
480 II. Besprechungen. 

aber fUr die Frage nach den Entstehungsbedingnngen der Oolithe von 

Bedeutung sein wlirde. 

Deew bestimmte anch die relative Hiiufigkeit des Bacterium c a 1 c i s 
in verschiedenen Tiefen. Er land, daB sie in Tiefen von ungefahr 300 

Faden sehr rascb im Verhaltnis zu geringeren Tiefen abnimmt. Es 

gedeiht am besten in den oberen warmen 'Wasserschichten; und es HeB 

sicb nacbweisen, daB es sich schon bei 15° nur langsam entwickelt, 

bei 10° tiberhaupt seine Entwicklung einstellt. Daraus erklart sich 

auch seine geringe Bedeutung auBerhalb der Tropen. Drews Unter- 

suchungen sind, wie er selbst hervorhebt, bisher an viel zu wenigen 

Stellen ausgeflihrt, als daB man sich heute schon liber ihre voile Bedeutung 

fUr die Kalksteinbildung klar sein konnte. Das aber ist sicher, daB 

bakterielle Kalkausscheidung in den tropischen Meeren eine groBe Rolle 

spielt und zur Bildung dichter Kalksteine, bzw. dichter Kalksteingrund- 

massen zwischen makroskopisch erkennbaren Organismenresten flihren 

muB. 

Wir sind daher jetzt wohl berechtigt, zusagen, daB die dichten Kalk- 

steinmassen im allgemeinen viel haufiger von Kalkausscheidungen mikro- 

skopischer Organismen als von Zerreibungsprodukten makroskopischer 

Kalk-Hartkorper herriihren dtirften, und daB daher nicht Sorby, sondern 

Bischof im wesentlichen Recht behalten hat. Als die wichtigsten dieser 

mikroskopischen Bildner dichter Kalksteine sind beim heutigen Stande 

unserer Kenntnis wohl nebeneinander, wenn nicht nacheinander, das 

Bacterium calcis Drew (sowie vielleicht andere ahnliche Bakterien) 

nnd die Coccolithophoriden, danach erst die Foraminiferen zu 

nennen. 

Laterit und Terra rossa als illuviale Horizonte1) 
humoser Waldboden. 

Von H. Stremme (Danzig). 
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Geologische Rundschau. V. 31 
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Unter einem Bodentypus versteht die Bodenkunde jene eharak- 

teristische Umpragung, welche ein gewisses Klima den Gesteinen, bzw. 

den Bodenarten im THAERschen Sinne (Sand, Lehm nsw.) zuteil werden 

laBt. E. Ramann (18) hat in seiner Bodenkunde eine Ubersicht liber 

die Einteilung der Bodentypen gegeben. Noch mehr wird das Studium 

von K. Glinkas Charakteristik der Bodentypen (7) die Kenntnis dieses 

fur palaogeographische Forschungen so wichtigen Teiles der Boden- 

kunde fordern. Eine Ubersicht liber die Verbreitung der Boden¬ 

typen in Deutschland habe ich selbst zu geben versucht (21). Aui 

dieser Ubersicht, welcher ich die Einteilnng von Glinka zugrunde ge- 

legfc habe, gebe ich nachstehend einige Daten wieder. 

1. Boden von maBiger Befeuchtung (Schwarzerde) in 

Deutschland. 

Die Bodentypen unterscheiden sich voneinander durch die Be- 

sonderheiten der Profile in struktureller, farbiger und chemischer Hin- 

sicht. Zu den Boden der maBigen Befeuchtung gehort in erster Linie 

die Schwarzerde (Tschernosem). Nicht jede schwarze Erde ist Schwarz¬ 

erde. Haufig sind schwarze Moorerden und Humuskalkboden falschlich 

so bezeichnet worden. Die echte, regional verbreitete Schwarzerde ist 

ausgezeichnet durch ihre Trockenheifc1), durch die klumpige oder pris- 

matische oder kornige Struktur und die schwarze bis kaffeebraune Farbe 

des Humushorizontes, durch die Auslaugung eines mehr oder weniger 

groBen Teiles des kohlensauren Kalkes aus dem Humushorizont oder 

seiner oberen Schicht und durch den Mangel einer erhebliclieren Aus¬ 

laugung der an die Silicate gebundenen oder von ihnen und deni Humus 

absorbierten Basen, ferner durch den Mangel einer Umlagerung der 

Secpiioxyde aus der Oberkrume. Die beiden zuletzt genannten nega- 

tiven Merkmale sind charakteristisch zum Unterschiede von den Boden 

der mittleren Befeuchtung. Beide Merkmale sind voneinander un- 

trennbar und kenntlich am Auftreten von Rostflecken unter der 

Humuskrume. 

Untersuchen konnie ich Schwarzerde im Mainzer Becken. 

I. Am Bahnhof Undenheim-Kongernheim zeigte die Lehmgrube von Juxg- 

blvt und Zenimermanx bei 1,5—2 m AufschluB das folgende Profil im 

ungeschichteten LoB am flachen Gehange unter Getreidestoppeln: 

A 25 cm kaffeebraun, fest, kriimelnd; 

A' 15—25 cm schwarzbraun, grauweiBlich angelaufen, von eigenartiger 

Kriimelstruktur, wie Wurmexkremente aussehend; dieser Horizont 

geht mit Flecken und Zungen in den gleben LoB liber, 

C der noch 80 cm unter A' weiBliclie Flecken aufweist. Dunkle Wurzel- 

gange und Tierlocher waren bis zur Solile verfolgbar. 

x) Dagegen sind Moorerden und Humuskalkboden feucht. 
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II. In Undenheim zweite JuNGBLUTsche Lehmgrube. AufschluB an flacher 

Anhohe 2,85 m in ungeschichtetem LoB unter Getreidestoppeln: 

A 45 cm kaffeebraun; 

A' 15—20 cm dunkelbraun, weiBgrau (wie schimmelig) angelaufen, in 

Wurzelrohren groBere weiBe Flecken; geht allmahlich in 

C den gelben LoB liber, der bis zur Sohle mit immer sparlicher werdenden 

Wurzelrohren, von dunkler Humusmasse ausgefiillt, durchzogen ist. 

GroBe, z. T. mit Humusmasse ausgefiillte Tierlocher sowohl in A, A' 

wie in C. 

In beiden Profilen brauste die Qberkrume mit Salzsaure auf, wenn 

auch weniger stark als die weiBen Flecken, die aus Carbonaten, haupt- 

sachlich wohl von CaC03, bestehen. 

Andere Profile aus der Gegend von Oppenheim zeigten ahnliches 

Verhalten. Auf Abweichungen bin ich an anderer Stelle (21) naher ein- 

gegangen. Das Mainzer Becken hat bei 10° mittlerer Jahrestemperatur 

nach Hellmanns Regenkarte zwischen 400 mid 500 mm Jahresnieder- 

schlag und ist damit eines der trockensten Gebiete in Deutschland. Den 

gleichen Niederschlag und die gleiche Temperatur hat nach M. Murgoci 

die rumanische Schwarzerde. Das Gebiet der Schwarzerde im europai- 

schen RuBland hat durchschnitthch 5,3° Jahresmittel und 460 mm 

Niederschlag, dessen Hauptmenge (53%) von Mai bis September fallt 

(von Mai bis November 69%) bei einer mittleren Sommertemperatur 

von 14°. In der Tschernosemsteppe des asiatischen RuBland herrschen 

0,5° mittlere Jahrestemperatur, 321 mm jahrlicher Niederschlag, davon 

wahrend der Yegetationsperiode 220 mm. Die argentinische Schwarz¬ 

erde soil bis 800 mm Niederschlag bei 16—17° Mitteltemperatur er- 

halten. 

