
II. Besprechungen. 

Die neue kolloidchemische Forschungsrichtung in 
der Bodenkunde in ihrer Beziehung zur Geologie. 

Yon E. Blanck (Rostock). 

Die Anfange cler Kolloidchemie liegen weit zuriick, sie sind anfs 

engste mit dem Namen Thomas Graham verkniipft, der als erster das 

Studium der Kolloide in Angriff nahm. Fur ihn war der Leim der Typus 

alter Kolloide. Seit jener Zeit hat sich jedoch die Auffassung vom Wesen 

der Erscheinung sehr gewandelt, und es ist nicht viel von der ur- 

spriingliclien Erklarungsweise der kolloidctiemischen Yorgange, insbe- 

sondere des >>kolloida1en Znstandes<< der Materie iibriggeblieben. Fiir 

die bodenkundliche Forschung wurde die Kolloidchemie durcli die 

Arbeiten J. M. van Bemmelens von weittragender Bedentung. Dock 

wie so haufig, so auch hier, gerieten jene grundlegenden Untersnchnngen 

in Yergessenheit, oder besser gesagt, sie gelangten zunachst iiberhanpt 

nicht znr Anerkennung, da sie zur Zeit ihrer Yeroffentlichung aus Mangel 

an Yerstandnis seitens der Fachgenossen unbeachtet blieben, denn sie 

eilten ihrer Zeit weit voraus. Erst 20 Jahre spater wurden sie, fast an- 

gestaunt als neue Offenbarung, der Yergessenheit entrissen, denn in- 

zwiscben hatte sich die reine kolloidchemische Forschung so weit durch- 

zuringen vermocht, dab ihre Entdeckungen und Anschauungen imstande 

waren, die Denkungsweise, wenn auch nur eines kleinen Teils der Agri- 

kulturchemiker und Bodenkundler zu beeinflussen. Ein ahnhches, 

unverdientes Schicksal teilten mit den Untersuchungen van Bemmelens 

diejenigen Th. Schloesings d. A., die gleichfalls die kolloiden Eigen- 

schaften gewisser Bodenbestandteile erkannten und in ihrer Bedeutung 

fiir die Beschaffenheit des Bodens gerecht wurden. Den jetzigen hohen 

Entwicklungsstand der Kolloidchemie vermogen wir dagegen wohl 
O O O O 

am besten wiederzugeben dutch den Hinweis auf die Arbeiten P. P. 

v. Weimarns, H. Freundlichs, Wo. Ostwalds, A. Lottermosers, 

K. Zsigmondys und anderer. Ihren Feststellungen in Gemeinschaft mit 

den zuruckliegenden Untersuchungen van Bemmelens verdankt die 

neuzeitliche Bodenkunde, indem sie dieselben auf ihre eigenen Probleme 

anwandte und iibertrug, die Entwicklung einer besonderen kolloid- 

chemischen Forschungsrichtung, welche Bichtung sich ganz besonders 

auf gewisse Teile der Gesamtwissenschaft vom Boden fruehtbar erweisen 
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muBte, da sick diese fiir die kolloidchemische Behandlungsweise auBerst 

geeignet zeigten. Die allgemeine Aufmerksamkeit seiner Fachgensosen 

lenkte sodann P. Ehrenberg (1) auf die Behandliuig bodenkundlicher 

Fragen vom kolloidchemischen Standpunkt, wenn damit auck nieht ge- 

sagt sein soli, daB dieser Forscher als einer der ersten in genannter Bick- 

tnng experimented tatig gewesen ware, wie dieses pnter anderen die 

Arbeiten B. Sjollemas (2) und P. Bohlands (3) dartnn. 

Es wurde soeben kurz angedentet, daB gewisse bodenkundliche Pro- 

zesse als besonders geeignet fiir eine kolloidchemische Behandlungsweise 
zuganglich waren. Es sind dieses namentlich diejenigen Vorgange, die 

