
einer sehr geringen Menge Schwefel, um den Process einzuleiten und 
ihn regelmassig zu Ende zu fiihren, indem das Schwefelchloriir fort- 
wahrend reducirt und regenerirt wird. Das Chlor wird rasch und 
vollstandig absorbirt , bis die Absorption fast plotzlich mit beendeter 
Chlorirung des Tellurs aufhiirt. Aus 3 Versuchen, in welchen 
9.078 g Chlor absorbirt wurden, folgt die B i l d u n g s w a r m e  d e s  
T e l l u r c h l o r i d s  

sie ist demnach betrachtlich grosser als diejenige des Selenchlorids. 
(Te, Clr) = 7 7 3 7 7 ~ ,  

Reaktion 

@a, Cla) 
(Se%, Cia) 
(Se, CI4) 

(Te, (214) 

Wsrmetonung Erklarungen 

1426OC Rhombischer Schwefel: Produkt flussig 
2215OC Amorphes Selen: Produkt flussig 
4616OC Amorphes Selen : Produkt fest 
773SOC Metallisches Tellur: Produkt fest. 

649. A l b e r t  O r t h :  Ueber mechanische  und chemische 
Bodenanalyse. 

(Vorgetragen in der Sitzung voni 27. November vom Verfasser.) 

Die mechanische und chernische Analyse des Bodens haben sich 
mit Bezug auf die Kenntniss und das Verstandniss desselben gegen- 
seitig zu erganzen. Die Ergebnisse beider sind in der Literatur nicht 
immer hinreichend aus einander gehalten. und es werden nicht selten 
Bestimmungen mechanisch- und cheinisch - analytischer Art aneinander 
gereiht, welche durchaus nicht als kommensurabel aufzufassen sind. 
Beispielsweise ist der Begriff ))Thoncc im mechanisch-analytischen Sinne 
ein Collektivbegriff fur verschiedene chemische Substanzen, wahrend 
Thon im chemischen Sinne als wasserhaltiges oder wasserfreies Thon- 
erdesilikat nach der F o r c h h a m m e r ’ s c h e n  Formel berechnet damit 
durchaus nicht verwechselt werden darf. Da in dem mechanisch ab- 
getrennten Produkt ,Thonu. ausser dem Thonerdesilikat noch viele 
andere Substanzen vorhanden, so sind die in der Literatur dafiir auf- 



gefiihrten Zahlen, wenn es sich um diesen chemischen Begriff handelt, 
in vielen Fallen wesentlich zu hoch (vergl. D a m m e r ,  Chom. Hand- 
worterb., Artikel ,Lehmcc, ,Mergel(c u. a.). 

Auch bei gleichen chemischen Substanzen ist der Grad der Ver- 
theilung im Boden von Wichtigkeit. Ein Orthoklas-Kornchen von 
iiber 1 mm Kornung ist mit der gleichen Masse in unter ‘/loo mm 
Kleinheit mit Bezug auf die Aufschliessbarkeit durch die sich innig 
anlegenden Wurzeln oder durch anorganische Einflusse durchaus nicht 
zu vergleichen. 

Die mechanische Vertheilung der Bestandtheile des Bodens ist ferner 
namentlich fur das physikalische Verhalten desselben von Bedeutung. 

