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Sillialt : Scliultz Schultzenstein, iiber das Verhaltniss der Meta-
morpbosenlehre zu einer natiirlichen Theorie der Bluraenbildung, — Verhandl,

d. k. Akademie d. Wissenschaften zu Paris.

Anzeige einer verkauflichen Pfianzen- Sammliing.

Ueber das Verlialtniss der Metamorphosenlehre zu ei-

ner natiirlichen Theorie der Blumenbildung. Von
Dr. C* H. Schultz Schultzenstein in Berlin.

Wie libcrhaiipt, so sucht die Metamorphosenlehre auch in

der Blumenbildung alle Theile auf Axen (Stengel) und Anhange
(Blatter) zu reduciren, im Wesentlichen Alles in der Blumenbildung

aus Blattmetamorphosen zu erklaren. Die Theorie der Axen, an

denen die Blatter nur als Anhange erscheinen, ist zuerst von Ap-
bert du Petit Thouars ini Sinne vonDarvin begriindet, dann

von Turpi n mit der Gothe'schen Bletamorphosenlehre in Verbin-

dunggebracht und durch Abbildungen eriautert, und in diesem Sinne

von DeCandolle, Jussieu u, A. angenommen, in I>eutschland

vonSchleiden, Endlicher nacbgeahrat vvorden. Die jetzige

Metamorphosenlehre ist also nicht mehr die reine L i n n e- G 6 1 b e'sche

Blattmetamorphosenlehre, sondern eine Verbindung dieser mit der

Thouars . Turpin'schen Asen- und Knospentheorie. Indessen

l>ieibt das Grundprincip darin immer dieses, das Blatt als die ein-

fache Urbildung anzusehen, auf welche alle Formen der Blumen-

*lieile zuriickgefiihrt werden Es ist eine Theorie der Metamor-

phosen der appendicularen Organe, also gerade solcher Theile, die

von Anderen, wie von Roper, fiir so untergeordnet gehalten wer-

*^en, dass man sie gar nicht als vollgiiltige Organe ansehen will.

In der Liun^- Gothe'schen Theorie liegen die Erscheinnngen des

abnormen Auswachsens der Staubfaden in Blumenblatter bei vielen

gefiillten Bluroen, so wie iiberhaupt die Uebergangsbildungen von

Slumenblattern in Staubfaden, wie der Kelchblatter in Blumenbliit-
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ter bei den dachblattrigen Btumen der Nyra|ihaen , Calycanthus

Meserabryantheninm, der Ranunculaceen u. s. w. zu Gruiide, uo

es keinen Zweifel zu leiden scheint, dass die Staubfaden aus BIu-

menblattern entstanden, und nichts als veranderte Blumenblatter

sind. Nimmt man hierzu die Uebergange von den Blumenblattern

eu den Stengelblattern vieler Pflanzen, so scheint dadurcb die An-

nahme einer Metamorphose der Blatter in Staubfaden iiberhaupt

begriindet, und damit glaubt man die Natnr der Biume erkliirt zu

haben. Hierbei ergibt sich aber bald, dass die Blatter gar nicbt

solche e in

f

ache Urbildungen an der Pflanze sind, als man vor-

aussetzt, sondern vielmehr nach ganz verschiedenen Wuchstypen

zusammengesetzte Anaphytosen (Anasymphyta), die in sich

noch eine mehrfacbe Zergliederang ihrer Tbeile zulassen, so dass

mit der Zuruckfiihrung der Blumen auf Blatter iiberhaupt keines-

wegs eine Zuruckfiihrung auf solche Elemente (Urformen) vorhan-

den ist, als man geglaubt hat. Wenn die Blatter selbst zweigar-

tig sind, so sind die daraus gebildeten Staubfaden eben solche

Zweige, und dann nicht aus Blattern entstanden.