zur Entstehung des Bodens fiihren, also die Verwitterung, derm sie 

spielt sich an der Grenzflache fliissig-fest ab, und das Produkt ihrer 

Wirkungsweise sind z. T. kolloide Gebilde, namlich Gele, worauf unter 

anderen F. Cornu (4) wiederholt und mit Becht hingewiesen hat. Daran 

anschlieBend fallen die Erscheinungen der sog. Bodenadsorption in das 

Beich kolloidchemischer Beaktionen. AuBer van Bemmelens grund- 

legenden Arbeiten haben hier in neuerer Zeit die Untersuchungen von 

J. H. Aberson (5), J. D. Hissink (6), P. Bohland (7), G. Wiegner (8), 

E. A. Mitscherlich (9) namentlich klarend gewirkt und wenn auch 

noch kein endgiiltig feststekendes Bild, so doch eine vertiefende Er- 

kenntnis geschaffen. Der Streit um die sog. »Bodenzeolithe « hat sodann 

gleichfalls fordernd auf die Auffassung von der Beschaffenheit anorga- 

nischer Bodenkonstituenten gewirkt und fiir jene wichtigen, den Basem 

austausch im Boden verursachenden Substanzen, die kolloide Natur 
mindestens als sehr wahrscheinlich gemacht. AuBer den eben genannten 

Forschern haben sick hieran B. Gans (10), A. v. Sigmond (11), E. Blanck 

(12) und andere beteiligt. Wahrend die kolloide Beschaffenheit eines 

Teils des im Boden vorhandenen Tons schon seit den Anfangen kolloid¬ 

chemischer Denkungsweise feststand, haben die neueren Untersuchungen 

auch kolloide Kieselsaure, kolloides Eisenhydroxyd, kolloide Tonerde 

und Humuskolloide, so wie erstere in Verbindung mit letzteren als im 

Boden anwesend erkannt. Hier haben sich namentlich die kolloiden 

Humussauren fiir die Betrachtung und Erforschung vieler Verwitterungs- 

vorgange einschlieBlichdie der Ortsteinbildung als auBerordentlichfrucht- 
bar erwiesen. Das Humussaureproblem kniipft sich an die Namen A. 

Baumann und E. Gully (13), Br. Tacke und H. Suchting (14), P. 

Ehrenberg und F. Bahr (15), Tacke, Densch und Ahrend (16), 

Sven Oden (17), A. Bindell (18) und G. Fischer (19), um nur einige 

der vielen Forscher zu nennen, die in neuester Zeit das alte nie ganz 

ruhen gebliebene Humussaureproblem wieder ins Bollen gebracht haben 

mit dem Ergebnis der Erkenntnis von der Saurenatur dieser aus organi- 
schen Kolloiden aufgebauten Stoffgemenge. Durch alle bisher genannten 

Arbeiten wurde die Auffassung von der zum Teil kolloiden Beschaffen¬ 

heit der Bodenbestandteile befestigt und damit ein weites Feld fiir die 

Anwendung kolloidchemischer Betrachtungsweise der sich im Boden 
o o 
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vollziehenden Prozesse angebahnt. Boch nicht nur fur den Boden allein 

gewann diese Auffassung Geltung, sie rnuBte sich naturgemaB auch auf 

die Gesteine, die das Ursprungsmaterial der Boden darstellen, iibertragen 

und daker in der Lehre von der Verwitterung besonders zum Ausdruck 

kommen. Und in der Tat sind die neueren Untersuchungen auf diesem 

Gebiet stark durck jene Ansckauungen beeinfluBt. Hiervon legen unter 

anderen die Arbeiten H. Stremmes (20), R. v. d. Leedens (21), P. 

Vagelers (22), B. Aarnios (23), E. Blancks (24), G. Leopolds (25), 

J. B. Hissinks (26) und von H. Niklas (27) Zeugnis ab, vor alien Bin¬ 

gen aber J. M. van Bemmelens (28) letzte seiner Veroffentlichungen 

betreffend das Wesen der Verwitterung der Sihkatgesteine. 