Entsprechend diesem Vorkommen im Mainzer Becken haben wir in 

Deutschland Tschernosem, wo der Niederschlag 500 mm nicht iiber- 

steigt: nach F. Wahnschaffe, L. Siegert und W. Weissermel ostlich 

des Harzes im Harzschatten, von der Magdeburger Borde im Norden 

bis in die Gegend von Halle im Sriden. In der Gegend von Prenzlau nach 

R. Klebs, bei Mewe in WestpreuBen nach A. Jentzsch, in Kujawien 

nach H. Potonie, vielleicht bei Posen nach G. Maas, vielleicht in Nieder- 

schlesien nach A. Orth und 0. Seidel. Diese Gegenden sind floristisch 

ausgezeichnet durch das Vorkommen der pontischen oder Steppenflora * 

(22). Diese ist nach H. Preuss (16) in WestpreuBen an die Gebiete mit 

weniger als 500 mm gebunden. Als Waldboden kommt die Schwarzerde 

nicht vor, in Waldern auch nicht. die pontische Flora. Die Glieder dieser 

Pflanzengemeinschaft sind kalkhold, zusammen mit anderen Elementen 

kommt eine Anzahl von ihnen auch auf den Kalkgebirgen der regen- 

reicheren Gegenden vor. 

In chemischer Hinsicht wird das Profil der Schwarzerde durch die 

folgenden Analysen eines Geschiebemergelbodens von Holzer charak- 

terisiert, welche in den Erlauterungen zu Blatt Prenzlau wiederge- 

geben sind. 

31* 
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Ackerkrume 

(bis 4 dcm) 
M.-Z. 

Untergrund 

(4 dcm) 
M.-Z 

Untergrund 

(10 dcm) 
M.-Z. 

SiOo. 80,09 71,28 70,97 

AI2O3. 7,24 1 6,80 1 7,01 1 

P ©203. 2,40 2,24 2,31 

CaO. 2,33 7,50 7.71 

Mo-0. 0,69 0,96 
1 97 p

 
CO

 
0

0
 

i OX 
KoO. 1,80 

1 
1,69 

1 ( 
2,16 

i.do 

NaoO. 1,12 , 1,68 . 0,83 i 

S03. 0,03 0,01 0,01 

P-2O5. 0,18 0,10 0,12 

C02. 1.11 — 5,16 — 4,72 — 

Humus. 0,15 0,37 0,17 

A. 0,09 0,02 0.03 

Grliihverlust . . . 3,26 2,63 3,47 

Summe 100,59 300,44 100,49 

Der Humusgehalt ist ungewohnlich niedrig, im allgemeinen herrscht 

— wenigstens bei den feinkornigen Bodenarten — in den deutschen 

Schwarzerden ein Hnmnsgehalt von 3—6%. Ber kohlensaure Kalk ist 

nicht ganz ans der Oberkrume ausgelangt. Die Moleknlarzahlen fiir die 

Tonerde nnd die Basensumme lassen nnr geringe Auslaugnng der letz- 

teren erkennen. Eine Umlagernng der Sesquioxyde hat nicht statt- 

gefunden. 

2. Yeranderte Schwarzerde. 

Bei Schweinfurt beobachtete ich in der LoBlehmgrube des Bam¬ 

berger Ziegeleivereins, nordlich vom Hauptbahnhof das folgende Profil. 

Yon weitem schien eine etwa 3/4 bis 1 m machtige dunkle Humnskrnme 

vorhanden zu sein. In der Nahe ergab sich: 

A etwa 25 cm grangelbbranne, krnmelige Oberkrume eines ehemaligen 

Roggenfeldes; von Wurmlochern durchzogen; vereinzelte Kalkstiickchen: 

die unteren 7—8 cm deutlich schichtig; braust nicht mit Salzsaure. 

B etwa 80 cm rotlichkaffeebrauner Horizont; in Langsprismen ge- 

spalten, diese zumeist durch quere nnd schrage Spriinge zersetzt. Die 

einzelnen Polyeder an der Oberflache mit Plecken von rotbrannem 

Humus, rostgelbem Eisenoxyd und schwarzem Mangansuperoxyd ge- 

fleckt; senkrechte Wurmrohren, in welchen rostgelbe Streifen herunter- 

laufen. Obere Partie braust nicht mit Salzsaure; keine LoBschnecken; 

selten Konkretionen. Nach unten nehmen die braunen Flecken ab; 

weiBer Staub tritt an ausgetrockneten Stellen auf; braust stark mit 

Salzsaure; LoBschnecken vorhanden. Ubergang in 
C etwa 50 cm gelber LoB, kalkhaltig, mit LoBschnecken (Pupa, 

Helix, Bythinia); einzelne Wurm- und Wurzelrohren. 
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Charakteristisch an diesem Profil sind der auBerliche Anschein einer 

dunklen, ziemlich machtigen Schwarzerderinde, die intensive Poiyeder- 

strnktur des B-Horizontes und das Gemenge der verschiedenfarbigen 

Flecken anf den Polyedern. 

Die Gegend von Schweinfurt hat nach der Hegenkarte zwischen 

500 und 600 mm Niederschlag. Im Vergleich hiermit diirfte die breitere 

Umgegend von Halle bis Kothen (0. v. Linstow), Belitzsch, WeiBenfels 

(L. Siegert und W. Weissermel) ebenfalls veranderte Schwarzerde 

fiihren. 
Aus dem niederschlesischen Schwarzerdegebiet etwa zwischen 

Breslau und dem Zobten hat A. Orth die folgenden Profile beschrieben: 

Profil LXXIV. Wiirwitz bei Koberwitz: 

A bei 0,471—0,628 m dunkler humoser mergeliger Lehmboden (hygr. H20 

2,53%, Gliihverlust 4,53%, CaC03 7,70%; schwarzbraun); 

C bei 0,628—1,255 m hellgraulichgelber LoBmergel oder steinfuhrender Dilu- 

vialmergel mit viel nordischen Beimengungen, beide durch sehr zahlreiche 

Kalkkonkretionen, LoBkindel u. dgl. ausgezeichnet (hygr. H20 1,89—2,23, 

Gliihverlust 1,04—1,16, CaC03 12,0—12,93; hellgraulichgelb mit braunen 

Flecken); 

tiefer normalkorniger Diluvialsand, grobkorniger brauner Diluvialsand oder feinem 

Formsand ahnlicher Glimmersand. 

Profil LXIV. Beimnitz bei Schmolz: 

A bei 0,471 m dunkler humoser Lehmboden, 0,0—0,314 m Diluviallehm (Ge- 

schiebelehm) (hygr. H20 3,16, Gliihverlust 3,97, CaC03 0,09; dunkelbraun); 

C bei 0,628—1,569 m Diluvialmergel (unterhalb mit eingemengtem tertiaren 

Ton); 

tiefer rotbunter und grauer plastischer Tertiarton von bedeutender Machtigkeit. 

Profil XXI. Malkwitz an der Weistritz (Kreis Breslau): 

A z. T. bei 0,157—0,392 m dunkler lehmiger Sandboden; 

B bei 0,235—0,392 m brauner sandiger Diluviallehm (z. T. Eiserschichten); 

C bei 1,883—2,511 m Diluvialkies und Diluvialsand. 

Profil XXVI. Romberg nach S track witz zu (Kreis Breslau): 

A bei 0,157 m dunkelgrauer lehmiger Sandboden; 

B—C bei 1,569 m Diluvialsand, oberhalb mit einzelnen Eiserschichten, 

unterhalb als normalkorniger Sand. 

Profil XXX. Sadewitz an der Weistritz: 

A z. T. bei 0,157—0,471 m sandiger Lehmboden; 

B bei 0,314—1,255 m rotlichbrauner Diluviallehm (enthalt an der unteren 

Grenze stellenweise kohlensauren Kalk); 

B? bei 2,511 m braunlichgraucr mittlerer Diluvialmergel, unterhalb kalk- 

reicher als oberhalb. 

