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INHALT 
Seite' 

Aufsatze: 

Tornquist, Alpen und Apennin auf Sardinien und Korsika. (Mit 
1 Kartenskizze im Text). 1 

Steinmann, Gebirgsbildung und Massengesteine in der Kor- 
dillere Sudamerikas. (Mit 11 Textfiguren).13 

Besprechungen: 
Fortschritte der Gesteinsanalyse, von Dittrich. 1 
tlber magmatische Vorgiinge nach Sueas’ Antlitz III, 2, von Salomon . 8 
Neuere Untersuchungen liber Kontaktmetamorphismus, von Erdmanns- 

dorfer.  18 
Geologie des Erdols nach Holer, von Wanner. (Mit Taf. I). 24 
Die Alpen in SchluCbande von Suess’ Antlitz der Erde, von Wilckens 29 
Neuere wichtige Arbeiten liber die devonische Formation, von Kayser 35 
Die begrabenen Goldseifen von Victoria, von Wilckens. ....... 39 

Geologischer Unterricht: 
Geologie und Palaontologie an den deutschen Hochschulen, Steinmann 42 
liber geologische Studien- und Unterrichtsmodelle, Blaas. 49 
Diapositive fur Geomorphologie. 52 
Bucher- und Zeitschriftenschau. 52 
Gesellschaften, Versammlungen. 55 
Personalia.^ 56 
Bericht liber die erste Yersammlung und Mitglieder-Verzeichnis der geo- 

logischen Yereinigung.  1 

Die Fa cliff enossen und Verleger werden gebeten9 
Bucher und Sonderabziige zum Zwecfk der Besprechung 
an den Yerleger der Bundschau Wilhelm JEngelmann, 
Leipzig, Mitt el sir afi e 2 zn senden. JEbendahin sin cl 
auch Beschwerden fiber nicht zugegaugene Hefte der 
Zeitschrift zu rich ten. 

Zusendungen an die Hedaktion. 
An den Redakieur Professor G• Steinmann, Bonn, Poppelsdorfer Allee 98 

sind zu senden: 
1. Manuskripte von Aufsatzen und kleineren Mitteilungen, Notizen usw. 
2. Besprechungen aus den Gebieten: Tektonik, Niveauschwankungen, 

Morphologie, Erosion, Glazialgeologie, Sedimentbildung, Erdol, Kohlen, 
usw. Geologischer Unterricht. 

An den Mitredakteur Professor TV. Salomon, Heidelberg: 
Besprechungen aus den Gebieten: Chemische Geologie, Petrographie, 
Salzlagerstatten, Metamorphosen, Erzgangbildung, Prakambrium, Erd- 
inneres, Vulkanismus, Erdbeben, Geologie anderer Weltkbrper, Tech- 
nische Geologie. 

An den Mitredakteur Professor O. Wilckens, Bonn, Kd nig strafe 97: 
Besprechungen aus den Gebieten: Stratigraphie, Regionale Geologie. 

Die Verfasser von Aufsatzen erhalten 100 Sonderabziige unentgeltlich, 
weitere gegen Erstattung der Herstellungskosten. Zusammenfassende Be¬ 
sprechungen werden mit 60^//, Einzel refer ate und k lei n ere Mitteilungen 
mit 40 Jl fur den Bogen honoriert. Von den Referaten werden zwei Sonder- 
abziige unentgeltlich, weitere gegen Erstattung der Herstellungskosten geliefert. 

liber die Beigabe von Abbildungen ist vorherige Yerstiindigung mit der 
Redaktion erforderlich. 

Im Manuskript sind zu bezeichnen: 
Autornamen-- (Majuskel), Fossiliennamen-(kursiv), wich¬ 
tige Dinge -- (gesperrt), Uberschriften . = (fett). 
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Aufsatze: 

Steinmann, Gebirgsbildung und Massengesteine in der Kor- 

dillere Siidamerikas. (Mit 11 Textfiguren) Fortsetzung . 17 

Besprechuugen: 

Das Klimaproblem der Yorzeit (M. Semper).57 

Die Montagne Pelee nach der Eruption nach Lacroix (Bergeat) . . . . 80 

Das Deckgebirge des produktiven Karbons in Westfalen, am Niederrhein 

und in Holland nach neueren Untersuclmngen (N. Tilmann) . . . . 84 

Geologischer Unterricht: 

Die Geologie im Scliulunterrichte. Ein Uberblick liber die gegenwartigen 

Reformbestrebungen. (P. Wagner).94 

Der geologische Unterricht an den deutschen Hochschulen im S.-S. 1910 
Bucher- und Zeitschriftenschau.119 
Gesellschaften, Yersammlungen.. . . 119 
Personalia.119 
Exkursion der geologischen Yereinigung.120 

Die Fachgenossen und Verleger werden gebeten, 
Biiclier und Sonderabzuge mini ZweeU der Bespreehung 

an den Yerlegev der Bundscliau Wilhelm Fngelmann, 

Leipzig, Mittelstrafie 2 zu senden. Fbendahin sind 
auch Beschwerden uber nieht zugegangene JLefte der 

Zeitschrift zu richten. 

Zusendungen an die Pedaktion• 

An den Redcikteur Professor G» Steinmann, Bonn, Poppelsdo7'fer Allee 98 
sind zu senden: 

1. Manuskripte von Aufsatzen und kleineren Mitteilungen, Notizen usw. 
2. Besprechungen aus den Gebieten: Tektonik, Niveauschwankungen, 

Morphologie, Erosion, Glazialgeologie, Sedimentbildung, Erdol, Kohlen, 
usw. Geologischer Unterricht. 

An den Mitredakteur Professor 7F. Salomon, Heidelberg: 
Besprechungen aus den Gebieten: Chemische Geologie, Petrographie, 
Salzlagerstatten, Metamorphosen, Erzgangbildung, Prakambrium, Erd- 
inneres, Yulkanismus, Erdbeben, Geologie anderer Weltkorper, Tech- 
nische Geologie. 

An den Mitredakteur Professor O. 7Filckens, Jena: 
Besprechungen aus den Gebieten: Stratigraphie, Regionale Geologie. 

Die Verfasser von Aufsatzen erhalten 100 Sonderabziige unentgeltlich, 
weitere gegen Erstattung der Herstellungskosten. Zusammenfassende Be¬ 
sprechungen werden mit 60,///, Einzelreferate und kleinere Mitteilungen 
mit 40 Jl fur den Bogen honoriert. Von den Referaten werden zwei Sonder¬ 
abziige unentgeltlich, weitere gegen Erstattung der Herstellungskosten geliefert. 

Uber die Beigabe von Abbildungen ist vorherige Verstandigung mit der 
Redaktion erforderlich. 

Im Manuskript sind zu bezeichnen: 
Autornamen . (Majuskel), Fossiliennamen-(kursiv), wich- 
tige Dinge - (gesperrt), Uberschriften ===== (fett). 
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Aufsatze: 

Steinmann, Grebirgsbildung und Massengesteine in der Kor- 

dillere Siidamerikas. (Mit 11 Textfiguren SchluB ... 33 
Milch, Die keutigen Ansichten tiber Wesen und Entstekung 

der kristallinen Sckiefer.36 

Besprechungen: 
Neuere Arbeiten iiber die Entstehung des Dolomits (W. Meigen).122 
Einige Probleme der prakambrischen Geologie von Fennoskandia (J. J. 

Sederholm).126 
Gletscherkunde und Glazialrelief H. HeB).135 
Fortschritte der geologischen Forschung im Schweizer Juragebirge, ins- 

besondere in dessen nbrdlicher Halfte. (H. Gerth).142 
Der Jura in der Umgebung des lemurischen Kontinents (Dacque) . . . . 148 

Geologischer Unterricht: 
Geologische Charakterbilder.169 
Bucher- und Zeitschriftenschau.170 
Personalia.174 
Geologische Yereinigung ..175 
Exkursion der geologischen Yereinigung.176 

Die Facligenossen und Verlegev werden gebeten, 
Bucher und Sonderabziige zum Zweek der Besprechung 
an den Verleger der Bundschau Wilhelm Fngelmann, 

Leipzig, Mittelstrafie 2 za senden. Fbendahin sind 
auch Besehwerden iiber nicht zugegangene JELefte der 
Zeitschrift zu riehten. 