Die verschiedenen Kiirnungen der groberen Bodenbestandtheile 
sind leicht durch Rundlochsiebe nach A l e x  Mii l ler’s  Angabe abzu- 
trennen und werden nachstehende Abstufungen dafiir von mir angewendet 
(5.0, 2.0, 1.0, 0.5, 0.2 mm). Die Abtrennung der feinerdigen Theile 
hat  indessen vorauszugehen, und dieselbe geschieht ebenso wie beim 
feinsten Sand zweckmassig durch stroniendes Wasser , j e  nach der 
Fallgeschwindigkeit der einzelnen Theile. Es werden hierbei isodia- 
metrische Quarzkornchen als die am wenigsten veranderlichen Boden- 
theile zur Vergleichung zweckmassig zu Grunde gelegt. Die Methode 
ermoglicht es, die Korngrenzen auf kuglige Quarztheile bezogen aiich 
bei den feineren Gemengtheilen weiter fortzusetzen und sind von mir 
schon seit langerer Zeit nachstehende Grenzen angenornmen worden : 
0.1, 0.05, 0.02, 0.01 mm. Nach den Untersuchungen von S c h i i n e  
und zahlreichen von mir in Verbindung rnit Herrn L e h m a n n  aus- 
gefuhrten mikrometrischen Messungen entsprechen diese Korngrenzen 
annahernd genau folgenden Stromgeschwindigkeiten des zur Abtrennung 
benutzten Wassers: 7.0, 2.0, 0.5, 0.2 mm in der Sekunde. Die Ge- 
schwindigkeit von 0.2 mm ist die kleinste, welche mit dem Schiine’schen 
Schlammapparat noch rnit einiger Sicherheit bestimmt werdeii kann. 
Fur viele Zwecke des praktischen Lebens ist diese Abgrenzung we- 
sentlich zu vereinfachen. A19 Grenze fur Sand und feinerdige Theile 
kann den Anschauungen des Lebens entsprechend die Kornung von 
0.05 rnm angenomrnen werden und ist von mir dem Schone’schen 
Schlammtrichter von etwa 5 cm Maximaldurchmesser zur Erzielung 
der nothigen Stromgeschwindigkeit zur Abtrennung von feinern Sand 
noch ein zweiter Schlammtrichter yon 2.50 cm D. des cylindrischen 
Raumes angereiht worden. Den gewahnlichen Annahmen des Lebens 
entsprechen im Wesentlichen nachstehende Grenzen fur die groberen 
Gemengtheile : 

Feiner Sand 0.05-0.2 mm, 
Mittelkorniger Sand 0.2-0.5 mm, 
GrobkGrniger Sand 0.5-2.0 mm, 
Grand und Kies iiber 2.0 mm. 



Durch Befestigung dieser verschiedenen Abtheilungen auf Papp- 
tafeln dem Bodenprofil entsprechend kiinnen die einzelnen Bodenarten 
und Profile so leicht mit einander ;erglichen werden. 

Mit Bezug auf die Abtrennung der allerfeinsten Thon- und Eisen- 
theile liefert allein das Dekantirprincip entsprechende Resultate und 
hat hierfiir S c h l o s i n g  eine Methode angegeben. Ich werde mir er- 
lauben, der Gesellschaft iiber die mechanische Analyse mittelst des 
Dekantirens bei einer anderen Gelegenheit zu berichten. Als Beispiel 
einer mechanischen Analyse kann die nachstehende Uebersicht uber 
den besseren Boden der Berliner Umgegend auf Lehmmergelgruildlage 
d' ienen. 

B o d e n p r o f i l  d e s  
d i l u v i a l e n  G e s c h i e b e l e h m m e r g e l s  v o n  R i x d o r f  b e i  B e r l i n .  

Me c h a n i s  c h e A n  a 1  y s  e. 

4.3 

4.6 

3.7 

4.3 

Lehmiger Sand 
Ackerkrume 

(0.2 m machtig) 

Lehmiger Sand 
Untergrund (0.4 m) 

Lehm (0.4m) 

Oherer Geschiehe- 
lehmmergel (1.5 m) 

3.5 

5.5 

3.6 

7.4 

Unter 
0.01 mm 

~~ 

10.7 

11.1 

26.9 

21.0 

-~ 

.01-0.0e 
mm 

~~ 

9.6 

7.4 

10.3 

9.2 

1.05-0.1 
mm 

12.7 

15.2 

12.3 

11.4 

1.1-0.2 
mm 

44.2 

38.9 

31.3 

33.7 

15.6 

17.3 

11.6 

13.0 

.5--1.0' Ueber 
mm j1.0- 

Fiir die chemische Bodenanalyse ist es seit langer Zeit ublich 
LGsungsmittel von verschiedener losender Kraft nacheinander anzu- 
wenden (reines Wasser, kohlensaurehaltiges Wasser, Salzsaure, Schwefel- 
saure, Flusssaure), wie es von E m i l  W o l f f  in  mehreren Fallen auch 
vollstiindig zur Ausfiihrung gebracht ist. 