Hier diirfte es sich in den Profilen XXI und XXX um veranderte 

Schwarzerde handeln, XXVI ist wohl schon als Boden der mittleren Be- 

feuchtung anzusprechen. Diese Gegend hat ebenfalls zwischen 500 und 
600 mm Niederschlav. 
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3. Boden der mittleren Befeuchtung in Deutschland. 

Diese Boden sind in noch hoherem Grade als die veranderte Schwarz- 

erde durch die Eisenrostflecken des Untergrundes nnmittelbar nnter der 

Humuskrume ausgezeichnet. In feinkornigen, undurchlassigen Ge- 

steinen (Tonen) kommen sie als Flecken auf und in den Tonteilen nnd 

als Wurzelrohren vor. In Lehmen iiberwiegen grobere Flecken und 

Konkretionen, bisweilen auch horizontale Streifen. Sande fiihren 

meistens horizontale Streifen und Bander (Ortsteinbander). Doch 

konnen sie auch durch gleichmaBig rostbraune Farbung ausgezeichnet 

sein. Nachstehend gebe ich einige Profile, geordnet nach der Hohe des 

Niederschlages, wieder. 

E. Pamann (17) fancl in der Oberforsterei Hohenbriick in Pommern 

(weniger als 600 mm Niederschlag) die folgenden Ortsteinprofile. 

I. 
A0 + ! 15 cm dicht von Wurzeln durch- 

zogener humoser Sand. 

A 2 30 cm Bleisand. 

B4 20 cm Branderde. 

Bo 30—35 cm zuoberst dunkelbrauner, 

nach unten heller brauner Ortstein, 

zah 

B3 oder C gelber Verwitterungssand. 

II. 

A0 2—-4 cm einer dichten Humuslage 

von Wurzeln durchzogen, braun 

nicht torfartig. 

A 2 15—20 cm Bleisand. 

B4 5—8 cm harten, festen Ortstein. 

B2 oder C gelber Sand. 

In einer Lehmgrube am Bahnhof Ebenhausen bei Kissingen (liber 

600 mm Niederschlag) land ich: 

/ 30—40 cm humusbrauner Lehm, obere 10—15 cm hart, hell, ausgetrocknet, 

fiihrten vereinzelte Geschiebe, untere 10 cm deutlich schichtig. 

B2 etwa 115 cm gut von A abgesetzter, brauner, manganfleckiger, schwerer 

Lehm bis Ton, unten besonders reich an Eisen- und Manganflecken. 

B2 1. 40 cm Bohnerzbank in 2. 40 cm braunschwarzer bis gelber, 

lehmiger Grundmasse. Die schichtiger Horizont. 

braunen, bis 2 cm groBen Boh- 

nen z. T. innen hohl und man- 

ganschwarz. 

Aus B2 traten Quellen aus; Quellhorizoni 

C 1. hellgrauer Ton mit einzelnen 2. gutgeschichtete, harte, graugriine 

Eisenrostflecken. Keuperletten 

Am Emmerleffkhff bei Hoyer in Nordschleswig salt ich das folgende 

Profil (liber 700 mm Niederschlag): 

A0 Wiese, 

Ax 25—30 cm graubrauner, humoser, sandiger Lehm, wurzeheich, entkalkt, 

Bx 30—35 cm trockener, graubrauner, humus- und rostfleckiger sandiger Lehm 

von einzelnen Wurzeln durchzogen, vielfach braunliche Humusflecken, 

entkalkt, 

B2 1,70 m feuchter, plastischer bis sandiger Lehm mit Rostflecken von leb- 

liaft gelbbraunroter Farbe, an seltenen Wurzelgangen noch einzelne 

Humusflecken, entkalkt, 

B3 20 cm einzelne Kalkbrockchen brausen mit Salzsaure, 

B4 50—100 cm die rostbraune Masse ist von weiBen Kalkflecken durchsetzt 
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unci braust mit Salzsaure auf. An der Basis von B^ vielfach feuchte 

Flecken und an einzelnen Stellen Rieselwasser, 

C graugriiner, plastischer, kalkreicher Geschiebemergel. 

Bei Utersum auf Folir war in einer Sandgrube unter niedrigem Heide- 

gestriipp ein Profil aufgeschlossen, welches an den abgewehten Stellen I, 

an frischem Anschnitt II zeigte. 

I. 
A0 5 cm Rohhumus mit beigemengtem, 

weiBem Sand. 

Ax 18 cm grauweiBer Geschiebesancl 

mit Wurzeln. 

A2 30 cm schichtig-brockelige, kaffee-j 

braune Hunmszone, oben 12 cm 

feme Brockelschichten von etwa 

1 mm Machtigkeit, darunter grobere 1 

Schichten bis zu 1 cm Machtigkeit. 

A3 15 cm weiBe, schichtig-brockelige 

Zone, die Brockelschichtchen 1— 

2 mm dick. 

B darunter eisenstreifiger Sand und 

Lekm. 

Die Insel Fohr hat liber 700 mm Niederschlag. 

Bei Bemscheid mit etwa 1200 mm Niederschlag konnte ich in dem 

groBen Steinbruche der Schaferschen Ziegelei die nachstehenden Profile 

aufnehmen: I unter einer Wiese (Rinderweide), II unter Laubwald 

(Buchen, Eichen). 

I. A 20 cm graubrauner, sehr lockerer, sandiger Lehm, etwas steinig (nach 

einwochentlichem heiBen Wetter), 

I 1 55 cm rostbrauner, feuchter, etwas steiniger Lehm, 

B2 60 cm murbe, scharfe, grobe Schiefertrummer mit Feinerde in den 

Zwischenraumen, graubraun, rostfleckig oder clurcli und durch rostig 

(Haken der steilstehenden Schiefer), 

B3 3—4 m verwitterter, oben miirber, tiefer fester und harter werdender 

Schiefer, rostfleckig oder durch und durch rostig (steil aufgerichtete 

Schiefer), 

C blauer Schiefer, stellenweise Graphit und Eisenkies fiihrend, von Quarz- 

adern durch setzt. 

II. Ax 20 cm graubrauner, sandiger Lehm, 

A2 18 cm weiBer oder grauweiBer, sandiger Lehm, 

16 cm rostfarbener, steiniger Lehm, reich an schwarzen Manganflecken, 

B2 2,50 cm miirbe, grobe Schiefertrummer mit Lehm in den Zwickeln, 

graubraun, rostfleckig, reich an schwarzen Manganflecken, 

B3 verwitterter Schiefer (wie oben). 

M. Munst (15) teilt nach eigenen Aufnahmen und denen von K. Rau 

und K. Regelmann die folgenden Ortsteinprofile aus dem wiirttembergi- 

schen Schwarzwalde mit (1500 mm Niederschlag bei 6L mittl. Jahres- 

temperatur). 

II. 

18 cm Rohhumus und weiBer Humus- 

sand. 

4 cm clichter, brauner Sand. 

40 cm kriimelig-brockeliger Feinsand, 

dunkelbraun beginnend, all - 

mahlich hellgelb mit mehreren 

braunen, fast horizontalen Hu- 

musstreifen. 

4 cm strukturloser, grober Sand. 

3 cm Humusstreifen. 
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Hinterer 

Heinzelbergkopf 
Braunbergle Hummelberg 

Ao — 10 cm Rohhumus 20 cm Faserhumus 

Ai 10—20 cm schwarzer san- 
diger Humus 

5—10 cm »anmooriger 
Bleichsand« 

15 cm Moderliumus 

Ao 20—45 cm grauer, leicht- 
rotlicher liumoser Sand 

40 cm weiOer /Bleicb- 
5—10 cm grauer j sand 

35 cm Bleicksand 

Bi 20—50 cm steinbarter, 
rostrotbrauner Ort- 
stein 

10—15 cm Ortstein 35 cm sehr barter, oben 
dunkelscbwarz- 

brauner Ortstein. 

