
Geologischer Unterricht. 

Ein Hilfsmittel zur Einfiiliriing in das Studium der Geologie. 

Dr. Karl Schneider (Prag). 

Eine der grossten Schwierigkeiten ist es, den Anfanger im Felde schauen 

zu Jehren, ihm den Zusammenhang der einzelnen Glieder im gesamten Bau be- 

greiflich zu machen und endlich ibn zu kleinen Aufnahmen zu bringen. Ehe man 

hinausgeht, sucht man im Laboratorium nach Hilfsmitteln, welche unterstiitzen, 

um draussen leicbter und rascber vorwarts zu kommen. Von den allgemein lib- 

lichen Mitteln ist keines, das sich so ftir alle und alles schicken wiirde. Selbst 

die Modelle konnen nur wenig helfen, da sie ja doch nur bestimmte Gruppen 

vorflihren, welche dem Studierenden zur Uberpriifung in der Natur 

nicht immer zuganglich sind, so dass ihm das Modell eigentlich nur das 

plastische Profil wird. Die anderen verschiedenartigen Methoden sind nicht immer 

zu verwenden, so dass man nach anderen Mitteln Umschau halt. 

Das idealste Hilfsmittel ist ohne Frage dasjenige, dases ermoglicht 

die Umgebung desStudienortes zur Ganze oderteilweise mitLeich- 

tigkeit und ohne viele Kosten im kleinen im Laboratorium vor- 

zufuhrenunddann in der Natur inWirklichkeit zu demonstrieren 

und zuiiberprufen. Dazu ist nichts weiter notwendig als eine entsprechende 

Zahl vonHandstiickenderGesteine desdarzustellendenGebietes. 

Um das Einfallen der Schichten vorflihren zu konnen, werden an den Handstiicken 

mit Draht Steifen hergestellt, wodurch es ein leichtes ist, das „Fallen“ vom 

Schweben bis zur Saigerstellung nachzuahmen. Es ist selbstverstandlich, dass 

man von der gleichen Gesteinsschicht die notige Zahl von Handstiicken zur Ver- 

fiigung hat. 

Um der Natur so viel als moglich nachzukommen, werden die,,Laboratoriums- 

gelande“ in einem bestimmten Massstab aufgestellt. Ein Tisch wird gechartert, mit 

einem Massstabnetz versehen und nunmehr die Gesteinsstiicke der Umgebung des 

Studienortes nach dem Vorkommen in der Natur aufgestellt. Fallen, Streichen 

ist nicht schwer genau nachzuahmen, eventuelle Eruptivgesteine werden an die 

betreffende Stelle gesetzt. Wie in der Natur, so lasst ein geringes Verstellen 

die Verwerfung andeuten usw. Ist das Gestein in den Handstiicken aufge¬ 

stellt, so wird es in seiner Gesamtheit nunmehr mit einemFiillsel 

Sagespane, feiner Sand etc.), das gefarbt seinmag, womoglich der Vegetations- 
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farbentonung angepasst seiu kann, iiberschiittet und ausgegl i chen, so 

dass, wie in der Natur auch hier am Laboratoriumstisch nur ein z eine 

Partien des Ges’teines herausschauen. Es gehort wenig Ubung dazu, 

ein solches naturahnliches Modell zusammenzustellen. Mehr als rohe Umrisse 

braucht es nicht zu besitzen. Talschnitte lassen sich gut nachahmen, auch ge- 

ringe Hohen, Transgressionen etc. 

1st das Drahtgestell bei den „fallenden“ Steinen geniigend fest, so halt 

das Modell den Anfanger aus. An den mit den „Kopfenu aus dem Ftillsel heraus- 

schauenden Handstucken lernt er das Streichen und Fallen bestimmen. Da 

das Modell von allem Anfang in einem festen Massstab gesetzt wurde, so ist es 

ein Leichtes das Modell dazu zu beniitzen eine kleine Aufnahme „nach der 

Natur“ durchzufiihren. Der Anfanger bekommt ein Zeichenblatt mit der dem 

Modell zugrundeliegenden Gradfeldteilung. Unschwer kann er in dieses die ein* 

zelnen herausragenden „Felsen“ nach ihrem Streichen und Fallen eintragen, ihre 

Situation genau in seinem Blatte vermerken und nach Durchfiihrung der Auf¬ 

nahme die entsprechenden Verbindungen der gleichen Stiicke herstellen und die 

Karte zuniichst tiberhaupt nur zeichnen. Dass er bereits bei dieser Aufnahme 

dazu veranlasst werden kann Profile nach den verschiedensten Richtungen aut- 

zunehmen, liegt auf der Hand. Von der Richtigkeit der Gelande- und Profil- 

aufnahme kann sich der Anfanger leicht iiberzeugen, wenn er das Ftillsel entfernt. 

Hat der Neuling so im kleinen das Modell zu iiberblicken vermocht und 

gelang es ihm eine Ubersichtsaufnahme durchzufiihren, so geht es nunmehr in die 

Natur hinaus. Dem Leiter der Exkursion ist es ein leichtes gewesen, bei der 

Bearbeitung des aufgestellten Gelandes im Laboratorium zunachst die Profile be- 

handeln zu lassen, langs deren die beste Erkenntnis in der Natur gewonnen 

werden kann. 