Die nachstehende chemische Analyse iiber die einzelnen Glieder 
des Bodenprofils des diluvialen Geschiebelehmmergels von Rixdorf 
bei Berlin weicht in so fern yon den meisten chemischen Analysen 
a h ,  als die Aufschliessung nur mit Flusssaure bewirkt ist, um alle 
Bodenbestandtheile festzustellen und als diese Bestimmung sich auch 
auf die Theile unter 0.01 mm Kornung bezieht, welche genetisch betreffs 
der Umsetzungsprocesse im Boden, praktisch mit Bezug auf Pflanzen- 
ernahrung in ganz anderer Weise in Betracht kommen, als die groberen 
Bestandtheile. Die Analyse ist in dem von mir eingerichteten pedo- 
logischen Laboratorium der Preuss. geologischen Landesanstalt von 
Hrn. Bergingenieur S c h u l  z ausgefiihrt. 
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Durch vorstehende Analyse ist nur der Gehalt des Gesammt- 
bodens und der feinen Theile desselben an den einzelnen chemischen 
Bestandtheilen festgestellt, iiber die verschiedenen Formen dieser 
Bestandtheile ist dagegen wenig ermittelt worden. Es ist die weitere 
Aufgabe sich anschliessender analytischer Untersuchungen , auch die 
verschiedenen Formen und Verbindungen, in welchen diese Bestand- 
theile im Boden vorkommen, zu bestimmen und sind dafiir die anderen 
genannten Aufschliessungsmittel der chemischen Bodenanalyse von Wich- 
tigkeit. Zunachst war es erforderlich, den Gesammtbestand des Bodens 
zu bestimmen. Die eingehende auf das Profil bezogene Analyse ent- 
halt indessen auch bereits in dieser Form die werthvollsten wissen- 
schaftlichen und praktischen Aufschliisse und beweist , wie sehr die 
wissenschaftliche Vertiefung mit den Anforderungen des praktischen 
Lebens hier Hand in Hand geht und wie sehr hier auf ein wirkliches 
Versandniss der im Boden vor sich gehenden Processe Werth gelegt 
werden muss. Aus der Analyse ist sowohl iiber diese Processe, wie 
iiber die Einfliisse der Kultur Vieles zu entnehmen und miigen die 
Hauptergebnisse nachstehend kurz zusammengestellt werden. Da 
uberall die Verhaltnisszahl des Gesammtgehaltes zu den in den Theilen 
unter 0.01 mm Kornung vorhandenen Bestandtheilen mit angegeben 
ist, so wird dadurch die Uebersicht iiber die Umbildungsprocesse und 
die naturgesetzlichen Beziehungen der Vertheilung wesentlich erleichtert. 

1. D i e  E n t s t e h u n g  d e s  V e r w i t t e r u n g s b o d e n s  (Lehm und 
lehmiger Sand-Untergrund) a u s  dern z u  G r u n d e  l i e g e n d e n  Ge- 
s c h i e b e m e r g e l .  

Besonders bemerkenswertli ist, dass irn lehmigen Sand und Lehm 
unterhalb der Ackerkrume sammtliche Carbonat-Kohlensaure verloren 
gegangen, wie es in der That  in Norddeutschland auf Geschiebemergel- 
grundlage meist der Fall ist. In  Beziehung dazu steht der grosse 
Verlust an Kalkerde gegeniiber dem Lehmmergel, wahrend der Minder- 
gehalt an Magnesia verhaltnissmassig vie1 geringer ist. Die geringere 
Lirslichkeit des Magnesiumcarbonats , soweit dies iiberhaupt als vor- 
handen anzunehmen , sowie der Gehalt an Magnesiumglimmer sind 
darauf unzweifelhaft von Einfluss. Die Kalkerde ist im lehmigen Sand 
und Lehm unterhalb der Ackerkrume wesentlich als in der Form des 
Silikats vorhanden anzunehmen und dieselbe hat sich dem Aufliismlgs- 
process grosstentheils noch entzogen. Bei den Versuchen im Anfange 
dieses Jahrhunderts , bei welchen in den Pflanzen Kalkerde gefunden 
war ,  welche man in dem zugehorigen Bodeu nicht angetroffen hatte, 
ist dieselbe offenbar der Bestimmung entgangen oder sie konnte bei 
den damaligen Hiilfsmitteln noch weniger leicht festgestellt werden. 