Bo mindestens 40 cm rosti- 
ger, verfestigter, da- 
zwiscben etwas rosti- 
ger Sand 

40—45 cm gelbbraun 
gefarbte, scbwacb 
verfestigte Sand- 
schicbt 

C mittlerer Hauptbunt- 
sandstein 

* 

iiber 60 cm normaler 
Untergrund. 

Gebangescbutt des 
mittleren Hauptbunt- 
sandsteins und Eck- 
scher Gerollhorizont 

mebr als 50 cm nor¬ 
maler Untergrund. 

Gebaugescbutt 
des mittleren Bunt- 
sandsteins 

i-* xn 
O 03 

N £ 

mZ 
© H 

M © 

' T3 

* 

Habnenbronn Moolbronn 

Aq 10 cm Robkumus von 0—5 cm Robbumus 

A! — — 

As 5—10 cm Bleicbsand von 5—40 cm Bleicbsand 

Bi 10 cm liarte Ortsteinbank von 40—60 cm braunroter, sebr fester 
Ortstein 

Bo — von 60—75 cm gelber, wenig fester 
Teil der Ortsteinzone 

C frischer Yerwitterungsscbnitt des 
Hauptgranits 

(Teil der B-Scbicht?) 

von 75 cm ab normaler Untergrund 
(Verwitterungsscbicbt des Haupt¬ 

granits.) (Teil der B-Scbicbt?) 

Uber die chemischen Eigentiimlichkeiten dieser Schwarzwaldboden 
geben die folgenden Analysen eines Granitbodenprofils von M. Helbig 

Auskunft. 

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



H. Stremme — Laterit u. Terra rossa als illuv. Horizonte hum. Waldboden. 489 

Bleichsand M.-Z. Ortstein M.-Z. 
[inter- 

gr und 
M.-Z. 

SiOo. 81,4562 62,8255 69,6140 

AI2O3. 10,2232 1 18,5572 1 15,2354 1 

Fe203 . 1,3781 4,7998 2,3316 

MnO. 0,1065 4,1361 1,1242 

CaO. 0,1742 0,7796 0,9700 

MgO. 

k2o. 

0,5682 

3,9016 
. 1,2 

0,6273 

4,4778 
. 0,83 

0,6888 

5,1967 
>1,2 

Na20. 3,6354 4,6283 5,4671 - 

P2O5 . 0.2856 0,8903 0,5809 

Sum me 101,7290 101,7219 
7 

101,2087 

Im Ortstein sind Eisenoxyd und Tonerde erheblich angereichert, 

gegeniiber dem Granituntergmnde die Tonerde absolut sogar mebr als 

das Eisenoxyd. Dadurch erscheint das Verhaltnis der Tonerde zur 

Basensnmme besonders groB? wahrend in diesem anscheinend kein 

Unterscbied zwiscben Bleichsand und Untergrund besteht. Bock ist 

die absolute Auslaugung aer Basen aus ersterem sehr erheblich. Seine 

gesamte Salzsaureloslichkeit betrug 1,66 g, die des Granites 8,06 g. 

Wenn man den Ortstein als Auslaugehorizont auffassen und mit dem 

Untergrunde vergleichen wiirde, dann ergabe sich eine betrachtliche schein- 

bare Auslaugung der Basen und der Kieselsaure, eine Anreicherung allein 

der Tonerde, des Eisenoxydes, Manganoxyduls und der Phosphorsaure. 

Fast durchgehends zeigen die iibrigen Profilanalysen das entsprechen- 

de Bild. Lehrreich ist noch die folgende Serie, welche nach Aufnahmen 

von W. Kohne E. Blanck ausgeflihrt hat. Profil von Wald bei Miikl- 

tal, Ubergangskegel von der Wurmendmorane zur Niederterrasse; 

A Krurne aus 5—15 cm Tiefe, 

B roter Verwitterungslehm aus 30—40 cm Tiefe, 

C Kies aus 80—90 cm Tiefe. 

A M.-Z. B M.-Z. C M.-Z. 

Si02. 81,99 76,70 23,41 

AI2O3. 6,38 1 9,04 1 1,82 1 

Fe203 . 5,57 6,85 1,95 

CaO. 0,68 I 0,86 j 32,00 I 
MgO. 0,98 

1 0,77 
1,03 

. 0,59 
7,78 

1,15 
K20. 1,09 1,03 0,25 

I 7 

NaoO. 0,68 1 0,69 0,37 ) 
P2O5. Spur Spur 0,03 

C02. — — 33,16 

Grliihverlust . . . 4,55 4,45 — 

Summe 101,92 100,65 100,77 
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Das Material stammt aus der Gegend siidlich von Miinchen, wo es mehr 

als 900 mm Niederschlag erlialt. Mehr als 60% Carbonate in Gestalt von 

Gerollen sind hier ans den Oberhorizonten ausgelaugt. Betrachtlich ist 

anch die Anslangung der Basen nnd die Umlagerung der Sesquioxyde 

in den B-Horizont. Si02 : A1203 : Fe203 sind in A wie 100 : 7,73 : 

6,80; in B wie 100 : 11,82 : 8,90; in C wie 100 : 7,77 : 8,32. Ein Ver- 

gleieh dieser Zahlen von B und C ergibt besonders starke Umlagerung 

der Tonerde, obwohl der Horizont durch seine lebhafte Farbe besonders 

eisenreich zu sein scheint. Allerdings ist bei derartigen Vergleichen nicht 

auBer acht zu lassen, daB auch die Kieselsaure wandert, so daB mit 

der Vermehrung der Sesquioxyde die Verminderung der Kieselsaure 

Hand in Hand geht. Ein Bestandteil, der sieh nicht veranderte, kommt 

im Boden nicht vor. Aber an der starkeren Umlagerung der Tonerde 

gegeniiber der des Eisenoxydes ist in diesem Falle nicht zu zweifehi. 

Nicht immer ist die Tonerde bevorzugt, oft ist das Eisenoxyd starker 

gewandert. Nach den Untersuchungen von B. Aarnio (1) ist das Ver- 

halten der Tonerde von der wandernden Humusmenge in gleichem 

Sinne, wenn auch nicht in einfacher Proportionalitat abhangig. Wie 

von zahlreichen Autoren, in Deutschland zuletzt von B. Albert (2), 

M. Munst (15), G. Bother (20) gezeigt wurde, wandern die Tonerde 

und das Eisenoxyd in der Hauptsache nicht als Silicate, sondern in 

freier kolloider Form. Dies geht aus den Zahlen der Salzsaureextrakte 

her vor. 

Die hier besprochenen Boden der mittleren Befeuchtung, von den 

russischen Autoren Podsolboden genannt, wenn der Bleicherdehorizont 

vorhanden ist, oder podsolige Boden, wenn dieser fehlt, sind in erster 

Linie die Boden der Walder und der Heiden. Aber auch unter dem 

Ackerlande lebt bei uns das Bodenprofil, da die humosen Stoffe vor¬ 

handen sind, und die Wasserbahnen im B-Horizont funktionieren. 

