzten Bcmuhungen 
der ckemiscken Versucksstation, ikren zakllosen Dimgungsversuchen und vielen 
griindlicken Bodenanalysen, welcke die Wakl der jeweiligen Dungstoffe bestimmen 
halfen, unterstiitzt durch das Zutkun der jungcrcn Landwirtke ist cs zu dankcn, 
dass Sckritt fiir Sckritt das Zutrauen in die Kunstdungung wiederkokrte, dass die 
gewonnenen wisscnschaftlichen Ergebnisse praktisck verwertket werden konnten und 
die oben bezeickneten Kunstdiinger als Beidiinger des Stallmistes immer unent- 
behrlicher wurden, dass ikr Verbraucb auf den kerrsckaftlicken Besitzungen von 
Jalir zu Jakr bcdeutend zunakm und wie die folgende Zusammenstellung beweist, 
zu einer allgemeinen Verwendung grosserer Quantitiiten von Superpkospkaten und 
loslickcn Stickstoffsalzen gefiikrt hat. 

Die einst unbedeutendc Diingerkontrolle dor fitrstlicken Versucksstation Lo- 
bositz fordert heute bereits eine umfangreiche analytische Thatigkeit, die nickt mckr 
©ntbehrt werden kann. Auf sammtlicken kockfiirstlick Sckwarzenbergschen Ilerr- 
Sckaften in Bohmcn wurden an Superpkospkaten und Stickstoffsalzen laut GeschiiftS' 
protokoll verwendet und von der Station kontrollirt: 

Vom Jalirc 1866—^1870 nur 43 Diingermuster, wovon jedes Muster cinom 
Waggon crkauften Diingcrmaterials entsprack. Vom Jahre 1871—1875 etva 82, von 
1870 — 1880 an 229, von 1881—1885 = 331, von 1886—1890 fiber 627 und dock 
wie goring ist nocli die Menge verwendeten Handelsdtingers in unserem gesegneten 
Vaterlande gegenttber jenen Quantitaten, welcke in England oder in einigen deutscken 
1'rovinzcn jiihrlick verwendet werden. 

Siimmtlicke Winterungen werden mit Stalldung, fast alio Riibettsaaten mit 
Ilandolsdimgcr (Ammonpkosphat) verscken und es ist nur nock zu vorsucken, in 
"Wie weit zu Leguminosen die Kaliphosphate zu verwenden sind. 

Eeclinet man kinzu, die in den letzten Dezennien aufgebrackten grossen 
Kalkquantitaten und Dolomitmongen, dann in Siidbokincn die Holzasche, den Eeld- 
Spath, die Osmosewasser und die Sckkimmalluvionen, welcke in Form von Compostcn 
nutzbringend jetzt auf den Ackern verwendet werden, so bckommt man einen Begri if 
von der grossenxZalil von Hilfsmitteln, die neben dem Stallmist, Dank den Fort- 
schritten der Agrikulturckemie, keute als loknende Motoren der organiscken Pro- 
duktion dem modernon Landwirtli zu Gebotc stcken, sein Diingerkapital im Boden 
vermckren, seine Produktion steigern helfen. 

Auf Grund wissensckaftlicker Diingungsversucke kam Sickerlieit in alio 
Operationen und Iliberzeugung in die Gemiitker. Nickt allein die Nothwendigkeit 
des Ersatzes der den Kulturflachen cntzogenen Pflanzenniilirstoffe, als vielmekr ge- 
rade die Auffindung von zahllosen Quellen'zur Mchrung derselben, cliaraktcrisirt 
die nutzlicken praktischon Consequcnzen der ncuen agronomiscken Lekrcn, deren 
hervorragende Vertreter als die grossten Wohltliiiter der Menscliheit unsercu Dank 
ve<rdienen. 
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Physikaliseh-ehemische Zusammensetzung bohmiseher Aekerboden. Tabelle I. 
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') und 4) loslich in 10°/0 kalter Salzsiiure. 
s) und 5) loslich in dieser Siiure, in der Siedhitze eingcdampft. 
') Nach Behandlung mit Flusssaure loslich. 

e) In 2% Salzsiiure loslich. 
T) Absorption fur Ammoniak nach Knop. 

Wittingau, Nettolitz, Zittolieb untersuchte: Dr. J. Hanamann; Krumau: Kourimsky. 
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Erklarung 

fur die Ziffern der Phosphorsaiire-, Kali- und Kalkgehalte der 

graphisch. Darstellungen. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
in. 
17. 
18, 
19. 
80. 

I.  Tertiarboden von Wittingau 

Berghof u jiljl (Obergrund) 
„ „     (Untergrund) 

Berghof bojkovnice . 

Berghof u douby . 
Dvorec (Budw. Str.) 

„     (k sosni) 
i) i) 

Miihlhof (purkrabsky) 

„    '   (nadeje) 
(Plskova) 

Neuhof (na vriku)   . 
11 Tl > 

Schwamberg .  .  .  . 
Lhota mystrovy    .   .   . 
Schalaun u splavu m. . 
Wall pod kfedlem   .   . 
Wondrov (Frauenberg) 

">  Urgebirgsboclen  von  Nettolitz und 
Krumau. 

'• Peterhof Schwambergfeld    .  .  . <> 

•       ,,       Grossstuck 
4. Schwarzenberg Sadafelder 

5. Schwarzenberg Sadafelder   .   .   . u 
6. Zitna spaleny Folder o 
• •       n » r>  w 

8. Krainerhof pejsarka o 
•'• :) »        M 

10. Neuhof Bergfeld o 
11-       » n  u 
12. Krenau Kapellenfeld o 
!"•        j) v  " 

14. Krenau Kogler Quirten   .   .   .   . o 
10. „ „ „ .    .     .    .   U 

L6. Favoritenhof Kladner <> 
17. „ „  « 
18. „ Unt. Stadtbolz   .   . o 
19. „ „ „ .   . u 
20. Neuhof Rundfeld o 
21. „ „  « 

III.  Basalterden. 

1. liasalterde Lobosch 
2. Radobylerde 
'.). Ifouiolkaerde (Whinitz) 
4. Ov&fnerde 
5. Chlumeker (Pschan) Erde 
(I. Wostrybasalterde 
7. A.ujezdbasalterde 
s. Baikopoleerde 
9. Basalterde Dubkovic 

10. „ vom Fuchsberge 
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1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 

IV.   Boden der Kreideformation. 

Zittolieb Dollk  

„       hinterui ScMttboden 
11 )! 11 
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ii ..... 
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it ii ii 

„        gegen Laun 

Rotschov (Tabulka) 
Chlumcan (Tahof) 

Kottomefer Erde 

de 

22 
23 
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