
Geologischer Unterricht. 

Das Liclitbild ini geologisclieii Unterricht uiid Vortrag. 
Von W. Paiilcke. 

Das Lichtbild ist im Laufe der letzten Jahre zu einem anerkannt wertvollen 
Unterrichtsmittel geworden, und eine brauchbare Projektionseinriclitung gehbrt 
zum selbstverstandlichen Bestande eines modernen geologiscben Institutes, wie 
einer modern eingerichteten Mittelschule; aucb fiir VolksschuJen ist eine derartige 
Einrichtung sebr erwtinscbt. Allerdings gibt es aucb beute nocb Gegner der 
Licbtbildvorfiibrung zu Unterricbtszwecken, docb diirfte ibre Abneigung gegen 

|idie Verwendung von Licbtbildern in erster Linie auf mangelndes Vertrautsein 
mit dieser Unterricbtsmetbode zuruckzufiibren sein. 

Es ist fraglos, dass das Licbtbild ricbtig und mit Mass verwendet, eines 
der vorziiglicbsten Demonstrationsmittel ist, das wir besitzen. Das gilt fiir den 
geologiscben Unterricht auf Hocb- wie Mittelscbulen, wie fiir wissenscbaftlicbe 
Vortrage. Ebenso unumstdsslicb stebt es fest, dass eine iibermassig reicblicbe 
Vorfiibrung von Bildern fiir den Unterricbt scbadlicb ist. 

Die gewobnbeitsmassige dauernde Verkoppelung von Wort und Bild im 
Vortrag bringt in mebrfacber Hinsicbt Scbaden, vor allem leidet meist das ge- 
sprocbene Wort! Es wird beim reinen Licbtbildervortrag fraglos sebr oft der 
Giite des Vortrags Eintrag getan. Der Redner wird lassiger in der Diktion, er 
miibt sicb weniger um den pragnantesteo, um den besten Ausdruck; ja in sebr 
vielen Fallen betracbtet der Vortragende die Bildervorfiibrung als eine geistige 
Entlastung, wabrend sie als notwendige, belebende Erganzung des ge- 
sprocbenen Wortes dienen soil. 

Ein solcber Missbraucb des Licbtbildes ist natiirlicb zu bekampfen. Jeder 
Vortragende hat seinen Zuhorern gegeniiber nicbt nur die Pflicbt, sein Tbema 
inbaltlich gebaltvoll zu gestalten, sondern aucb nacb Kraften in eine Form zu 
kleiden, welcbe das Anboren des Vortrags wombglicb zu einem geistigen Ge- 
nuss macbt. 

Besonders auf die Form des Licbtbilder-Vortrages ist sorgfaltig zu 
acbten. — Durcb reihenweises Vorfubren von Bildmaterial werden die Zuborer 
vom Inhalt abgelenkt, der Gedankengang wird oft zerstiickelt, der Aufbau des 
Vortrags unter Umstanden zerrissen. — Die Zubbrerscbaft wird daran gewobnt, 
eine leicbte, oberflacbliche Kost in Gestalt bequemen Bilderbesehens entgegenzu- 
nebmen, sie wird zu einem tragen Ubersichergebenlassen verzogen. Uberdies 
ist es aucb fiir den aufmerksamsten Borer und Zuscbauer kaum _moglicb, der Er- 
lauterung von Bildern, welcbe viele Einzelbeiten zeigen, auf sebr lange Dauer 
obne Ermiidung zu folgen. 
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Auch wenn der Vortrag gut durchdacht ist, und wenn der Redner iiber die 

Gabe verfiigt, sein Thema inlialtlich wie formell meisterbaft zu behandeln, selbst 

dann kann die enge Verknupfung von Wort und Bild unter Umstanden der 

Wirkung des Ganzen schaden. 

Ich stehe sogar nicht an, zu sagen, dass ein inhaltlich wie stilistisch voll- 

endeter Vortrag stets verlieren muss, wenn der Horer die dem Wort allein ge- 

biilirende Aufmerksamkeit gleichzeitig dem Bilde widmen soil. 

