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Als ich im Jahrgange 1914 dieser Zeitschrift die Bespreclmng »La- 

terit und Terra rossa als illuviale Horizonte humoser Wraldboden« (8), 

veroffentlichte, konnte icli wohl eine Auswahl deutsclier Bodenprofile, 

nicht aber tropiscber mitteilen. Vollstandige tropische Profilaufnalimen 

waren mir lediglicb durch miindliclie tlbermittlung von Dr. Arnold 

Schultze bekannt geworden, nur einige unvollstandige barg die mir 

zugangliclie Literatur. Diese Liicke veranlaBte es, daB ich meiner 

Ansiclit fiber die Entstebung des Laterites einen wenig entscliiedenen 

Ausdruck gab. Inzwischen ist eine groBere Anzalil von tropischen 

Bodenprofilen veroffentlickt worden, welclie sick zumeist leicht und 

ungezwungen in die damals vorgetragene Ansiclit einreilien lassen. 

Ich gebe die Profile nachstehend nut Buchstaben versehen wieder. 

IJnter A. ist der Humushorizont, unter B. der Illuvialhorizont, inwelchem 

die Sesquioxyde ausgefallen sind, unter C. der unverwitterte Unter- 
grund zu verstehen. 
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I. Vollstandige Profile. 

1. Profil an der Atakpamebahn, Togo. (5.) 

A. 0,4 m Mutterboden. 

B. 1—1,5 m Schotter, durchsetztmitKnauern 

von Krusteneisenstein. 

Tiefstes: blattriger Letten. 

3. Tiefbohrnng Glikope, Togo. (5.) 

A. 1 m schwa cli humoser, grober Sand. 

B. mit 
Grund- 
wasser- 

absatzen 
(Glei). 

0,5 m graubrauner, kalkfreier 
Lehm mit sparlichem Bohn- 
erz. 

18 m grauer bis braunlicher, 
glinimerreicher, bald mehr 
toniger, bald mehr sandiger 
Verwitterungsbcden des Bio- 
titgneises, zwischen 10,5 und 
15 m Tiefe schwach kalkig, 
sonst kalkfrei. 

15,5 m fester, kliiftiger Biotit- 
gneis mit reichem Grund- 
wasserzutritt. Spiegellage 
in 23,1 m unter Flur. 

5. Tiefbohrung Lilikovhe, Togo. (5.) 

A—B. 1 m unter einer humosen Oberkrume 
grobsandiger, graubrauner Lehm mit 
etwas Bohnerz, das entweder einenKern 
von porosem Eisensandstein oder von 
einem Gneisbrocken aufweist, und dessen 
Schale stets von Lagen eines dichten 
Brauneisensteins gebildet wird. 

B. 4 m sehr sandiger, biotitreicher, grauer 
• Verwitterungsgrus des Gneises. 

5 m grobsandiger, lichtbraun- 
licher Verwitterungslehm. 

3 m lehmiger, graubrauner Ver¬ 
witterungsgrus. 

1 m hellgrauer, kalkiger Ver- 
witterungslehm. Der auffal- 
lendeKalkgehalt erklart sich 
au s der Infiltration durch das 
kalkhaltige Grandwasser. 

C. 26 m vorwiegend kliif tiger Biotithorn- 
blendegneis mit Grundwasser. 

Grund- 
wasser- < 

absatzen 
(Glei). 

2. Tiefbohrung auf Wasser bei 
Assahun, Togo. (5.) 

A. 0,5 m humossandiger Mutter- 
boden. 

Bj_. 0,8 m Krusteneisenstein. 

B2. 1,7 m roter Eluviallehm. 

B3— C. 72,5 m kliiftiger, zuoberst: 

noch verwitt erter Hornblende- 
granatgneis, tiefer: granat- 
fiihrender Biotitgneis, dessen 
Klufte z. T. mit Schwefelkies- 
harnischen belegt waren, z. T., 
so zwischen 72 und 75 m mit 
Lehm und Letten erfiillt 
waren. Das erbohrte Grund- 
w^asser stieg bis zu 25 m unter 
Tage auf. 

4. Brunnenprofil Gadja, Togo. (5.) 

A. 0,8 m humossandiger Boden. 

Bj_. 1,2 m Quarzschutt mit Kru- 
st eneisenknauern. 

