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Centralblatt nicht nur  iiber diejenigen Patente, welche zur Charak- 
terisirutig von cheinischen Verbindungen oder Vorgangen beitragen, 
inhaltlich refrrirt werden SOH, sondern ausserdem auch alle sonstigen 
Patente, die zur chemischen Industrie in Bcziehung stehen, mit vollen 
Titeln registrirt werden sollen. 

25 .  D e r  Vorstand beschliesst, dass wegen der Hundertjahr-Feier 
zum Gedachtniss Kaiser Wilhelms I. die auf den 22. Marz angekiindigte 
Sitzung der Deutschen cheinischen Gesellschaft nusfalleri , jedoch RO- 
wohl am 32. Mar, wie am 12. April j e  ein Heft der $Berichtee zur 
Ansgabe gelangen sol]. 

Der Vorsitzertde. 
C. L i e h e r m a t i .  

Dr r Schri ftfuli rer. 
A. P i n u e r .  

Nittheilnngeii . 
82. M. M a e r c k e r :  Die F o r t s c h r i t t e  der Agr icu l turchemie  

in den le tz ten  25 J a h r e n .  
(Yortrag galialten YOI tler Deutschen cheniisclien Gesellschsft zii Brrlin a m  

8. Pebruar IS97.) 
ICs wird untnoglich w i n ,  in d r r  kurz brmessrnen Zeit einer 

Abendstiinde, die gesnrnmten For tschritte der  Agriculturchemie in den 
letzten 2.5 .Jahrt.n dnrzulegeii. und ich muss mid i  deshalb darsuf be- 
schrknken tiur die ~ v r s e n t l i c h ~ t r ~ i  Fo~tschri t te  d r r  Agriculrurcheinie 
iiiid Landwirthschaft ZII krnnzeichneii. Ich beme1 ke d a h i  vorwrg, 
dnss ich mich nicht lediglich aiif diejenigen Portschritte beschranken 
1.ari11. welche die Cli e m i r  in der Anwetldatig :iuf die Landwirth- 
scliaft geitiiicht hat ,  denn dr i  Begriff der Agricultuichemir ist ein 
writerer, als ihr S a r n ~  brsagt, und rs siiid natnentlich die physiolo- 
gischen JVissensch:iften oft noch mrhr als die Chemie, welche seitcns 
der  Agricult urchemiktv iiir Interessr drr Landwirthschaft bearbeitet 
verdeu. E,s kommt iiocli hinzri , dnss auch allr wirthscbaftlicheii 
Fragrit der Gcgeriwart , sowvit sie die Landwirthschaft aiigehen, ge- 
w i s e  Forderunqen :in die Agricultiirchemie stellen, welclieu sich die- 
d l ) e  niclit rntzirh(2ii k:iiiti. 

Ich lwiichte zuniichst iibei die Fortschritte d e r  P f l a r i z  e n -  
e rn  a h  ru ngh 1 v h r r. Dir Aufgabe, welche die Agriculturchemie hierbei 
zli t.rfiilleri hat. ist, festzustellen, welche Siihrstoffe, in welchen Formen 
rind M e ~ i g e ~  fiir die hiichste PHanzriiprodiictioii erforderlich sind. Diese 
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Versuche sind allerdings schoii seit lHngerer Zeit in Angriff genommen, 
haben aber ihre wesrntlichste Fijrderung und Losnng erst in  den 
letzten 25 Jahren gefundm und zwar durch die Anwenduug der 
Wasserculturmethode, nach dem Vorgangt! von S a c h  s, Knoop  und 
N o b  b e  und der Sandculturmethode nach des verst.orbenen H e l l -  
r i e g  e l ' s  Vorgange. Durch diese Versnche, welche niiin in absolut 
reinen Medien ausfclirte, ist festgestellt, welche Niihrstofle von der 
Pflanze nicht allein gebraucht werden, sonderu aucli, welche Rolle 
die Eiiizelstoffe, deren die Pflanze fiir ihr Bildungs1et)en bedarf, in 
der Zelle spielen. Diese Untersuchungen sind nun i n  den letzten 
Jahrzehnten soweit gefordert, dass wir nicht allein ganz genau wisseii, 
welche Stoffe die Pflauze zri ihrer Ernahruug gebraucht, sondern 
auch f i r  die meisten, allerdings nicht fiir alle Niihrstoffe, wozu sie 
von der Pflanze gebraucht werdeu. So wiseen wir z. B. bestimmt, 
dass die Phosphorsaure zur Bildung der Stickstoffsubstanz in der  
Pflanze unentbehrlich ist ; die Eiweissstoffe, welchr j a  die Grundlage 
des Stoffwechsels bildeii, entstehen offenbar aus einer phosphorsaure- 
haltigen Zwischenverbindung, auf welche z.  B. das irn Protoplasma 
regelmgssig auftretendr Lecithin hiiiweist. Die Rolle des Eisens und 
Schwefels ist von selbst klar, weil 'dns E i s e n  ein Restnndtheil des 
Chlorophylls, der S c h w e f e l  ein solcher der Eiweissstoffe ist. Lange 
zweifelhaft war man dngegem iiber die Rolle des Calciums; dieses ist 
unzweifelhaft ein fiir die Pflanze unentbehrliches Elernelit , aber die 
neueren Uutersuchungen haben das interessante Resultat zu Tage ge- 
fiirdert , class diese Uiirntbehrlichkeit weuiger daratif zuriickzrifiihren 
ist, dass das C a l c i u m  ein fiir die Bildung bestinimter Stoff'c. in der  
Pflanze nothwendiges Element ist,  als dass es sozusagen eine medi- 
zinische Wirkuug ausiibt, indem es die, auch fiir dir  Ptl;in~c: giftige 
OxalsHure, welche regelrnassig nls interniediares ( )xydationsproduct 
der Kohlenhydrate auftritt, als uulosliches Ca1ciumoxal:it festlegt. Man 
glnubte friiher, dass das Calcinm eine wichtige Rolle bei der Function 
der Blatter spiele, weil die Rliitter der Hauptsitz des Calciums in der 
l'flanze sind, aber da die Blatter andererseits auch der Hauptuitz der 
Oxalsiiurebilduirg sind , ist es naturgemass, dass sicli in ihnrn auch 
die griisste C';ilciiimmrnge findet. 