Die mitgeteilten Profile und Analysen zeigen nicht deutlich die Ab- 

hangigkeit der Ausbildung der einzelnen Bodenhorizonte von der Steige- 

rung des Niederschlages. Tatsachlich ist eine solche vorhanden, wenn 

man gleichwertige Bodenarten in ihrer Typennatur vergleicht. So 

neigen nach W. Leiningen (13) die schleswigschen Heiden mehr zur 

Ortsteinbildung als die luneburgische. Jene erhalten durchschnittlich 

100 mm mehr Niederschlag als diese. Nocli geringer ist nach meinen 

Beobachtungen die Ortsteinbildung in der Mark, wo feste Ortsteinbanke 

selten sind. Die Mark hat durchschnittlich nocli 100 mm weniger 

Niederschlag als die Liineburger Heide. -— Die Erlauterungen zu den 

geologischen Spezialkarten von Vorpommern, dem westhchen Hinter- 

pommern und der Mark geben eine durchschnittliche Macktigkeit der 

Verwitterungsrinde des Geschiebemergels von 1—l1/2 111 an? aber in 
den Erlauterungen zu Sektion Bubhtz im osthchen Hinterpommern 

betragt nach K. Keilhack die Machtigkeit der >>Oxydation<< des Ge¬ 

schiebemergels 6—7 m, der Entkalkung 4—5 nr. Hier reicht also der 
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B-Horizont wesentlich tiefer hinunter als sonst. Die Gegend von Bub- 

litz ist eine der niederschlagreichsten de; nordlichen Ostdeutschland. 

Sie empfangt liber 700 mm, wahrend Vorpommern, das westliche Hinter- 

pommern und die Mark durchschnittlicb weniger als 600 mm haben. 

Wir konnen aus den vorstehenden Daten entnehmen, dab in Deutsch¬ 

land wie im europaischen und asiatischen BuBland (ferner auch fest- 

gestellt in Nord- und Siidamerika) von einer gewissen relativen Feuch- 

tigkeit ab im Boden die Wanderung der Carbonate, der Sesquioxyde, 

Alkalien und Erdalkalien beginnt und mit zunehmender Feuchtigkeit 

steigt. 

4. Laterit. 

Diesen rechnet K. Glinka zu seinen Boden mit optimaler Befeuch- 

tung und schreibt ihm in Anlehnung an F. von Richthofen die Ent- 

stehung als Waldboden zu. Richthofen sagt (19): »Obgleich die An- 

sichten ilber seine Entstehungsart noch voneinander abweichen, geht 

doch aus Untersuchungen in versckiedenen Landern deuthch hervor, 

dab die Lateritbildung auf tiefgreifenden Zersetzungsvorgangen beruht, 

und dab die mannigfaltigsten Gesteine, wahrscheinlich dann, wenn sie 

durch lange Perioden mit feuchten Waldern bestanden gewesen sind, in 

Laterit umgewandelt werden konnten. << Doch fehlte es bisher an der 

Kenntnis von Bodenprofilen, welche das Yerhalten der Oberkrume zu 

den tiefmen Bodenhorizonten in den tropischen Waldern zeigten. 

Glinka kann nur das eine Bodenprofil eines Lateritbodens wieder- 

geben, welches J. Walther in seiner Lithogenesis der Gegenwart mit- 

geteilt hat. Hier handelt es sich aber um einen Boden ohne Pflanzen- 

decke und infolgedessen ohne Oberkrume. 

Neuerdings hat R. Lano(11) auf Sumatra zahlreiche Bodenprofile 

beobachtet, welche zuoberst mit >>Braunerden oder Humuserden, und 

zwar genau in der Ausbildung, wie wir sie z. B. aus Deutschland gewohnt 

sind<<, beginnen. Erst unter dieser Bodendecke pflegen, wenn nicht das 

unzersetzte Gebirge folgt, die bunten, leuchtenden Yerwitterungs- 

schichten aufzutreten, die durch die haufig vorkommenden Eisenkonkre- 

tionen . . . sofort als echter Laterit sich dokumentieren. Uberall liegt 

zunachst der Erdoberflache gelb, braun oder schwarz gefarbtes, darunter 

durch unregelmabig verteilte grellrote bis reinweibe Farben ausgezeich- 

netes Yerwitterungsmaterial. << Diese bei olgeologischen Studien an den 

hierbei notwendigen Bodeneinschnitten gemachten Erfahnmgen zeigen 

also unter einem humosen A-Horizont den an Sesquioxyden angereicher- 

ten B-Horizont. Ja, das Yorkommen reinweiber Earben labt sogar das 

Auftreten von Bleicherdehorizonten erwarten. ■— Nack freundlicher 

Mitteilung von Ch. de la CROix-Berhn hat dieser Herr bei der Ein- 

richtung einer Pflanzung auf Java die Erf aiming gemacht, dab der 

Urwaldboden schwarz war, aber nach deni Roden allmahlich die sckwarze 

Farbe verlor und rot wurde. Hier war also der Humus im Ackerlande 
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nicht haltbar, aus welcher Erscheinung sich die Beobachtung von Agri- 

kulturchemikern wie A. Wohltmann erklaren laBt, daB die Boden der 

Tropen sich durch Mangel an Humus auszeichnen. 

Von mineralogischen Untersuchungen ausgehend, hat j tings t A. 

Lacroix (10) gezeigt, daB Latent als ehemahger Waldboden anzusehen 

ist. Lacroix konnte in Franzosisch-Guinea bei Gelegenheit eines Bahn- 

baues zahlreiche Lateritprofile studieren. In diesen unterschied Lacroix 

tiber dem unzersetzten Gestein eine untere Zone (zone de depart), in 

welcher die Zerstorungsprodukte auf den Besten der Mineralien bheben, 

aus welchen sie entstanden sind. Die Hauptmerkmale dieser Zone sind 

Auslaugung von Alkalien, Erdalkalien und Kieselsaure und Hydrat- 

bildung. Dartiber folgt die Zone der Konkretionsbildung (zone de 

concretion), welche ausgezeichnet ist durch das Verschwinden der ur- 

sprtinglichen Gesteinsstruktur, die Zunahme der bestandigen Anteile 

des Bodens in gleichem MaBe, in welchem die auflosbaren abnehmen, und 

die YergroBerung des Eisenanteils. Haufig kommt in dieser Konkretions- 

zone an der Oberflache ein Eisenpanzer (cuirasse ferrugineuse) vor, 

welcher besonders auf den weiten, Boral genannten, von einer sparlichen 

Gramineenflora bedeckten Ebenen anzutreffen ist. 

In der unteren Zone fand Lacroix Verschiedenheiten bei den ver- 

chiedenen Gesteinen. Gabbro, Diabas, Nephelinsyenit waren in gibb- 

sitschen Laterit umgewandelt, ihre Feldspate in Hvdrargillit; auBer der 

Tonerde ist noch Titansaure und Eisenoxyd in reichlicher Menge vor- 

handen. Peridotit wurde ockerig, leicht zerreiblich; diese Masse ist 

kauptsachlich aus Eisenoxyd, daneben aus Tonerde zusammengesetzt. 

Glimmerschiefer, Gneis und Granit erfahren Umwandlung in Kaolin 

und kolloide Aluminiumsilicate. Wenn auch in Guinea die zuletzt ge¬ 

nannten Gesteine nicht in der gleichen Weise zersetzt waren vde die 

basischen Eruptivgesteine, so ist von Lacroix auf madagasischen Gra- 

niten und von M. Bauer bei solchen von den Seyschellen vielleicht 

auch derartiges beobachtet worden. 

In der Zone der Konkretionsbildung vollendet sich die Zersetzung 

des Gesteins. Daneben tritt aber eine Wanderung des Eisens von unten 

nach oben ein und dessen Konzentration an der Oberflache1). 