Andererseits sind die Thatsachen der Umbildung von Staub-

faden in Blatter auch unvollstandig beobachtet, und man bat aos

einzelnen wenigen Erscheinungen auf aligemeine Analogien geschlos-

sen, die bei vielen, vielleicht bei den meisten Pflanzen gar nicbt

vorhanden sind. Bei vielen Pflanzen wachsen die Staubfaden nie-

mals in Blatter, sondern oft sogar in Zweige und Ranken aus

(Bignonia, Hirtella, Carludovica), und die vielen baumformig ver-

zweigten Staubfaden der monadelphischen und polyadelphischen

Pflanzen (Pandanns, Ricinus, Bombax) sind mit der einfachen Blatt-

bildung gar nicht zu vereinigen. Bei denjenigen Pflanzen aber,

wo in gefiillten Blumen die Staubgefasse an der Spitze wirklicb

in Blatter auswachsen, ist niemals durch genaue Beobachtung un-

tersncht worden, ob auch der ganze Staubfaden zum einfachen

Blatt wird, oder ob nicht vielmehr das Filament als eine stielige

Anaphytose unter der blattartig gewordenen Staubfadenspitze iibrig

bleibt. Wenn letzteres der Fall ist, so wiirde daraus nicht folgen,

dass der ganze Staubfaden ein verandertes einfaches Blatt ist, son-

dern nur, dass ein Stengelglied vorhanden ist, das an seiner Spitze

Blatter tragt, und der Staubfaden ware dann ein beblatterter Sten-

gel. Wenn man unter diesem Gesichtspunkt eine gefiillte Malven-

blame (Malva Alcea) betrachtet , so findet sich vollkommen besta-

tigt, dasB hier die Staubfaden nur an ihren Spitzen blattartig wef-
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den, dagegen aber unterhalb die entschieden stieiigen, selbst pami-
ficirten Anaphytosen stehen geblieben sind: so dass die gefiillten

Malvenbluinen eher dafur sprechen, dass die Sfaubfaden als IWeta-
morpbosen beblatiertev Stengel anzuseben sind. Man konnte die
ver/weigten Staubfaden zwar auch, nicbt als einfaebe, sondern als

gefiederte metamorphosirte Blatter ansehen ; in diesem Fall aber
»st man rait der Metamorphosenlebre in derselben Verlegenheit,

denn in den gefiederten Bldttevn wiederboU sieh eben der Gegen-
satz von Axen und Anbangen selbst wieder. Die Staubfaden sind

uann inmier aus Axen und Anbangen zusammengesetzt und nicbt

einfache Blattmetamorphosen, wie die Metamorphosenlebre an-

'Umrnt. Die Metamurpbosenlebre selbst aber hat die verzweigten

Staubfaden unter dem Gesicbtspunkt ihrer Entstehung aus gefieder-

ten Biiittern niemals betrachtet.

Weiui man sich nacb der Metamorphosenlebre nur die Alter-

native steiit, ob die Blumenglieder (z. B. die Staubfaden) aus Biiittern

Oder aus Stengein gebildet seyen, wird man zu keinem befriedi-

genden Hesultat gelangen, weil naralicb Blatter und Stengel keine

so absolute Gegeasatze sind, als man voraussetzt, sondern blosse

Anaphytosen formen, die so mannigfacb in einander iibergehen, dass

wan die Stengel auf Blatter, and die Blatter aof Stengel reduciren

kiinnte, was jedocb nur eben so viel Wertfa baben wiirde, als die

Reduction der Blumenglieder auf Blatter. Wir sehen in den Na-

delblattern die Blatter zweigartig, in den Cactusstengein die Sten-

gel blattartig werden. Bei den Nymphaen, den Farnen, den Cyca-

<^een sind die Blatter zweigartige Axengebilde und bei Ruscus,

Pbyllanthus sind die Zvveige blattartige Anhange. Alsdann sind so

wenig die Axen als die Blatter solcbe einfaebe Urbildungen, als man

voraussetzt, sondern beides zusammengesefzte Anaphytosen. Wenn
'nan also auch in einem gegebenen concreten Fall, was als Blatt

"nd Stengel anzunebmen ist, leicbter unterscheidet , so ist doch

eine allgenieine morphologische Bestimraung des Blattes als eines

besonderen Organs an alien Pflanzeu unmoglicb ; weil das Blatt

em versehieden zusammengesetzter Pfianzenstock ist. Alies kommt
auf die bestiramten gegenseitigen Proportionen der Entwickelung

^er Anaphyta an. Was man bei Nymphaen , Farnen, Cycadeen

flatter nennt, sind ganz andere Anaphytosen als die BiSttev bei

^Veiden, Bucben, Myrten, und noch anders verhaJt es sicb mit

J^e» Langsblattern der Cactus, Stapelia, Callitris und der neubol-

'^"discben Acacien. Die blattartigen Anaphytosen aller dieser

45*
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Pflanzen uiUer einen phytodomischen BegrifT zn vereinigen, ist ganz

kiinstUch und unnaturlich. DieBlatter konnen ahnliche Func-

tionen und aassere Forme n haben; aber sie siiid bei

verscbiedenen Pflanzen ganz verscbieden phytodo-

iniscb construirt, und keine einfacben Urformen.
Die Tbeorie der Blumeubildung nach der Metamorphosenlehre

'st auch nur rait grosser Inconsecjuenz und mit Widerspriichen

gegon die Principien der Theorie selbst durchzufiibren gewesen.