Die Rolle des K n l i u m s ,  eiiles der wichtigjteri Niihrstoffe der 
PRanze, ohne wrlches es  dieselbe riiemals zu eirier neririenswerthen 
Entwickelong bringt, ist auch in der jungsten Zeit durch € € ? I  I r i e g e l  
aofgeklart. Man wusste zwar friiher, dass alle Icolilehydratfuhrenden 
1'flanzen zu ilirer Ihtwickelung reichliche Kalirwngrii gebrauchell 
und vermuthete daraus, dass das I W i  in einer bestimrldten Rrsiehung 
zur Bildung dieser Stoffgruppe stehe, aber der Nachweis, dass dem 
so sei, ist erst vor 3 Jatiren von N e l l r i e g e l  erbracht, drr \)el seinen 
exacten Vegetationsvcrsnchen niit Zuckerriiben nachwies, dass wenn 

- - .  
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man schrittweise der Riibenpfanze das Kal i  in  der Diingung entzieht, 
bei einem gewissen Puukt.e neben der Production von. Trockensub- 
stanz eiiiseitig die Production von Zucker sinkt, sodass also die Re- 
ziehung des Kalis zur Kohlehydratbildung hierdurch bestimmt er- 
wiesen ist. Darnit sol1 tllerdings nicht gesagt eein, dass dieses die 
einzige Function des I<aliums in der Pflanze sei, denn in jedem 
l’rotoplasnia finden sich ansehnliche IZalimengeii, und eine Proto- 
plasinathatigkeit o h m  die Anwesenheit von Kal i  ist iiberhaupt un- 
denkbar. 

Die M a g n e s i a .  scheint, vine gewisse Rolle bei der Bilduug der 
Stickstoffverbiiiduxigen der Kijrner ZII spielen, da sich in den Kornern 
regelmiissig grosse Mengeii von Magnesiumphosphat vorfinden, aber 
sir scheint auch noch zu aiideren Functionen ill der Pflanze benutzt 
xu werden, derrn Nntur noch iiicht aufgeklart ist. 

Dass der S t i c k  s t o f f  eiii absolut unentbehrlicher Nahrstoff ist, 
rrgiebt sich gain ron selbst daraiis, dass die Eiwrissstoffe St.ickstofl- 
verbii~dungen sind. Ohnr genugrnde Stickstothneiigeii ist e,ine Rildung 
von Protoplasma init seinen mannigfachen , zart organisirten Stick- 
stoffverbindungen unmiiglich, uiid vo!i diesen geht ja ubrrhcrupt der 
paiize Stoffweelisel der Pflanzc aus. 

Unerklart ist noch dir  Roile des Cli l  o r s  in der Pflanze. 
\Yeiin nian von demsrlben behauptet hat ,  dass es zur Bildung und 
zum Transport des Starkeniehls in dw PHanze nothwendig sei, habeii 
~ieuere Untrrsuchungrn diese Rollr doch einigermaassrn zweifelhaft 
gemach t. 

Ziemlich unwesrntlich sc1iei:it ;tuch die Rolle des N R t r i u n i  s 
und der K i s s  elsanrr i i i  dry PHanzr zu srin, dei~en mail ganz be- 
stimnite Fuiictionen nicht beizunirsseir hat, die aber tinter Uiiistiiiideii 
doch aucli ihren Xutzeii ausuben kijnnen. So hat P. \C’:tgiier f i r  
das  IZalium nachgewiesrn, dass ein Theil desselbeii durch Natrium 
ersetzt werdrn konne , sodass einr Ptlanze die liijchste I’roductioii 
iiiit geriilgeren Kaliunimengen rrreicht, wenn d:ineben gewisse Mengen 
N;itriuni vorhanden sind. Vor allem aber wirkeii obige Stoffe dadurcli 
iliitzlich, d u s  die Pflanze miner;ilische Nlhrstoffe fiir zwaierlei Zwecke 
zu gebrarichen scheint. Einprseits steheri wie wir oben geseheii 
hsben, gewisse Mineralstoffe i i i  bestimmtrr Beziehung zur Hildung 
bestinimter Stofl’e in der Ptlnuze. airder;rseits aber scheint die l’fl:inzcA 
c.in allgcineines Mineralstoff’bt,diirfIiius zu h:ibi,n, welchrs man den 
~ ~ ~ i n e r a l s t o f f l i u n g e r u  nt‘nnrli ltiinnte. Dieser brnucht nicht durch be- 
atimmte Stofl’e, sondrrn iiberhaupt Jurch dir Allgenieinheit der Mine- 
raistotfe gestillt. zu werden. Man wird dieses am besten an einem 
Beispiel aus E m i l  W o l f f ’ s  Vrrsuchen ersrhen. E m i l  W o l f f  fand 
bei seineii Vrgetntionsrersuchexi~ dass zur Production von 100 Theilen 
‘I‘r.oclcc.nsul,staiiz der HafrrpH:inze 0.5 g Phosphorsiiure erforderlich 



waren, wenn er die iibrigeii Mineralstoffe, namlich das Kalium, 
Calcium, Magnesium und die Schwefelsaure irn Ueberschusse gab, und 
fiir diese Nahrstoffe stellte er folgeiide Mengen als zur Production 
von 100 Th. Hafer-Trockensubstanz (jedes Ma1 beiin Ueberschuss der  
iibrigen Kahrstoffr) erforderlich fest: 

Phosphorsaure . . . .  0.5Og 
Kali . . . . . . .  0.80 )) 

Kalk  . . . . .  : . 0.25 )) 

Magnesia. . . . . .  0.20 .. 
Schwefelsiiure . . . .  0.20 \\ 

Summa 1 .!)5 g 
- ~ . ~ ... 

Danach wlren  also zusammen 1.95 g Miiirralstoffe erforderlich, um 
200 Tb. Hafer-Trockensubstanz zu erzeugen; eine IIaferpflanze mit nur  
1.95 pCt. Minrral3tofYen in der Trockensubstanz giebt es aber iiber- 
haupt iu der Natur nicht, und das  Mindeste, das  eine normale Hafer- 
pflanxe enthalt, sind 3 pCt. Mineralstoffee; dem eritspricht es  auch, 
dass man mit obigen 1.95 pCt. Mineralstoffen nu r  etwa 65 Th.  Hafer- 
Trockensubstanz ereeugen kann. Wenn man nun aber daneben 1.05 g 
a n  und fiir sich indifl'erente Mineralstoffe , riiinilich Katronsalze oder 
Kieselsaure, den Pflanzen darreicht, dann erzielt, inau darnit die volle 
Production von 100 EIafer-Trockensubstaiiz. J r n e  1.05 g haben somit 
keine bestimnite Function in der Ptlanze auszuiiben , sondern dienen 
d a m ,  den allgemeineii Mineralstoilhunger, welcheii die Pflanze besitzt, 
zu siittigen, und beweisen, dass die Rolle der MineralstotTe in der 
Pilanze eine doppelte ist. Diese Beobachtung lint eine gewisse Trag- 
weite f i r  die Praxis  der Landwirthschaft, denii sie Ielirt, dass wenn 
man das Nahrstoffbediirfniss der Pflanzr durch gain wine Niihrstoffe 
decken will, man dabei verschwenderisrh arbeitet, denii man muss 
von diesem lrostbaren Stoffe mehr geben, als fur die besonderen 
Zwecke, welche diese Stoffe in der Pflanze auszuiiben habeu, erforderlich 
sind und durch dieselben :iuch den Mineralstoffhunger siittipen. Solches 
kanri natiirlich sehr vie1 billiger durch indifferente Stoffe - Natron- 
verbindungen und Kieselsaure - geschehen, und es ergiebt sich z. B. 
darous, dnss cs unwirthschaftlich wiire , zur Diingung reine Kalisalze 
zu verwriiden; denn die Rohsalze enthslten ja  die Stoffe, welche den 
Miner;rlstoffliung~r siittigen, in reichlichen Mengen, und mnn kommt 
drmiiach init de~iselbcn billiger zum Ziel. 