Von besonderer Wichtigkeit sind im Bodenprofil die Beziehungen 
voii Thonerde , Eisenoxyd und Kieselsaure, welche namentlich nach 
dem Verluste des Carbonates gewissen Aenderungen unterliegen. Indem 



die durch den Boden bewegte Hohlensaure nach der Fortfuhrung der 
Carbonate weit energischer fur die Verwitterung und Losung der 
Silikate wirksam wird und indem der mechanische Process der Be- 
weglichkeit der feinen Thon- und Eisentheile im Bodeii zu der Natur 
der Bodenlosung ebenfalls in einer gewissen Beziehung steht, so sind 
daraiis ganz wesentliche Aenderungen in dem Bestande des oberen 
Bodens auf Geschiebemergelgrundlage hervorgegangen. Dies ist nicht 
blos aus der chemischen, sondern auch aus der mechanischen Analyse 
deutlich zu ersehen. Mechanische und chemische Processe stehen hier 
in einer fur die Natur des oberen Bodens wichtigen Beziehung zu 
einander , worauf namentlich das Vorhandensein oder Fehlen von 
Calciumcarbonat von Einfluss ist. 

Der  Verlust von feinem Thon und Eisen bei der Bildung des 
lehmigen Sandes und die relative Zunahme a n  Quarzkieselsaure in  
demselben, ferner die Anreicherung a n  Thon und Eiseii im Lehm stehen 
dazu in naher Beziehung. Die eigenthumlich staubige Beschaffenheit 
vieler norddeutscher aus dem Geschiebemergel hervorgegangener Boden- 
arten ist auf diese Weise zu erklaren. 

Urn einen Naherungswerth fur den Gehalt an Thon im chemischen 
Sinne zu erhalten, ist die in den Theilen unter 0.01 mm Kornung 
durch Flusssaure bestimmte Thonerde nach der F o r c h h a m m e r ’ s c h e n  
Formel auf wasserfreies Thonerdesilikat berechnet und die bezuglichen 
Zahleii sind mit angegeben. Das bezugliche Schlammprodukt enthalt, 
abgesehen von Konkretionsbildungen fast sammtlichen mit Schwefel- 
saure aufschliessbaren Thon, die Flusssaure hat  zugleich ferner noch 
die vorhandene Feldspaththonerde mit aufgeschlossen und die Angaben 
fur den Thon sind deshalb nur ein Nilherungswerth. Dieselben be- 
weisen aber trotzdem hinreichend, wie sehr diese Zahlen im mecha- 
nisch-analytischen Sinne von den cheniisch gewonnenen abweichen. 

Besondere Beachtung verdienen die Zahlen fur Kali und Phosphor- 
saure wegen ihrer Wichtigkeit als Pflanzennahrstoffe und wie gewiihn- 
lich, SO treten auch hier diejenigen fur den Phosphorsauregehalt 
gegenubcr denjenigen fur das Kali wesentlich zuruck. Da die Phos- 
phate (Apatit) in den Ursprungsgesteinen meist bereits in fein ver- 
theilter Form vorkommen , wahrend der kalireiche Orthoklas darin 
vie1 bedeutendere Korngrossen aufweist , so llisst sich dieser Einfluss 
in der Vertheilung im Boden deutlich erkennen. Es zeigt sich ferner, 
dass bei der Entstehung des lehmigen Sandes oberhalb des Lehmes 
das  Kali jenem in hoherem Grade erhalten geblieben ist, als die 
Phosphorsaure und dass der Verlust sich wesentlich a d  den Gehalt 
der Theile unter 0.01 mm Kornung bezieht. 

2. D i e  u n t e r  d e m  E i n f l u s s e  d e r  K u l t u r  h e r b  e i g e f u h r t e n  
A e n d e r u n g e n  i n  d e m  B e s t a n d e  d e r  A c k e r k r u m e  g e g e n u b e r  
d e m  s o n s t  g l e i c h a r t i g e n  U n t e r g r u n d e .  



Die durch die Oxydation mit Chromsaure erinittelten orgariisclleli 
Stoffe setzen sich aus Resten der natiirlichen und kunstlich herbei- 
gefiihrten Vegetation, sowie des Diingers zusammen. Sie sind xlicht 
blos in den feineren, sondern auch in den groberen Gemengtheilen 
vertreten, in letzteren zuweilen uberwiegend und betragen an Mengc. 
erheblich weniger als der Glfhverlust. 