B—C mitGrundwasserabsatz (Glei). 

Tiefstes: grauer, grobsandiger 
bis kiesiger Lehm mit geringem 
Wasseraustritt in seinem oberen 
Teile. Der Lehm, in welchem 
eckige Bruchstiicke von Pegmatit 
gefunden worden, ist allem An- 
schein nach ein aus pegmatit- 
fiihrendem Gneis hervorgegan- 
gener Eluviallehm. 

6. Tiefbohrung am Yoto, Togo. (5.) 

A. 0,5 m humoser Verwitterungs¬ 
grus. 

Bj. 0.5 m Krusteneisen in Knauer- 
form. 

B2. 1,2 m sandiger Verwitterungs¬ 
grus des Gneises. 

B3. 3,3 m verwitterter Biotitgneis. 

C. 140,5 m frischer Biotitgneis, 
nur zwischen 80 und 90 m Tiefe 
miirbe infolge der hier auf- 
tretenden und in Zersetzung 
befindlichen Schwefelkiesbei- 
mengung. Kein Grundwasser. 

6 Geologische Rundschau. Y1IT. 
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7. StraBeneinschnitt durch einen Hugel bei 
Palembang, Sumatra. (7.) 

’ 25 cm brauner, lockerer, von zahlreichen 
. Wurzelresten durchsetzter Boden mit 
A t 

zahlreichen Bohnerzkornern. 
30—35 cm etwas hellerer, brauner Lehm 

mit zahlreichen Bohnerzkornern und 
Wurzelresten. 

60—80 cm weiB- und lilafarbener, schmut- 
ziger Latent mit vereinzelten Wurzel¬ 
resten. 

120—130 cm oben z. T. lilafarbener, dar- 
unter violettrot und rein weiB ge- 
farbter Laterit mit erkennbarer 
Schichtung 

B? 20—30 cm ziegelrot gefarbte Schicht. 
C? 250 cm graublauer bis grauschwarzer, san- 

diger Ton. 

8. Eisenbahneinschnitt bei 
Niyor, Sumatra. (7.) 

A? 1,5—2 m braungelb ver- 
witterter Boden mit Bohn- 
erz. 

B. 2—4 m Laterit. 
C. Bis 0,6 m schwarzer, ge- 

schichteter Ton. 

II. Unyollstandige Profile. 

a. Ohne Untergrund. 
o 

9. Pflanzung Colin, Franzosisch Sene- 
gambien. (12.) 

A. 25 cm grauer Boden, s?harf begrenzt 
gegen 

B. hellroter Laterit. 

10. Pflanzung Kpeme, Some, 
Togo. (12.) 

A. 15 cm brauner Boden. 
B. Darunter Laterit. 

. 
11. Pflanzung Douglashohe, Misahohe, 

Togo. (12.) 

A. 30 cm braunlicher Boden. 
B. Darunter dunkelroter Laterit. 

12. Pflanzung Baliburg, Bali, 
Kamerun. (12.) 

A. 27 cm brauner Boden. 
B. Darunter roter Laterit. 

13. Pflanzung Kikogwe, Pangani, Ost- 
afrika. (12.) 

A. 25 cm dunkelgrauer Boden. 
A—B. 20 cm braunroter Boden. 
B. Darunter roter Laterit. 

14a. Ponape, Karolinen. (12.) 

A. 30 cm Braunerde. 
B. Darunter typische Roterde. 

15. Linlia Sorocabana, Brasilien. (12.) 

A. 20 cm Braunerde. 

B. Darunter dunkelroter Laterit mit 
Kieselkonkretionen. 

14b. Ponape, Karolinen. (12.) 

A. 35 cm Braunerde. 
B. Darunter normaler Laterit. 

b. Ohne Humuskrume. 

16. Ceylon. (10.) 

Bx. Oberflache: Zelliger eisenreicher Laterit von karminroter und brauner Farbc. 
Zwischen einem Netzwerk von hartem, eisenschiissigem Material liegt weicher, 
zerreiblicher Ocker, der vom Regen leicht herausgewaschen wird. 