Die Untersuchungtm iiber das Bildungsleben der l'flaiizrli sind in 
den letzteii Jahren in wesentlicher Weise durch schijne Untcrsuchungen 
iiber den Zerfitll der StickstolT-Siibstanz irn StoRwevhsel der 
Ptlanze rrganzt worden, an denen sich hauptsachlich E r n s t  S c h u l z e  
in Zirich betheiligt hat. Diese Untersuchungen haben uns namentlich 
ein grossrs Material iiber die Spaltungsproducte der Eiweissstoffe der 
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pflanzlichen Zellen geliefert und bilden wichtige Bausteioe , urn der- 
einst die Constitution der Eiweissstofl'e zu erforschen. A1s bemerkens- 
werthes Resultat der Untersuchungen von E r n s t  S c h u l z e  ist zii 
verzeichnen , dass a1s Stoffwechselproducte der nicht griinen pdanz- 
lichen Zelle irn wesentlichen dieselben Stoffe auftreten, wie in der 
thierischen Zelle, welche von B a u m a n n nnd anderen nachgewieseri 
sind; es scheint also der Stoffwechsel der pflanzlichen Zelle ganz 
ahulich und nach denselben Gesetzmassigkeiteu zu verlaufen, als der- 
jenige der thierischen Zelle. 

Ich gehe nunmehr zu den hauptsachlichsten Fortschritten auf 
dern Gebiet der B o d e n k u n d e  und D u n g e r l e h r e  iiber, deren Auf- 
gabe sein musste, durch die Analyse dns Dungerbediirfniss des Hoden9 
zu erforschen, um damit dem practischen Landwirth die Grundlage 
zu geben, nach welcher e r  die Ernahrung der Culturpflanzen in 
einein bestinimten Bodenmedium vorzunehmen hat. h i d e r  haben 
diese Untersuchungen, welche iibrigens auch ausserordentlich schwierig 
siud, in allen Punkten noch nicht zu einem so befriedigenden Ab- 
schluss gefihrt, wie diejenigen des zuerst besprochenrn TheilQ Bei 
der Bodenuntersuchung lernte man zuniichst kennen, dass die chemische 
AIlalyse alleiii machtlos ist,  wenn sie riicht durch die gleichzeitige 
Erforschung der  mechanischen und physikalischen Verbgltnisse unter- 
s t h t  wird. Infolgedessen ist die mechanische Bodennnalyse nament- 
h h  durch O r t h  und Andere auf das Feinste ausgebildet worden und 
girbt uns im Grunde ein besser zutreffendes Bild iiber den Frucht- 
barkeitszustnnd der Ackererde, als die chemische Analyse. 

Der  Hnuptfactor der Fruchtbarkeit ist und bleibt das  Wasser, 
dessen Anwesenheit und Verhalten irn Roden lediglich von dem 
physikalischen Zustand der Ackererde abhangt, den man, wo es 
nijthig ist,  nach Miiglichkeit zu verbessern bestrebt sein muss. Eine 
chemische Gesarnmtanalyse einer Ackererde giebt dagegen einen nur  
sehr geringen Aufschluss iiber den Fruchtbarkeitszustand, da man in 
der Ackererde 81s wirksame Nahrstoffe nur solche ansehen kann, 
welche sich auch in einem entsprechend feinen Zustande der Ver- 
t h d u n g  befinden, hierdurch eine entsprechend grosse Oberflache be- 
sitzen und darnit verhaltiiissrnassig leicht durch die kohlensaurehaltige 
Bodenfliissigkeit aufgelii3t werdcn kiinnen. Die feinerdigen Bestand- 
theile sind es ferner, welche in inniger Beziehung zu dem chernischen 
Znstande der Ackererde , dem Wasscrfassungsvermiigen und der CO- 
hhsioii u. s .  W. stehen, so dass die wichtigste Gnindlage der Bodell- 
unalyse die Bestirnmung des Gehalts a n  Feiuerde, d. h. abschlamrn- 
baren Uestaridtheileii ist. Hierfiir kann natiirlich nur die rnechanische 
Bodenuntersuchung benutzt werden. Die chernische Untersuchung auf 
die in der Feinerde vorkommenden Niihrstoffe hat allerdings auch 
einen gewissen, aber  immerhin nur bediiigteu Nutzen. In  &em 
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Punkt ist die chemische Analyse allerdings souverain, wenn namlich 
durch dieselbe in einem Boden das  Vorkommen eines wichtigen Nahr- 
stoffs nur spurenweise nachgewiesen w i d ,  so versteht es sich von 
selbst, dass der Boden ein Duogerbedarfniss darnach hat, und dieser 
Fal l  koniint sehr hiiufig vor. Wenn dagegen von einem Niihrstoff iu 
einem Roden griissere Mengen durch die chemische Analyse nach- 
gewieseri werden, dann.folgt daraus noch lange nicht, daas von dem- 
selben fiir ein reiches Pflanzenwachsthum genug vorhanden ist, denn 
der betreffende Stotf kann in diesem Fall im Boden sehr wohl in 
schwer loslicheri oder solchen Formen vorhanden sein, welche den Pflan- 
zen nicht zusagen. Dies ist z. B. haufig der Fal l  beim Stickstoff. Der- 
selbe ist in  der Ackererde zum grossten Theil in Form von Humus- 
stoffen vorhanden, aber diese chemisch kaum charakterisirbaren Ver- 
bindungen verhalten sich im Boden ganz ausserordentlich verschieden. 
Sie sind zwar sammtlich stickstoffhaltig, aber bald geben sie, offen- 
bar linter der Mitwirkung von Yikroorgauismen , grossere Mengen 
ihres Stickstoffgehalts in wirksarnen Formen a b ,  bald erweisen sie 
sich als sctiwer zersetzbar, und man kann infolge dessen durch die 
clremische Analyse in keiner Weise feststellen, ob in einem Boden 
ein Stickstoff bediirfniss herrscht. Dirse Unsicherheit ist sogar SO 

gross, dass man in gawissan Moorbodenarten, die doch rein aus stick- 
stoffreichen Humusstoffen bestehen , linter Uinstanden ein Stickstoff- 
bediirfniss antreffen kanri. 

