
Briefliche Mitteilnngen.

1. Erich Scholz f.

Von Herrn W. Koert.

Erich SCHOLZ, Gouyernementsgeologe von Deutsch-Ost-

afrika, starb am 29. August 1914 bei Hohenstein den Helden-

tod in siegreicher Schlacht. Wiihrend er sich auf die neue

Dienstperiode in Deutsch-Ostafrika in der Heimat Yorbereitete,

erging an ihn der Ruf zu den Waffen, und gar bald sollte er

die Treue gegen sein Vaterland mit seinem jungen, hoffnungs-

vollen Leben besiegeln.

Am 11. September 1884 war Erlch Scholz zu Torgelow

im Regierungsbezirk Stettin als Sohn des Kgl. Forstmeisters

Carl Scholz und seiner Gemahlin Valeska geboren und
hatte seine Scbulbildung auf dem Gymnasium zu Gottingen

erhalten. Im Jahre 1903 bezog er die Universitat und studierte

die Naturwissenschaften in Gottingen, Miinster, Miinchen, Berlin

und nochmals Gottingen. Unter der Leitung seiner Lehrer

V. KOENEN, LlEBISCH, POMPECKT, BUSZ, STROMER VON REICHEN-
BACH, ROTHPLETZ, KEILHACK, KUHN, SCHEIBE, WAHNSCHAFFE
widmete er sich besonders der Geologie und den verwandten

Wissenschaften. In Gottingen promovierte er 1908 mit einer

Dissertation: „Die geologiscben Verhaltnisse des Siintel und

anstofienden Wesergebirges." Yermutlich gingen die inner-

politiscben Stiirme des Jabre 1906, welcbe zur Neubelebung

des kolonialen Interesses im deutschen Volke fiihrten, auch

an dem juogen Studenten nicbt spurlos yoriiber, denn scbon

1908 ist es sein sehnlicbster Wunsch, sich in den deutschen

Kolonien als Geologe zu betatigen.

Nach Erledigung seiner militarischen Dienstpflicht beim

Infanterie-Regiment Nr. 74 in Hannoyer widmete SCHOLZ sich

wahrend des Winters 1909/10 in Berlin kolonialgeologischen

Studien und bearbeitete das Yon UtlLlG gesammelte Fossil-

material aus dem Tertiar des siidlichen Deutsch-Ostafrika.

Die Ergebnisse dieser Arbeit sind in einem kleinen Aufsatze:

Beitrage zur Kenntnis der deutsch- ostafrikanischen Tertiar-
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ablagerungen in dieser Zeitschrift (62, Monatsber. S. 368
bis 379, mit 2 Tafeln) niedergelegt. Zunachst wurde auf

Grund der neueren Arbeiten franzosischer Autoren die friihere

"Wc-LFFsche Bestimmung der im Linditertiar auftretenden

Lepidocyclina Verbeeki Newt, dahin berichtigt, dafi weder

diese Form noch, wie Lemoine und Douville 1

) Yermutet

hatten, ihre L. cf. Raulini und die L. dilatata Mich., sondern

die von SCHLUMBERGER aus dem Miocan von Borneo be- •

schriebene L. forinosa vorlage. Aus denselben zum Unter-

mioean (Aquitanien) gestellten Schichten beschrieb er sodann

zwei neue Arten von Seeigeln: Plesianthus Boehmi und
Schizaster Uhligi und konnte in Kalksandsteinen der Pnanzung

Kitunda bei Lindi das Nummulitenpaar N. intermedius-Fichteli

erkennen, dadurch diese Schichten als fragliches Oligocan von

der groJ3en Masse des Eocans abscheiden.

Im Jahre 1910 bot. sich Scholz dann auch die ersehnte

Gelegenheit, sich in den Kolonien zu betatigen, indem er als

Geologe an der von C. UllLlG gefiihrten Expedition des

Ostafrikanischen Studiensyndikats teilnahm. Die Reise hat

11 Monate gedauert und wurde fur SCHOLZ dadurch von

hohem Werte, da6 er unter der Anleitung von Landeskundigen

die Technik des afrikanischen Reisens und Arbeitens erlernte.