B2. 1 m dunkelroter, homogener Laterit, mit braunen Eisenrinden auf den Spalt- 
flachen, ziemlich test. 
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B3. 3 m ganz miirbes eisenreiches Gestein, die Aufienzone der Brocken rotlich, 
der Kern ockergelb. 

B4. 1 m rotlicheres, konsistenteres Gestein mit gelblichem Bruch. 
B5. 1 m gelbes Gestein mit weiBem Bruch. 
B6. 1 m gelbliches Gestein, in dem die Quarze zu brockeln beginnen. 
B7—C. Wenig verwitterter Gneis. Auf den Bruchflachen kaolinisierte Feldspate. 

Die Kluftflachen mit braunen diinnen Eisenrinden iiberzogen. 

17. Station Jaunde, Kamerun. (12.) 

B etwas verandert? 30 cm gelbroter 
Boden. 

B. Roter Laterit. 

18. Pflanzung Magrotto, Handei, 
Ostafrika. (12.) 

A—B. 25 cm braunroter Boden. 
B. Hellroter Laterit. 

19. Pflanzung Hale, Pangani, 
Ostafrika. (12.) 

A—B. 25 cm braunroter Boden. 
B. Roter Laterit. 

20. Steilufer des Monu, Togo. (5.) 

Bx. 1,5 m eisenschiissiger, lehmiger Sand. 
B2. 0,5—2,5 in Krusteneisenstein. 
G. Tiefstes grunlichgrauer Lehm. 

21. R. Ufer des Kumbenduti-Baches, Togo. (5.) 

Oberste Schicht: Quarzkies, vom Hochwasser aufgetrieben. 
B4. Darunter oberster Bodenhorizont: Krusteneisenstein, Quarzkies, Sandstein- 

brockchen usw. sind durch rotbraunen bis ziegelroten, ockerigen Brauneisen- 
stein, weniger durch schwarzliches Manganerz fest verkittet, die Hohlraume 
gelegentlich durch Brauneisenlagen ausgekleidet. Termitenspuren. 

B2. Hanfwerk von rot- bis rostbraunen, eisenimpragnierten Schiefertonstiickchen 
und Quarzkieseln, durch hellen Ton leicht verbunden. Zahlreiche Termiten- 
gange durchziehen das Gestein und bedingen ein. schwammartiges Gefiige. 

B3. Feinsandiger Ton mit Brockchen von gelbem, eisenschiissigem Schieferton; 
deutliche Spuren von Termitentatigkeit in Gestalt der Koniginzelle und von 
Anhaufungen roter Kliimpchen in Gangen. 

C. Ellipsoidisch zerfallender, kalkfreier Schieferton. 
Darunter feinkorniger, kalkfreier, z. T. mit Manganerz impragnierter Sandstein. 

22. Tiefbohrung von Amakparhe, Togo. (5.) 

Bj_. 4 m Krusteneisenstein. 
B2. Mit Grundwasserabsatz (Glei). 2,5 m glimmerreiche Verwitterungsletten, oben 

braunlich, tiefer grau. 
C. 69,5 m granatfuhrender Zweiglimmergneis mit wenig Grundwasserzutritt. 

Wasserspiegel in 24 m unter Flur. 

23. Profil durch die Lateritdecke Westaiistralieiis. (11. 12.) 

Bj_. 1—2 m Eisenkruste. 
B2. 3—10 m Fleckenzone: weicher Ton mit buntem Gewirr von roten, braunen, 

gelben, violletten und blaulichen Flecken. 
B3. 5—15 m Bleichzone mit unverwitterten Kernen von Griinstein oder Gneis. 
C. Griinstein oder Gneis. 

Yon den vollstandigen Profilen 1—8 zeigen 1—6 und 8 iiberein- 

stimmend znoberst die Humuskriime, darunter den Illuvialhorizont, in 

welchem die Sesquioxyde konzentriert sind, und sclilieBlich den mehr 

oder weniger unveranderten Untergrund. Wo Grundwasser im Profile 

6* 
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steht oder schwankt, sind schlammige bzw. tonige und lekmige Absatze 