Diese tiefgreifende Gesteinszersetzung kann nicht auf die direkte 

Einwirkung der Atmospharilien zurtickgeftihrt werden. Demi die ein- 

gehende Untersuchung von Felsen aus Eruptivgesteinen zeigte keine 

chemische Zersetzung der Materials. Weder Syenit, noch Diabas war 

angegriffen. Dagegen war Lateribbildung kraftig, wo die Neigung 

des Bodens dem Regenwasser langsames Eindringen und langes 

Verweilen im Boden gestattete. Dies war der Fall bei durch- 

lassigen Gesteinen. Aber nicht nur die Porositat des Gesteins kommt 

in Betracht, sondern ebenso sehr die Wirkung der Pflanzendecke, vor 

x) Die Analysen zeigen allerdings nichts von einer solchen Wanderung. 
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allem des Waldes und des von diesem gebildeten Humus. Besonders 

gut war dies zu sehen auf denLos-Inseln, namentlich auf derlnsel Bourne, 

wo ein starker Gegensatz herrscht zwischen der Siidkiiste, welche aus un- 

zersetzten, denudierten Felsen besteht, und der flachen Nordkuste, welche, 

mit machtigen Baumen und dichtem Gebiisch bestanden, keine Spur un- 

zersetzten Gesteins sehen laBt. Der Eisenpanzer kommt besonders auf 

den tafelartigen Plateaus vor, welche >>durch die Basaltstrome und 

den Boden der Taler mit fast horizontaler Oberflache gebildet<< sind. 

Das Klima von Guinea ist durch eine Trocken- und eine Begenzeit 

charakterisiert. Zu Beginn der Begenzeit wird der Boden mit Wasser 

benetzt, nach einigen Wochen ist Sattigung eingetreten, dann entspringen 

iiberall starke Quellen, welche die gelosten Stoffe entfernen. In dieser 

Zeit geht die Bildung der unteren Zone vor sich, und die Zersetzung der 

Oberzone wird vollendet. Nach dem Ende der Begenzeit troclmet der 

Boden allmahlich aus, die Losungen werden konzentrierter und steigen 

capillar auf warts. Die gelosten Stoffe krystallisieren aus oder werden 

niedergeschlagen. An der Oberflache wird unter dem EinfluB der 

Sonnenhitze der Niederschlag und die Konkretionenbildung der Hydrogele 

vollstandig. Diese fiihrt zur Entstehung des Eisenpanzers, welcher all¬ 

mahlich ein Aufhoren der Waldvegetation hervorruft. 

Soweit die Beobachtungen und Uberlegungen von Lacroix. Ein 

vollstandiges Bodenprofil hat Lacroix nicht beobachtet. Erganzt man 

seine Studien durch die Beobachtungen von B. Lang auf Sumatra, so 

wiirde man den Vorgang der Lateritbildung unter die Humusdecke des 

Waldes zu verlegen haben, wie es ja streng genommen auch die Unter- 

suchungen von Lacroix verlangen. In diesem Falle diirfte aber die 

Austrocknung des Bodens in der Trockenzeit nicht so intensiv sein, wie 

sie Lacroix auf den nackten, fast vegetationslosen Plateaux beobachtet 

hat, wenigstens nicht, wenn es sich um immergriine Laubwalder handelt. 

In diesen diirfte auch in der Trockenzeit der Boden noch immer Feuchtig- 

keit bewahren. Bei dem Vorhandensein von Feuchtigkeit in der Ober- 

krurne wird jedoch das ohnehin durch die Analyssn nicht belegte Auf- 

steigen der Sesquioxydhydrosole aus der unteren Zone in den Eisen¬ 

panzer ausgeschlossen sein. Dieses Auf steigen ist der einzige Punkt in 

der Erklarung von Lacroix, welcher mit den Verwitterungserscheinun- 

gen des gemaBigten Klimas nicht vergleichbar ist. Lacroix selbst 

widerspricht (S. 346/7 seiner Arbeit) mit Entschiedenheit der Ansicht, 

daB zwischen der Yerwitterung in den Tropen und derjenigen des 

gemaBigten Klimas ein prinzipieller Unterschied sei. Die Verwitterungs- 

produkte (Tone, Kaolin) seien vollkommen identisch, nur die Intensityt 

der Verwitterung sei verschieden. In den oben mitgeteilten Ortstein- 

profilen war haufig unter der harten Ortsteinbank eine wenig verfestigte 

oder lockere Abteilung des B-Horizontes angegeben. (Mit den in 

Frankreich wenig studierten >>Bodentypen<< hat A. Lacroix die tro- 

pischen nicht verglichen.) Der Ortsteinbank konnte der >>Eisenpanzer << 
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Lacroixs sehr wohl entsprechen. D. h. der Laterit ware in 'Wirklich- 

keit der illuviale B-Horizont tropischer humoser Waldboden. Der 

hnmose A-Horizont ware in den Fallen, in welchen die Konkretionen 

oder eine karte Eisenbank den Oberboden bilden, abgetragen. 

5. Terra rossa. 

Die Roterde der Karstgebiete am nordliehen Mittelmeer ist insofern 

nicht ohne weiteres mit dem Laterit zu vergleiehen, als es sich urn das 

Yerwitterungsprodukt nur eines Gesteins, des Kalksteins, handelt. und 

demgemaB die in der Roterde vorkommenden Konkretionen nacb E. 

Blanck vielfach Ivalkkonkretionen sind, welcbe im Laterit noch nirgends 

angetroffen zu sein scheinen. Ich gebe nacbstehend 8 Analysen wieder. 

welche E. Blanck (3) teils selbst ausgefuhrt, teils aus der Literatur 

zusammengestellt hat, ferner 7, welche F. Lucan (23) ausgefuhrt hat. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

SiOo ..... 53,73 35,21 48,73 41,98 60,44 66,77 73,15 47,10 
AI0O3. 21,02 30,26 25,17 26,82 20,46 12,17 9,03 21,83 
1 eo03. 8,62 13,20 8,97 10,95 6,41 8,83 7,92 12,93 
MnO. Spur Spur — — — — — — 

MgO. 1,62 1,50 0,58 1,11 1.60 0,75 1.53 
CaO .. 0,96 0,72 0,22 1,57 0,69 0,73 0,65 0,37 
KoO.| 0,92 2,01 2.63 — 0,80 
NaoO . . . . J 

Spur Spur Spur 
0,26 2.01 1.33 — 0,97 

SO3.) _ _ 0,20 1,60 — 

Pl>05 .... 1 
Spur Spur Spur 

— — -— Spur — 

Gliihverlust . . 14,02 19,15 16,29 17,92 7,37 6,37 6,81 15,93 

H,0. — — — (7,96; — — — — 

C02. — — — — — — — — 

Sum me 99,97 100,04 99,96 101,53 99,39 100,63 99,91 101,46 

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 

SiOo. 26,20 35,42 43,61 47,89 46,27 26,47 32,11 

TiO,. 0,51 0,30 Spur 0,96 0,80 Spur Spur 

ZnO,. 0,81 0,10 Spur Spur Spur Spur Spur 

AI0O3. 39,14 32,89 27,80 24,38 26,61 20,19 25,69 

Fe203 . 14,03 15,03 11,75 12,63 12,64 18,03 6,20 

MnO. 1,45 0,93 Spur 1,18 0,12 1,32 — 

MgO. — Spur Spur Spur Spur Spur 0,48 

CaO. 
Iv20., 

Spur 0,43 1,64 0,68 1,13 13,19 14,44 

NaoO .... 
LioO . . . . J 

Spur Spur Spur 0,32 Spur Spur Spur 

HoO. . 
18,14 

15 32 
15,43 

11,86 
13,32 

11.24 11,33 
(Giuhverl.) (Giuhverl.) (Giuhverl. 

CO-,. — 0,23 — 0,39 — 9,12 10,77 

Summe 100,28 100,65 100,23 100,29 100,89 99,56 101,02 
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Nr. 1—3. nach Schierl von Planina, Javornik und dem FluBbett der Poik, 

Nr. 4 nach Fach von Volosca, 

Nr. 5 nach Becker aus dem »Karst«, 

Nr. 6—8 nach Blanck von St. Michele, Portofino, S. Canzian, 

Nr. 9—15 nach Tucan aus dem kroatischen Karst. 