Nicht anders liegt es bei der Phosphorsaure, welche in dem 
Boden in Verbindringen von leicht oder schwer loslicher Art vor- 
kommen kann. Die in  dem Diinger enthaltene losliche PhosphorsBure 
wird bekanntlich von dem Boden absorbirt, indem zunachst Dicalcium- 
phosphat entsteht, welches sich in der kohlensaurehaltigen Fliissigkeit 
verhaltnissmhssig leicht niiflost; beirn Iiingern Lagern gelit dasselbe 
aber in daa schwerer liisliche l’ricalciumphosphat und endlich in  
Eisen- .und Aluminium-Phosphate iiber, welche wahrscheinlich noch 
vie1 schwerer loslich sind. Es folgt hieraus nicht allein, dass die 
Phosphorsaure beim langeren Lagern im Boden an Wirksamkeit 
verliert, sondrrii auch, dass die chemische Analyse, welche die in den 
verschiedenen Formen vorkommenden Pliouphorsauremengrn kaum von 
einander trennen kanu, ziemlich machtlos ist. 

Dagegen kiinnen wir bei anderen wichtigen Nahrstoffen die 
c,hemische Analyse mit Sicherheit beniitzen, namlich ztir Ermittelung 
des Kalk- und Kali-Bedirfnisses des Bodens. Der  Kalk hat  haupt- 
sachlich n u r  aiiien Werth als Calciumcarbonat oder Calcirimhumat, 
und diese beidcn Formen kann die chrmische Analyse mit Leichtig- 
keit bestimmen. Das Kali geht bei der Absorption in der Ackererde 
in eine zeolithartige Form uber, welrhe durch Salzviiure in Losung 
iibergeht, wiihrend feldspathartige Mineralien, welche das Knli in einer 



zu fest gebuudeiien Form enthalten, nicht gelost werden. Die Kali- 
mengen, welche man dcnr Hoden durch eine Salzslure von bestimmter 
Verdannung entziehen kann , driicken daher den wirksanien Antheil 
des Kalis aue, wid beziiglich der Kalibediirftigkeit des Bodens giebt 
uiis die chemisclie Analyse sehr gute und sichere Aufschliisse. 

Da nuu die chemische Analpse Lei manchen Nahrstoffeti so wenig 
leisten kann , sollte man meiiien, dass nian in  der Beurtheilung 
des Diiiigerbediirfnisses d r r  Ackererde noch sehr weit zuriick sei. 
Dies ist indessen uicht dcr Pa l l ,  deuii man hat es verstaiiden, eine 
andere Metbode der Untrrsucltung ituszubilden, indem mau den Boden 
nirht im Lahoratorium, sonilern bei Vefietationsversuclieii durch die 
Pflauze analysireri Iasst. Man verfiihrt dabei derart, dass man z. B. 
in dein Boden, dessen Phos.phorslnreLedurfniss inati feststelleii will, 
Pflanzen, denen mail alle iibrigen Nlhrstotfe mit Ausnahme der Phos- 
phorsaure in ausgiebigeii Meiigen darreicht, cultivirt uiid nun ermittelt, 
wie sich einerseits die Production der Pflnnze in diesem Boden gegen- 
iiber eiiieni a n  Pbosphorsaure angereicherten grstaltet und andererseits 
feststellt, wie vie1 I’hosphorsaure die Pllanzeii aus dem Boden auf- 
nehnien. Dnrch solclie Versuche ist die Kenntniss schou sehr weit 
gefijrdert wordeu uud ich kann Ilioen als Ergebniss drrselben Folgendes 
mittheilrn : Man hat erlrerineii geleriit, dass verschiedetie Pflanzen 
unter gauz glriclien Vrrhfiltnissrii iiiis eineni Ackrrboden sehr ver- 
schiedene Nhhi~stotfmerigen :tufiielimrn und damit eine sehr verscliiedene 
Prodnctioii zeigcw. 15s giebt :ilso sehr aitapruchsvolle Pflanzen, wie 
z. €3. den Weizeu, die Gerste, den Roggen, die Zuckaruben,  und 
aitdererac!its aiicli grtiugsanre , die Erbsen, Lupiririi und die meisten 
Leguininosen, Kartoffeln u. s. w. F u r  die Praxis der Laiidwirtlischaft 
folgt naturlich daraus, dass m:m die Fruclitfolge drnr Nhhrstofl- 
bediirfuiss anzupassen hat, und es wiirde durchaas falsch sr in ,  zwei 
anspruchsvolle I’flaiizeii auf einnnder folgart zu lassen. Die richtige 
Fruchtfolge ist vielmehr , d a s n  rti:in eine anspruclisvolle 1’fl:ilize in 
einer starken Diinguiig aubaut und auf diesrlbe eiiie geniigsaine folgeli 
lasst. d r r  (’9 gelitigt: die irii Rodeu verbleilenden Reste der Diingung 
sich zu eigen zii macht.Ii, w&ltrend nuspr~ic,hsvollr Pflanzen dazu nicht 
im staitde sein wiirden. 

Mittels des Vegetatioiixvrrsucli~s hat inair nun aticli niit Sicher- 
heit die Wirkung der verschirdt.iien Niihrstofffornien in verschiedeneii 
Bodeuarteii frstgestellt und hirrdurch z. B. sehr schiiell ermittelt, dass 
folgendes Verlidtiiiss drs !\-irkungawertlies der verschirdenett Stick- 
stotrforiuen bestelit: 

I00 
hmniorii:tksticltst~otf . . . = 85-90 

G 0 Eiwrissstickstotf . . . . - 

- Sslpeterstickstotf . . . . - 

- 
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Dieser Beobachtungen hat  sich die Praxis der Landwirthschaft 
natiirlich liingst bemachtigt, und die Folge davon ist die grossartige 
Ausdehnung der Anwendung des Salpeters als Diingemittel geworden. 
Die gewonnenen Grundlagen gestatten aber auch eine genaue Be- 
urtheiluog der Preiswurdigkeit der anzuwendenden Dungemittel. Wenn 
z. B. gleiche Mengen Ammoniakstickstoff zum Salpeterstickstoff nicht 
im Preisverhiiltniss von 85-90 zu 100 stehen, so ist selbstverstand- 
lich die Ariwenduug des Ammoniakstickstoffs zu theuer u. s. w. Die 
Vegetationsversuche, welche allerdings immer durch den Feldversuch 
erganzt werden miissen, haben aber auch gezeigt, dass der Wirkungs- 
werth verscbiedener Stickstoffformeu nicht nur von dem Nahrstoff- 
bediirfniss der Pflanze, soodern auch von dem Verhalten der Ntihr- 
stoffe im Boden beeinflusst wircl. Man weiss z. B. durch dieselben, 
dass der Eiweissstickstoff in dem leichten Sandboden HUS physikalischen 
Grunden eine zweckmassigere Form fur die Pflanze ist, als der Sal- 
peterstickstoff, und der  fiir den besseren Boden zu einer gewaltigen 
Ausdehnung gekommene Salpeter ha t  deshslb in dem leichten Boden 
nur mit einer gewissen Beschrankung eingefiihrt werden konnen. 