vorlianden. Nimmt man noch dazu, dab R. Lang Eisenhydroxvdnieder- 

schlage in indiscben Bachen, »schillernde Eisenhautchen auf der Ober- 

flache und oligschmierige Eisenbydroxydablagerungen« beobachtet hat 

und nach W. Koert (5) in den periodischen Wasserlaufen Afrikas Yer- 

kittungen von Sand und Kies durch Brauneisenstein, als Raseneisenerz, 

haufig ist, so gewinnt man den Eindruck einer sehr weitgehenden Dber- 

einstimmung der tropischen Bodenprofile mit denen des humiden, ge¬ 

maBigten Klimas, wie sie bisher besonders aus Deutschland, RuBland 

und Finnland bekannt geworden sind. Nur ist in den Tropen die Machtig- 

keit insbesondere der B-Horizonte groBer, und es iiberwiegt die rote 

Earbe gegenliber der gelbroten oder rotgelbbraunen, jeclenfalls rostigen 

Farbe des gemaBigten Klimas. Die rote Farbe, die iibrigens auch in 

Deutschlands rezenten Boden auf jungdiluvialen Ablagerungen keines- 

wegs fehlt, wenn auch seltener vorkommt, wird wahrscheinlich durch 

die roten wasserarmeren Eisenliydrate Turjit und Hydrohamatit und 

vielleicht auch z. T. durch den wasserfreien Hamatit hervorgerufen, 

wahrend im gemaBigten Klima die wasserreicheren Limonitbildungen 

vorherrschen diirften. Die hohere Tropentemperatur laBt einen solchen 

Unterschied erklarlich erscheinen. 

Das Profil 7, von R. Lang (7) aufgenommen, ist nicht so einfach 

zu erklaren. Zwar sind die A-Horizonte so, wie man sie auch in Mittel- 

und Nordeuropa antreffen kann, einschlieBlich des Yorkommens des 

Bohnerzes. Aber die clarunter folgenden weiB- und lilafarbenen und 

violettroten Laterite wiiBte ich nicht mit europaischen Bodenhorizonten 

zu vergleichen. Bemerkenswert ist die erkennbare Schichtung, die an 

ein Zusammenschwemmen denken laBt. W. Koert (5) hat in einem 

Boienprofil eines Hohlweges bei Afanya, Togo, unter einer 0,5—0,75 m 

machtigen Eisenbreccie einen violettgefleckten Kaolin gesehen. »Etwa 

1 m tiefer tritt am Hange innerhalb des Kaolins eine etwa 1,5 m mach- 

tige Einlagerung von schwach sandigem Rotlehm mit schwach lehmigem 

Quarzkies auf und beweist, daB es sich um einen umgelagerten Kaolin 

handelt«, wie solcher als Einschaltung in Pleistozanschichten bekannt 
geworden ist. Ohne chemische Analyse der verschiedenen Horizonte 

R. Langs, insbesondere der weiBen, lilafarbenen und violettroten La¬ 

terite, ist es schwer, sich ein klares Bild des Profils zu machen. 

Die Profile 9.—15. zeigen den oberen Teil der vollstandigen, die 

Nr. 16.—22. den* unteren. 

G-ruppiert man die Profile so, wie es vorstehend geschehen, so er- 

kennt man ohne weiteres, daB in den Tropen die dort wie im gemaBigten 

Klima wirkenden Faktoren: Wasser, Humus, Luft und Warme im Grunde 

nur die entsprechenden Boden erzeugt haben, wie sie im gemaBigten 

Klima herrschen; daB die gleiche GesetzmaBigkeit in Auslaugung, Ab- 

scheidung und Zersetzung hier wie dort zu beobachten ist. Steht nun 

einmal fest, daB die tropischen Waldboden nicht frei von Humus sind, 
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sondern humuslialtig, so muB unter dem Humushorizont naturnot- 

wendig der Illuvialhorizont folgen, in welchem die Sesquioxyde ange- 

reicliert sind. Yerschieden werden die Boden sein, je nachdem die Inten- 

sitat der Agentien verschieden ist. 