Es gibt wenig Menschen, die gutes Wort und gutes Bild in alien Fallen 

gleichzeitig ganz zu verstehen, restlos aufzunehmen imstande sind; und besonders 

das Vorfuhren von Liclitbildern wirkt auf die Bauer schon allein physisch er- 

miidend, dass langere Anwendung dieses Lehrmittels nur in besonderen Fallen 

empfehlenswert ist. 

Wir wollen nun versuchen, uns dariiber klar zu werden, wann und wie 

Wort und Bild zusammengehdren, und wann nicht. 

Es wird stets vom Thema, von der Art seiner Behandlung und von 

der Art des zur Verfugungj stehenden Lichtbild-Materials ab- 

hangen, in welchem Masse und in welcher Weise Lichtbilder zur Ergan- 

zung des gesprochenen Woites heranzuziehen sind; ob sie in den Vortrag 

eingegliedert werden, oder ob sie besser nach demselben als illustrative Er- 

ganzung folgen. 

Meiner Ansicht nach ist es nur in wenigen, ganz bestimmten Fallen 

vorteilhaft und angemessen, die Lichtbilder wahrend des Vortrages dauernd 

in denselben einzullechten. 

Solche Falle liegen vor, wenn es sich im Vortrag um Binge oder Vor- 

gange handelt, die auf dem Bilde so klar dargestellt sind, dass ein gutes Ver- 

standnis iiberhaupt erst durch das Bild mbglich wird. 

In alien diesen Fallen, in denen eine Zeichnung, ein Photogramm kompli- 

zierte Verhaltnisse klar und biindig vor Augen fiihren kann, ist es vielfach un- 

niitze und verlorene Liebesmiih, unter Verzicht auf das vorziigliche Bemonstrations- 

mittel des Lichtbildes einen grossen Aufwand von Worten aufzubieten, um wo- 

mdglich unklar und unverstanden zu bleiben. 

Auch der gewandteste Vortragende, der seinen Stoff vorziiglich beherrscht, 

wird oft nicht imstande sein, seinen Zuhdrern gewisse Binge verstandlich aus- 

einanderzusetzen, wenn ihm nicht ausreichendes Abbildungsmaterial zur Erlaute- 

rung zur Verfiigung steht, es sei denn, dass der betr. Lehrer .tiber ein ausserge- 

wohnlich ei twickeltes Schnellzeichentalent verfiigt. Selbstverstiindlich wird jeder 

Bozent nach Kraften auch ausgiebig von der zeichnerischen Barstellung 

Gebrauch maclien, schon um die Studierenden zu dieser Methode zu erziehen, 

sich vom Beobachteten kontrollierbare Rechenschaft zu geben. So pflege ich z. B. 

stets die wichtigsten Leitfossilien in einfachen Umrisszeichnungen wahrend der 

Vorlesungen an die Tafel zu zeichnen, und ebenso andere wichtige Binge und 

Vorgange, die ohne grossen Zeitverlust zeichnerisch darstellbar sind. 

Ganze Landschaftsbilder, ganze Faunen, vollstandige Profilserien kdnnen 

aber unmoglich vorgezeichnet werden. Bazu reicht meist weder Kraft noch Zeit. 

Teilweise wird der Bedarf nach Barstellung solcher Binge ja durch die 

kauflich erhaltlichen Wandtafeln, oder durch solche Tafeln, die man zeichnen 

liisst, oder selbst zeichnet, gedeckt, und es ist nachdriicklich zu betonen, dass 

ein guter Vorrat solcher instruktiver Tafeln in jedem Institut vorhanden sein 
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muss, damit die wichtigsten Dinge fiir langere Dauer den Leruenden bildlich 

vor A11 gen bleiben konnen. Bedauerlich ist, dass viele derartige Tafeln in viel 

zii kleinem Massstab gelialten werden. 

Dieses Bildmaterial reicht aber bei weitem nicht fiir Lehrzwecke aus. Nur 

wenig Tafelserien sind im Handel erhaltlich; das Zeichnenlassen von grossen 

Tafeln ist im Verhaltnis zum Aversum der Institute ein teures Unternehraen. 

Selbstzeichnen von Tafeln ist nicht jedermanns Sache, und iiberdies kostet es 

sehr viel Zeit. 