Wenn auch SCHOLZ nach seiner Riickkehr zunachst noch

nichts iiber die naturgemafi nur fliichtigen Eindriicke dieser

Reise veroffentlichte — eine weise Beschrankung, die sich

manche Forscher zum Beispiel nehmen sollten — , so hat er

doch in spateren Arbeiten auf seine alteren Beobachtungen

zuriickgegriffen und sie verwertet, als sich sein Blick bereits

gescharft hatte und er imstande war, Vergleiche anzustellen,

Eine Hauptaufgabe der Expedition war die Erforschung der

Ablagerungen am Grofien Natronsee gewesen. In einem Auf-

satze: IJber Salzvorkommen und Salzgewinnung in Deutsch-

Ostafrika (Der Pflanzer IX, 1913, S. 226—232) entwarf

SCHOLZ spater ein sehr anschauliches Bild jenes Sees: wie

aus den jungvulkanischen Gesteinen der Umgebung infolge

der Verwitterung Natriumcarbonat, Natriumbicarbonat, Chlor-

natrium und Natriumsulfat entstehen, in den abflufilosen See

gespult und unter der Herrschaft des regenarmen, heiBen

Klimas zu Absatzen konzentriert werden. Gegeniiber dieser

Salzzufuhr durch Tagewasser soli die durch Thermen be-

wirkte kaum in Betracht kommen. Kalisalze sind auffallender-

weise nur in geringen Mengen nachweisbar, da sie vermutlich

x
) Memoir. Soc. Geol. France. Paleont. Nr. 32, S. 28.
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durch die Vegetation bereits absorbiert sind. Besonders wert-

yoII erscheint eine Angabe iiber das Auftreten jugendlicher

Kieselsaurebildungen, die in Gestalt von Chalcedonknollen

zusammen mit Kalkknollen masseubaft am Ufer des Sees

lagern; hierdurch wird ein Vergleich mit den Bildungen der

Etoscbapfanne im Ovamboland (Siidwestafrika), verbunden mit

einer Nacbpriifung der bisherigen Anschauungen iiber das geo-

logiscbe Alter solcber Kieselsaurebildungen besonders nahe-

gelegt.

Zur Erledigung einer weiteren Aufgabe dieser Expedition,

namlich der Untersucbung des Kupfervorkommens von Tja

Fukwa in der Ussangusteppe, durcbzog SCHOLZ einen betracht-

licben Teil von Deutsch-Ostafrika, namlich von Mkalama iiber

den Guruiberg, Kondoa-Irangi, Mpapua, Iringa bis Neulangen-

burg, in dessen Bezirk die Kupferfundstelle belegen war, und

kebrte iiber Kilimatinde nacb Daressalam und von da nacb

Deutschland zuriick. In Berlin widmete er sicb dann an der

Bergakademie und in der Kolonialsammluug der Geologiscben

Landesanstalt weiteren Studien und konnte im Januar 1912
im Dienste des Reicbskolonialamts als Gouvernementsgeologe

die Wiederausreise nacb Deutscb-Ostafrika antreten.

Dort war es ihm auf einer grofien Dienstreise wahrend
der zweiten Halfte des Jabres 1912 vergonnt, das Gebirgs-

land von Uluguru, Ussagara und Ubebe, ferner die Mkatta-

ebene kennen zu lernen und die geologiscbe Kenntnis dieser

von BORNHARDT und Da^TZ bereits erforscbten Gebiete nfcbt

unerbeblicb zu vervollstandigen. Uber die weiterbin auf dieser

Reise durcbforscbten Berglander von Upogoro und zwiscben

Luwegu und Rubudje, dann iiber das Hocbland von Lupembe-
Ubena war er sogar in der gliicklichen Lage, die ersten zu-

verlassigen, facbmanniscben Nacbricbten beimzubringen; so

konnte er z. B. den bis dabin vollig unbekannten Grenz-

verlauf zwiscben dem Gneisland und den Makondescbicbten
siidlicb und siidostlicb Mabeuge festlegen und zeigen, dafl

diese Grenze im SO. der Mbarikaberge auf 15— 20 km durcb

eine fast Ost-West streicbende Brucblinie gebildet wird.