Ein Fall, bei welchem in verhaltnismaBig trockenem Klima dennoch 

im Waldboden die roten Farben vorkommen, ist von P. Yageler (9) 

bcschrieben worden. Es ist wohl eine der eingehendsten Darstellung 

eines tropischen Gebietes in bodenknndlicher Hinsicht. Nur Profil- 

aufnahmen fehlen leider. Gegenstand der Darstellung ist das Land 

Ugogo in Deutschostafrika, das rote Ugogo, wie es in der Literatur 

mehrfack genannt war. Nach P. Yageler ist der Eindruck, welchen 

man bei der Durchquerung auf der zentralen KarawanenstraBe gewinnt, 

in der Tat der eines roten Landes. Dennoch machen die Roterden 

kaum 6% der Boienbildungen des Landes aus. Die eluvialen, also 

an Ort und Stelle entstandenen Boterden nehmen die Berghange ein. 

Ganz vereinzelt ist Laterit beobachtet worden. Aber diese eluvialen 

bilden nur 0,1% der Boden, die iibrigen naliezu 6% sind alluviale oder 

umgelagerte Roterden. Sie lagern sich an die eluvialen Roterden der 

Berghange an und liegen in groBerer Entfernung vom Berge auch auf 

Grauerden, welche die iibrigen 94% der Boden einnehmen. Yon diesen 

schlieBen sich die Hohengrauerden in ihrem Yorkommen eng an die 

Roterden an. Sie sind auf die Hohe der Berge beschrankt, »soweit diese 

nicht von eluvialen Roterden bedeckt sind«. Auch die Hohengrauerden 

nehmen nur etwa 0,1% des Gesamtbodens ein. Diese sowohl, wie die 

Roterden sind zumeist von dichtem Laubbusch bedeckt, wahrend die 

iibrigen Grauerden uberwiegend Steppenformationen, Busch-, Hochgras-, 

Niedergras-, Krautsteppe, Savanne, Salzsteppe usw. tragen. Besonders 

bei der Krautsteppe fallt die hohe Gestalt an Humus und kohlensaurem 

Kalk auf, wahrend die von Buschwald und anderen Waldern und Biischen 

bestandenen Formationen hieran wie an Kali wesentlich armer sind. 

Es sind also die Merkmale der Auslaugung beim Waldbestand deutlich 

gegeben. Z. B. eine eluviale Roterde mit Laubbusch wald enthielt 

0,248% Humuskohlensaure, 0,075% CaO, 0,137% salzsaurelosliches 

K20, eine Hohengrauerde mit Laubbusch 0,813 bzw. 1,256, bzw. 0,491, 

dagegen eine alluviale Grauerde mit Krautsteppe 3,038, bzw. 5,265, 

bzw. 0,804. In klimatischer Hinsicht herrschen in Ugogo etwa 750 mm 

Jahresniederschlag und etwa 20° Mitteltemperatur. 
In den tropischen Urwaldern sind die Boden noch mehr ausgelaugt. 

So teilt A. Atterberg (2) die Ergebnisse einer mir z. Z. nicht zugang- 

lichen Arbeit von A. Muntz und E. Rousseau mit, nach welchen die 

Urwaldboden von Madagascar zumeist sehr arm an Pflanzennahrstoffen 

und daher als Kulturboden nicht von hohem Werte seien. 

Wie stark die Auslaugung eines tropischen Waldbodens sein kann, 

zeigt die nachstehende Kombination der Analysen eines Kameruner 

Waldbodens auf Gneis und eines Kameruner Biotitgneises. Den Boden 
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hat F. Jentsch (4) gesammelt und R. Schwarz analysiert. Er ward 

bezeichnet als Boden der forstlichen Probeflache III bei Bekili in der 
Mukonje-Pflanzung und beschrieben als schwachbraungefarbte, nicht 

plastische, an Humusstoffen und Pflanzenresten arme Erde. Yon dieser 

hatte R. Schwarz eine mechanische Analyse gemacht mit dem Ergebnis: 