Da muss die Liclitbildprojektion als ein unschatzbares, ausserordentlich 

vielseitig anwendbares Anschauungsmittel aushelfen; wir niiissen es nur mit 

Mass und rich tig anwenden. 

Die Falle, in denen das Licht-Bild wahrend des Vortrages gleichsam neben 

das Wort gestellt werden kann oder muss, sind alle die, bei denen die Illustration 

zwanglos auf ein Schlagwort erscheinen kann, wobei alles Wichtige auf dem Bilde 

durch den Vortragenden gentigend bezeichnet und erlautert wird, bezw. wobei 

die behandelte Frage im Bilde ganz oder teilweise Autwort findet. Sagt aber 

ein Bild nichts oder zu wenig, so zerreisst es durch sein Erscheinen den geistigen 

Zusammenhang der Rede, es schadet! 

Kommt nun gar eine Reihe wenig oder nichtssagender Bilder, so lenken 

sie den Hbrer vom Vortrag ab, zerstreuen ihn, rauben ihm den Faden. Nichts 

ist schadlicher, als Uberfutterung der Lernenden durch Bilder, nichts verflacht 

den Unterricht mehr, wie allzuliautiges „Bilderbesehen“! 

Der Yortrag, welcher ein emheitliches Werk sein soli, wird zerstiickelt. — 

Wort und Bild gehoren nur dann zueinander, wenn sie sich vollig erganzen, 

Avenn keines ohne das andere Daseinsberechtigung hat. Das ist z. B. bei schwie- 

rigen tektonischen Darstellungen der Fall. Eine klare, fiir nicht ganz orientierte 

Zuhorer vollig verstandliche Darstellung des Gebirgsbaues der Alpen kann ich 

mil- z. B. ohne Zuhiilfenahme von Lichtbildern nicht denken. — Wenn bei Be- 

handlung dieses schwierigen Themas aber sowohl Tafelzeichnungen, wie Projektion 

von geologisch kolorierten Karten, Profilen und Landschaftsbildern nebeneinander 

hergehen, dann ist es wohl moglich, selbst Laien in kurzer Zeit einen Begriff von 

diesen verwickelten Yerhaltnissen zu geben. 

Kami ein Vortrag nicht Schritt fiir Schritt bei seiner Entwickelung auf 

eine zusammenhangende Bilderreihe eingerichtet werden, so ist es meist von Yor- 

teil. Wort und Bild zu trennen, d. h. erst zu sprechen, und dann die Bilder 

als Erganzung und EiTauteiung des gesprochenen Wortes mit kurzen Erklarungen 

folgen zu lassen. 

Durch diese Trennung gewinnen meist Yortrag, wie die belehrende Wirkung 

der Bilder. Dem gesprochenen Wort kann und muss mehr Sorgfalt durch den 

Redner, mehr Aufmerksamkeit durch den Horer geschenkt werden, und das Ver- 

standnis der Bilder wird durch den Gesamtvortrag vorbereitet, sodass die WTr- 

kung der bildlichen Darstellung dann eine tiefere werden kann. 

Meist pflege ich die letzten 10 Minuten der Yortragsstunde zu erganzenden 

Lichtbildvorfiihrungen zu benutzen. Steht mir fiir irgend ein Thema, z. B. Yul- 

j kanismus, Glazialgeologie, Gebirgsbildung etc. sehr reichliches, gutes Material zur 

iVerfiigung, so schiebe ich auch bisweilen eine besondere Demonstrationsstunde ein. 

; Yon grossem Nachteil ist es, bfter wahrend der Stunde den Raum zu 

I verdunkeln und wieder hell zu machen, die Projektionslampe aus- und einzu- 
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sclialten. — Ein solcher Weclisel von Hell und Dunkel, von Lampenzischen und 

Ruhe etc. beeintrachtigt das gesprochene Wort, 'wie die Aufmerksamkeit der Zu- 

horer in sehr starkem Masse. 