Der Vegetationsversuch entscheidet aber auch sogleich uber die 
Wirksamkeit aller anderen Diingemittel und specie11 der mineralischen. 
Sir  werden wisseu, dass als Abfallproduct der Eisenindustrie nach 
den1 Verfahren von T h o m a s - G i l c h r i s t  die sogenanute Thomas- 
schlacke resultirt. Wenige Versiichr von W a g n e r  in Darmstadt ge- 
iiiigteii , urn darzuthun. dass man in der Thomasschlacke ein phos- 
pharsaurehaltiges Diingemittel von ausserordentlicher Wirksamkeit be- 
sitze, uud die Folgr davoii ist gtawesen, dass in wenigen Jahren die in 
Deutschland etwa 14 hiillionen Centner betragende Production von 
Thomasschlacke von der Landwirthschaft glatt aufgenommen und zum 
Nutzen der Production verwendet wurde. W i r  wussten gar nicht, 
wie sich heute die landwirthschaftliche Production ohne die Anwen- 
dung des Thomasphosphatinehls iiberliaupt gestalten sollte. Beiltiufig 
beriierkt, ist hierdurch die Eisenindustrie in eine ganz andere Lage 
a19 friiher gekommen; wtihrend frfiher die phosphorsaurearmen Eisen- 
crze die gesuchtesten waren, sind es jetzt die phospliorsaurereichsterl, 
denn diese gebrn die griisstr Menge der  phosphorsaurereichen Thamas- 
schlackeii, welche augrnblicklich eiuen hochwichtigen Zweig der R ~ u -  
txbilitat der Koheiseiiproductiou bildeii. 

Ebenso ist es bei den Iialisalzrn gewesen, welche iiiemals SO 

schnell eine so grosse Ausdehnung ihrer Anwendulig hatten findeu 
kiinnen, wenn nicht eine zielbewusste Forschung, freilich grundlegend 
unterstiitzt durch die scharfe Beobachtungsgabe liervorragender Prak- 
tiker, wie Dr. S c h u l t z - L u p i t z  und anderer, mit geholfen hiitte. 

Auf Gruiid aller dirser Versuche k6iiiien wir aber sagcn, dass 
wir die I’roduction, soweit sie vnn dem Diiugerbedurfi~iss des Hodens 
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abhaiigig ist,  zur Zeit vollkommen beherrschen. Wir  kiinnen mit 
Sicherheit feststellen , wie grosse Nahrstofmengen wir einem jeden 
Boden zuzufiihren habeit, unl damit die Maximalertrage des be- 
treffenden Bodens zii rrzielen. Als Erfnlg dieser Forschungen kann 
ich Ihnen mittheilen, dass sich dadurch unsere Ansichten Bber den 
Bodenwerth vollstandig vrrschoben habrn. Wiilirend man friiher dem 
mageren sterilrn Sandboden nur  ganz geringe Ertriige abringen konnte 
und man ron deniselben immer mit einer gewissrn Geringschi~tznng 
spracb. kann man jetzt von dem Sandboden durch zielbewusste 
Diingung Ertrage gewinnen, die sttiunenswerth sind und hinter den- 
jenigen des besten Bodens kaum zuriickbleiben. Ich will fernrr hin- 
zufiigen , dass infolge dessen sich eine wichtige Industrir , welche 
friiher als die Domdne n u r  der brsseren Bodennrtrn p l t ,  nCmlich 
die Zuckerindustrie, auch ant' den Smdbodrn erstreckt hat und dicsen 
an den Segnungen derselben theilnehnwn lasst. 

Allerdings ist auch dafur gesorgt, dass die Riiumt. nicht in den 
Himmel wachsrn, denn urn die Nhhrstofe zur Wirkung zu bringen, 
ist es erforderlich. dass der Himiriel zur rechten Zeit seine Schleusen 
iifiiet, und die Sonne geniigend Licht und Warme spendet. 1st das 
nicht d r r  Pall. daiin ist iiatiirlich dies menschliche Miihen nach \vie 
vor unisonst. 

M a n  kdnntr darnach meinen, dass die Forschung a n  einer ge- 
wissen Grenze nng~kommen wRrr, indem man jedrr  Pflanzr das dar- 
zrireichen gelernt hat, was sie zur hiichsten Production gebraucht 
und damit die hiichsten Ernten, welche nicht mehr steigerungsfahig 
sind, erzielen k8nnte, aber dern ist doch nicht so. Es ist iiatiirlich 
einer jeden Pflanze durcli ihre cigeiie Individualitit und Repioductions- 
fshigkeit eine Grenze ihres Wachsthams grsteckt, und dariiber hinaus 
hilft auch die beste Ernbhrnng nichts, im Gvgentheil, wenn man 
solche PHanzen zu stark ernahrt. dann macht man sir leicht wenig 
widerst:tndsfahig uncl erzrugt durch eine Ueberdiinguug k r m k e  Pflanzrn. 
Aber der Mensch ist doch in d r r  Lage. die Grenze der Productions- 
fiihigkeit der Pflanze nach seinem Ihmesseu weit iiber das hinnus zu 
rucken, was die Natur vorgeschriebeil zu haben scheint. Dies ist 
miiglich durch die Maassregrln der Z ii c h I o n  g, wrlche zum Nlltzen 
d r r  Landwirthschaft i n  feinster wissenschaftlicher Weisr aasgebildet 
wordcn sind. I)ie drutsche Landwirthschaft, welche ohiirhin schwer 
linter der Lage der Zeit zu leiden h a t ,  wiire langst nicht mehr con- 
ciirrenzfahig, wrnn sie es nicht verstanden hiitte, sich dllrch ihre 
vollkommene 'l'echirik dns bestr Pflanzenninterial zu schaffen. Ich 
will ein ganz brstiinmtes Heispiel :infiihren : Die Zuclterriibe, welche 
ails der weissen schlesischen Fnttrrriibe hrrvorgrg:c~igen iqt, hat ur- 
spriiriglich einen nur iniissigen Zuckergehalt besessen, so dass sie den 
Wettbewrrb des Zuckerrohrs nur bei sehr hohen Zuckerpreisen aus- 