Zusendungen an die Redaction• 

An den Redakteur Professor G» Steinmann, Bonn, Poppelsdorfer Allee 98 
sind zu senden: 

1. Manuskripte von Aufsiitzen und kleineren Mitteilungen, Kotizen usw. 
2. Besprechungen aus den Gebieten: Tektonik, Niveausckwankungen, 

Morphologie, Erosion, Glazialgeologie, Sedimentbildung, Erdol, Kohlen. 
usw. Geologischer Unterricht. 

An den Mitredakteur Professor TV. Salomon, Heidelberg: 
Besprechungen aus den Gebieten: Chemische Geologie, Petrographie, 
Salzlagerstatten, Metamorphosen, Erzgangbildung, Prakambrium, Erd- 
inneres, Vulkanismus, Erdbeben, Geologie anderer Weltkorper, Tech- 
nische Geologie. 

An den Mitredakteur Professor O. TVilekens, Jena: 
Besprechungen aus den Gebieten: Stratigraphie, Regionale Geologie. 

Die Verfasser von Aufsatzen erhalten 100 Sonderabziige unentgeltlich, 
weitere gegen Erstattung der Herstellungskosten. Zusammenfassende Be¬ 
sprechungen werden mit60 J/, Einzelreferate und kleinere Mitteilungen 
mit 40 Jl fur den Bogen honoriert. Yon den Referaten werden 50 Sonder- 
abzuge unentgeltlich, weitere gegen Erstattung der Herstellungskosten geliefert. 

tiber die Beigabe von Abbildungen ist vorherige Yerstandigung mit der 
Redaktion erforderlich. 

Im Manuskript sind zu bezeichnen: 
Autornamen (Majuskel), Fossiliennamen-(kursiv), wich- 
tige Dinge - (gesperrt), Uberschriften ===== (fett). 
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Aufsatze: 

Milch, Die heutigen Ansichten liber Wesen und Entstehung 
der kristallinen Schiefer (SchluB)..49 

Olbricht, Die Exarationslandscbaft. (Mit 1 Kartenskizze) ... 59 

Besprechungen: 

Das Erdbeben von Messina am 28. Dezember 1908 (R. Ho ernes) . . . . 177 
Tiber die mikroseismischen Bewegungen (H. Benndorf).183 
A. Heilprins nachgelassenes Werk liber die Montagne Pelee (A. Bergeat; 186 
Tiber Granit-Mylonite und ihre tektonische Bedeutung (W. v. Seidlitz) . . 188 
Zusammenfassende tibersicht der neueren Literatur liber die krymo-kau- 

kasischen Neogenablagerungen (B. Spulski.197 
Zur Geologie des zentralen Ostafrika (E. Krenkel).205 

Geologischer Unterricht: 

Das Lichtbild im geologischen Unterricht und Vortrag (W. Paulcke) . . 225 
Lichtbilder von Karren.232 
Der geologische Unterricht an den deutschen Hochschulen im W.-S. 1910/11 232 
Bucher- und Zeitschriftenschau.234 
Personalia.237 
Geologische Vereinigung.238 

Sitzungsberichte: Gruppe Bonn.238 
Liste der neu eingetretenen Mitglieder.238 

Die Fachgenossen und Verlegev werden gebeten, 
Bucher und Sonderab^uge zum Zwech der Besprechung 
an den Verleger der Bundschau Wilhelm Engelmann, 
Leipzig, Mittelstrafie 2 zu senden. Fbendahin sind 
auch Beschwerden uher nicht zugegangene Sefte der 
Zeitschrift zu riehten, 

Zusendungen an die JRedaT^tion, 
An den Redakteur Professor 6r. Steinmann, Sonn, Poppelsdorfer Allee 98 

sind zu senden: 
1. Manuskripte von Aufsiitzen und kleineren Mitteilungen, Notizen usw. 
2. Besprechungen aus den Gebieten: Tektonik, Niveauschwankungen, 

Morphologie, Erosion, Glazialgeologie, Sedimentbildung, Erdbl, Kohlen, 
usw. Geologischer Unterricht. 

An den Mitredakteur Professor TF» Salomon, Heidelberg: 
Besprechungen aus den Gebieten: Chemische Geologie, Petrographie, 
Salzlagerstatten, Metamorphosen, Erzgangbildung, Prakambrium, Erd- 
inneres, Vulkanismus, Erdbeben, Geologie anderer Weltkbrper, Tech- 
nische Geologie. 

An den Mitredakteur Professor O. TVilehens, <Jena, Reichardtstieg 4: 

Besprechungen aus den Gebieten: Stratigraphie, Regionale Geologie. 
Die Verfasser von Aufsatzen erhalten 100 Sonderabziige unentgeltlich, 

weitere gegen Erstattung der Herstellungskosten. Zusammenfassende Be¬ 
sprechungen werden mit QOJi, Einzelreferate und kleinere Mitteilungen 
mit 40 Ji fur den Bogen honoriert. Von den Referaten werden 50 Sonder- 
abzuge unentgeltlich, weitere gegen Erstattung der Herstellungskosten geliefert. 

tiber die Beigabe von Abbildungen ist vorherige Yerstandigung mit der 
Redaktion erforderlich. 

Im Manuskript sind zu bezeichnen: 
Autornamen .—(Majuskel), Fossiliennamen-(kursiv), wich- 
tige Dinge - (gesperrt), Uberschriften ===== (fett). 
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Aufsatze: 

Olbricbt, Die Exarationslandscbaft.65 
Steinmann, Die kambrische Fauna im Rahmen der organischen 

Gesamtentwickelung.69 

Besprechungen: 
Berechnungen des Erdalters auf pliysikalischer Grundlage (J. Koenigs- 

berger).241 
Die Ergebnisse der neueren Erdbebenforschnng in bezug auf die physi- 

kaliscke Beschaffenheit des Erdinnern (F. Pockels).249 
Zur Geologie des zentralen Ost-Afrika (SchluG) (F. Krenkel).268 
Der Geologische Atlas der Vereinigten Staaten von Nordamerika (Karl L. 
Henning).271 

Die neueren Fortschritte in der geologischen Erforschung und der berg- 
bauliclien ErschlieGung der deutschen Kolonien (C. Gag el) . . . . 280 

Geologischer Unterricht: 
Ein Hilfsmittel zur Einfiihrung in das Studium der Geologie (K. Schneider) 285 
Pliotographien geologischer Gegenstande. Erdbebenmodell.287 
Der geologische Unterricht an den deutschen Hochschulen im W.-S. 1910/11 287 
Bucherschau.289 
Versammlungen und Vereine.293 
Personalia.293 
Geologische Vereinigung.294 

Die Fachgenossen und Verleger werden gebeten, 
Buchev und Sonderabziige zum Zivech der Besprechung 
an den Verleger der Bundscliau Wilhelm Fngelmann, 

Leipzig, Mittelstrafie 2 zu senden. Fbendahin sind 
auch Besehwerden fiber nicht zugegangene JEEefte der 
Zeitsclirift zu richten. 

Zusendungen an die Pedaktion. 
An den Redakteur Professor G» Steinmann, JBonn, Poppelsdorfer Allee 98 

sind zu senden: 
1. Manuskripte von Aufsatzen und kleineren Mitteilungen, Notizen usw. 
2. Besprechungen aus den Gebieten: Tektonik, Niveauschwankungen, 

Morphologie, Erosion, Glazialgeologie, Sedimentbildung, Erdol, Kohlen, 
usw. Geologischer Unterricht. 

An den Mitredakteur Professor W. Salomon, Heidelberg: 
Besprechungen aus den Gebieten: Chemische Geologie, Petrographie, 
Salzlagerstatten, Metamorphosen, Erzgangbildung, Prakambrium, Erd- 
inneres, Vulkanismus, Erdbeben, Geologie anderer Weltkorper, Tech- 
nische Geologie. 

An den Mitredakteur Professor O. Wilckens, Jena, Reichardtstieg 4: 
Besprechungen aus den Gebieten: Stratigraphie, Regionale Geologie. 

Die Verfasser von Aufsatzen erhalten 100 Sonderabziige unentgeltlich, 
weitere gegen Erstattung der Herstellungskosten. Znsammenfassende Be- ■ 
sprechungen werden mit 60^, Einzelreferate und kl ein ere Mitteilungen 
mit 40 Jl fur den Bogen honoriert. Yon den Referaten werden 50 Sonder- 
abziige unentgeltlich, weitere gegen Erstattung der Herstellungskosten geliefert. 