Will man wahrend eines Vortrags ofter die Projektion nnterbrechen, so 

lasst man am besten die Projektionslampe rubig brennen, und benutzt kiinst- 

liches Licht (elektr.) im Horsaal. Am giinstigsten ist es, -wenn die Licbtquelle 

des Projektionsapparates so stark ist, dass jedes Bild auch bei gedampftem 

Tageslicht oder massig starkem kiinstlichen Licht deutlich genug auf dem Vor- 

hang erscheint, sodass die Hdrer sich Notizen machen kdnnen, ohne dass Licht- 

wechsel vorgenommen zu werden braucht. 

Als sebr praktiscli hat sich eine Einrichtung erwiesen, die ich in meinem 

Horsaal getroffen. Hier dient ein beweglicher elektrischer Retlektor dazu, im 

Bedarfsfalle jede an den Aufhangevorrichtungen, resp. an der Wand hangende 

gezeichnete Tafel oder Tabelle zu beleuchten, und ebenso kann eine neben dem 

Projektionsvorhang angeordnete Schreibtafel erhellt werden, so dass es stets 

moglich ist, wahrend das Projektionsbild auf dem Schirm ist, z. B. dieses Bild 

oder mit ihm in \^erbindung stehende Vorgange zeichnerisch zu erlautern, bezw. 

auf eine gleichfalls neben dem Projektionsvorhang befindliche Formationstabelle 

oder Fossiltafel etc. hinzuweisen. 

Uber das Projektionsbild ist folgendes zu bemerken: 

Das beste Format ist 9x12, da hierbei die beste Licht- und Raumaus- 

nutzung gebrauchlicher photographischer Formate und Abbildungen aus wissen- 

schaftlichen Werken, von Karten, Protilen etc. erfolgt. — Wer fiir dieses For¬ 

mat eingerichtet ist, kann iiberdies mittels Einsatzrahmen jedes kleinere Format 

projizieren. — Uber Wiedergabe von Landschaftsaufnahmen ist nichts Besonderes 

zu bemerken. Photogramme, Lichtdrucke, Heliograviiren. Steindrucke, Strich- 

zeichnungen, wie Zinkoreproduktionen derselben, wirken auf dem Projektionsbild 

gut. Gerasterte Autotypien vertragen keine starke Yergrosserung, und eine 

Wiedergabe solcher Bilder dtirfte nur im Notfalle ratsam sein. 

Stets muss man sich vergegenwartigen, dass jedes Bild so gross auf dem 

Schirm erscheinen sollte, dass alle in Betracht kommenden Einzelheiten auch 

dem entferntest sitzenden Beschauer erkennbar sind. 

Von allergrdsstem Vorteil ist es, geologische Diapositive zu kolorieren. 

Im Laufe der Jahre hat sich die von mir angewandte Methode, farbige Dia¬ 

positive herzustellen, sehr bewMirt: auch die Farben haben 10 Jahre lang gut 

gehalten. — Jede schematische Zeichnung gewinnt bekanntlich durch Anlegen be- 

stimmter Teile mit Farben bedeutend an instruktiver Wirkung (z. B. Schemata 

der Organisation von Tieren, Profile, Karten etc.) und ich pflege deshalb Dia¬ 

positive solcher Abbildungen mit Gunther-Wagnerschen Eiweiss-Lasurfarben 

anzulegen, dadurch wird erreicht, dass auch verwickelte Zeichnungen (i. sp. 

Karten und Profile) selbst auf grdssere Entfernung klar und iibersichtlich wirken. 

Vor allem aber lege ich auch die Landschaftsbilder mit geologischen Farben 
• • 

an, zeichne Uberschiebungsgrenzen, Vorwerfungen, Luftsattel etc. ein, und ver- 

sehe die Schichtkomplexe mit Buchstaben oder ausfuhrlicheren Bezeichnungen. 

Diese Methode hat sich fiir Unterrichtszwecke ganz vorzuglich bewahrt; aller- 

dings verwende ich in erstef Linie eigene photographische Aufnahmen, welche 

also Gegenden darstellen, die ich geologisch kenne, sodass mir durch eigene 

Anschauung die geologische Bearbeitung der Diapositive erleichtert wird. 
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Der Einwurf, dass es padagogisch richtiger sei, die Photogramme unkoloriert 

zu projizieren, damit die Studierenden aus dem Landschaftsbild den Bau des 

Gebirges selbst herauslesen lernen, halte ich fiir unzutreffend. 