Nach dieser Theorie sind nainlich Axen und Anbange die Grand-

lagen der Pflanzengestaltung iiberhaupt. In den Acbseln der An-

bange (Blatter) konnen nur Kiiospen und Zvveige, aber nicht abei'-

nials Blatter entspringen und Blatter konnten nicht in den Achsein

der Zweige stehen. In der Blumeubildung aber nimmt man im

Widersprucb biermit einen fortwiibrenden Ursprung von Blattern

(Staubfaden, Stempeln) in der Achsel der Blumenblatter selbst an,

oder raan muss es stillscbweigend annebmen. Denn wenn man

auch ein fortwabrendes Abortiren der Zweigknospen in den Ach-

sein der Blumenblattkreise zugeben wollte, wie man es aber gar

nicht zugeben kann, so siebt man bald, dass auch damic die gegensei-

tige Stciiung der Blumenblatter, Staubfaden und Stempel bei sehr

vielen Pflanzen in dem entschiedensten Widersprucb ist. Nach

Analogic der Stengelblattentwicklung miissten namlich die iiber

einander stehenden Blumenblatter, deren Achselknospen abortirt

seyn sollten, entweder alterniren oder doch dacbfiirmig iiber ein-

ander greifen, nicbt aber das obere in der Achsel des unteren ste-

hen. Wenn ein Alterniren bei vielen Blumen auch vorhanden ist,

so ist es fast bei eben so vielen nicht vorhanden, wo z. B. die

Staubfaden, anstatt zu alterniren, in der Achsel der Blumenblatter

stehen (wie bei den Berberideen, Rhamneen, Tremandreen, Sapo-

teen, Diosmeen, Myrsineen, Ampelideen, Menispermeen , Irideen,

Liliaccen, Palmen u. s. vv.), oder die Frnchtknoten keineswegs

mit den Staubfaden alterniren, wie es der Theorie nach wirklicli

seyn niusste. Bei den polyandriscben und monadelphischen Blu'

then ist die Alternation der Stellung gar nicht zu verfolgen. Diese

Thatsachen aber stossen zugleich die ganze Metamorphosentheoi'ie

der Blumenbildung um, was man bisher gar nicbt beraerkt hat.

Nach der Metamorphosentheorie kann ferner niemals ein Bla^*^

CAnbang) aus dem anderu, sondern iminer nur von Axen aus ent-

springen. Da nun die Friichte aus Carpellblattern besteben soUen, so

konntt^n biernach niemals Staubfaden. weil sie ebenfalls ais Blatter
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angesehen werden, von den Fnichtknoten enfspringen. Abgesehen
von den unterhalb stehenden Fruchtknoten, bei denen liberal! von
der Spitze der Carpellblatfer die Staubfaden entspringen miissen,

finden wiv aber aueh gunz freie Fruchtknoten, wie bei den Nyra-

phiien , vou deren ganzer Oberflacbo zahlreiche Staubfaden zuiu

Vorschein kommen. Den Widerspruch dieser Erscheinunw mit den

Grundprincipien der Metaraorphosenlehre bat man niemals be-

obaclUet.

Die Tbeorie der Verwachsungen (nach DeCandolie), ous

der man diese und ahuHche Erklarungen versuchen konnte, reicht

daxa «m so weniger bin, als diese gauze Tbeorie auf irrigen Vor-

aussetzungen beruht, indem die Theile, z. H. die uuteren Frucht-

knoten, die Stenipelsauleu u. s. w. , fernei' die bliithentragenden

Blatistiele bei Chailletia, Helvvingia, Thesium, Hibiscus, dje man
als ans Verwachsung mehrerer Theile gebildet ansieht, in der