Wenn in den voraufgegangenen Zeilen lediglick des Einflusses gedacht 

wurde, den die Kolloidchemie auf die ckemischen Vorgange der Boden- 

bildung und Umwandlung ausgeitbt hat, so soli damit nicht etwa der 

Standpunkt vertreten sein, daB ein EinfluB ihrerseits auf die phvsika- 

lischen Verhaltnisse nur gering oder in untergeordnetem MaBe erfolgt 

ware. Im Gegenteil erweist sich ein solcher als ganz besonders auffallig, 

doch tritt derselbe insofern fur unsere Betrachtung zuriick, als sich die 

hierdurch in Mitleidenschaft gezogenen Verhaltnisse und Veranderungen 

des Bodens mehr auf rein bodenkundlichem Gebiet oder einem Teilgebiet 

der Bodenkunde bewegen, welches weniger enge Beziehungen zur Geologie 

aufweist, als die vorher beruhrten Punkte, die zumeist direkt als geo- 

logische Vorgange anzusprechen sind. Bennoch zeigen sicli die durck 

die Ausflockung von Tonen oder von sonstigen feinen Bodenbestand- 

teilen bedingten physikalisck - chemischen Pkanomene, mit denen die 

bodenkundliche Forschung viel zu tun hat, nur graduell verschieden 

von den Vorgangen der Gesteinssedimentation bei der Bildung der 

Schichtgesteine und sind sie daher geeignet, auch auf diese Prozesse Licht 

zu werfen. Es kann hier nicht unsere Aufgabe sein, aller derjenigen 

Untersuchungen zu gedenken, die sich mit der Veranderung des physi- 

kalischen Bodenzustandes unter Zuhilfenahme kolloidchemiseller Er- 

fahrungen und Theorien beschaftigt haben. Ihre Zahl ist zu umfang- 

reich und ihr Wert nach obigern fiir die vorliegenden Erorterungen doch 

nur bedingt. Immerhin sei der EinfluB hervorgekoben, den die ver- 

schiedenen Naturkrafte vor allem die Witterung in Gestalt von Frost, 

Niederschlagen aller Art, Sonnensckein, Warme, Trockenheit und Wind 

auf den pkysikalischen Zustand und auch bei der Entstehung des Bodens 

ausuben, da die gleichen Krafte im gleichen Sinne an der Sediment- 

gesteinsbildung und an der Bildung der sog. Trummergesteine beteiligt 

g;ewesen sein durften. Zu diesen Kraften gesellt sich schlieBlich noch 

die Einwirkung der Pflanze auf die Bodenkolloide, welcher EinfluB 

gleichfalls von geologischer Bedeutung sein kann. 

Bedenken wir, daB die Verwitterung ein Vorgang ist, der seiner Natur 

nach in der chemischen und dynamischen Geologie Behandlung zu 

finden hat, und daB ferner die Absorptionserscheinungen seit jeher 
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von den Geologen zu den Prozessen der sog. komplizierten Verwitterung 

gerechnet worden sind und auBerdem die im vorigen Absatz beriihrten 

Vorgange bodenpbysikalischer Art bei der Entstehung und Bildung 

gewisser Gesteine ganz entschieden von Bedeutung sein miissen, so 

erhellt obne weiteres, daB die von den Geologen bisber rneist recht 

stiefmiitterlich bebandelten Probleme ebemiscb-geologischer Art durch 

die neue kolloidchemisebe Forschungsrichtung in der Bodenkunde 

groBen Nutzen zu zieben imstande sein durften. ScbbeBlieb besagt 

zudem die Verwertung von Feststellungen der sicb im Boden vor unseren 

Augen abspielenden und sicb dort als giiltig erwiesenen Vorgange aucb 

auf solcbe der Gesteinsbildung nicbts anderes, als das Bescbreiten eines 

seitens der Geologie schon erfolgreich benutzten AYeges, namlich die 

Befolgung >>ontologiscber Forscbungsmetbode<<. 

Kami infolgedessen einerseits der AAYrt bodenkundbcber Erkenntnis 

fiir gewisse Zweige der Geologie nicht in Abrede gestellt werden, so muB 

es andererseits von Interesse sein, nakeres fiber die bisber von-der Boden¬ 

kunde durcb die Heranziebung kolloidcbemiscber Behandlungsweise 

gewonnenen Fortscbritte zu erfahren, naturlich unter dem Gesicbts- 

punkt der Beriicksicbtigung nur dessen, was fiir geologiscbe Fragen von 

Bedeutung sein kann. Hierfiir bietet das jiingst von P. Ehrenberg (29) 

herausgegebene AYerk >>I)ie Bodenkolloide « eine willkommene Ge- 

legenbeit, insofern nambcb der Yerf. dieses fiir die Erkenntnis der Boden¬ 

kolloide grundlegenden AYerkes bemiibt gewesen ist, alles zusammen- 

zustellen und zu sichten, was bisber iiber die Kolloide des Bodens und 

uber ibre AYirkungsweise nacli jeder Bicbtung hin bekannt geworden ist. 