Nach meinen Erfahrungen erzieht das kolorierte Landschaftsbild viel rascher 

und nachhaltiger zum geologischen Sehen, wie das unkolorierte, in dem Vege¬ 

tation, Schutt, Kulissenwirkung etc. dem Anfanger — und zum Teil auch noch 

ausgewachsenen Geologen — 

dem Anfanger 

erhebliche Schwierigkeiten bereiten. — Ich halte 

sogar das Projizieren unkolorierter und nicht mit Hilfslinien versehener Bilder, 

welche einigermassen tektonisch schwierige Gebiete darstellen, fur nutzlose 

Zeitverschwendung, da die Wenigsten imstande sind, selbst mit gesprochener Er- 

iSuterung, solche Bilder vollkommen zu verstehen. Vor allem bleibt der Eindruck 

solcher Bilder selten ein nachhaltiger. 

Richtiges Sehen bereitet noch in der Natur draussen vielen genug Schwierig¬ 

keiten, so dass es padagogisch praktisch ist, durch Vorfiihren geologisch kolo- 

rierter und tektonisch durchgearbeiteter Landschaftsbilder (mit entsprechender Er- 

klarung), in wirksamer Weise vorbereitend, geologisches Sehen anzuerziehen. 

Zum Teil ist es auch notwendig, dass auf dem geologischen Landschaftsbild die 

geologischen Eintragungen etwas schematisch erfolgen, zumal des ofteren die 

Grenzen von Formationsgliedern und tektonischen Elementen nicht auf den Meter 

genau getroffen werden konnen. 

Wenn es moglich ist, vereinige ich auf einer Platte Landschaftsbild 

und schematisiertes Profil iibereinander; geht das nicht, so werden 

erst das Profil und dann das entsprechende Landschaftsbild nacheinander pro- 

jiziert, bezw. es wird das projizierte Landschaftsbild auf der neben dem Schirm 

stehenden, besonders beleuchteten, Tafel durch ein gezeichnetes Profil erlautert. 

Die gute Wirkung dieser Methode zeigt die Tatsache, dass ich mit den 

Studierenden der Technischen Hochschule Karlsruhe (wo mir fiir den geologischen 

Unterricht ja nur 2 Semester zur Verfiigung stehen) mit bestem Erfolg Exkur- 

, sionen in so schwierige Gebiete machen kann, wie es die Freiburger Alpen, 

i Klippen von Giswyl, Mont Joly und Klippen von Annes etc. sind, und nach den 

Exkursionen freiwillige schriftliche Referate erhalte, welche ein voiles Verstandnis 

der betr. Gebiete dokumentieren. 

tJber die Technik der Herstellimg von Liclitbildern zu Lehrzwecken 

will ich nur wenige Worte verlieren. — Die Anfertigung von Diapositiven ist 

allgemein bekannt; beim Kopieren wird man je nach der Wichtigkeit der Stellen, 

auf die es ankommt, einmal mehr den Vordergrund, das andere mal mehr den 

Hintergrund beriicksichtigen. 

Oft wird man auch mit einem photographisch-technisch nicht ganz idealen 

; Diapositiv vorlieb nehmen, sofern es besonders instruktiv ist, besonders wenn es 

I sich um Darstellung von Gebieten handelt, aus denen man in absehbarer Zeit 

I nichts Besseres erhalten kann. — Ubrigens kann auch ein photographisch mittel- 

[ massiges Diapositiv durch geologische Kolorierung sehr gewinnen. Meist wird 

man anfangs mit weniger guten Bildern vorlieb nehmen, und diese bei Gelegen- 

heit mit der Zeit durch bessere ersetzen. 