halteii konnte. Mit dem Sinken der Zuckerpreise erwies sich die 
Nothwendigkeit, die Zuckerriibe, ohiie ihren Ertrag zu schadigen, 
zuckerreicher zu machen und dies that man, indem man zielbewossle 
Maassregeln der Ziichtung auf dieselbr zur Anwendung brachte. Man 
lernte erkennen , dass der Zuckerreichthum eine erbliche Eigenschaft 
der  Zuckerriibe ist und wenn man nun die zuckcrreichsten Riiben 
aussuchte, von denselben Samen zog, diesen wiederum aussate, unter 
dem Nachwuchs wieder die zuckerreichsten Itiiben answahlte , dann 
gelang es den Zocksrgehalt zii erhohen uiid ihn zu eioer constanten 
Eigenschaft der neu constituirten Rasse zu machen. Die Folge d i e m  
Erkenntniss ist gewesen, dass jetzt alle Rubensamenproducenten grosse 
Laboratorien eiogerichtet haben, in welchen die Ruben, die man als 
Samentrager beiiutzen will, auf ihren Zuckergehelt untersucht werden, 
indem mail durch zmeckmassige Maschinen Krrne ails den Riibcn 
ausbohrt und diese auf ihren Zuckergehalt uritersucht. Wenn d a m  
noch eine Aurwabl nach Form. Blattgrosse, Saftreichthum und Rciii- 
heit des Saftes getroffeii wird, geliiigt es, die Riiben von Jahr ZII 

J a h r  zu verbessrrii, so dsss heute die Riibenzuckrr-Industlie den 
Wettbewei b der Itohrzncker-rridustrie wohl aushalteii kann Wahrend 
friiher der normale Zuckergehalt der Riibcn 10 pCt wenig iiberstieg, 
sind heute Riibeii von 1<5--20 pCt. Zuckergehalt und dariiber in guteri 
Jahren  keine Seltenheit. Wahrend fruher em Ertrag von 30 - 35 D.-C. 
Zucker pro Morgen fiir ein holier gehalten wiirde. ist jetzt der nor- 
male Ertrag 50 D.-C., uiid dcrsrlbe kann untcr Umstiiiideri bis :mf 
70 D -C. urld dariibrr btrigeil, daher ist es denn gekommen, dass der 
Zucker jetzt so billig ist. billiger ;XIS Mehl, denn 1 l’fd. Roh-Zuclrer 
kostet zur Zeit s twwfre i  noch nicht eiiinial 10 Pfg. 

In  gleicher Weise hat die Zuchtung Lei dem Getreidr gearbeitet 
und z. B. Weizensorten von eiiier Ertragsfahigkeit geschaffen, wie 
man sic friihrr niemals geahnt hat. D:tsselbe ist bei allen anderen 
Getreidearten ebenfalls zu verzeichnen. Vor allen Dingen ist a b r r  
auch noch hervorzuheben. dass die Ziichtung iii d r r  Erzielung drr 
besten Braugerste grossartige Erfolge zu verzeichiien hat. 

Die Eigenschaften, welche ninn den PHanzen durch die Ziichtung 
eitheilt hat, wrrden nun nber sehr leicht wiederum verloren, und die 
neuen Sorten siiid der Entartnng schr leicht ausgesetzt, sobald sic in 
Kultur- iiiid Dungungs-Vc-rhaltriissr kommen, wclche den hochgeziicli- 
teten Pflanzen nicht zusagen. %rum musste m n  genau ermittelt 
werden , welche Einfliisse bei dem Anbau dieser nrugeschatfrnen 
Pflanzen sich auf ihre Zusammensrtzung und ihi en Eitrag geltend 
machen, urn der Industrie das beste Material zu erhalten, uiid in dieser 
Beziehung h:tt die Agriculturcheniie in den letzten Jahren gewaltige 
Fortschritte gemacht, welche. wir wir in  Dentschland rnit Stolz 



sagen kiinnen, fast susschliesslich durch die deutsche Wissenschxft 
geliefert eind. 

Wohl  die interrssantestcn Untersuchungen bewegen sich in der  
nrueren Zeit um den K r e i s l a u f  d r s  S t i c k s t o f f s  in der Nntur und 
den Wechsel des Stickstoffs aus elementaren und gebundrnem Zustartd 
und wieder zuriick in elementaren. d. h. iiber den Wechsel des Stick- 
stoffs zwischeti anorganischer uitd organischer Katur. 

Der  Ibeislauf des Kohlrnstoffs ist in der Natur langst bekennt: 
die Kohlensiiure der Luft wird volt deli griinen Pflanzeit xufgenommen, 
in Starke und andere organische Substanzen wrwandelt, dieFe von 
den Thieren, sei es von den hoheren oder von dtan Mikroorganismen, 
verzehrt, mydir t  und als Kohlensiiure der Atrnosphlre zuriickgegeben. 
Einen ahnlichen Kreislauf hat inait nun nruerdirrgs fiir den Stickstoff 
festgestellt, iind wir wissen dariibrr Folgendes: 