Uber die Beigabe von Abbildungen ist vorherige Verstiindigung mit der 
Redaktion erforderlich. 

Im Manuskript sind zu bezeichnen: 
Autornamen-(Majuskel), Fossiliennamen-(kursiv), wich- 
tige Dinge - (gesperrt), Uberschriften ===== (fett). 
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Aufsatze: 
Steinmann, Die kambrische Fauna im Rakmen der organischen 

Gesamtentwickelung. (ScbluB). 81 
Gerth, Gebirgsbau und Facies im sudlichen Teile des Rhei- 

nischen Schiefergebirges. (Mit 2 Textfiguren).82 

Kleinere Mitteilungen: 
Quensel, Beitrag zur Geologie der patagonischen Cordillera.297 
Salomon, Die Spitzbergenfahrt des Internationalen Geologischen KongreBes 302 

Besprechungen: 
BuBerschnee (H. HeB) ..310 
Die geologischen Grundlagen der jungtertiaren und diluvialen Entwicklungs- 

geschichte des Rheinischen Schiefergebirges (C. Mordziol) . . . . 313 
Kaustobiolithe (H. Potonie) .327 
Uberreste tertiarer Yerwitterungsrinden in Deutschland (H. Stremme) . . 337 

Geologischer Unterricht: 
Geologische Lichtbilder, herausgegeben von der Geologischen Yereinigung. 

(Mit Taf. II—YII).345 
Bucher- und Zeitschriftenschau.346 
Gesellschaften, Versammlungen, Institute usw.350 
Personalia.351 
Geologische Yereinigung.352 
Einladung zur 2. Hauptversammlung.354 

Die Facligenossen und Verleyer werden gebeten, 
Buclier und Sonderabziige zum Zwech der Besprechung 
an den Verleyer der Bundschau Wilhelm Engelmann, 
Leipzig, Mittelstrafie 2 zn senden. Bbendahin sind 
auch Beschwerden fiber nicht zugegangene JLefte der 
Zeitschrift zu rich ten. 

Zusendungen an die JRedaktion. 
An den Redakteur Professor G. Steinmann, Bonn, Poppelsdorfer Allee 98 

sind zu senden: 
1. Manuskripte von Aufsatzen und kleineren Mitteilungen, Notizen usw. 
2. Besprechungen aus den Gebieten: Tektonik, Niveauschwankungen, 

Morphologie, Erosion, Glazialgeologie, Sedimentbildung, Erdol, Kohlen, 
usw. Geologischer Unterricht. 

An den Mitredakteur Professor TV• Salomon, Heidelberg: 
Besprechungen aus den Gebieten: Chemische Geologie, Petrographie, 
Salzlagerstatten, Metamorphosen, Erzgangbildung, Prakambrium, Erd- 
inneres, Yulkanismus, Erdbeben, Geologie anderer Weltkorper, Tech- 
nische Geologie. 

An den Mitredakteur Professor O. Wilckens, Jena, Reichardtstieg 4: 
Besprechungen aus den Gebieten: Stratigraphie, Regionale Geologie. 

Die Verfasser von Aufsatzen erhalten 100 Sonderabziige unentgeltlich, 
weitere gegen Erstattung der Herstellungskosten. Zasammenfassende Be¬ 
sprechungen werden mit 60^//, Einzel refer ate und kleinere Mi tteilun gen 
mit 40 Jl fiir den Bogen honoriert. Von den Referaten werden 50 Sonder- 
abzuge unentgeltlich, weitere gegen Erstattung der Herstellungskosten geliefert. 

Uber die Beigabe von Abbildungen ist vorherige Verstandigung mit der 
Redaktion erforderlich. 

Im Manuskript sind zu bezeichnen: 
Autornamen -—-— (Majuskel), Fossiliennamen-(kursiv), wich- 
tige Dinge —-— (gesperrt), Uberschriften ===== (fett). 
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Tornquist, Alpen und Apennin anf Sardinien und Korsika. (Mit 

1 Kartenskizze im Text). 1 

Steinmann, Gebirgsbildung und Massengesteine in der Kor- 

dillere Stidamerikas. (Mit 11 Textfiguren). 13 

Milch, Die keutigen Ansichten liber Wesen und Entstehung 

der kristallinen Scbiefer.36 

Olbricht, Die Exarationslandscbaft. (Mit 1 Kartenskizze) . . 59 

Steinmann, Die kambrische Fauna im Kahmen der organischen 

Gesamtentwickelung.69 

Gerth, Gebirgsbau und Fazies im siidlicben Teile des Rkei- 

nischen Scbiefergebirges. (Mit 2 Textfiguren).82 
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Qliens el, Beitrag zur Geologie der patagonischen Cordillera.297 

Salomon, Die Spitzbergenfahrt desInternationalen Geologischen KongreBes 302 
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Geologie und Paliiontologie an den deutschen Hochschulen (G. Steinmann) 42 
Uber geologische Studien- und Unterrichtsmodelle (J. Blaas).49 
Diapositive filr Geomorphologie.52 

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



Seite 

Die Geolog'ie im Schulunterrichte. Ein Uberblick iiber die gegenwartigen 
Reformbestrebungen. (P. Wagner).94 

Der geologische Unterricht an den deutschen Hochschulen im S.-S. 1910 116 
Geologische Charakterbilder, herausgegeben von Stille.169 
Das Lichtbild im geologischen Unterricht nnd Yortrag (W. Paul eke) . . 252 
Lichtbilder von Karren.232 
Der geologische Unterricht an den deutschen Hochschulen im W.-S. 1910/11 232 
Ein Hilfsmittel znr Einfuhrung in das Studium der Geologie (K. Schneider) 285 
Photographien geologischer Gegenstiinde. Erdbebenmodell.287 
Der geologische Unterricht an Men deutschen Hochschulen im W.-S. 1910,11 287 
Geologische Lichtbilder. herausgegeben von der Geologischen Vereinigung 

(Mit Taf. II—VII).345 

Bucher- und Zeitschriftenschau. 52, 119. 170, 234, 289, 346 

Gesellschaften,Versammlungen,Vereine, Institute usw. 55,119, 293, 350 

Personalia... 56, 119, 174, 237, 293, 351 

Geologische Vereinigung. 1, 120, 175, 176, 238, 294, 352 
Bericht liber die erste Versammlung und Mitglieder-Verzeichnis der geo¬ 

logischen Vereinigung. 1 
Exkursion der geologischen Vereinigung. 120. 176 
Sitzungsberichte: Gruppe Bonn.238 
Liste der neu eingetretenen Mitglieder.238 
Sitzungsberichte: Gruppe Frankfurt.  294 
Bericht iiber die Rheintalexkursion.295 
Sitzungsberichte: Gruppe Bonn.352 
Einladung zur 2. Hauptversammlung.  354 

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



Geologischer Unterricht. 

Geologie und Palaontologie an den deutschen Hoclischulen von G. Stein 

MANN. 

Unter diesem Titel hat kiirzlich 0. Jaekel in der Naturwissenschaftlichen 

Wochenschrift (9, Nr. 3, 1910) einen Artikel veroffentlicbt, in dem er fiber den 

unentwickelten Zustand dieser Wissenschaften, i. B der Palaontologie klagt, den 

Geologen die Versaumnisse vorwirft, die sie sich durch Verzettelung ihrer Wissen- 

schaft haben zuschulden kommen lassen, und in dem gefordert wird, den Geologie- 

unterricht von der Palaontologie zu entlasten und dieses Facb selbstandig zu 

machen. Es wird darauf bingewiesen, dass in anderen Landern, so besonders in 

England und in Amerika, die Palaontologie in ganz anderer Weise gefordert wird 

als bei uns. In Deutschland bestebe zurzeit nicht ein einziger Lehrstuhl fur 

Palaontologie, wahrend in den Vereinigten Staaten schon 1905 16 etatmassige 

Ordinariate fiir diesen Wissenszweig bestanden und selbst in Wien 8 Lehrstiihle 

dafiir geschaffen seien. Ein grosses palaontologisches Museum, wie es London, 

New-York, Brussel, sogar Haarlem aufweisen, gabe es selbst in Berlin nicht. 