Diesem Bucbe ist sebr vieles fiir den gedaebten Zweck zu entnebmen, 

und eignet es sich besonders aus dem Grande dafiir, weil Ehrenberg 

fur seine Darstellung nur diejenigen Ergebnisse kolloidcbemiscb-boden- 

kundlicber Forscbung benutzt hat, die ein im groBen und ganzen ab- 

gerundetes, wenn aucb nocb nicht endgultiges Urteil zulassen, so daB 

wenigstens einer allzu bypothetiscben Bebandlung des Stoffes vorgebeugt 

wurde, was besonders fiir denjenigen Leser von AATert sein muB, der sicb 

nicht eingehend mit den theoretiscben Grundlagen befassen kann. 

AYir wollen den ausfiihrlichen Darleoungen Ehrenbergs iiber die 
O C' 

Katur der Bodenkolloide und deren Eigenschaften nur folgendes iiber 
O O 

die Bescbaffenbeit des Tons entnebmen, um sogleicb zu erkennen, welcbe 

Folgen die kolloidchemisebe Betracbtungsweise dieses fiir die Sediment- 

gesteine gleichfalls so wichtigen Stoffes aucb auf die Bebandlung geolo- 

gischer Fragen in genannter Bicbtung baben muB, indem sie ganz un- 

zweifelbaft eine weit tiefere Erkenntnis und damit die Moglichkeit einer 

umfangreicberen theoretiscben Erklarung aller in Verbindung mit dem 

Ton stehender Eigenscbaften und Erscbeinungen bietet. Sicb stiitzend 

auf Th. Schloesings d. A., E. A. Hilgards und AAr. B. AATlliams Auf- 

fassung und Untersuchungen gelangt der Autor zu dem Ergebnis, den 

Ton als ein Gemiscb feiner und feinster Sande, umgeben mit geringen 
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Mengen von Kolloidton, anzusehen. Und zwar werden die einzelnen 

feinen Sandteilchen als von einer Hiille kolloiden Tons umschlossen er- 

kannt, wodurch das Gemisch die Eigenschaften der Tropfchenkolloide, 

also etwa die des Leims, des Starkekleisters oder des Wasserglases erhalt. 

In diesem Gemenge sinddie Ubergange von etwas groberem Sand bis zum 

feinstverteilten Kolloidton stetig und allmahlich, und die Moglichkeit 

der kolloiden Form des einen Bestandteils des Tons ist durch chemische 

Ursachen zu erklaren, sei es, dab nach Erreicbung einer gewissen weit- 

gekenden Kleinheit der Einzelteilchen die Loslichkeiten einen starken 

und wecbselnden EinfluB ausliben, oder sei es, dab unter den Yerhalt- 

nissen im Boden iiberhaupt wesentlich nur gewisse Aluminiumsilikate 

in kolloider Form langere Zeit bestandig sind. Demnacb sind die ver- 

scbiedenen ineinander iibergehenden GroBengruppen nicht von derselben 

chemischen Zusamr .ensetzung. Yon der Menge des vorhandenen Kol- 

loidtons wie aucb von der Feinheit der mit ihm vermischten Sande er- 

weisen sich aber alle jene Eigenscbaften der Tone als abhangig, die man 

in Hinsicht auf den Ckarakter des Bodens als seine >>Schwere <<, seine 

>>Fettigkeit<< bezeicbnet. Nicht zu unterschatzen diirfte auch fiir den 

Geologen die Kenntnis von der gegenseitigen Beeinflussung der Humus- 

substanz und des Tons sein, da sich derartige Beziehungen bei der Ent- 

stehung gemischter, organogener und minerogener Bildungen geltend 

machen miissen. Die sog. Schutzwirkung des Humus tritt hier in ihr 

Recht. Wahrend von einer solchen des Tons auf Humussubstanz nichts 

bekannt ist, tritt eine Schutzwirkung von Humuslosungen auf Ton- 

aufschwemmungen zweifellos auf. Sie kann darin bestehen, dab die 

mit Tonteilchen umgebenen Sandteilchen des Tons Humuskolloide 

adsorbieren und sich dann derartig mit diesen umhiillen, dab sie sich 

gegen Fallungsmittel ahnlich verhalten wie die Humuskolloide selber, 

also weit weniger auf die Wirkungen der fallenden Elektrolyte reagieren. 