Will man Diapositive kolorieren, so kopiere man dieselben nie zu 

kraftig, da sonst die Farbung nicht geniigend in den dunklen Partien hervortritt, 

und weiter trage man die Farbe besonders auf den helleien Stellen des Diapositivs 

nicht zu stark auf, damit die Zeichnung auf dem Diapositiv noch geniigend 
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durchscheint. Die Technik des Kolorierens von Diapositiven entspricht un- 

gefahr dem Anlegen von Zeichnungen mit Wasserfarben. — Die Gunther-Wagner- 

schen Eiweiss-Lasiirfarben sind mit Wasser verdiinnbar und konnen ge- 

mischt werden. 

Beim Auftragen der Farben, welches mit gutem Aquarell-Marderpinsel direkt 

aiif die „Schichtseite‘‘ erfolgt (am Retouchierpult) bedenke man, dass die Gelatine 

sofort begierig die neue Farbe anfsaugt, dass jeder Pinselstrich „sitzt“. Des- 

balb iiberstreicht man die mit einer bestimmten Farbe anzulegende Region zn- 

erst mit Wasser oder ganz diinner Farblosung, bis die Gelatine sich an diesen 

Stellen voll Wasser gesogen bat, und geht nacli und nach mit kraftigeren Farb- 

Idsungen darliber. Besonders bei grossen Flachen muss man stets diese Yor- 

sichtsmassregel gebrauchen, damit die Farbgebung gleichmassig und nicht fleckig 

Oder wolkig wird. Bevor man einen benachbarten Teil auf dem Diapositiv mit 

einer anderen Farbe anlegt, warte man, bis die erste Flache wenigstens an den 

Grenzen getrocknet ist, damit nicht die Farben benachbarter Stellen dilfundieren. 

Sind Farbfehler oder Flecken auf das Bild gekommen, so kann das ganze 

Diapositiv oder es konnen Stellen desselben von Farbe freigewaschen werden. 

Die roten und rotbraunen Farben sind allerdings nie mehr ganz zu entfernen, 

dagegen lost sich gelb, griin und blau leicht und rasch aus der Gelatine heraus. 

Feine Sachen miissen natiirlich mit der Lupe gemalt werden. Man be- 

achte, dass die Farbwirkung bei der Projektion stets etwas anders wird, wie sie 

bei Betrachtung im Tageslicht wirkt; diese Farbanderung ist besonders von den 

Kohlensorten im Projektionsapparat abhangig. 

Eintragungen von Schichtgrenzen , Namen etc. erfolgen auf dem 

fertig gemalten und ^ansgefleckten^ trockenen Diapositiv mittelst spitzer Zeichen- 

feder und chinesischer Tusche. — Bei dunklen Stellen kann die Schrift mit einer 

spitzen Nadel eingeritzt werden. 

Selbstverstandlich werden die fertigen Diapositive sofort durch ein Deck- 

glas geschiitzt, „geklebt“, damit die Schichtseite nicht verletzt wird. 

Eine notwendige Erganzung des kolorierten oder unkolorierten Landschafts- 

diapositivs sind die schematischen und halbschematischen Profile. Kompliziertere 

derartige Darstellungen werden photographisch reproduziert. 

Ftir Darstellung einfacherer Profile und Schemata nimmt man eine unex- 

ponierte, ausfixierte, gewaschene und getrocknete Negativ- oder Diapositivplatte 

und zeichnet mit Tusche das gewiinschte Schema direkt auf die Gelatine, bezw. 

erganzt diese Zeichnung durch Kolorierung. Am besten macht man den Entwurf 

zu der betr. Zeichnung im Diapositivformat auf Papier, legt dann die ausfixierte 

Platte darauf und zeichnet durch. Will man unter ein Landschaftsbiid, welches 

in seinen wichtigen Teilen nicht die ganze Platte 9x12 einnimmt, ein derartiges 

Schema bringen, so deckt man beim Kopieren dieses Bildes einen entsprechenden 

Teil der Platte ab, fixiert, trocknet und zeichnet nachtraglich das Gewiinschte auf 

die angegebene Weise ein. 