Von diesen Analysen zeigen diejenigen Tucans eine sehr erhebliche 

>>Auslaugung << der Basen, das Verhaltnis A1203 : Basensnmme ist bei 

ihnen durchschnittlicb 1 : 0,07, es steigt bis 1 : 0,03. Dagegen sind 

Roterden, welche Blanck analysiert hat, reicher an Basen, die von 

S. Michele hat 1 : 0,9. Ber Burchschnitt bei alien Analysen ist 1 : 0,2. 

Ben groBten Schwankungen ausgesetzt ist auch das Verhaltnis der 

Kieselsaure zu den Sesquioxyden, besonders der Tonerde. In 9 ist 

sogar ein erheblicher UberschuB an Tonerde vorhanden. 

Wenn wir diese Boden mit entsprechenden dentschen vergleichen 

wollen, so mhssen wir die Humuskalkboden der Kalkgebirge heranziehen. 

K. Glinka bezeichnet diese als endodynamomorphe Boden, als solche, 

bei welchen die Eigenart des Gesteins der Einwirkung des Klimas trotzt. 

Inmitten von Gebieten podsoliger Boden erinnern die Humuskalkboden, 

obwohl sie den gleichen Niederschlag empfangen wie die Umgebung, 

in mancher Beziehnng mehr an die Schwarzerden. Sie konnen tief- 

schwarz und kalkreich sein und ev. nur aus einem Bodenhorizont be- 

stehen. Aber man findet bei ihnen die Ubergange zu den Boden der 

starkeren Befeuchtung. Sobald der kohlensaure Kalk vollig aus der 

Oberkrume ausgelaugt ist, tritt die dem Klima angemessene Auslaugung 

der Basen und Umlagerung der Sesquioxyde ein. A. Orth hat diese 

ganz allgemein in kalkhaltigen Boden zu beobachtende Erscheinung 

zum Gesetz des Kalkes und Eisens formuliert: das Eisen kann im Boden 

erst wandern, wenn der kohlensaure Kalk verschwunden ist. Bie 

russischen Pedologen nennen die den Schwarzerden auBerlich ahnlichen 

Humuskalkboden Rendzine. 

Emil Wolff (24) und C. Councler (4) haben von deutschen Rend- 

zinen Vollanalysen1) aiisgefiihrt, welche ich nachstehend zitiere. Ein 

Humuskalkboden im Anfangsstadium der Verwitterung scheint der des 

Hauptmuschelkalkes (obere dolomitische Schichten) vom Strohgau, 

nordlich von Stuttgart zu sein, doch ist die Oberkrume nicht mit analy¬ 

siert worden, so daB der wichtigste Vergleichshorizont fehlt. Analysiert 

wurden von E. Wolff: 

I. Untergrund des Fruchtbodens, zur Halfte aus feinerem Pulver, zur 

Halfte aus kleineren und groBeren, sehr miirben unci leicht zu pulvernden 

Gesteinsbrockeln bestehend. 

II. Ein miirbes, leicht zu pulverndes, hellgelbliches Gestein, ohne Locher und 

Poren, auf dem Bruch erclig und stark abfarbend. 

III. Dichtes Gestein von muscheligem Bruch, im Innern clunkelgrau, nach 

auBen heller; mit wenigen Lochern, die mit kleinen, gelblichbraun ge- 

farbten Krystallen ausgekleidet sind. 

1) Nach Moglichkeit benutze ich nur Vollanalysen, da die hiufiger zu findenden Salz- 

saureextrakte unexakt sind, zuclem nur einen sehr kleinen Bodenteil berucksichtigen. 
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496 II. Besprechungen. 

I M.-Z. II . M.-Z. III M.-Z. 

SiOo. 

AI0O3. 

FeoCC. 

Cab. 

MgO. 

KoO. 

NaoO. 

CaC03. 

MgC03. 

P2O5. 

S03. 

HoO bei 125° . . 

Gliihverlust . . . 

24,69 

7,71 

2,15 

0,16 

0,36 

2,82 

0,12 

35,20 

22,77 

0,42 

0,03 

1,25 

1,41 

1 

0,59 

9,85 

2,56 

1,69 

0.05 

0,18 

1,12 

0,05 

47,75 

34,95 

0,16 

0,01 

0,67 

0,67 

1 

• 

0,69 

3,07 

0,76 

0,65 

0,02 

0,04 

0.27 

0,03 

77,91 

16,59 

0,03 

0,03 

0,28 

0.13 

1 

■ 0,62 

Summe 99,09 99,71 99,81 

Hier ist die Auslaugung der Carbonate noch sebr unvollstandig, eine 

solche der Basen scbeint kanm stattgefunden zu haben. Das Verbalten 

der Sesquioxyde ist bei dem Feblen der Zablen fiir die Oberkrume nicht 

klar. 

Vollstandig ist dagegen das ebenfalls von E. Wolff analysierte 

Profil des Liaskalkbodens von Ellwangen. Es bestebt aus: 

A Ackerkrume des Kulturbodens, durch einen geringen Humus- 

gelialt etwas dunkler gefarbt (schwarzbraun) als der Untergrund 

und gleichformiger im Pulver als dieser, sonst aber diesem 

ahnlicli. 

A—B Untergrund des Kulturbodens, von braunroter Farbe und 

fast humusfrei; ein roter Boden, in welchem einzelne Partien 

von Quarzkornern durch tonige Masse zusammengekittet sind, 

aber schon durch Kochen mit Wasser groBenteils auseinander- 

fallen. 

B—C Meist plattenformige, braungelb gefarbte, groBere ocler kleinere Ge- 

steinsbrockel, welche auf dem unverwitterten Kalkstein lose aufliegen oder 

im Untergrund des Kulturbodens verbreitet vorkommen; ein gleichsam 

angefressenes Gestein, aber im Innern cler Masse von noch fester und stein- 

harter Beschaffenheit. — Reste vom ursprunglichen Gestein. 

C Der unverwitterte, aber schon stark zerkluftete Kalkstein, meist von hell* 

grauer Farbe, nur an den Zerkluftungsflachen und im Innern an einzelnen 

Punkten schwach gelb oder braun gefarbt, von ungleichformiger Be¬ 

schaffenheit; teilweise reich an Gryphaeen und anderen Muscheln. 

Die Analyse dieser vier Horizonte, in der von Wolff vorgeschlagenen, 

auBerordentlicli eingebenden Weise untemommen, ergab: 

1 FuB 

machtig 
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H. Stremme — Laterit u. Terra rossa als illuv. Horizonte hum. Waldboden. 497 

A M.-Z. A—B M.-Z. B M.-Z. C M.-Z 

SiOo . . 66,18 65,77 41,84 16,04 

A1203 . . 8.98 1 8,06 1 1,27 1 0,75 1 
FeoCL . 8,18 9,39 8,70 0,09 

Mn304. . 0,66 0,76 0,60 0,36 

CaO. . . 0,15 0,10 1 0,03 ' 0,01 j 
MgO . . 0,37 00 

CO 
d

 
-
'v

 

0,39 
0,36 

0,04 
0,28 

0,01 
0,33 

K20. . . 1,55 1,22 0,16 0,15 
7 

Na20 . . 0,34 1 0,24 0,06 . 0,06 

FeC03. . — — — 2,85 

CaC03 . . 2,64 6.24 43,11 77,16 

MgC03 . 0,39 0,37 0,72 1,04 

p2o5 . . 0,47 0,48 0,53 0,20 
so3. . . 0,06 0,05 0,05 0,02 
HoO und l 

r—
1

 

O
 

verlust. • • • 8,94 7,70 3,66 1,20 

Summe 99,91 100,77 100,77 1 99,91 

Hier ist die Anslaugung der Carbonate erkeblich, die der Basen aber 

noch nicht vorlianden. Yon den Sesquioxyden hat das Eisen bereits 

eine erhebliche Erweiterung in B erfahren, wahrend die Tonerde in dei 

basenreichen Oberkrume am starksten vertreten ist. Jedenfalls hat 

hier gleichzeitig mit der Kalkauslaugung anch eine Verminderung dei 

Kieselsanre stattgefunden. 