Mehrzahl der Fiille eine durchaus einfaehe Organisation aeigen,

u'orin verschiedene unter einander verwachsene Theile nam nad

gar nicht zu erkennen sind. Nach der Tbeorie der Verwachsiio-

gen miisste der untere Frueblknoten aus raehreren fiber einander

begenden Scbicbfen (von Kelch, Krone, Staubfaden u. s. w.) beste-

ben. Indessen babe icb an Durchschnitten unferer Fruchtknoten

gezeigt, dass ihre Iliille (die sogenannteu Fruehtklappen) eben sit

einfiich sind, wie die Hiillen jedes freien Fruchtknotens (Natuv

dep leb, Pflanze 11. Tab. U. Fig. 28. von Philadelphns corona

I'ius). Was man bier also Verwachsung nennt, ist gar kcinc Vor

wachsung, sondera das untere einfaehe Glied einer Annpliytose,

von deren Spitze sieh zuerst neue Anaphyta als Ramiiicationcn

bilden. Man kann die unteren Fruchtknoten eben so wenig als

Verwacbsun^en von Kelch, Krone mit dem noch gesonderten Frucht

knoten ansehen, als man den Stamm eines Baumes als eine Ver

wachsung aller seiner Zweige und Blatter ansehen kann. Wie
alle Zweige und Blatter eines Baumes ncue Anaphyta sind, die

fiich iiber die iilteren binaus ni Anacladoscn entwickelt haben ; so

sind aach die auf einem untern Fruchtknoten stehenden Kelcbbiut-

ter, Biumenblatter, Staubfaden neue Anaphytosen, die ibrcn Ur-

sprung nicht tiefer, als von ibrer ausseren Ursprungsstelle herda-

tb-en. Es gibt zwar einige Falie, wo wirklicbe Verwachsungen

vorkommeu. So ist z. B. um den Griffel der Passifloren der Staub-

fadencylindep verwachsen, wie man an den deutb'cb getrenntcti

SchJehten auf dem Ouerdurcbscbnitt siebt ; aber diese Fiillo m\d
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sehr selten und koannen nieroals da vor, wo man die Theorie der

Verwachsang zur Erklarang der sogenannten Metaraorphosen no-

tbig bat.

In abnliche Widerspriiche, als die bier aufgezeigten sind, hat

man sich bei Erklarung vieler Monstrositaten nach der Metaroor-

phosentheorie verwickelt, besonders, wo es sich urn die Metamor-

phose von Staubfaden im Stempel handelt, wie man sie bei Sem-

pervivum und Papaver, auch bei den Weiden wobl angenomraen

hat, wo eine monstrose FruchtproHferation nicht selten beobachtet

wird. Mob I besonders bat nach du Petit Thouars die Um-

bildung der Staubfaden in Stempel bei Sempervivum bebauptet.

VVenn man nun auch geneigt seyn wollte, die ganze Frucht als

aus Blattern gebildet anznseben, was indessen da, wo die Samen-

trager offenbar aus Stielgebilden (Axen) bestehen, schon nicht mog-

lich ist, so tritt bei den genannten monstrosen Fruchtproliferatio-

nen am Mohn, an den Weiden, Sempervivum doch der Umstand hin-

zo, dass die proliferirten Nebenfriichte oft auf langen Stieien ste-

hen, die ganz die Organisation der Blumenstiele haben, also un-

zweifelhafte Stengelblldung sind. Wenn man nun anntmmt, dass

die Staubfaden blosse Blatter sind, so ist die gleiebzeitige Annahme
ihrer Urabildung in wirkliehe Stiele, oder in Fruchtblatter , die

auf Stieien sitzen , nach der eigenen Consequenz dieser Theorie

ein Ding der Unmdglichkeit. Kiinnen sich die Staubiaden wirklich

in gestielte Friichte umbilden , so ist die Metamorphosentheorie

falsch, nach der die Staubfaden nichts als Blatter seyn sollen.

Inzwischen stimmt es mit den Principien der Metamorphosen-

theorie auch gar nicht uberein, dass man die Fruehtknoten und

Friichte, als Axengebilde der Blume selbst, dennoch aber als aus

'Blattern (Anhangen) gebildet ansieht, die hiernach eine Axenstel-

lung haben miissten, ohne wahre Axen zu seyn. Ueberall siebt

man bier, dass die Unterscheidung von Axen und Anhangsorganen

als Elemente und Urformen des Pflanzenbaues zur Erklarung dei*

vorhandenen Erscheinungen nicht ausreicht, und dass es unmoglicb

ist, die vorkommenden Formen der Pflanzenbildung aus Metaraor-

phosen von einfachen Blattern, oder von Blattern und continuir.

lichen einfachen Axen zugleich zu erklaren , daher denn die

Schwierigkeiten, nach dieser Theorie z. B. die Crueiferenblume

Ba erklaren, an alien Orten herrortreten , wo man es nocb ga^

nicht bemerkt bat.
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Analyse d e s M e t a m o r p h o s e n p r o c e s s e s.