iiber 2 1—2 0,5—1 0,2—0,5 0,1—0,2 0,05—0,1 0,01—0,05 <0,01 mm 

0,3 11,5 8,9 19,4 21,6 7,8 9,4 21,1 
/ 

Die groberen Anteile bestanden vorzugsweise aus Quarz; daneben 

waren etwas Feldspat und einzelne Bohnerzkorner vorhanden. Yon 

den 59,9% Feinerde (< 0,5 mm) wurde eine Bauschanalyse mit dem 

Ergebnis A gemacht. Die Summe ist etwas hoch, auch der Kaligehalt 

angesichts der sonst so erheblichen Auslaugung der Basen. An salz- 

saureloslichem Kali war 0,31% vorhanden, ferner 0,34% Na20, 0,12% 

CaO. Da die grobere Erde hauptsachlich aus Quarz bestand, so diirfte 

sich die Kieselsaurezahl in der Zusammensetzung des Gesamtbodens 

wesentlich erhohen. Wahrscheinlich ist sie mindestens 86%. Nach 

A. Hintze (3) sind die Gneise Kameruns uberwiegend Biotitgneise. 

Die Analyse eines solchen ist C. 
t/ 

A. C. 
Gneisboden von Bekili Biotitgneis vom Faro-Becken 
Gew. Proz. Mol. Z. Gew. Proz. Mol. Z. 

SiOo 78,35 100,0 63,40 100,0 
Ti02 0,87 0,7 0,99 0,9 

ai203 9,51 7,1 15,22 14,1 
Fe203 2,97 1,4 1,64 ) 

6,5 
FeO — — 4,18 i 
MnO — — 0,05 — 

MgO 0,26 0,5 3,82 9,0 
CaO 0,74 U 3,94 6,7 
Na20 0,40 0,6 4,05 6,2 
K20 2,65 2,2 1,58 1,6 
P2O5 — — 0,42 — 

co2 — — 0,12 — 

h2o 5,49 — 0,78 — 

101,34 100,19 

Wir sehen die sehr erhebliche Auslaugung der Sesquioxyde und der 

Basen (mit Ausnahme des sich etwas ratselhaft verhaltenden K20), 

wahrend gleichzeitig ziemlich viel Wasser in die Bodenzusammen- 

setzung eintritt. Die Auslaugung ist mindestens der eines deutschen 

Waldbodens gleichzusetzen, bei welchem die ausgelaugten Sesquioxyde 

sich in der Hauptsache als Ortstein zwischen Humuskrume und un- 

zersetztem Gesteine wiederfinden. , 

Gegeniiber der hier vertretenen Ansicht ist geauBert worden (12), 

da6 die im Laterit konzentrierten Sesquioxyde1) nicht von oben, sondern 

D Gesprochen wircl allerdings nur von Eisen. 
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von unten, z. B. im Profil 23 aus der Bleichzone kamen. Speziell von 

diesem Profil liegen Analysen nicht vor; die Beurteilung geht nur von 

der durch. Augenscliein erkennbaren Farbenveranderung aus; aber es 

entspricbt die Bleiclizone der iiberall unter der Eisenkruste oder Rot- 

erde mit Konkretionen folgenden Zone, in welcher die Struktur des 

Gesteins trotz erbeblicher Zersetzung und Umwandlung nock erbalten 

ist, wahrend sie in dem hoheren Teile des B-Horizontes feblt. Infolge- 

dessen kann man die genannte Ansicbt an den vortrefflicben Analysen 

priifen, welcbe A. Lacroix (6) von solclien Profilen gegeben hat. 

Die Untersucbung eines Diabases von Bougouron (Frz. Guinea) und 

seiner beiden Verwitterungsprodukte Bx und B2 ergab: 

B,. 
Gibbsitischer Laterit 

aus der Kruste 

Gew. Proz. Mol. Z. 

b2. 
Poroser gibbsitischer Laterit 

unmittelbar ii. d. Diabas 

Gew. Proz. Mol. Z. 

c. 

Diabas 

Gew. Proz. Mol. Z. 

8i02 1,30 100,0 5,83 100,0 51,27 100,0 

A1203 60,19 272,3 37,03 355,9 12,36 14,2 

Fe203 3,91 112,8 31,73 194,1 3,29 2,4 
FeO -— — — — 6,16 10,2 

Ti02 1,03 59,4 1,29 15,8 0,70 1,2 

MgO — — 0,06 1,5 13,26 38,8 
CaO 0,17 14,0 0,19 3,4 10,66 22,3 
Na00 — — — — 1,60 3,0 
K20 — — — — 0,41 0,5 

P2O5 -: -—- — — 0,11 — 

H20 32,00 -— 23,02 — 0,40 — 

Unloslich 1,40 — 0,96 — — — 

100,00 100,11 100,22 

Der Unterscbied zwiscben Bx und B2 ist durchaus nicht so, daB 

aus B2 die Sesquioxyde in Bx binaufgewandert sein konnten, denn in 

B2 sind Tonerde wie Eisenoxyd, gegenuber C ebenfalls betracbtlicb 

angereicbert, gleicbgiiltig, ob man die Gewichtsprozente oder die Mole- 

kularzablen betracbtet. 