Die Tatsachen sind richtig, und sie bezeugen auch obne Erlauterung, dass 

wir in mehrfacher Beziekung binter anderen Landern zuriickstelien, dass gerade 

in diesen Fachern, die taglich an Bedeutung gewinnen, manches versaumt worden 

ist. Aber wie jedes Land, durch seine besondere Gesckichte gebunden, nicht auf 

alien Linien gleichmassig fortschreitet, in mancher Richtung anderen vorangeht, 

in anderen zuriickbleibt, so aucli Deutschland; und wenn eine Auderung des als 

unvollkommen erkannt.en Zustandes angestrebt wird, so sollte mit der Forderung 

nach Besserung auch ein moglichst vollstandiges Begreifen der historischen Ent- 

wickelung des betreffenden Zustandes verkniipft sein. Darum moclite ich die 

Statistik Jaekel’s und seine Ausfiihrungen iiber die Geschichte der Geologie und 

Palaontologie in Deutschland etwas erlautern und vervollstandigen. Ich beginne 

mit der Riickstandigkeit unserer palaontologischen Museen. 

Kulturlander, in denen Reste giosserer Tiere, besonders fremdartiger Ge- 

stalten der Yorwelt, haufiger und in guter Erkaltung gefunden werden, haben 

naturgemass auch frtih Museen dafiir geschaffen. In dieser Beziehung belindet 

sich Deutschland gegeniiber England, Frankreich, Italien, den Vereinigten Staaten 

und mauchen anderen Landern entschieden im Nachteil, besonders der Norden 
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Ausgezeichnete Fundstellen fossiler Wirbeltiere, wie Solnhofen in Franken, Bull, 

Nusplingen und die Keuperfundorte in Schwaben, fehlen dem Norden ganz, und 

diese Tatsacbe allein erklart schon zur Geniige, warum in Miinchen, Stuttgart 

und Tubingen verhaltnismassig grosse Schausammlungen geschaffen werden konnten, 

denen gegeniiber selbst das Berliner Museum in vieler Beziehung zuriicktritt. 

Wo das Interesse an merkwurdigen Tieren der Vorwelt friili geweckt wurde, haben 

Staat, Gemeinde und Private naturgemass auch eher die notigen Mittel autge- 

bracht, um die palaontologischen Museen weiter auszugestalten und durch Ankauf 

auslandischer Gegenstande zu vervollstandigen. Berlin, als der Mittelpunkt eines 

an solchen Gegenstanden relativ armen Landes, erscheint daher gegeniiber den 

siiddeutscben Museumsstadten von vornherein als riickstandig, um so mebr als 

entsprechend dem geringeren allgemeinen Interesse fur diesen Gegenstand im 

ganzen nur bescheidene Mittel fur Museumszwecke aufgewendet worden sind, von 

Einzelfallen, wie vom Erwerb der Archaeopteryx, des Plesiosaurus Guilelmi 

Imperatoris u. a., natiirlicb abgesehen. Diese zuf'allige Benachteiligung durch 

die Natur macht sich heute als Riickstandigkeit geltend. 

Dafiir ist im Norden ein verwandter Zweig der Naturgeschichte besondeis 

gefordert worden, die liistoriscke Geologie und Stratigraphie und der- 

jenige Teil der Palaontologie, der aufs innigste damit zusammenliangt. Der Norden 

und Nordwesten sind reich an Bodenschatzen, an Erzen, Kohlen und Salz. Die 

systematische Erforschung der Verhaltnisse, unter denen diese Reichtiimer auf- 

treten, stand daher im Vordergrund des Interesses, der Bergbau und spater die 

Landwirtschaft wurden durch Forderung der Mineralogie und Geognosie gehoben, 

und die Palaontologie wurde besonders in Riicksicht auf diese Zwecke getrieben; 

das Studium der wirbellosen Tiere, zumal ihrer Yerbreitung in den Formationen, 

trat gegeniiber der rein palaontologischen Forschung in den Yordergrund. Ohne 

diese Ausgestaltung der stratigraphisch-palaontologischen Disziplin ware weder 

die Erschliessung der Bodenschatze durch Bohrungen, noch die so wichtige geologi- 

sche Kartierung hinreichend gefordert worden. Das ist iibrigens auch der Gang 

der Forschung in manchen anderen Landern, in England, Frankreich, Skandi- 

navien usw. gewesen. Galt es doch und gilt es doch noch heute als die wich- 

tigste Grundlage der Forschung, das Fossilmaterial unter sorgfaltigster 

Beobachtung der Schichtfolge und ihrer moglichen Storungen zu heben und zu 

bearbeiten. Ohne diesen sicheren Ausgangspunkt sinkt nicht nur ihr stratigrapbi- 

scher Wert zur Bedeutungslosigkeit lierab, sondern auch ihre biologische Yer- 

wertung wird unsicher. Heute, wo die Palaontologie an den Fundamenten der 

Entwickelungslehre riittelt, tritt die Bedeutung der geologischen oder historischen 

Betrachtungsweise auch fur allgemeine Fragen erst in die rechte Beleuchtung; 

und gerade die schroffen Gegensatze, wie sie sich zwischen historisch-biologischer 

und rein biologischer Behandlung der Abstammungsprobleme geltend maclien, 

erweisen die Emseitigkeit einer rein biologischen Betraclitungsweise der histori¬ 

schen Dokumente. Will man sich die Zwitterstellung der Palaontologie, ihr Yer- 

lialtnis zur Geologie einerseits, zur Biologie andererseits, verdeutlichen, so kann 

man sie passend mit der Archaologie und den Beziehungen dieser Wissenschaft 

zur Geschichte auf der einen, zur Asthetik auf der anderen Seite vergleichen. 

Wird die Archaologie vom geschichtlichen Untergrunde losgelost und einer rein 

asthetischen Behandlung unterworfen, so verliert sie einen grossen, weun nicht 

den grossten Teil ihrer Bedeutung. Dass aber zu einer vollstandigen Auswertung 
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des Materials in einem Falle zoologisclie und botanische, im anderen kunstwissen- 

scbaftliche Kenntnisse erforderlicli sind, und die wissenschaftliche Foischung um 

so mehr an Tiefe gewinnt, je griindlicher die Ausbildung nach dieser Richtung 

ist, braucbt nicht betont zu werden. Darum ist auch die Forderung, die die 

Palaontologie von seiten der Zoologen und Botaniker erfahren hat, von grossem 

Yorteil fiir die Wissenschaft gewesen, namentlich wenn diese von Haus aus 

Geologen waren oder doch den geologischen Gesichtspunkt nicht ausser acht 

liessen, wie das meist der Fall war (Cuvier, Agassiz, Marsh u. a.). 

Wenn also in Deutschland, wie ubrigens in den meisten anderen'Landern, 

Geologie und Palaontologie fast iramer aufs innigste miteinander verkniipft gewesen 

sind in Foischung wie im Unterricht, so liegt das in der Natur der Sache selbst 

begrtindet, und an diesem Zustande ohneNot riitteln zuwollen, wiirde 

dem Interesse der Wissenschaft selbst zu wider la u fen. Denn wo, 

wie in England und Nordanierika, die Spezialisierung in der von Jaekel ge- 

wiinschten Weise schon teilweise eingetreten ist, blickt man auch schon mit Neid 

auf die vielseitige Ausbilduri% unserer Geologen und Palaontologen, die fiir den 

Forscher nicht minder notig ist, als fiir den Lehrer. Es ist aber auch schwer 

verstandlich, wie Jaekel zu einem so absprechenden Urteile iiber die Leistungen 

der Palaontologie in Deutschland gelangen kann. Kein Land, ausser etwa den 

Yereinigten Staaten, kann sich mit Deutschland messen, was den Umfang und die 

Mannigfaltigkeit der Yeroffentlichungen anbetrifft, kein Land weist so viele und so 

manigfaltige Lehrbiicher in diesem Fache auf; das allein besagt zwur nicht alles, 

aber schiitzt Jaekel denn die Leistungen der deutschen Palaontologen so viel 

geringer ein, als die anderer Nationen? Zittel’s Leistungen lasst er zur Not 

gelten, alles Ubrige erscheint ihm als quantite negligeable. Ich will seinem Ge- 

diichtnis etwas aufhelfen, indem ich ihm die Namen einiger lebender Palaontologen 

nenne, wie Benecke, G. Bohm, Branca, Broili, Credner, Fraas, Frech, Holz- 

APEEL, VON HuENE, KaYSER, KOKEN, VON KOENEN, LePSIUS, POMPECKJ, ROTHPLETZ, 

Schlosser, v. Stromer, Tornquist usw. Das sind doch alle Geologen, die 

die Palaontologie nicht ohne Erfolg und auch nicht oline entsprechende Anerken- 

nung get.rieben haben und treiben, und die fast alle zugleich die Geologie nicht 

unriikmlick vertreten. Es gehort wirklich schon ein gutes Stuck Einseitigkeit 

und Selbstiiberzeugtheit dazu, um die Arbeiten dieser Manner und vieler anderer 

nur als „Halbheit“ anzuerkennen. Dass sich ihre Forschungen nicht gerade imraer 

in der von Jaekel bevorzugten Richtung bewegten, ist doch nocli kein Grund, 

sie gering einzuschatzen. Die Wissenschaft hat viele Seiten, und die Palaontologie 

in ganz besonderem Masse. 