Bedauerlicb bleibt nur, dafi SCHOLZ da, wo er unbekannte
Gebiete, wie z. B. das Mbarikagebirge, durcbzog, die tOpo-

grapbiscben Aufnabmen unterlassen hat. In der Landscbaft
Buanyi, ostlicb von Neulangenburg, konnte er BoRNHARDTs
Forschungsergebnisse nicbt unwesentlicb erganzen und be-

richtigen.

Die Ergebnisse dieser Reise bat SCHOLZ in den Mit-

teilungen aus den Deutscben Scbutzgebieten XXVII, S. 49— 67,
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niedergelegt. Seine Darstellung zeigt ihn als gut geschulten

Eeldgeologen , der iiberall bald die wesentlichen Ziige im
geologischen Bau erkannte und iiach dem Muster von Born-
HARDT namentlich auch fur die wirtschaftlichen Verhaltnisse

der durchwanderten Gebiete einen offenen Blick besaB. In

derselben Arbeit legte er auch im AnschluB an die Arbeiten

siidafrikanischer Geologen die bis dahin von ihm gewonnenen
Anschauungen iiber Alter und Natur der ostafrikaniscben

krystallinen Schiefer und Granite dar und bemiihte sich,

Beziehungen zu teilweise besser durchforschten Nachbargebieten

(Nyassaland, Siidafrika) aufzufinden.

Im Jabre 1913 weilte SCHOLZ an den grofien Seen im
westlichen Deutsch-Ostafrika, um bier gewisse praktisch-

geologiscbe Aufgaben zu verfolgen. Nocb auf der Reise

scbrieb er einen zur Veroffentlichung bestimmten Bericbt

nieder, der in dem ostafrikaniscben Organ: Der Pflanzer,

X, Nr. 2, abgedruckt ist und einige sicb an die Graben-

gebiete des Njassa und Tanganjika anschlieBende tektoniscbe

und stratigrapbiscbe Fragen bebandelt. ScilOLZ kniipft da

zunachst an einen bereits yon Dantz (Zeitscbr. d. Deutscb.

Geol. Ges. 52, Protokoll S. 47) geaufierten Gedanken an,

wonacb die Anlage des Tanganjikagrabens yielleicbt scbon

mit der Eruption der ostlich vom jetzigen See sebr ver-

breiteten Diabase und Diabasmandelsteine begonnen babe,

folgert aber aus dem Auftreten dieser Gesteine sowie der

Intrusivgranite und Quarzporphyre von Kirando und ostlich

Bismarckburg nur, dafl sich im Gebiete des heutigen Tanganjika-

grabens bereits in alter Zeit eine Zone geringeren Wider-

standes zu erkennen gabe.

"Wenn er weiter betont, daB im Gegensatz zum Graben

des Njassa und zur ostafrikanischen Bruchstufe am Tanganjika-

graben die jungvulkanischen Ergiissen fehlen, obwohl dessen

Sohle nach neueren Lotungen bis 1000 m unter den Spiegel

des Indischen Ozeans hinabreicht, die Dislokation bier also

viel tiefer setzt als bei jenen, wem drangt sich da nicht die

Vorstellung auf, daB die jungvulkanischen Erscheinungen auf

einzelne Herde bescbrankt sein miissen?

Bestatigt wurde durch SCHOLZ auch die zuerst von

KOHLSCHUTTER 1

) vertretene Ansicht, daB der Njassa-Rukwa-

Graben bis zum Tanganjika fortsetzt und diesen etwa bei

J
) Die kartographischen und geographischen Arbeiten der Pendel-

expedition der Koniglichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Gottingen

in Deutsch-OstaFrika. Verhandl. d. 13. deutsch. Geographentages zu

Breslau 1901, S. 146.



Karema erreicbt. Die Fortsetzung des Rukwagrabens jenseits

des Tanganjika bildet nacb ihm der Lukugagraben zwiscben

den Kiangia- und Mugiia-Bergen, und die am Tanganjika in

dortiger Gegend deutlich erkennbare Ricbtungsanderung ist

eine Folge der G-rabendurcbsetzung. SCHOLZ mocbte den

Tanganjika iiberbaupt als den jiingsten aller ostafrikaniscben

Graben anseben und seine Entstebung in das Pliocan ver-

legen, womit die besondere Haufigkeit der in seinem Be-

reicbe auftretenden Erdbeben und die Existenz der tatigen

Kivuvulkane in seiner nordlicben Fortsetzung in bestem Ein-

klange stande.