Die meisten l’llanzrn konnen n u r  S t i c k s  t o f f v r r  b in  tl II n p r n ,  
nicht e 1 r m e n  t a r e n Stickstoff. als Nahriingstnittel gebraurltrn, and 
die Neubildung solcher Stickstoffverbindungen ist in dcr Natur eine 
sehr geringfugige, sodass, wenn die Vegetation ollein darauf ange- 
wiesen wiire, dieselbr sehr schwach sein wiirde. Die jahrlich rr- 
zeugten hlengen voii Stickstoffverbindungeii der iittnosphiirr wiirden 
lange nicht hinreichen, uin aiisreichende Meilgen von Nahrongsmittrln 
fiir Mensch und T h i w  zu schaffen. Dagegen giebt es rine Gruppe 
von Pfl:tnzen, die Leguminosen, wrlche in der Lage sind, elementaren 
Stickstoff zu assiniiliren und wclchr sich ohne Stickstoffverbindungen 
ernahren k6nnen. Dirse neiint man deshalb S t i c k s t o f f s a m m l e r ,  
denn sie hinterlassrn den Bodeii in ciiiem besseren Zustande, als sir ihn 
vorfanden. Das Weseit der 11:rnahrung der Stickstotfs:immler ist 
hauptsachlich durch die epochemaclienden H e  l l r i r g e l ’ s c h e n  h o b -  
:ichtiingeir, welche sich kurz in Polgendem ansammenfassen h s r n ,  
;infgeliliirt: An den Wnraeln d r r  Leguminosen findrn sich I~rtollchrn 
atder gri5-sere Knollrn Die ~ ~ t i k r o ~ k o p i , ~ c h e  Untcmuchung derselben 
rrpirbt. dxss der lnltalt drrsc~lbrn iiiis Mikroorganismcw besteht, 
\wlchr itinn inzwischen liingst rein gezfichtet hat and mit denrn m:in 
mit Lrichtiglccit Jmpfvrrsuchr zur Eraeugung nciier Knollen an den 
Wureeln dt.r Lequnrinosetr aiisfiihrerr kaiin Diese Mikroorganisinen 
stehrn zweifrllos in einclr ga~rz bestimmten Reziehung zur Fiihigkeit 
drr  1,tptninoseu ohnth Stick\toKriahr~rng zu wuchsen. Weniigleit8h es 
noch nicht bestimmt nachgrwicsrn i q t ,  miissrn sie r s  srin, welche 
den rlementarrn Stickstoff aufnrhnien utid i n  Stickstoffrer\)indungpn 
verwaitdeln kiittnrn, wrlche die Pfl:inziA zii ih r r r  writeren Erniihrung 
grbranchrii k;mn - wcnigstrns hat iiient:ils rine Le~urninosenpflartz~~ 
tlir PBhigkrit der Stickstoffssamrnlung geaeigt. wenii sie nicltt mit 
solchen \\7ttrzelknollchrri besetzt war. Die Eiitwickelung eincr Legu- 
minosenpflanze schildert H e  11 r i  ep e 1 anschaulich folgendernianusrn : 



Wenn man den Samen aussaet, so beginnt zunachst eine freudige 
und gute Entwickelung dadurch, dass jeder Samen eine gewisse Menge 
von stickstoff haltigen Reservestoffen iu sich triigt; sind diese arifge- 
zehrt, dann tritt in einem stickstoffarmem Boden ein Stillstand ein; 
die Pflanzen wachsen nicht weiter, ihrr  Farbe wid eine hellere rind 
es zeigen sich die charakteristischen Kennzeichen drs  Stickstoffhungers. 
Nach einigen Tagen verschwinden diese abr r  wieder, die I’Hanzen 
ergriinen wieder lebhaft, und nuninehr findet rin iippiges Wachsthum 
bis zu Ende der Vegetation statt. Untersuclit man die Pflanzen zu 
jeneni Zeitpunkt, dnnn findet man an ihren Wurzeln zahlreiche 
Knollchen und in den Knollchen die Mikroorganismen der Stickstoff- 
sammlung und von der Zeit an ,  wo sich die ICiiijllcheu entwickeln, 
ist es mit dem Stickstoffhuriger zri Ende. Diese H e l l r i e g e l ’ s c h e  
Beobachtung ist von einer ungeheuer wichtigen Tragweite, denn wir 
beherrschen durch sie den Stickstoffvorrath des Roderis vollstandig. 
W i r  kBnneu denselben beliebig verrnehren und verrniudern - ver- 
mehren, indern wir nach unserer Wahl  Stickstoffsarnmler in der 
Fruchtfolge anbauen und nach denselben dns VQU ihnen angesammelte 
Stickstoffcapital durch stickstoffzehrendr Pflsnzen aiisnutzen. Die 
richtige Fruclitfolge, welche miln nach Mijgliclikeit schon jetzt ausiibt, 
beruht darauf, dass i n  stetrrn Wechsel stivkstoffsamnielnde und stisk- 
atoffzebrende Pflanzen angebaut wrrderi nnd man gewinnt hierdurch 
unter Umstanden eiri so grosses Stickstoffcapital, dsss  man eioe 
Stickstoffdungung vol ls thdig entbehren kann Die weitere Consequenz 
war ,  dass man die Mikroorgatiismen der Stickstoffsamrnlung rein 
ziichtete, uiii damit rine Impfung der I’flnn~eii in solchen Rodenarten 
vorzunelimen , i l l  welchrn diese Mikroorganismen fehlen rind infolge- 
dessen die Stickstoffsammlung, ihre eigenthiimlichr Erniihrungsweise, 
nicht ausiiben konnen. Es rersteht sich von srlbst, dabs Iiirrzu die 
Anwesenheit von massenhaften Mikroorganismen rrfordeilich k t ,  und 
diese kommen, wie die Erfahrung lehrt, nicht iiberall in dem Boden 
vor. Versieht man nilti aber die Pflanze mit diesen Mikroorganismen, 
d a m  kann man dns JVnchsthum jeder beliebigen Leguminose in 
jedrm beliebigen Bodeii erzwingeri. Welche practische Tragweite 
diese Rodrnimpfung behitzt, ist freilich noch nicht ZLI iibersehen, a b r r  
es ist mijglich, dass die I on N o  b b e - T h  a r a n  d eiiigefiilirte Irnpfung 
eiue wichtige Maassresel der Landwirth~clraft zur Sicherung der Le- 
~iiininosrnertl.ape sein wird. 

Die Stickstoffsammler werderi nun exitwrtl~~r verfiittert , 1 on den 
Thieren verdnut, oder ihre Stick3toffverbindurigc1i fallen der FBulniss, 
unter drr  Mitwirkung von Mikroorganismen, anheini. In  hriden Fkllen 
wird dabei tlas Eiweiss zunachst in Amide verwandelt, welche aber 
schnell unter drrn Einfluss des Ferments der Amrnoniakgghrung in Am- 
moncarholiat verwaiidelt werdeii. Dnmit ist aber das  h d e  der Urn- 
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wandlung in der  Ackererde noch nicht erreicht, denn die in dern Boden 
stets vorhandeiien salpeterbilderiden Bacillen beniachtigen sich der 
Ainmoiiverbiiiduiigen und wahrschrinlich auch der Amide urid fiihren 
dieselben schliesslich i n  Salpeter uiid damit in das beste stickstoff haltige 
Nabrungsmittel der PHanze uber, welches zur l’roduction iieuer Ernte- 
substanz aii9gezeichriet greignet ist. Nirmals komnit a’wr die ganze 
Menge des im Boden entweder diirch eine directe Diingiing gegebenen 
o d w  durch die Rncillen erzeugteii Salpeters zur Wirkung; denn 
auf den Salpeter wirken wiederum Racillen ein: welche man S a l p e t e r -  
f r r s  s e r  benennen kanii. Dirsr zerstdren selir energisch die Nitrate 
unter der Entwickelriiig rim elementarein Stickst off, der nunmehr in 
seiner urspriinglichen Forni der Atmosphare zuriickkrlirt, und damit. 
dpn Kreislauf beendet. Zur Ausiibung dieser Thaitigkeit ist freilich, 
wenn auch nicht rollstiindiger Luftabschluss, so doch irnmerhiii eiri 
nur miissiger Luftzutritt, erforderlich, abrr  diesv Bedirigung findet sich 
ja gerade in dem Boden, wo ja die Luft niclit vollkommen un- 
gehindert circuliren k m n ,  ror. Die st~lpeterfressendrn Bncilleii liafteii 
nun dent Stroli und den Bllttern der Yflnnzcn an uod gelien daxnit 
in den Diinger iiber. Versetzt niaii z. B. eine Salpeterl6sung bei Luft- 
abscbluss mit zerkleiiiertem Stroh oder mit den festen Escremeuten der 
Thirre  -- am brsteii eigneri sich hierzii die ISxcremrnte der  Pferde - ?  