Dem Yorwurfe Jaekel’s, dass in Deutschland und besonders in Preussen 

fiir die Palaontologie nicht genug geschahe, miissen wir nach zwei Richtungen 

hin beistimmen. Die paliiontologischen Sammlungen stehen, vielleicht mit Aus- 

nahme einiger siiddeutscher, nicht entfernt auf der Hohe. Alle enthalten wohl 

mehr oder minder reichliche Lokalsuiten und Lehrmaterial fiir wirbellose 

Tiere. Wer aber etwa erwartet, entsprechend der guten Ausstattung der archao- 

logischen Sammlungen an unseren meisten Universitaten, einige Sale nicht etwa 

mit den Originalen, sondern nur mit Abgiissen von den wichtigsten grosseren 

Tierformen der Vorzeit gefiillt zu sehen, wird sich griindlich enttauscht fiihlen. 

In diesem Punkte ist fast nichts geschehen, und der Unterricht kann liier nicht 

auf unmittelbare Anschauung gegrlindet werden, sondern muss sich mit Bildern 
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behelfen oder rait elenden Nacbahmungen in Papiermache, die fiir eine Volks- 

schule eben ausreichen. in dieser Bezielmng sind wir entscbieden riickstandig; 

uni das zu vermeiden, batten ausser den notigen Raumen seit Jahren beinahe 

ebenso viel Tausende von Murk auf die Sammlungen verwendet werden rniissen, als 

Hunderte zur Yerfligung gestanden baben. Dass das Berliner Museum in dieser 

Beziehurig verbaltnismassig mit am weitesten zuriicksteht, ist allgemein bekannt; 

beim Neubaue ist daran iiberhaupt liicbt gedacbt worden. Erst wenn bier die 

notigen Raumlichkeiten geschatfen sind, lasst sich das Versaumte nachholen. 

Mit Recht weist Jaekel darauf hin, dass in Deutschland nicht eine etat¬ 

massige Professur fiir Palaontologie besteht. Die einzige, die es gab, in Miinchen, 

ist eingegangen. Gewiss ist es scbwer begreiflicb, dass nach Zittel’s Tode dieser 

Lehrstuhl nicht wieder errichtet wurde, gerade an der Universitat, wo er traditionell 

hingehbrte. Allgemein wird beute die Palaontologie vom Geologen mit vertreten. 

Konnte dieser Zustand vor einem Jahrzebnt noch als zulassig gelten, so ist er 

beute nicht mebr normal fiir eine mittlere oder grosse Universitat. Um das zu be- 

greifen, rniissen die Aufgaben des Geologie-Unterricbts ins Auge gefasst werden. 

Heute sollte an grosseren geologiscben Yorlesungen regelmassig gelesen werden: 

Allgemeine Geologie, Erdgeschichte (historiscbe Geologie), Bau der Erdoberflache 

und Morphologie, und der Turnus sollte nicht mehr als 3—4 semestrig sein, 

Rechnet man dazu kleinere Yorlesungen iiber Lokalgeologie, Praktische Geologie, 

Eiszeit, Yulkanismus u. dergl., so wird die Zeit und Arbeitskraft eines Dozenten 

dadurch vollstandig absorbiert, da nocb Yerwaltung von Institut und 

Sammlungen, Ubungen und Anleitung binzu kommen. Die Palaontologie sollte 

aber auch in zwei grosseren Yorlesungen, eine iiber Wirbellose, eine andere iiber 

Wirbeltiere vertreten sein, und daneben diirfcen auch Pflanzenpalaontologie und 

Spezialvorlesungen, wie Leitfossilien, Abstammungslehre auf palaontologischer 

Grundlage, Urgeschichte des Menscben usw. nicht feblen. Auch dieses Pensum 

geniigt vollstandig fiir eine erfahrene Lebrkraft, wenn der Turnus nicht zu 

gross sein soil. In Wirklichkeit vertritt ja nun auch kein ordentlicher Professor 

in Deutschland beide Disziplinen in der erforderlichen Weise, er liest von beiden 

so viel er kann und mag, soweit er nicht ausdriicklich zu bestimmten Vor- 

lesungen verpflichtet ist, und iiberlasst das andere dem oder den etwa vorbandenen 

Dozenten. Bei dieser Sachlage ist die Forderung gewiss gerecbtfertigt, dass an 

jeder mittleren und grosseren Universitat zwei etatmassige 

Professoren wirken sollten, so dass die regelmassige Abhaltung aller der" 

genannten Vorlesungen durcb gute Dozenten gesichert ware und nicht dem Zufall 

iiberlassen bliebe. 

Eine Parallele zwischen unseren deutschen und den amerikanischen Yer- 

haltnissen, wie sie Herr Jaekel gezogen hat, liefert nur dann ein richtiges Bild, 

wenn sie sich nicht auf das eine Spezialfach beschrankt; wir rniissen auch die 

geologische Parallele ziehen, und die Yerschiedenheit der Einrichtungen 

beriicksichtigen. Nach Jaekel waren schon im Jahre 1905 16 etatmassige Ordi 

nariate fiir Palaontologie in den Vereinigten Staaten vorhanden. Das ist wohl 

richtig; aber es ist nicht beigefiigt, wie viel geologische Ordinariate daneben 

bestanden. Ich will diese Liicke zu erganzen suchen. An der Universitat Chicago 

gab es damals 5 Ordinariate fiir Geologie, 1 fiir Petrographie, je ein Extra- 

ordinariat fiir Morphologie und Geographie. Daneben ein Ordinariat fiir Pala¬ 

ontologie und ein Extraordinariat fiir Palaontologie und Geologie. An der Columbia 
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University bestand ein Ordinariat fur Geologie und ein zweites fiir Palaontologie 

und Stratigraphie. An der Harvard University ein Ordinariat und ein Extra- 

ordinariat fiir Geologie, ein Ordinariat fiir physikalische Geographie, ein Extra- 

ordit aiiat fur Palaontologie; an der Yale University zwei Ordinariate und ein 

Extraordinariat fiir Geologie, keins fiir Palaontologie. 

In Amerika Eat man also, wie obige Daten zeigen, itn Unterrichte Geologie 

und Palaontologie mehr, z. T. erheblich mehr gefordert, als bei uns, aber 

keineswegs die Palaontologie allein. Man hat der wachsenden Be- 

deutung der erdgeschichtlichen Facher mehr gleichmassig Rechnung getragen. Bei 

uns ist sehr wenig dafiir geschehen, und wir sind daher riickstandig geblieben. 

Mangelnde Einsicht und Mangel an Mitteln (wenigstens fiir solche Zwecke) sind 

mit Ursache dafiir. Daneben kommen aber noch besondere Schwierigkeiten in 

Betracht, die man nicht iibersehen darf. Die pekuniare Abhangigkeit des Pro¬ 

fessors von den Kolleggeldern hindert ihn baufig, einen Teil seiner Vorlesungen 

abzugeben, und einen weiteren Lehrstuhl zu forderu, selbst wenn eine solche Be- 

schrankung seinen Anlagen und Neigungen entsprechen und durch den Ausbau 

der Wissenschaft erfordert wiirde. Freilich fiir Errichtung eines getrennten 

Ordinal-iats fiir Palaontologie wiirde kaum jemand leicht pladieren 

wollen ausser Jaekel, der nur eine Seite der verwickelten Frage ins Auge fasst. 