Besonders ausfiihrlich laBt sich das Yerbalten der Sesquioxyde an 

einem Profil nacbweisen, welches die Verwitterung eines Glimmer- 

scbiefers von Eatoya wiedergibt. Aus 18 m Tiefe wurde ziemlich friscber 

Glimmerschiefer beraufgebolt. Drei weitere Proben nacb oben bin 

zeigten zwar noch abnehmende Schieferstruktur, aber zunehmende 

Zersetzung, wabrend eine fiinfte Probe roter Ton obne erkennbare 

Schieferstruktur war. Dariiber kam Eisenkruste. Diese Proben wurden 

mit heiBer Salzsaure zur Auflosung der Sesquioxyde bebandelt und 

dann mit Schwefelsaure aufgeschlossen; der Riickstand war Quarz. 

Die Salzsaure hatte aufgelost: aus dem Glimmerschiefer 0,8% Sesqui¬ 

oxyde, entbaltend 99% Fe203, eine Spur A1203; aus den folgenden 

Zersetzungsstufen: 2,0% mit 95% Fe203, 5% A1203; 5,5% mit 93,5% 

Fe203, 3,6% A1203; 12,2% mit 77,3% Fe203, 16,6% A1203; der rote 
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88 II. Besprechungen. 

Ton enthielt 32.9% Salzsaurelosliclies mit 60,9% Fe203 und 22,4% 

A1203. Die Eisenkruste ini Hangenden bestand fast nur ans Tonerde 

und Eisenoxyd mit Wasser. Wir liaben also hier die allmablicbe Zu- 

nahme von unten nacb oben, vom unzersetzten bis zum starkst zer- 

setzten. Die allmablicbe Zunabme scblieBt ein Aufsteigen vollig aus. 

Ein solcbes ginge aus der Analyse nur dann bervor, wenn fiber dem 

unzersetzten Gestein eine Zone kame, welcbe an den Sesquioxyden 

und eventuell den Alkalien und Erdalkalien verarmt ware, also eine 

Zone, welcbe chemiscli etwa dem Bleisande fiber dem Ortstein ent- 

spracbe. So etwas findet sicb aber nirgendwo. 1st die Zone unter 

der Lateritkruste aber tonig oder kaolinartig, wabrend das unzersetzte 

Gestein etwa eruptiver Natur ist, so kann ein Aufsteigen gar nicbt statt- 

gefunden liaben, da die Vertonung eines Gesteins stets die Anreicberung 

der Sesquioxyde, zum mindesten der Tonerde erfolgt. Diese bat nacb 

B. Aarnio (1) bei den Umlagerungsprozessen in den Boden das gleicb- 

maBigere Yerbalten, wabrend das Eisenoxyd starker durcb die vor- 

bandenen Humusmengen beeinfluBt wird. 

Gegen die Annalime des Aufsteigens spricht aucli die- sebr wabr- 

scbeinlicli kolloide Natur der sicb bewegenden Sesquioxydlosungen. 

Die Hydrosole der Sesquioxyde konnen zwar nacb B. Aarnio unter 

dem EinfluB der Regenwasser abwarts gescbwemmt werden, nicbt aber 

kapillar aufsteigen, da die Hydrosole in Kapillaren sofort gelatinieren. 

Nur Salze konnten aufsteigen. t)ber Salze von Tonerde und Eisen¬ 

oxyd gibt aber keine Analyse Anbaltspunkte. 

Wie man aucli das Problem betracliten mag: fur die Annabme der 

Entstebung des Laterites als Illuvialliorizont liumoser Waldboden 

sprechen alle Beobachtungen, Analysen, Laboratoriumsversucbe; gegen 

die Annabme der Entstebung des Laterites als Oberkrume oder durcb 

Aufsteigen spricbt alle bodenkundlicbe Erfabrung und die ricbtige Be- 

wertung der cbemiscben Analysen und einscblagigen Laboratoriums- 

versucbe. 
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