In den von C. Councler studierten Profilen des Buchenwaldbodens 

der Oberforsterei Lohra auf der Hainleite, welche Eberts aufgenommen 

hatte, sind die Eigensckaften podsoliger Boden in jeder Hinsicht aus- 

gepragt. 

I. Lanbdecke (2 cm). 

A 2 cm durch Humus gefarbter Ton; Wurzelverbreitung schwach; 

A—B 31 cm graubrauner Ton; Wurzelverbreitung ziemlich stark; 

B 16 cm gelbbrauner Ton; Wurzelverbreitung ziemlicli stark; 

C Grundgestein, oberer Wellenkalk; vereinzelte Wurzeln. 

II. Lanbdecke (4 cm). 

A 5 cm durch Humus gefarbter Ton; Wurzelverbreitung sehr stark, filzartig ; 

A—B 23 cm schwarzbrauner Ton; Wurzelverbreitung ziemlich stark; 

B 5 cm gelblicher Ton; Wurzelverbreitung maOig; 

C Grundgestein, oberer Wellenkalk. 

Die Horizonte A und B waren vollig steinfrei und ergaben 

beim Schlammen, abgesehen von den Wurzelresten, fast nnr feinste 
Teile. 

Geologische Rundschau. V. 32 
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498 II. Bespreekungen. 

I. 

A M.-Z. A—B M.-Z. B M.-Z. C M.-Z. 

Si02. 63,57 ! 67,74 54,13 2,06 

a1203 .... 9,83 1 12,13 1 17,60 1 0,90 1 
Fe203 • . . . 3,82 2,90 6,53 0,51 

Mn304 .... 0,33 0,20 Spur 0,42 (HnO) 

CaO. 1,14 j 1,16 1 1,16 | 52,98 

MgO. 0,94 
0,79 

0,99 
> 0,66 0,83 

0,34 
0,76 

> 2,83 
KoO. 2,32 2,64 2,65 0,39 

NaoO. 0,66 1,09 0,93 0,30 

P0O5. 0,21 0,22 0,20 0,03 

so3. Spur 0,64 Spur 0,17 

co2. 0,14 — 0,58 — 1,11 _ 41,74 — 

Grliikverlust . . 17,04 9,71 14,86 — 

kierin 

100,00 100,00 100,00 100,47 

H20 bei 1000 7,59 4,26 8,70 0,21 
j C im Humus 4,82 2,58 1,24 ) — 

'N. ! 0,510 0,327 0,252 ’ — 

II. 

A M.-Z. A—B M.-Z. B M.-Z. C M.-Z. 

SiOo. 60,61 64,47 59,58 1,44 

AI0O3 .... 11,05 1 15,60 1 13,03 1 0,37 

Fe203 .... 4,54 3,44 5,92 0,05 

M113Q4 .... 0,05 0,21 0,09 0,56 (Mn 0) 

CaO. 0,72 \ 1,11 1,67 | 53,95 | 

MgO. 0,49 
l 0,52 

0,35 
» 0,28 

1,29 
10,48 

0,72 
> 5,08 

li20. 2,81 2,52 2,53 0,22 
Is a20. 1,46 ) 1,03 ( 1,01 I 0,10 1 
P0O5. 0,58 0,18 0,13 0,06 

S03. Spur Spur Spur 0,10 

co2. 0,93 1,28 1,97 42,53 

Gliikverlust . . 16,76 9,81 12,87 — 

kierin 

jioo,oo 100,00 100,00 100,32 

,H20 bei 1000 7,58 5,47 5,70 0,12 

f C im Humus 4,24 1,38 1,07 — 

'■N. 0,396 0,276 0,3451 — 

Die Horizonte A und B sind niclit scliarf voneinander zu scheiden 
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Eine Umlagernng der Sesquioxyde ist gut zu erkennen, die Aus- 

laugung des kohlensauren Kalkes und der Basen sehr groB, auch erstere 

wesentlich groBer als in E. Wolffs Profilen. 

Zu den in podsolige Boden umgewandelten Bendzinen gehoren auch 

die von W. Koehne (9) siidlich von Munchen aufgenommenen Yer- 

witterungsprodukte der kalkreichen Diluvialschotter, von welchen ich 

oben ein Profil mit den Analysen nach E. Blanck wiedergegeben hatte 

(S. 494). BieB-Horizonte dieser Lehme sind gelb oder braun oder braun- 

rot, bisweilen aber auch intensiv rot und der Roterde nicht unahnlich. 

Vergleichen wir nun die Zahlen der deutschen Rendzine mit denen 

der Roterden des Karstes, so sind die niedrigsten Werte fiir die Basen - 

summe bei jenen in den B-Horizonten zu finden. In bezug auf die 

Tonerde, das Eisenoxyd und die Basensumme paBt die Analyse 6 von 

E. Blanck gut zu den Analysen der deutschen B-Horizonte. Auch 5 

ist noch mit den CouNCLERScken Zahlen in Ubereinstimmung zu bringen, 

7 selbst mit solchen von Wolff. Bagegen finden sich so hohe Zahlen 

fiir die Tonerde, wie die Mehrzahl der Karstroterden aufweist, bei den 

deutschen Boden nicht. Ein solcher UberschuB an freier Tonerde, wie ihn 

die Analyse 9 zeigt, ist wohl iiberhaupt nur in einem Illuvialhorizont 

denkbar. Nach der Farbe, den hohen Zahlen fiir die Sesquioxyde und 

den niedrigen fiir die Basen zu urteilen, diirfte es sich zum mindesten 

bei einer Anzahl der Karstroterden um Illuvialhorizonte handeln. 

Bas Klima bedingt viele starkere Auslaugung der Terra rossa als der 

deutschen Rendzine. Bie Hainleite hat nach der HELLMANNSchen 

Regenkarte etwa 600 mm Niederschlag, Ellwangen und das Strohgau 

etwa 700 mm (die geringe Auslaugung der Boden der beiden zuletzt ge- 

nannten Gegenden ist darauf zuriickzufuhren, daB die Boden nicht 

Wald-, sondernFeldboden waren); die Terra rossa des Karstes empfangt 

zwischen 600 und 1500 mm Niederschlag, iiberwiegend im Friihjahr 

und Herbst, wahrend in den deutschen Gegenden wohl iiberwiegend 

die weniger wirksamen, leichter verdunstenden Sommerregen fallen. 

Profile echter Roterden sind bisher nur wenig bekannt geworden. 

Nach W. Leiningen (12) ist sie in Istrien und Balmatien zumeist mit 

geringer Vegetation bedeckt oder vegetationsfrei. Nach fremidlicher 

Mitteilung von 0. von der Osten-Sacken bildet sich in den dalmati- 

nischen Bolinen auf der beackerten Roterde eine braunliche Humus- 

krume. K. Gorjanovic-Kramberger (8) hat die Terra rossa im kroa- 

tischen Karst als Waldboden gefunden. In Rumanien wird auf Kalk- 

gebirgen nach freundlicher Mitteilung von G. MuRGOCi-Bukarest Terra 

rossa als B-Horizont von Waldboden gebildet. So bei Baia, de Ararna, wo 

unter Laubwald (Eiche, Buche) bei deutlicher Podsolierung der Ober- 

krume unter 15—20 cm grauer bis weiBer Humuskrume Terra rossa folgt. 

Bamit diirfte auch die Bildung wenigstens eines Teiles der Roterden 

des Karstes als illuviale Horizonte von Waldboden wahrscheinlieh sein. 
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