Denn das bedeutet nach den bei uns bestehenden Einrichtungen zugleich eine 

Trennung der Institute und Sammlungen. Uberweist man nun das ge- 

samte Fossilmaterial einem Palaontologen, dem die historische Seite fern liegt, 

so wild es wohl biologisch und phylogenetisch ausgewertet, aber es bleibt unver- 

wertet nach der stratigraphischen und geologischen Seite; und schon die Einord- 

nung des in dieser Richtung noch nicht ausgeniitzten Materials nach rein palaonto- 

logischen Gesichtspunkten erschwert die nachtriiglicke geologische Verwertung 

oder macht sie gar ganz unmoglich, zum offenkundigen Schaden der Wissen¬ 

schaft. Dass auch ein nach rein biologischen Gesichtspunkten und ohne Riick- 

sicht auf die hochbedeutsamen geologisch-historischen Beziehungen durchgefiihrter 

Unterricht nur eine Halbheit ist, liegt ja auf der Hand. Andererseits kame eine 

Aufteilung der palaontologischen Sammlungen halftig zur Geologie und halftig 

zur Palaontologie, wie das vereinzelt geschehen ist, der Vollstreckung des Urteils 

Salomos gleich, zum mindesten erschwerte es das wissenschaftliche Arbeiten in 

hohem Masse. Eine Trennung der Sammlungen bringt nach den herrsclienden 

Gepflogenheiten aber auch eine Trennung der Institute und ihrer Hilfsmittel mit 

sich, insbesondere auch der literarischen. Das letztere ware nun besonders un- 

heilvoll. Schon jetzt reichen kaum irgendwo die Mittel hin, urn die fur das 

Arbeiten auf geologisch-palaontologischem Gebiete notwendige Literatur zu be- 

schaffen. Selbst die grossen Universitatsbibliotheken erweisen sich zumeist als 

unzulanglich; wo aber eirie ausgedehnte Literatur ununterbrochen von mehreren Per- 

sonen benotigt wird, wie das in grosseren Instituten und Sammlungen der Fall ist, 

erscheint es zudem ganz lick ausgeschlossen, die Bucher einzeln von der 

Bibliothek zu holen. Deshalb haben die Leiter der grosseren Institute in Deutsch¬ 

land und in anderen Landern mit Recht immer den grossten Wert darauf gelegt, 

dass die spezielle Fachliteratur in den Instituten selbst vereinigt 

ist, zumal sie'ausserhalb derselben nur ganz vereinzelt benotigt wird. Sollten 

nun auch diese Fachbiichereien, die an vielen Instituten mit Aufbietung der 

letzten Mittel glticklich zusammengebracht worden sind, auch noch geteilt werden, 
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wo doch 4/o aller Werke und Zeitschriften gleichmassig geologischen wie palaonto- 
logischen Inhalts sind? 

Nach Jaekel’s Ansicht hat die Geologie in Deutschland bis vor kurzem 
die allgemeine Seite der Wissenschaft zu wenig gepfiegt und sich dadurch mit 
die wichtigsten Aufgaben von den Geograpben aus den Handen nehmen lassen. 
Auch das ist unbestreitbar richtig; aber auch in diesem Falle heisst alles ver- 
stehen, alles verzeihen. Der grosste Teil des Nordens neigt nur zur Beschaftigung 
mit dem einen allgemeinen Problem, dem diluvialen, und wie verwickelt es ist, 
tritt eigentlicb erst jetzt, nach jahrzehntelanger systematischer Durchforschung 
des BSchwemmlandes“ zutage. Auch die Mittelgebirge, soweit sie nicht vom 
Rheintal durchschnitten werden, sind recht schwierige Objekte; fiber die Struktur 
ihrer Kerne tappen wir noch heute im dunklen, und erst der Fortschiitt der 
Alpengeologie kann hier Klarheit sc-haffen. Was Wunder, dass in den mehr be- 
gfinstigten Gegmiden des Oberrheingebiets, im Jura und in den Alpen Tektonik 
und Geomorphologie, im Norden mehr die Stratigraphie gefordert wurden, und 
dass das Interesse und Veistandnis fur ferner liegende Probleme hier erst spat 
erwacht ist. Freilich der Universitatsunterricht soil ja die Wissenschaft in 
ihrer ganzen Ausdehnung umfassen ; keine Wissenschaft ist aber mit ihrem 
Forschungs- und Lehrmaterial so enge an den Boden gebunden, wie gerade die 
Geologie. Was nun der Universitatsunterricht durch Zurfickstellung allgemeiner 
Ziele in Deutschland eingebtisst bat, ist auf anderem Wege dem Lande selbst zu 
gute gekommen. Denn unsere Landesanstalten sind ja geistig aus der Geologie 
der Universitaten (und technischen Hochschulen) herausgewachsen, und ihre Leiter 
sind auch heute noch samtlich Professoren an Hocbschulen. 

Ein Blick in unsere geologischen Sammlungen zeigt sofort die Unvoll- 
standigkeit, vielfach sogar die Armseligkeit des allgemein geologischen Unter- 
richts. Wo seben wir den Saal mit geologischen Modellen, Reliefs, Karten, Pro¬ 
filer Photographien usw., d. h. mit den Dingen, die die Grundlage der Anschauung 
bilden miissen? Hier und da ein Ansatz dazu, nirgends etwas auch nur einiger. 
massen Vollstandiges oder Abgerundetes, meist nur dfirftige, billige und unschone 
Bruchstficke. Am besten reisen wir mit dem Studenten nach Zurich, um ihn 
diese Dinge dort wenigstens einmal iiberschauen zu lassen. Bei uns fehlen nicht 
nur die Raume und die Mittel, um diese notwendigen Dinge zu beschaffen, es 
gibt auch keine Fonds oder nur ganzlich ungentigende, um den Studenten in 
fremden Sammlungen und in Museen das zu lehren, was er zu Hause nicht lernen 
kann. Auf den technischen Hoct^chulen ist fur diese Bedfirfnisse in reichlichem 
Masse gesorgt, die zuktinftigen Lehrer an hoheren Schulen aber mogen sich mit 
den unvollkommensten HilRmitteln begniigen. Es gehort mit zu den berechtigten 
Forderungen der Geographen, dass die allgemeine Geologie als notwendige Grund¬ 
lage fiir den Geographie Unterricht getrieben wird, aber die dazu erforderlichen 
Hilfsmittel dfirfen doch nicht fehlen. Ich will mit diesen Bemerkungen vor allem 
dartun, dass die von Jaekel betonte Riickstandigkeit in der Palaontologie nicht 
grosser, vielleicht sogar geringer ist als in der Geologie, dass beide an unseren 
Universitaten einer energischen Forde rung mit ausreichenden 
Mitteln dringend bediirfen. Bei der groaseren praktischen Bedeutung der 
Geologie, besonders auch fur den Unterricht der zukunft'gen Lehrer, kann es auch 
nicht zweifelhaft sein, auf welcher Seite das Bediirfnis am grossten ist. 
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Es ist umnbglich, riber Geologie und Palaontologie an deutschen Hoch- 

schulen zu schreiben, oline der bauptsachlichsten Sorge zu gedenken, die alle 

Yertreter unseres Wissenschaftskreises, d. b. der Naturg e s chich te im eigent- 

lichen Sinne des Wortes, aucb ausserhalb der engeren akademischen Kreise an- 

dauernd bewegt, ich meine die ganz und gar untergeordnete Stellung, die gerade 

diese Disziplinen in unserem Schul- und Priifungswesen einnehmen. Und 

doch bedarf es keiner besonderen Fachkenntnis um zu begreifen, dass dem ge- 

schicbtlicben Moment in der Naturwissenschaft eine ahnliche allgemeine 

Bedeutung wie in der sog. Kulturwissenschaft zukommt, dass alles Begreifen 

des Gewordenen in Natur und Kultur in ietzter Linie im Boden des geschicht- 

lichen Werdens wurzeln muss. In diesem Punkte stehen wir am weitesten zuriick, 

dariiber herrscbt eine seltene Einmiitigkeit. Die Versammlung deutscber Natur- 

forscber und Arzte, die deutsche geologische Gesellschaft und zahlreicbe Einzel- 

stimmen dringen seit Jabren auf Anderung dieses Zustandes; sie fordern, dass 

der Geologie der gebiihrende Platz im Unterricht der hoheren Schulen eingeraumt 

werde, und dass die Geologie als Priifungsfach im Oberlehrerexamen aus dem 

jetzigen Agglomerat Chemie, Mineralogie (und Geologie) endlicb losgelost und 

entweder mit der Mineralogie oder mit der Geograpbie zusammen als ge- 

sondertes Prufungsfach eingerichtet werde. 