so tritt bald eiiie sehr lebhnfte Gallrung uiiter der Entwickelung voii 
Stickstofiein. Hirrdurch tantsteht ein hiichst bedsuerliclier Vrrlust werth- 
vollrii Sticltstoffees fur  die Lnndwirthschaft. Im Stalldiinger der Thiere, 
welcher aus den festrn uiid flussigen Escrementtbn nebst der Einstreu be- 
steht, findrn sich sowohl die st!lpett.rbildendeii, mir salpeterfreasenden 
Bacillen, und je nach der Circulation der Luft in dem Stnlldiinger 
firidrt bald rine Salpetrrbildung, bald eine Zcrstorong drs  grl)ildeten 
Salpr t r rs  statt,  n t ~ l c h r  mi grossen Stickstoffrrrlust~ii fiitirt.. Nach 
den :ingestellten Unt~ersucl iu~i~en kann mail axinehmen, dass dir Stick- 
stoffverlust,e, welrlie d r r  Sttilldiingcr durch diese V’or$irige wleidrt.: 
fur das 1hipt-GI.ossr i rh  auf vtwa 4-5 Ctr. S:ilpct.rr zii svliiitzeii siiid. 
DR in  Deutschlaiid rfw;i 20 Millioiirli t l i i n ~ r i ~ ~ ~ r ~ i d i i c i r ~ ~ i i d ~  Stiick Gross- 
vieh grhalteu wrrdeu iniigen Sic d x i i u n  rrsrbrii , dass diesr Stkk- 
stoff\.erloste den I3rtmg yon  rrrrhrerrri 100 Milliotien JJiirk nixsmnchen. 
Voii Recht.swrgrri rriiisstc . i i i  d r m  Stdldiiiigei soric.1 StickstoIf rnthalte~i 
sein, dass uiiter Hi~iziiiinhnie drr stickstoffsammelrideii Wirkoiig 
dkr Lrgunhiose~r  die La~rdwirtlisclinft (,her i i i i  einrin Urb~rf l i~ss ,  a.ls 
an rineni Mangel an 8tickctolf ZII Iriden hiittr. Leider ist, nur lrtzrrea 
der Fall, and die Ila~idn’irthechaft ist dahcr ZII iI[wi Zuk;tiif vou Millioneii 
Ceiitnern Chilisalpeter gczwnngen. Wurde mail (1s verstelirii, den 
Stickstoff drs  Stalldungers in wirksamen Formen. wrnn niich nicht 
vollstlndig, so doch Zuni griissteii Theil zu erhalten. so wiirde damit 
fiir das Nationslverm6gt.n jiihrlich eiii grosser Schatz gewonnen 
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werden. Sie werden sich denken konnen, dass bei diesem grossen 
Ziel die Agriculturchemie iiicht allein , sondern auch die Bacteriologie 
in  Verbindung mit der ersteren , seitdem diese Thatsache bekannt 
ist, in einer fieberhaften ThPtigkeit befindlich ist , einerseits um 
die Ursachen der Stickstoffverluste zu ergriinden und andererseits 
die Mittel zur Vermeidung derselben zu erforschen. Infolge dessen 
ist die Frage zwar noch nicht endgiiltig geliist, aber man kanri mit 
Bestimmtheit sagen, dass man sich auf dem richtigen Wege hierin 
befindet und orwarten darf, in nicht zu langer Zeit das  Ziel zu er- 
reichen. Die Liisung der Frage wird der  Natur der  Sache nacb mehr 
auf bncteriologischem Gebiet, als auf chernischem erfolgen niiissen, und 
deshalb sind auch schon jetzt mehrere Versuchsstationen mit bacterio- 
logischen Abteilungen ausgeriistet. 

Was die Agriculturchemie in der Ernahrungslehre der land- 
wirthschaftlichen Nutzthiere , den landwirtschaftlich-technischen Neben- 
gewerben, der Rewirthschaftung besonderer Bodenarten, z. B. des Moor- 
bodens u. s. w. geleistet h a t ,  darzulegen, wiirde den Rahmen meines 
heutigen Vortrages iiberschreiten, und ich babe deshalb geglaubt, mich 
mit obigen kiirzen Darlegungen begniigen zu mussen. 

83. 0. Hodurek: Ueber die Constitution eines Brom- 
Phenacet ins. 

[Aus dernThcliemischen Institiit dw Universititt Breslau.] 
(Eingogang. am 16. Fehrurtr; n~itgetheilt in der S i t ~ u n y  yon IIrn. A. Reisse  rt.) 

I n  der chemischen Fabrik vorm. H o f m a n n  & S c h o e t e n s a c k  
in (fernsheim a. Rheiii ist durch Bromirrn von Phenacetiu ein B r o m -  
P h e n a c e t i n  nach folgendem Verfahren grwonnen worden: ZII einer 
Losung von 100 g Phenacetin in 1000 ccm Eisessig werden 250 ccni 
conc. Salzsiiure und dann langsam Bromlauge zngesetzt, die durch 
Eintragen von Brom in heisse Natronlauge erhalten wird. Das Zu- 
fiigen der Bromlauge geschieht solange, bis eine bleibende Bromre- 
action sich zeigt. Man verdiinnt dann mit dem gleichen Volumen 
Wasser, worauf sich der grosste Teil des Brom-Phenacetins aus- 
scheidet. 

Die  so erhaltene Substanz ist mir von der genannteii Fabrik be- 
hufs Untersuchung ihrer Constitution in freundlichster Weise zur 
Verfiigung gestellt worden; ich fiihle mich verpflichtet, an dieser 
Stelle meiiien verbindlicbsten Dank dafiir auszusprechen. 

Berichte d .  D. cbsm. QeasllsehafL Jahrg. XXX. 3 2 