Fast Alies, was man hierMetamorphosen iiennt, sliid gar keitie

Metamorphosen (dei- Blatter), sondern neue Anaphytosen in ejgeii-

tluimlichen verschiedenen Graderi and Fovmen der pbytodouiischen

Zusammensetzung (Cladose und Syjnphytose). Die Fruchtprolifera-
iwu am Mohii, am Hauslauch, an den VVeiden jst, vpeit entfernt eine

3Ietamorphose von Staubfiiden in Steinpel zu seyn, sondern, \\ie

ich friiher schon durch Beobacbtung ahnlicber Falle, wie sie von
Fbouars, Turpin, DeCandolle und neuerlich von Ham bur-
ger besohrieben sind, gezeigt, und jetzt wiederholt bestatigt ge-

innden babe, und wie aucb Hamburger scbon ganz richtig an-

deutet, eine ganz neue bypocladiscbe Proliferation kleiner Mobn-
kopfe, die erst oberhaib der Stelle des Staubfadenursprangs be=

ginnt und sich so hoch binauf erstreckt, dass sie sogar von dem
uateren Theil der normalen Mittelfrucbt selbst ausgebt, wie uugc-

fabr die Filamente von der Frucbtoberflacbe der Nymphaea ent^

spriiigen. Diese Thatsache muss man zuerst festbalten. Uierbei

ist eine Metamorphose wirklicber Staubfaden in Pistille gar nicbt

vorhanden. Staubfaden sind nach wie vor da, und wo sie sicb

an Zahl vermindern, geschieht es durcb Verkumraerung. Beim

Mobn kommen aucb Formiibnlichkeiten der proliferirten Kopfe, die

an die Staubfadenbildung erinnerten, gar nicbt vor. Wenn aber

Hucbj wie es bei Sempervivum allerdings auffiillt, in den mon-

striisen Blumen Mittelformen zwiscben Staubfaden und Stem-

pel sieh zeigen, so kann man selbst bier nicbt von einer Bleta

morphose von Pistillen in Staubfaden, oder von Staubfaden in

Pistiile spreehen; denu es sind die monstrosen Gebilde eigen-

thiimiiehe neue Anaphytosen (bypocladiscbe Proliferationen), die

uicht aus Staubfaden, sondern aus den Nectarien ibren Ursprung

nehmen (Nat. der leb. Pflanze H. 115), und sich sowohl zu Staub-

faden
, ais zu stempelahnlichen Forraen anapbytotiscb entwickebi

konnen. Nachst den Semperviven eignen sich die VVeiden (Salix

caprea, cinerea, silesiaca, aurita, alba) am besten, die Natur der

Klumenmonstpositaten, vvelcbe als Metamorphosen von Stempel in

Staubfaden und umgekehrt betracbtet werden, zu studiren. In der

Mark Brandenburg siebt roan vorziiglich an den mannlichen Pflan-

*en von Salix cinerea die Kiitzcben mit monstrosen BJumen be-

Jeckt. Zoaiicbst siebt man die manniicheii Katzchen androgyn

«der polygamiscb werden, indem sich StempelWumen zwiscben den
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Staubfadenblumen zeigen. Die meisten Siempel slnd normal nur

sehr lang gestielt, vpodurch man solche Katzchen scbon von feme

erkennt. Zwischen den normalen finden sich abnorm gespaltene

Steropel, jede Halfte mit einep NarbenspUze versehen. Unter die-

sen gespaltenen Stempeln sind mebrere, an denen seitlicb Antheren

vorsprossen, wie an den Stempel angewacbsen, in welchem Fall die

Narben mehr oder weniger unvollkommen bleiben. Diess verdient

nicht den Namen einer IVletamorphose von Stempel in Stanbfaden,

sondern es ist eine abnorme Wiederholung der normalen hypocla'

discben Staubfadenurspriinge von der Oberflache des Fruchtknotens

der Nymphaen. Man siebt in den monstrosen Katzchen aucb ganz

normale (ungespaltene) Stempel, die zur Seite Antheren tragen^

was man fiir nichts anderes als eine abnorme Gynandrie halten

darf, denn die Blumen bei Cfaloranthus, Aristolocbia, Asarum zei-

gen denselben Typus. Zwischen den monstrosen gynandrischen

Stempeln der Weiden finden sich auch androgyne Staubgefasse

mit breiten Filamenten, zwei paracladiscben Antherenfachern, deren

Arcbicladium (Connecticulum) an der Spitze in eine Narbe ans-

laaft. Auch linden sich bei Salix einerea mlinnliche Katzchen mit

gabelig verzweigten (den gespaltenen Stempeln ahnlichen} Filamen-

ten, die anf den inneren gegeniiberstehenden Seiten Antheren, abn-

lich den Samen in den gegeniiberstehenden Fruchtklappen, tragen.