Bemerkenswerth sind die Zahlen fiir Kalkerde, Kali. Kohlenslure 
und Phosphorslure, und der andernde, vermehrende oder vermindernde 
Einfluse der Kultur geht daraus deutlich hervor. Die Vergleichurlg 
der Angaben ergiebt, dass in dem aus dem Lehmmergel hervor- 
gegangenen lehmigen Sand die Ackerkrume ‘gegeniiber dem Untergrund 
eine A n r e i c l i e r u n g  erfahren hat an K a l k e r d e ,  K o h l e n s a u r e ,  
P h o s p h o r s t i u r e ,  eine V e r m i n d e r u n g  dagegen an K a l i .  Betrefis 
der  Vertheilung des Kalis ist zu bemerken, dass die Verhaltnisszaltl 
fiir die feinen Theile in dern oberen Verwitterungsboden geringer ge- 
worden ist, die A h a h m e  also weseiitlich in der Form der feineri 
Theile stattgefunden hat. wahrend in den groberen Gemengtheilen ein 
immerhin erheblicher, aber nur sehr langsam zur Aufschliessung ge- 
langender Vorrath an Kali iibrig geblieben ist. 

Entgegeiigesetzt ist ails dern Einflusse der Knltur, namentlich der 
Diingung, eine nicht unerhebliche Vermehrung an Kalkerde, Kohlen- 
saure und Phosphorsaure hervorgegangen. 

Die auf das gesammte Bodenprofil bezogenen analytischen Gnter- 
suchungen geben demgemass Aufschluss 

1) uber den Bestand der geognostischen Grundlage, 
2) uber das Naturgesetz der Bodenbildung und die Etttsteliung 

der wichtigsten norddeutschen Hodenarten (zur Vergleichurig 
verweise ich in dieser Binsiclit auf die iii meiner ))Geognosti- 
schen Durchforschung des schlesischen Schwemmlandes,cc Seite 
72-89, auf die in der ,Geognostisch-agronomischen Kartirungcc, 
in den DWandtafeln fiir Rodeiikunde(( und in ))Rudersdorf und 
Umgegendi (Berlin 1872-1877) dargestellten Bodenprofile). 

3) iiber die naturgesetzlichen Einflusse, welche in der Z~isammeit- 
setzurig des oberen Rulturbodena herrortreten. 

Es ergiebt sich aus den analytischen Zahlen deutlich, dass den 
durch L i e b i g  so machtig in den Vordergrund gehrachtexi Fragen deu 
Ersatzes der mineralischen Pflanzennahrstoffe und des Raubbaues auf 
dem Wege der chemischen Bodenanalyse niiher getreten werden kann. 

J e  mehr dies Gesammtbodenbild durch Anwendung anderer ana- 
lytischer Hiilfsmittel irn Einzelnen ausgefuhrt und erweitert wird , urn 
so mehr werden sich die genannten Fragen klarer iibersehen lassen 
iind ist dies fiir die an den Bodeit geknupften Agrikultnrfrageii VOII 
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hohem Werthe. Die Agrikiiltur hat offenbar von der eingehenderen 
Kenntniss und dern bessereii Verstandniss der Bodengrundlageii noch 
tnanche Forderung zu erwarten. Nnr wird an diese vielfach nicht 
lricliten Dinge aurh niit dern vollstandigen Apparnt wissenschaftlicher 
E'orschnny herangetreten wid das gewoiinene Resultat auch richtig 
vtwverthetl jcder kenntnisslose Dilettantisriius aber verniieden werden 
rriiisseri. Die Verbreitung richtiger Kenntnisse i i h r  den Grtind und 
lh~dei i  ist fiir die rerschiedcnsten %ten des praktischeii Lebens iiiid 
di:r geograpliischen Wisseiischaften zu wicht ig, als dass sie rnit Ober- 
fliiclilichkeit behandelt iind uber das Kuie gebrochen werden diirfeii. 

Wclche nachtheilige Behandlung auch werthvolle wissenschaft- 
lichr Ergebriisse erfahreii kiinneii, ergiebt sich ails nachsteheitder Mit- 
theiluiig : 

Irn Jahre 1878 sind in den Poblikationen der preussischen geolo- 
gisrhen Landesanstalt die narhstehenden, voni Prof. Dr. C. H e r e  n d t 
zii Berlin bearbeiteten Druckschriften der Oeffentlichkeit iibergeben 
worden: 

1. Eine A1)haiidlniig iiber \)die Unigegend von Berlin;(. Allge- 
irieine Erliiuterungen ziir geognostisch-;igroiinrnischen Karte uber 
den Nordwesten Bedins: 

2.  8echs Hefte Erliiaternngeit zii den beziiglichen Kartensektionen 
ails dem Xordwesteri Herlins (Liniitn, Crenimeii, Naiien, Mar- 
witz, Markan. Rohrbeck). 