Es bedarf nur eines Yersuches, um zu erkennen, mit welchem weitaus 

grosserem Yerstandnis der Neuling bereits im Gelande auftritt. 

Was am Modell der rohen und einfachen Ausfiihrung wegen nicht zu zeigen 

die Moglichkeit ist, das lasst sich nunmehr in der Natur rasch und vor allem — 

sehr leicht nachholen. Es dauert nicht lange, so sieht der Anfanger tatsachlich 

die Natur wie sie ist. Das nModellauge“, wenn der Ausdruck erlaubt ist, schwindet 

bald. Wie er ehedem im Laboratorium, so kann er sich im Freien von Fels 

zu Fels forttasten und zur Aufnahme schreiten. Der Yergleich mit der friiher 

durcbgefuhrten Modellaufnahme zeigt ihm Fehler, er lernt allein, leicht und rasch 

verstehen. Es bleibt nach diesen ersten Demonstrationen belassen, ob man die 

einzelnen Steinstiicke mit Leitfossilien belegt und so stratigraphisch am Modell 

arbeiten lasst oder nicht. Yiel Zweck hat dies nicht. Dies ist auch nicht mehr 

der schwierige Teil. Ist es gelungen dem Anfanger an der Hand des einfachen 

gruppierten Steinmodells den Zusammenhang des einzelnen im kleinen 

zu zeigen, hat er hier den Zusammenhang erf asst und karto- 

graphisch wieder zu geben verstanden, so gelingt es leicht, durch 

Aufsuchen von Fundstellen im Freien oder auch an Handstucken die Altersfolge 

zu demonstrieren. 

Je geringer im Anfang der Umfang des Gelandes ist, der darnach in der 

Natur sofort kontrolliert werden kann und soil, umso besser fur den 

Neuling. 

Es unterliegt wohl keinem Zweifel, dass diese angedeutete Methode manches 
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fur sich hat, vor allem isfc sie leicht durchfuhrbar, billig— ein wichtiger Faktor 

— und sehr instruktiv. Es kann naturgemass nicht verhalten werden, dass auch 

sie nicht tiberall Anwendung finden kann, fur die Mittelgebirgsgegenden ist sie 

aber gut verwendbar. 

Dass es in der Hand des Leiters liegt, die Gesteine beliebig zu ordnen und 

zu stellen, so dass immer wieder ein anderes Schichtengefiige entsteht, ist selbst- 

verstandlich. So ist es moglich im Laboratorium Gelandeaufnahmen im Winter 

vorzunehmen, oder das Gelande zu zeigen und darstellen zu lassen, das eine 

Sommerexkursion in Augenschein nehmen soil. 

Photographien geologischer Gegenstande. Die Geologische Landesanstalt 

von England und Wales hat im Laufe der letzten 6 Jahre etwa 800 photographische 

Aufnahmen in den neu kartierten Gebieten machen lassen. Ein Verzeichnis der- 

selben ist fur 6 d erhaltlich. Negative, Positive (auch vergrosserte) und Licht- 

bilder konnen in der Geological Survey Office, London, Jermyn Street, bestellt 

werden. Dort sind auch die Abdrucke einzusehen. 

(Nach dem Geolog.-Magazine.) 

Erdbebenmodell. Dr. J. W. Evans hat in der Sitzung vom 15. Juni d. J. 

der Geologischen Gesellschaft in London ein Erdbebenmodell vorgezeigt, das die 

einzelnen aufeinander folgenden Vorgange bei einem Erdbeben verdeutlicht. Zu- 

nachst die langsame Verschiebung zwischen zwei grosseren Schollen der Erdrinde 

und die sich daraus ergebende Spannung an dem Beruhrungsstreifen. Sodann den 

Bruch, der die Spannung auslost, und der beiden Schollen gestattet, vermoge ihrer 

Elastizitat zuriickzuschnellen und ihre fruhere Stellung wieder zu gewinnen. 

Schliesslich die periodischen Storungen, die daraus folgen, die Schwingungen von 

kurzer Periode, das eigentliche Erdbeben, sowie die langsamen Vor- und Rtick- 

schwingungen um die Gleichgewichtslage. Das Modell wild von F. G. Backewell, 

Northcliffe Cottage, St. Margarets Bay, Kent um den Preis von $ 7.10 geliefert. 

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

(Schluss.) 

B. Osterreich. 

Czernowitz: —. 

Graz: Hoeknes: Experimentalgeol. 5; Vergleichende Geol. (Geol. der Him- 

melskorper) 2; Hilber: Vom Tertiar bis zur Gegenwart 2; Ub.; Anl. im Felde. 

Heritsch : Einfiihrung in die Geol. 8; Scharitzer und Ippen: Anl. (Petrographie). 

Innsbruck: Blaas : Ub.; Coll. 

Prag: Pelikan: Anl. (Petrogr.). 

Wien: Uhlig: Allgemeine Geol. (dynamische Geol.) 5; Ub., Anl., Coll. 

Reyer: Theoretische Geol. mit Experimenten 2; Suess: Die Erde als kosmischer 
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