Gleicbgiiltig, welcher Yerkniipfung man zuneigt, die wesentlichen For- 

derungen sind einmiitig seit Jahren erboben. Selbst Kreise, deren Aufgabe gar 

nicht im Unterricbte selbst, sondern in rein praktischen Zielen liegt, wie die 

Leiter der geologischen Landesanstalten, sind offentiich fur diese Forderung ein- 

getreten [), was sicb ja aucb begreift, wenn man weiss, dass sie fast alle zugleicb 

Vertreter der Geologie an Universitaten und technischen Hocbschulen sind. In 

der Tat konnte von seiten jener Anstalten viel geschehen fiir die Forderung der 

geologischen Heimatkunde durch Yerbreitung geologischer Karten, die in jeder 

Dorfschule hangen sollten; durch die Beschaffung von Lehrsammlungen fur den 

Unterricht in der Heimatkunde usw., wabrend die Heranbildung der Lehrer doch 

naturgemass den dazu berufenen Anstalten uberlassen bleiben sollte, denn bierbei 

handelt es sicb doch nicht nur um die Ausbildung in geologischer Heimat¬ 

kunde, sondern in erster Linie um eine allge mein wissenschaftliche 

Grundlage. Diese bedurfen die Lehrer der hoheren Schulen durchaus; aber 

auch die Lehrer der ubrigen Schulen verlangen danach mit Recht, denn aucb sie 

brauchen zureichende allgemeine Grundlagen fiir den Unterricht in Naturkunde 

und Geograpbie. 

Als dringende Forderungen lassen sich hiernach fiir die Geologie und Palaonto¬ 

logie an unseren Universitaten folgende formulieren: 

1. An alien Hocbschulen sollte ein Ordinariat fiir Geologie neben einem 

Ordinariat oder Extraordinariat fiir Mineralogie bestehen. (Diese Einrichtung 

fehlt noch z. Z. vor allem in Erlangen, Giessen, Miinster, Rostock, Tiibingen 

und Wurzburg.) 

2. An alien mittleren und grosseren Universitaten sind zwei getrennte 

Lehrstiihle fiir Geologie und Palaontologie erforderlich. Je nach der Richtung 

und den Wiinschen des Ordinarius miisste das Extraordinariat fiir Stratigraphie 

i) Fr. Beyschlag, Die Aufgaben der Geologischen Landesanstalten gegen- 

iiber hoheren Lehranstalten und Schulen. (Zeitschr. f. prakt. Geol. 18, 1910, 1—4.) 
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und Palaontologie oder fiir allgemeine Geologie und Morphologie errichtet werden. 

Eine Trennung der Sammlungen und sonstigen wissenschaftlichen Hilfsmittel er* 

scheint dabei zunachst jedenfalls aus pekuniaren Griinden untunlich und wider- 

spricht auch dem Interesse der Forschung. 

3. Die geologischen und palaontologischen Sammlungen sind den heutigen 

Bedlirfnissen entsprechend auszugestalten. Die dafiir verfugbaren Mittel sind durch- 

gangig viel zu gering, die Raume und Hilfskrafte meist unzurei chend. 

Das gilt besonders fur die meisten grossen Universitaten, einschliesslich Berlin. 

4. Es sollten iiberall hinreichend Mittel vorhanden sein, um die Studieren- 

den nicbt nur an Modellen u. dergl., sondern auch aufStudienreisen an 

den Naturobjekten zu unterrichten. 

5. Die von alien Seiten dringend verlangte Einfiihrung des Geologie-Unter- 

richts in den hoheren Schulen und die damit zusammenhangende Ausgestaltung 

der Geologie als Priifungsfach im Oberlehrerexamen sollte end- 

lich auch ins Werk gesetzt werden. 

6. Fortbildungskurse an den Universitaten fur Oberlehrer und Lehrer, so- 

weit sie in Naturwissenschaft, Geographie und Heimatkunde unterrichten, sind 

im weitesten Umfange erwunscht, da nur ein ganz geringer Teil derselben 

wahrend seiner Ausbildung Gelegenheit gehabt hat, sich die notige geologische 

Grundlage zu verschaffen. 

Uber geologische Studien- und Unterrichtsmodelle von J. Blaas (Innsbruck). 

Unter den vielen Schwierigkeiten, mit welchen der Lehrer beim geologischen 

Unterricht von eben aus dem Gymnasium auf die Hochschule gekommenen Jiingern 

der Wissenschaft zu kampfen hat, tritt ganz besonders unangenehm hervor der 

Mangel an klaren Raumvorstellungen, die — man konnte fast sagen — Unfahig- 

keit, sich kompliziertere Formen vorzustellen, besonders wenn es sich etwa um 

deren gegenseitiges Verhaltnis handelt, um ein sich Durchschneiden, ein sich 

Durchdringen, ein Ineinandergescbachteltsein u. dgl. m. Wenn dazu noch, wie 

dies in der Geologie der Fall ist, Dimensionen kommen, welche zumeist weit 

liber denjenigen liegen, mit welchen man im gewohnlichen Leben zu tun hat, so 

kann sich der Unterricht, selbst bei sonst ganz verstandigen jungen Leuten, 

recht schwierig gestalten. Schon bei Exkursionen macht man diese Erfahrung, 

wenn man den Schiilern den geologischen Aufbau einer Gegend vorfiihrt, vor 

allem aber, wenn ein Schuler zum erstenmal eine geologische Aufnahme und 

Beschreibung eines Gebietes selbst machen soil. 

Um diesen Schwierigkeiten moglichst zu begegnen, habe ich mich bemiiht, 

beim Unterricht die typischen tektonischen Formen, wenn irgend tunlich, in 

Modellen plastisch vorzufiihren. Dabei wurde allmahlich der Wunsch rege, 

Mittel und Wege zu finden, um den Schuler, ehevor er in die Natur selbst hinaus- 

geht, an geeigneten Modellen Gelegenheit zu geologischen Beobachtungen und 

zur schriftlichen Darstellung des Beobachteten zu geben. 

Durch ein einfaches Verfahren kann man Gips so praparieren, dass er sich 

innerhalb gewisser Zeitgrenzen wie Teig zu Platten auswalzen lasst. Solche 

Gipsplatten verwende ich schon seit langer Zeit, einerseits zu Versuchen iiber 

Zerreissungen, Faltung und Uberschiebung von Schichten, andererseits stelle ich 

Geologische Rundschau. I. Literatur. 4 
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mit denselben geologische Reliefe her, welche sowohl zu Zwecken des Unterrichts 

als auch und ganz besonders zu geologischen Ubungen fur die Studierenden dienen. 

Die Modelle entstehen in folgender Weise. Der praparierte Gips wird zu- 

naclist mit verschiedenen Farbpulvern versetzt. Dieser Zusatz dient einerseits zur 

Unterscheidung der einzelnen Schichten, andererseits vermag man damit gewisse 

Unterschiede in der Harte der Schichten zu erzeugen, welche fiir das Gelingen 

der Arbeit besonders wesentlich sind. Nun werden die Platten ausgewalzt und 

iibereinander gelegt, wobei man selbstredend in Farbe, Harte und Machtigkeit 

irgend eine natiirliche Schichtenfolge nachahmen wird. Es braucht nicht be¬ 

sonders hervorgehoben zu werden, dass es schon in diesem Stadium der Arbeit 

nicht besonders schwierig ist, verschiedene geologische Erscheinungen, wie Aus- 

keilen der Schichten, eingeschaltete Lager von Eruptivgesteinen, lakkolithische 

Einlagerungen u. dgl. mehr, zur Darstellung zu bringen. Nun wird der Schichten- 

komplex in verschiedener Weise durch Druck oder Zug deformiert, wobei man 

je nach Wunsch und Geschicklichkeit so ziemlicli alle in der Natur vorkommenden 

tektonischen Formen erhalten kann, freilich nur, wenn man, was nicht ganz ein- 

fach ist, entsprechend dafiir Sorge getragen hat, dass die Gipsplatten hinreichend 

lange plastisch geblieben sind. 