In deli .Jahren 1879 unil 1x80 &id noch drei Kartensektionen 
niit den beziiglichen Erliiiiteriingen atis dein NW. Herlins nacligefolgt 
(Oranienburg, Hennigsdorf und Spandan). 

Ich habe mich iiber die Abliandlurig iind die ersteii' 6 Hefte Er- 
liiutrrangeri bereits vor der Veriiffentlichung in einer beziiglichen Kon- 
fereiiz vom 20. Mai 1878 kritisch geiiiissert (Jahrbuch der kiinigl. 
preiiss. geolog. 1,andesarist;ilt~ iind Rergakademie 1880, Vorbericht 
Srite LXXXVIII). 

Die in deri genaniiten Druckschriftcn rnitgetheiltrn analytischen 
Angiiben beziehen sich anf Untersuchungen, welche unter rneincr Lei- 
tiitig irn Laboratoriiim fur Ihdenkuride von den Assistenteii Dr. La  ii fer ,  
Dr. D u l k ,  Dr. W a h n s c l i a f f e  und Sergingeniciir S c h u l z  in den 
Jahren 1875 bis 1877 aiisgefiihrt iind deren Ergebnisse yon mir am 
6. April 1877 an die Direktion der geologischen 1,andesanstalt einge- 
reicht sind. 

Ihirch die I3earbeitiing dieses Materials sind indesseii iii .diese 
Druckschriften so viele Fehler und Irrthiimer iibergegangen und dic- 
selben werden darnit fortlaufend rerhreitet, dass ich sowohl im allge- 
niein wissenschaftlichen Interesse, wie mit Bezag auf wichtige Fr.xgen 
des praktischen Lebens verpflichtet bin, der deiitschen chernischen Ge- 



sellschaft, eiiie Erkliirung dariiber 211 geben. Schon wenige den Druck- 
schriften entnornrnene Heispiele werden die Not.hwendigkeit dieser Er- 
kliiriing beweisen. Die geologische Leistung in diesen Arbeiten kaiin 
dabci an dieser Stelle naturgerngss nicht in Betracht. komrneii: 

1. Zur Charakt.eristik des wisseiischaftlicheri Standpunktes der 
geognostisch-a~onornischeii Arbeiteii in pflnnzenphysiologischer und 
niiiim-alogischer Beziehung sei zuriachst bemerkt , dass auf Seite 25 
und 26 der Abhandlung von Thonerde, als Material fur Pflanzenernah- 
rung, von dem an andere Silikate gebundenen Thongehalt als einer 
reicheren oder Lrrneren Quelle des Nahrungsstoffes fur die Pflanzen 
gesprochen wird. 

2. Das Hauptbodenscherna, in welches die eingereichten Analysen 
; i d ‘  Seite 30 und 31 und an vielen anderen Stellen der Abhandlung 
Iiiiic4ngedriingt sind und wonach irn Roden, abgesehen von organischen 
Stotfen, nur Quarz rnit Silikaten und Karbonaten vorhanden ist, da- 
gegen Eisenhydroxyd und andere fur Pflarizenernahrung in Betracht 
kornmende Stoffe einfach herausconstruirt sind, wird dadurch zu einer 
Kxrikatur VOJI einern Boden, worin nach dern Liebig’schen Gesetz 
des Minimums die Pflanze wahrsrheinlich veillungern wiirde , sofern 
eiii solclier Boden iiberhaupt existirte. Die T haer’sche Vertheilung 
der Hoden1)estaridtlieile aiif Thoii, Sand event. Kalk und Humus ist 
driii gegeniiber i n  ihrern Sinne correkt , die hier vorgenornmene als 
uiworrekt zu bezeichnea. 

3. Die Uncorrekthrit bei dieser Hodericonstruktion geht in der 
Abhandlung sogar so weit, dass die eingereichten Zahlen in ganz un- 
richtiger Weise verwendet werden , wiihreiid doch die Zulassigkeit 
davoii durch die mitgetheilten hnalysen direkt widerlegt wird. 