Andererseits iiben die in groberen Mengen auf Ton einwirkenden Humus¬ 

kolloide auch eine ausflockende, fiillende Wirkung direkt aus, wie dieses 

bei gegenseitigem Aufeinanderwirken zweier Kolloide eine bekannte 

Erscheinung darstellt. Die Aufschwemmung der Bodenkolloide, die 

Yerarmung hoherer Bodenlagen an Kolloiden in Yerbindung mit der 

Untergrundbildung, das Quellen und Schwinden der Bodenkolloide, die 

Zufiihrung solcher sowie das Austrocknen und die Krustenbildung mit 

oder ohne unter Einflub von Salzlosungen sind alles Erscheinungen, die 

fiir die Sedimentbildung von gleichet Wichtigkeit sind und von Ehren- 

berg- eingehend gewlirdigt werden, jedoch hier nur Erwahnung finden 

konnen. Ein besonderes Kapitel ist den Meereswasseruberschwemmun- 

gen, der Entstehung der Alkaliboden sowie der Yerkieselung von Sand- 

steinen gewidmet und gewahrt dieses ganz besonders einen Einblick in 

die kolloidchemischen Yerhaltnisse, die bei der Einwirkung von Salz¬ 

losungen auf die Bodenbildung und Struktur zur Auslosung gelangen. 

Interessant ist der Ausblick, den Ehrenberg an die Wirkung der Soda 
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auf die Kieselsaure kniipft, denn da letztere durch erstere in erheblicher 

Menge loslich gemacht wird, nm spater, wenn sich hierfur giinstige Ge- 

iegenheit bietet, in kolloider Form auszuscheiden und dann Sande zu 

verkitten, so meint er, werden derartige Vorgange in Wustengegenden 

lieute nicht selten sein und uns das Verstandnis der Verkittung von 

Sandsteinen friiherer Epochen erleichtern. Desgleichen ist fiir derartige 

Erscheinungen der Wirkung des Kalks auf die Bodenbestandteile ein 
groBes Wirkungsfeld eroffnet, welches namentlich fiir die Entstehung des 

Laterits und der Roterden in Frage kommen wiirde. Leider sind diese 

so vielversprechenden Probleme nicht von unserem Autor behandelt 

worclen, da noch zu groBe Unsicherheiten in der Literatur liber diesen 

Gegenstand herrschen, eine Anschauung; der zweifelsohne wenig wider- 

sprochen werden kann. 

Die Auffassung, daB bei in Flussigkeiten befindlichen feinen Teilchen 

mit dem Vorhandensein von verdichteten Fliissigkeitsschichten um 

dieselben zu rechnen ist, die sich von der umgebenden Fliissigkeit an- 

gerechnet stetig, und zwar ziemlich sclinell in ihrer Dichte steigern, bis 

zu der am starksten verdichteten Schicht direkt an der Oberflache des 

festen Teilchens, fiihrt zu Folgerungen, die fiir mit Wasser durch- 

trankte Sandschichten, wie z. B. im Triebsand, von groBer Bedeutung 

werden miissen. So verhalten sich derartige Sande infolge der sie um¬ 

gebenden verhaltnismaBig dichten Adsorptionshiillen von Wasser direkt 

wie Flussigkeiten und werden uns dadurch viele ihrer Erscheinungsformen 

und ihr Verhalten durchaus verstandlich. Die von K. Sapper (30) 

auf Spitzbergen beobachteten Erscheinungen des ErdflieBens und der 

Strukturboden durften z. B. in ihrer theoretischen Betrachtungsweise 

durch genannte Anschauung in mancher Hinsicht sehr gefordert bzw. 

unserem Verstandnis naher gebracht werden. 

Die Wirkung des Windes auf die Bodenkolloide, die sich in vielerlei 

Gestalt zu auBern vermag. erscheint gleichfalls fiir den Geologen von 

hervorragender Wichtigkeit in Hinsicht namentlich auf die aolische 

Biidung des LoBes. Von Ehrenberg wird auch dieses Problem kolloid- 

ehemisch behandelt, denn insofern »wir feinste Teilchen nicht durch 

Wasser, sondern durch bewegte Luft in Verteilung und damit zum 

Schweben bringen, so haben wir damit ein Gebilde, das gleichfalls in 

mancher Hinsicht kolloide Eigenschaften zeigt.<< Es fallen somit jene 

Prozesse kolloidchemisch gesprochen in das Wirkungsgebiet der Grenz- 

fliiche gasformig-fest. 