Bei photographischer Wiedergabe bunter geologischer Ear ten 

und Profile werden trotz Anwendung orthochromatischer Platten die dunkel- 

roten und dunkelorange etc. Tone auf dem Diapositiv fast schwarz, sodass eine 

Farbeintragung nicht mehr wirksam ist. Uberdies wird es auch fiir den ge- 

schicktesten Menschen unmbglich, sehr komplizierte Karten und Profile mit Farben 

auszumalen, wenn sie auf das Format 9x12 reduziert sind. Mit diesem Format 
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ist also eine Grenze an farbig darstellbaren Einzelheiten gegeben. Natiirlich 

kann man jede bunte Karte etc. mittels direkter farjbiger Photographie 

reproduzieren; die Wiedergabe der Farbwerte ist sogar eine sebr gute. Will man 

aber diese farbigen Diapositive projizieren, so brancht man entweder eine sebr 

Starke Licbtquelle (mindestens 30 Ampere) oder man muss auf ein grosses Bild 

verzicbten, und bei schwacber Licbtquelle ein entsprecbend kleines Bild auf den 

Scbirm werfen. Besonders stbrend wirkt es, wenn dunkle Autocbromdiapositive 

neben anderen leucbtenden bandkolorierten Licbtbildern projiziert werden, da es 

dann immer erst eine Weile dauert, bis sicb das Auge wieder an die dunkleren 

Autocbrom Bilder gewobnt bat, und Einzelbeiten auf ibnen erkennt. 

Da neuere Verfabren fiir Aufnabmen in naturlicben Farben in Arbeit sind, 

werden wobl aucb nacb dieser Ricbtung bald Verbesserungeu erfolgen. 

Kaufliche, gute und reicbbaltige geologiscbe Lichtbildersamm- 

lungeii gibt es vorderband nocb nicbt im Handel. Einiges braucbbare (be¬ 

sonders in Yulkanismus und Glazialgeologie, liber Yerwitterungs- und Erosions- 

erscbeinungen etc.) kann man sicb aus den Serien der Firmen Liesegang-Diissel- 

dorf, Kriiss-Hamburg, Benzinger-Stuttgart beraussucben. — Eine geologiscbe Serie 

mit Erlauterungsblattern gab die British Association Geological Pbotos London 

beraus. Les fils d’Emile Deyrolle Paris zeigen eino geologiscb-palaontologiscbe 

Diapositivserie an. — Kleine Sammlungen z, T. recbt massiger Mikropboto- 

gramme etc. und Reproduktionen von Leitfossiltafeln nacb Lebrbiicbern finden 

wir bei Krantz in Bonn. 

A. van der Trappen-Stuttgart veroffentlicbt neuerdings eine z. T. sebr wobl- 

gelungene Reibe geologiscber Landscbaftsbilder aus Deutschland, sowie tecbniscb 

gut ausgefiihrter Diapositive von instruktiven Stucken aus dem Stuttgarter 

Naturalien-Kabinet. In einigen geologischen lustituten, besonders Bonn, Karls¬ 

ruhe und Freiburg befindet sicb eine gute Reibe von geologischen und palaon- 

tologischen Negativeu, von denen Diapositiv-Kopien erhaltlicb sind. 

Die Firma Borntrager-Berlin gibt die von Prof. Dr. Stille als geologiscbe 

Cbarakterbilder berausgegebenen Abbildungen aucb als Licbtbilder ab. 

Damit ist wobl das wicbtigste an geologischen Diapositivpublikationen er- 

wabnt. Ein grosser Scbatz von geologischen Negativen liegt aber nocb fiir die 

Allgemeinheit ungenutzt oder nur wenigen zuganglicb. 

Durcb die Geologiscbe Yereinigung soil nun von jetzt an eine gute 

Auswabl wertvoller geologischer Licbtbilder mit kurzen aber ausreichenden Er- 

klarungen zu Lebrzwecken berausgegeben werden. Die Yerbffentlicbung beginnt 

im nacbsten Heft. 

Die Aufbewahrung und Ordnung der Licbtbilder erfolgt am besten in 

Scbrankcben (oder Kasten) welche nacb Art der Kartenkatal oge eingericbtet 

sind. (Erhaltlicb in Gescbaften fur Bureauartikel). Fiir jedes Lichtbild wird eine 

Karte mit dem vollen Titel des Licbtbildes geschrieben und so binter dasselbe 

gestellt, dass das Schlagwort auf der Karte ■— welche etwa 1 ctm bober sein 

muss, also 10 ctm bocb — lesbar ist. | 

Yerscbiedenfarbige Karten kdnnen zur rascben Orientierung in der Licbtbild- 
sammlung gewablt werden. 