In derselben Abbandlung spricbt SCHOLZ davon (S. 3).

daB die bekaDnten Sandsteinbildungen am Nordostufer des

Tanganjika mit den ibnen eingescbalteten Mandelsteindecken

den siidafrikaniscben Beaufortscbicbten, also der mittleren

Karoo, gleicbzustellen waren. Dem steben aber meines Er-

aebtens groBe Bedenken entgegen, und es sei an dieser Stelle

nur auf die Ausfiibrungen TORNAUs 1

)
verwiesen, der die

Tanganjikascbicbten mit den Potscbefstromscbicbten Siidafrikas

parallelisiert, also mit erbeblicb alteren Ablagerungen.

Wobl infolge der angestrengten Reisetatigkeit stellte sicb

bei SCHOLZ eine Scbwacbung des Herzens ein, die ibn vor-

ubergebend tropendienstuntauglicb macbte. Friiber, als es

urspriinglicb vorgeseben war, denn er batte sicb nocb fur die

in Daressalam 1914 geplante Landesausstellung betatigen

sollen, kebrte er nacb Deutscbland zuriick, erbolte sicb bier

bald vollstandig und wurde zu weiterer Dienstleistung der

Geologiscben Zentralstelle fiir die Deutscben Scbutzgebiete

uberwiesen (Mai 1914). Hier arbeitete er fleifiig an einer

umfassenderen Darstellung der Geologie von Neulangenburgs

Umgebung und forderte sie bis zum ersten Entwurf, ferner

verfaflte er in dieser Zeit eine in der Zeitschrift d.

Deutscb. Geol. Ges. 66, Monatsber., S. 330—335, abgedruckte

Ricbtigstellung RECKscber Bebauptungen. Allen weiteren

Arbeiten und Planen macbte der ausbrecbende Krieg ein

Ende. Als Reserveunteroffizier folgte SCHOLZ dem Rufe zu

den Fahnen und zeicbnete sicb bereits in den ersten Kampfen
der Ostarmee so aus, daB er zur Dekoration mit dem Eisernen

Kreuz Yorgescblagen wurde. Die Verleibung sollte er aber

nicbt mebr erleben; ein ScbuB durcb die Scblafen macbte in

der Scblacbt bei Hobenstein seinem Leben ein jabes Ende.

x
) Zur Geologie des mittleren und westlichen Teiles von Deutsch-

Ostafrika. Beitr. z. geol. Erforschung d. deutsclien ScEutzgebiete 1913,
S. 133—134.



Mit Erich Scholz ist ein tiicbtiger Kenner der Geologie

Deutscli-Ostafrikas und ein yielversprechender Forscber dabin-

gescbieden. War er docb der erate Geologe, yvelcber sicb die

Arbeit in dieser Kolonie zur Hauptaufgabe seines Lebens er-

koren batte. Verf., der an der Geologiscben Zentralstelle fur

die Deutscben Scbutzgebiete Gelegenbeit batte, mit ihm in

regen. freundscbaftlicben Gedankenaustauscb zu treten, konnte

oft zu seiner groBen Freude sehen, wie dankbar alle An-
regungen und Unterstiitzungen yon dem bescbeidenen und
liebenswiirdigen Manne aufgenommen y\-urden und fur die

klinftige Arbeit in der Kolonie scbone Friicbte yerbieBen.

Der unerbittlicbe Krieg bat uns urn alle diese Hoffnungen

betrogen.

Vater und Mutter hatte Erich Scholz scbon friib yer-

loren. Es trauern urn ibn als ibren einzigen Bruder yier

Scbwestern. und wir, die ibn naber gekannt und liebgewonnen

baben, scbliefien uns ibrer Trauer an. Unserer Gesellscbaft

bat er seit 1910 als Mitglied angebort. Wir boffen. daB

sein Heldentod mit dem yon so yielen anderen bliibenden

Menscben dazu beitragt, den Bestand unseres Yaterlandes und
seiner Kolonien dauernd zu sicbern. Dann wird ERICH SCHOLZs
Anteil an der geologiscben Erforscbung Deutscb- Ostafrikas

weiterwirken und unyergessen bleiben.
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