Ganz besonders interessant gestalten sich Ehrenbergs Ausfiihrungen 

iiber die Ortsteinbildung, die als AusfluB der Einwirkung der Pflanze 

auf den Boden zur Behandlung gelangen. Sie werfen gleickzeitig ein 

wertvolles Streiflicht auf andere ahnliche Bildungen. Das wesentliche 

Moment der eigentlichen Ortsteinbildung ist dadurch gegeben, daB die 

versinkenden Wasser der atmospharisclien Niederschlage nicht nur 

elektrolytarm, sondern mit prozentisch allerdings nur geringen Mengen 

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



E. Blanck — Die neue kolloidchemische Forschungsrichtung usw. 411 

geloster Humussubstanzen beladen in den Mineralboden eindringen. 

Ihre Wirkung ist demnach nicht nnr eine auswaschende und hinab- 

spiilende, soweit dieses der Kalkgehalt nickt verhindert, sondern sie 

nentralisieren durch die vorhandenen Humussauren basische Bestand- 
teile und wirken daher z. T. losend, ferner vermogen sie sich aber auch 

als Scbutzkolloide zu betatigen. Sie fiihren Bodenkolloide im weitesten 

Umfange, und zwar noch solche, die sonst infolge des vorhandenen 

Elektrolyt- und Wassergehaltes noch ausgeflockt im Boden verharren 
wiirden, in die Solform liber und machen sie damit beweghch. Biese 

Erscheinung gibt die Erklarung fiir das Beweglichwerden allerlei Boden- 

bestandteile ab, die sonst niemals von ihrem Orte entfernt werden 

konnten. Es handelt sich zudem dabei um ein Beweglichwerden trotz 

geringer Wassermengen. Die sonst zu ihrer Ausfallung geniigenden 
O O O O O O 

Elektrolytmengen und sonstigen Bedingungen reichen eben nicht mehr 

dazu aus. wenn Schutzkolloidwirkungen in Betracht kornmen. Hinzu 

tritt auBerdem die sehr wahrscheinlich stattfindende aufteilende Wirkung 

des Humus auf die Kolloide des Bodens, welche diese gleichfalls leichter 

in Losung gehen laBt. Mit diesen Prozessen Hand in Hand geht eine 

Verarmung der oberen Schichten an Kalk, so daB eine allmahliche 

Entstehung von saurem Humus eintritt. Die sich nunmehr in Wasser 

losenden Humussubstanzen bedingen eine starkere Ausspiilung der 

oberen Bodenschichten und fiihren steigende Mineralstoffmengen in den 

Untergrund, wobei ihre Wirkung sowohl chemisch wie als Kolloidschutz- 

wirkung aufzufassen ist. Der Verlust an Kalk gibt zugleich Veran- 

lassung zur Aufhebung der Kriimelstruktur, so daB sich die Bodenteile 

enger aneinander lagern. Haben nun diese, unter dem EinfluB der in 

Wasser befindlichen Humusstoffe hinabsinkenden Bodenbestandteile 

die Grenze der Bodenschichten erreicht, deren Gehalt an Kalk und an 

feinen Teilchen sowie Auflockerung durch Pflanzenwurzeln einen wesent- 

lich anderen Charakter als fiir den Obergrund bedingen, so werden hier 
weitgehende Umsetzungen chemischer wie kolloidchemischer Natur 

erfolgen miissen. Die Humussubstanz wird durch Kalk oder andere 

basische Stoffe ausgefallt und damit hort die Mogiichkeit ihrer Schutz- 

wirkung auf. Schon eine teilweise Ausfallung kann die Veranlassung 

zu anderen Ausfallungen geben, da z. B. Humussubstanzen, die in 

gewisser Konzentration schiitzend auf Eisenhydroxydkolloid wirken, in 

anderer Konzentration dasselbe ausf alien. Mit dem Aufhoren der 

Schutzwirkung wird ein Teil der durch die Humuskolloide hinabgefiihr- 

ten Bestandteile gleichfalls ausfallen, wie z. B. feinste Sande, feinste 

feste Humusteilchen, in kolloider Losung vorhandenes Eisen und kol- 

loider Ton, der aber weiterhin durch die Kalkwirkung selbst zur Aus- 

flockung gelangen wird. Durch die den Bodenteilchen der tieferen Erd- 

schichten anhaftenden Kalkhiillen oder durch Adsorption kommt es 

dabei zunachst zur Umhullung der Bodenteilchen mit Humussubstanz, 

Eisenhydroxydkolloid usw., wodurch dieselben eine Verkittung erfahren. 
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Ckemiscke Wirkungen der neutral oder durck hydrolytische Spaltnng 