Am besten ordnet man die geologiscbe Licbtbildsammlung in 2 grosse Unter- 

abteilung: 1. Allgemeine Geologie mit einer Auswabl der typiscben Bilder. 
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232 Geologisclier Unterricht. 

11. Geologie regional; nacli geographischem Einteilungsprinzip. Weitere 

Spezialabteilungen: Technische Geologie, Palaontologie ergeben sicb von selbst. 

FUhren eines Katalogs (im Briefordner, mit Papierkopieen oder Uinriss- 

zeichnungen der vorbandenen Diapositive nebst Erlauterungen — fiir jedes Bild 

auf besonderem Blatt — erleichtert die Ubersicht iiber grossere Sammlungen ausser- 

ordentlicb. 

Bei der Art* der Bezeichnung und Nummerierung ist auf peinlicbe Uberein* 

stiminung zwischen Katalog und Sammlung zu achten. 

liber Lichtbildapparate und ihre Anwendung soli bier nichts weiter erwabnt 

werden, iiber dieses Thema gibt es reichlicti gute Anleituagen. 

Der obige Aufsatz sollte nur auf die Wiclitigkeit und weitgehende Yer- 

wendbarkeit des Lichtbildes hinweisen, und diesem Lelirmittel den Platz im Unter¬ 

richt und Vortrag verschaffen helfen, den es verdient. 

Karrenbilder. Die im zweiten Juni- und ersten Juliheft der Deutschen 

Alpenzeitung 1909 reproduzierten 13 Pliotographien von Karrenpartien aus der 

Umgebung der Erutt (Obwalden, Schweiz) konnen bei der Firma Ganz u. Co., 

Zurich, Bahnhofstrasse 40, als D iap ositi ve bezogen werden. Einzelne Bilder 

konnen nach den Nummern der Abbildungen in der Deutschen Alpenzeitung be- 

stellt werden. Der Preis des Diapositivs betragt je nach Format und Yerkleine- 

rung Fr. 1.25 bis Fr. 1.75. Dr. P. Aebenz, Zurich. 

Der geologische Unterricht an den deutschen Hochschnlen 
im W.-S. 1910/11. 

Abkurzungen: Geol. = Geologie; g. ^ geologisch; Ub. = Ubungen; Anl. = Anleitung zu 
selbstandigen Ai'beiten aufdem Gebiete der Geologie; Coll. = Colloquium; Exk. = Exkursionen. 
— Die Zahlen bedeuten die Anzahl der Stunden. 

1. Universitaten. 

A. Deutschland. 

Berlin: Branca; Geol. 4; Ub. Anl. Coll, (mit Stremme); Wahnschaffe: 

Geol. d. Quartars m. bes. Beriicksichtigung des norddeutschen Flachlandes mit 

Exk. 1; Tannhauser: Lagerstattenlehre I//2; Stremme: tib. z. Geol. v. Deutsch¬ 

land, mit Exk. 2; v. Staff; Geol. Nordamerikas 1; Ub. im g. Kartenlesen 1; 

Erdmannsdorffer ; Einleitung in die Petrographie (Gesamtgebiet) 2; Ub., Anl. 

Bonn: Steinmann: Allgemeine Geol. mit Demonstrationen und Exk. 5; Ob., 
Anl., Coll. Pohlig: Eiszeit u. Urgeschichte des Menschen 1; Exk. Tilmann: Ge- 

birgsbildung und Erdbeben 1; Geol. der Eisenerzlager der Welt 1; Welter: Ent- 

wickelungsgeschichte der Eontinente 1. 

Breslau; Frech; Einfuhrung in die Geol. mit Exk. und Skioptikondar- 

stellungen 4; Anl. zum Studium der g. Lehrsammlungen, Anl. Coll. Sachs: Grund- 

ziige der Gesteinskunde 2; Renz; Ub. Volz: Physikalische Geographie (Morpho- 
logie) 2. 
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