So wird in zahlreichen Fallen der Gesamrnthurnus eines Bodens 
: d . ~  in den feinsteii Theilen vorhanden verrechnet . obwohl die vie1 
nivdrigeren Zahlen tGr den Gluhverlust der letzteren (also orginische 
Stoffe einschliesslich cheniisch gebuiidenen Wasser) dies direkt als 
urixuliissig erscheinen lasseri. 

4. In der Abhandlung kornrnen niehrfach fur dasselbe Gebilde an 
vrlschiedenen Stellen ganz abweichende Zahlen vor. Ungleichwerthige 
%;ihlen, wie diejenigen der Schwefelsiiure- und Flusssaureaufschliessung 
werden einfach ohne Angabe uber die Methode der Aufschliessung als 
gleichwerthig neben einander gestellt. Es ergiebt sich daraus, dass 
fiir die Henut.zung einer solchen Arbeit doch die griissten Incon- 
venienzeri erwachsen miissen. Dazn konimt, 

5.  Jlass in  den Erlauterungshefteii rnehrfach die analytischen An- 
gaben rnit den zugehiirigeri Remerkungen geandert und dadurch 
geradezii Fehler hineingebracht worden sind, obwohl in diesen Heften 
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uberall mitgetheilt wird, dass die Analysen in der urspriinglich einge- 
reichten Form in denselben zum Abdruck gebracht seien und obwohl 
diese Aenderungen und Zusatze durch diese Zahlen direkt widerlegt 
werden. Diese Aenderungen sind ausserdem in einer sprachlich ganz 
uncorrekten und unrerstiindlichen Form gemacht worden. 

Vorstehendes fiihrt mich zu folgender Erklaruiig. Das sind nivht 
mehr die urspriinglichen Einzelaiialysen . wie e5 in den Erlauteruiip- 
heften heisst: das sind die willkiirlichsten Aenderungen und Zusatzr. 
wodurch Fehler und Irrthiimer in diese -4rbeiten hineingebracht sind. 
trotzdem mitgetheilt wird, clas sie in der urspriinglich eingereichteii 
Form zum Abdruck gehracht seien. Dies kann von wissenschaftliclter 
Seite nicht scharf genug geriigt werden. 

Es kommt dabei noch in Betracht, dass es vom Staate publicirte 
Arbeiten sind. an welche ein besonders hoher Maassstab angelegt wer- 
den muss. 

Weil diese Fehler und Irrthiimer fortlaufend ini Lande verbreitet 
werden und die Publikationeii bei ihrer seltsain dualistischen Rehand- 
lung in den praktischen Kreisen nur rerwirrend wirlien und zu irrthiim- 
lichen Auffassungen Vcranlassang gebeii . dii es  ferner zweifelhaft er- 
scheineii muss, was Iiier noch als correkt und vertrauenerweckend ari- 
zusehen ist, so war ich verpflichtet. dies vor einem wisseiischaftliclieit 
Forum zur Sprache zu bringen. 

Ich babe d a m  noch zu bemerken, dass es mir von deli rorge- 
setzten Ministerien fiir Lnndwirthschaft , Domanen und Forsten niid 
fur ijffentliche Arbeiten freigestellt ist, meine Aussetzungen auf den1 
bei wissenschaftlichen Controverseii iiblichen Wege sachlicher Eriirte- 
rung zu verfolgen. 

Ohne diese Verwahrung wiirdrn diese Fehler und Incorrektlieiten 
zum ‘L‘heil mir ziir Last gelegt werden mussen. 

550. Br. Pawlewski: Ueber die Bestandigkeit des 
Trimethylcarbinols. 

(Eingegaogen am 21. Decernher.) 

Ueber die Bestandigkeit des Trimethylcarbinols findeii wir in der 
chemischen Literatur und wenigstens in solchen Handbucherii , wir 
diese des W u r t z ,  F e h l i n g .  R e i l s t e i n  iind K o l b e -  M e y e r ,  keinr 
Erwahnung. Da ich in den .Jxhrgang der ))Zeitschrift fur Cheniir 
3864(~, in welchem die Entdeckung des Trimethylcarbinols beschrieben 
war, nicht Einsicht nehmen konnte, so ist mir riicht bekannt, ob 
R u t  l e r o w  seine Dampfdichte bestimnit hat. Nach dem analogen Ver- 