des Carbonats scbwach alkalisch gewordenen Bodenlosung treten wokl 

nock kinzu, und miissen die sick rnekr oder weniger gallertartig aus- 
sckeidenden Kolloide auf die kinabsinkenden Bodenbestandteile gleick- 

sam wie ein Filter wirken und daxaus feste Teilcken, wie kristalloid und 

kolloid geloste Stoffe festhalten. Austrocknung und Altern der so ent- 

standenen Schickt fukren dann zu einer vollstandigen Erkartung der- 

selben. Hieran anscklieBend wird von Ehrenberg auf das nickt' un- 

moglicke Yorkommen von Ortsteinbildungen friikerer geologiscker 

Perioden kingewiesen. Er erinnert an die Auffassung H. Schreibers (31)? 

der das Blackband in der Steinkokle Englands als fossilen Ortstein 

ansiekt, an die Feststellungen von 0. Lemcke (32), der iiber ]lingere 

Ortsteinbildungen und dexen wenigstens zwei Jakxtausende betragendes 

Alter bericktet, und an C. Metzgers (33) Idee, daB gewisse tertiare- 

Quaxzite als verkieselter Ortstein zu deuten seien. 

Ebenfalls von geologiscker Bedeutung zeigen sick die am gleicken 

Orte liber die Entstekung des sog. »Knicks« der Marscken gemackten 

Mitteilungen. Das Auftreten dieser Bodenbildung ist darnack an alte 

Marscklandereien gebunden, die zumeist erkeblick entkalkt sind und 

den gesamten Kalkvorrat nur nock als Silikat oder Humat fukren. 

Es kennzeicknet sick der Knick durck das Auftreten von viel feinsten 

Bodenteilcken, die zum guten Teil als von oben kinabgeschlammt an- 

gesehen werden miissen, bei welekem Yorgang kolloidckemiscke Beak- 

tionen die Hauptrolle spielen. Ferner werden Eisenkonkretionen^ 

Eisensckwarten und Erkartungen sowie Spalten- und Wurzelablagerungen 

von Eisen, Baseneisenstein und sonstige, aknkcke Gebilde ikrer Ent¬ 

stekung nack vom kolloidckemiscken Standpunkt gedeutet, und der 

unter den Mooren namentkck der Alpen vorkonnnende >>Alm<< als eine 

durck erkeblicke Mengen von Humusscliutzkolloiden bedingte Aus- 

sckeidung kolloider Kalksalze erkannt. 

In vorstekenden Zeilen konnte zwar nur eines kleinen Tells der flir den 

Geologen wicktig ersckeinenden Fragen vom Standpunkt neuzeitlicker 

bodenkundkcker Forsckung Erwaknung gesckeken. Die Sodabildung 

im Boden und die fiir die komplizierte Yerwitterung so wicktigen Ad- 

sorptionsersckeinungen konnten nickt einmal gestreift werden, des- 

gleicken muBte eine Fiille Materials, dessen Kenntnis fiir die Losung 

geologiscker Probleme nur anregend und fordernd sein kann, unbertiek- 

sicktigt bleiben, denn alles kierkergekorige nur aufzuzaklen, wiirde den 
mir in dankenswerter Weise zur Yerfiiouno gestellten Baum weit iiber- 

O O O 

sckritten kaben. Ebenso konnte der einscklagigen Literatur nickt im 

vollen Umfange gedackt werden, die gebrackten Zitate macken daker 
nur den Anspruck von Fingerzeigen bzw. Wegweisern. Sollte es aber 

trotzdem gelungen sein, zu zeigen, cder erreicht worden sein, die Auf- 

merksamkeit darauf zu lenken, daB auck fiir die Geologie, insonderkeit 

fiir gewisse Zweige derselben, das Studium neuzeitlicker Bestrebungen 
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auf dem Gebiet der Bodenkunde nicht nur von Nutzen, sondern aucb 

von Bedeutiuig ist, so wiirde damit die Aufgabe vorliegender Mitteilung 

vollauf erfiillt s.ein. 
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