Hier wiederbolt sich der Fruchtwuchstypos in der Staubgefassbil-

dung. Der Fehler in den bisherigen Betrachtungsweisen dieser

lUoustrositaten liegt in dem allgemeinen Irrthum der MetamorphO'

senlebre, Stempel und Staubfaden als einfache Blattgebilde zu be-

trachten, wahrend es zasammcngesetzte Stocke (Anasymphyta) mit

innerer Gliederung and von verschiedenen phytodomisehen Wuchs-

typen sind, die durch ihre Veranderungen die sogenannten Meta-

morphosen erzeugen. Wir miissen die monstrosen Anapbylosen

eben so wie die normalen erklaren 5 es sind abnorme Wiederho-

lungen normaler phytodomischer Typen. Wenn die gynandrischen

Blumen der Orcbideen , Aristolochien , selbst der Passifloren nnd

mehrerer Eophorbiaceen, wie Andracbne, Hura, nicht als Meta-

morphosen von Stempel in Staubfaden betrachtet vverden, so darf

man die monstrosen Fruchtknoten der Weiden auch nicht als

solche betrachten. Ich habe die monstr(Jsen Blumen iiberhaupt als

Hemmongsbildungen bezeichnefe (Anaphytosis S. 187). Das Gesetz

der Hemmungsbildung findet auch auf die monstrose Gynandrie und

Androgynie Anwendung. Es zeigt sich darin ein Stehenbleiben
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aof einer anderen SUife der Pbytodomie. Die Gynandrie ist

elne geschlechtllcbe Hypocladie der Stempel und Staubfaden, die

diclinischen Blumeii zeigen einen hiiheren terraocladischen Typus
j

der hocbste arcbicladiscbe Typus ist In den Zwitterblumen. Die

Metamorphosenlehre befriedigt in Erklarung der MannigfaUigkeit

von Erscbeinungen, die bier von der Natur producirt werden,

durcbaus nicbt. Es ist ein Aufbaa neuer, nicht eine Metamor-

pbose alter Theile, was wir in der Blumenbildung zu erkla'ren

haben. Das Proliferiren der Friicbte der Doldenpflanzen von ihren

oberen Randern und das Proliferiren der Rosaeeenfrucbte ist we-

sentlicb dasselbe, wie die Proliferationen beim Mobn und bei den

Weiden. Alles sind keine IVJetaraorpbosen.

(Scblnss folgt.)

Verhandlungeii der k. Akademie der Wissenschaftcn zu

Paris. 1846.

Sitzung vom 17ten August. Kablmann, iiber DungermitteL

Die bier mitgetbeilten Versucbe sind eine Fortsetzung der frii-

hern, und der Verf. batte namentlich die Beantwortung nachste-

bender Fragen dabei im Ange:

1) Entscbeidet, abgeseben von den mineraliscben Bestandthei-

len, der StickstofFgehalt eines Dungers immer den Grad der Wirk-

samkeit desselben auf die Vegetation, und unter welchen Urastiin.

den findet ein solcbes Verbaltniss nicbt statt ?

2) Verdanken die als Dunger angewandten Nitrate einen Tbeil

ihrer Wirksamkeit der Basis, oder ist sie, wenn nicbt ausschliess-

Hcb, doch zum grossten Tbeile von dem Stiekstoffgehalte der Sal-

petersaure abhangig?

3) Die Tbeibiabme der pbosphorsauren Salze an der Vegeta-

tion kann nicbt geiaugnet werden, da diese Salze stets und oft in

grosser Wenge in den Ascben sicb finden; lasst sieb schliessen,

dass diese Salze fiir sicb allein zur Fracbtbarmaehung der Erde

beitragen, oder dass ibr Einfluss von der Existenz der sticksoff-

taltigen Substanzen abbangig ist?

4) Die gewohnlicb angewandten organischen Dungermitfel ent-

Jialten stickstofilose, organiscbe Substanzen. Ueben nun diese eini
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