Nach einigen Stunden ist der Gips, und zwar je nach den oben erwahnten 

Beimischungen, in verschiedenem Grade erhartet. Nun schneide ich mit Bild- 

hauereisen nach einem durch die Schichtenfolge und die erzeugte Deformation 

vorgewiesenen Plane ein Gebirgsrelief in den Schichtenkomplex ein, die Haupt- 

ztige zunachst grob und in breiten Formen. Hierauf wird das Detail vorwiegend 

durch Schaben und Kratzen mit besonders dazu geformten Werkzeugen heraus- 

gearbeitet. Dabei kommt nun, ganz wie dies in der Natur der Fall ist, sowohl 

die Schichtenlage, als auch die verschiedene Harte der Schichten ganz von 

selbst zum Ausdruck, indem die Werkzeuge in gewissem Grade den verschiedenen 

Widerstanden folgend, hier wenig, dort tief einreissen, hier flache Boschungen, 

dort steile Stufen erzeugen, kurz, alle jene feinen Moaellierungen des Reliefs 

schaffen, wie wir sie in der Natur bei einem geologisch etwas komplizierter ge- 

bauten Gebirge sehen; all dies freilich nur unter verstandiger Fiihrung der Werk¬ 

zeuge; unter dieser Yoraussetzung aber ist der Erfolg in der Regel tiberraschend, man 

sieht unter seinen Handen die ,,nattirlichsten“ Formen entstehen, jede Erhohung 

und jeder Graben hat Sinn und Zusammenhang mit dem geologischen Ban. Dass 

man schliesslich Alluvionen der verschiedensten Arten auf das Erosionsrelief auf- 

tragen kann, braucht nicht besonders hervorgehoben zu werden. Um den inneren 

Aufbau in jeder wiinschenswerten Weise klar zu machen, durchschneide ich das 

Relief mit der Sage nach verschiedenen Richtungen, reinige die Schnittflachen 

und steile die Teilstiicke wider zum Ganzen zusammen. 

Das fertige Relief wird mit hellem Lack uberzogen und dient dann in vor- 

trefflicher Weise zur Demonstration von verschiedenen tektonischen Verhaltnissen 

und zur Erlauterung der Beziehung des innern Aufbaues eines Gebirges zu seinen 

Reliefformen und besonders auch zur Erklarung der kartograpbischen Darstellung 

desselben. Fiir den letztgenannten Zweck ist es vorteilhaft auf das Relief 

Hohenschichtenlinien in gleichen vertikalen Distanzen aufzutragen. Es hat diese 

Arbeit gewisse Schwierigkeiten. Ich weiss nicht, ob die von mir angewandte 

Methode gerade die beste ist, ich kenne aber vorlaufig keine bessere. Ich be- 

niitze einen Blechkasten, welcher in der Weite und Hohe wenig grosser ist als 
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das Relief. An einer seiner Wande befindet sich im Innern eine vertikal gestellte 

Masseinteilung und nahe am Boden ein Abflusshahn. Ich stelle das Relief in den 

Kasten und fiille denselben mit Wasser bis zu jenem obersten Teilstrich der er- 

wahnten Teilung, welcher mir im Relief die oberste Hohenschicbte angeben soil. 

Natiirlich stellt sich das Wasser urn das Relief ihm entsprecbend horizontal ein, 

und ich markiere mir seine Oberflache am Relief durch hinreichend viele Punkte. 

Nun wird das Wasser bis zum nachsten Teilpunkt abgelassen und wieder der 

Wasserstand markiert usw. Nach dem Trocknen des Reliefs werden die markierten 

Punkte in entsprechender Weise durch Linien verbunden. Ich brauche hier nicht 

weiter auseinanderzusetzen, um weviel leichter an einem solchen Relief dem Schuler 

alle die bekannten Beziehungen zwischen dem innern Bau einer Gebirgsmasse und 

dem Relief sowie die kartographische Darstellung derselben erlautert werden kann. 

Um nun dem Jiinger der geologischen Wissenschaft Gelegenheit zu geben, 

ehevor er in die Natur hinausgeht, sich im Anschauen und Beurteilen geologischer 

Verhaltnisse zu tiben und das Geschaute klar darzustellen, beniitze ich die in der 

angegebenen Weise ausgefiihrten Modelle in folgender Art. Zu den im Relief 

enthaltenen Schichten werden entsprechend deu Verhaltnissen in der Natur, welchen 

das Relief angepasst ist, Gesteine als Belegstiicke vorgelegt. Dieselben sind nume- 

riert oder mit Buchstaben versehen, welche gleichen Nummern oder Buchstaben 

auf den aufeinander folgenden Schichten des Reliefs entsprechen. Fur solche 

Formationen, welche Versteinerungen fiihren, werden auch Fossilien vorgelegt. 

Je nach dem Grade der Vorbildung des Schulers werden demselben Gesteine und 

Fossilien mit Namen versehen iibergeben oder er hat dieselben selbst zu bestimmen. 

Weiter Vorgeschrittenen wiirden diese Reliefe zuviel sagen, viel mehr als sie 

je in der Natur zu sehen hoffen konnen, weil sie ja den ganzen Schichtenaufbau 

und in den Teilstiicken auch den innern Bau klar zeigen. Fur solche Schuler 

habe ich von den Reliefen noch vor ihrer Zerteilung gewohnliche Gipsabgusse 

hergestellt. Diese werden dann in der Weise koloriert, dass nur solche Stellen, 

wie die Gipfelregion, Steilwande, schluchtenartige Einrisse, Bruchgebiete und der- 

gleichen, welche in der Natur wahrscheinlich „Aufschlusse“ sind, d. h. Einblicke 

in den geologischen Untergrund gewrahren, mit den Farben bemalt werden, welche 

im Originalrelief die beztiglichen Schichten besitzen; ausserdem erhalten sie die 

ihnen entsprechenden Signaturen, alles Ubrige aber wird, gemass der in der Natur 

vorhandenen Vegetationsdecke, grim bemalt. So liegt ein Relief vor, welches den 

Verhaltnissen in der Natur vo'llkommen entspricht, aber vor diesen unter anderm 

den Vorteil voraus hat, dass es viel leichter iiberblickt werden kann. 

Hat der Schuler an einem solchen Relief die Aufnahme gemacht und ist er 

zu einer Deutung der Verhaltnisse auf Grund der Aufschliisse gekommen, so kann 

er ihre Richtigkeit am durchschnittenen Originalrelief priifen. 

Ich habe mit diesen Reliefen, welche in meinem Institut nun schon seit fast 

20 Jahren in Verwendung sind, selbst viel Freude gehabt und auch meinen Schiilern 

viel Freude bereitet; sie haben bei der „geologischen Aufnahme“ dieser „kiinst- 

lichen Gegenden“ manche angenehme Stunde verlebt. Schon die Benamsung von 

„Berg und Tal“, in welcher sehr haufig viel besprochene Ereignisse und Tages- 

fragen sich spiegelten oder allerlei kleine touristische oder personliche Erlebnisse 

ihren scherzhaften Ausdruck fanden, machte viel Vergniigen. Ganz besonders 

ergotzlich war es anzusehen, wie die im Laufe der Arbeit entstandenen Streitig- 

keiten iiber die Deutung der Verhaltnisse endlich eine unwidersprechliche Losung 

4* 
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durcli Vergleichen mit dem bisher vorenthaltenen durchschnittenen Originalrelief 

erfuhren. 

Fiir eine weitere Verbreitung solcher Reliefe ist es nachteilig, dass sie — 

wenigstens die tektouischen Originalmodelle — nicht vervielfaltigt werden konnen. 

Man wird sich da mit Abgiissen begniigen miissen, welche entweder auf ihrer 

ganzen Oberflache und auf den Durckschnitten entsprechend den Originalen bemalt 

sind oder das Yegetationskolorit zeigen. Freilich werden Modelle der ersteren 

Art nicht dieselbe iiberzeugende Kraft besitzen, wie die tektonischen Originalmodelle. 

Diapositive fiir Geomorpkologie. Prof. Johnson a. d. Harvard University, 

Cambridge, hat eine Sammlung von 40 Diapositiven zusammengestellt, die um den 

Preis von $ 25 durch Prof. W. H. Lawrence, B. S. Turpin, 30 Trinity Place, 

Boston, Mass, kauflich sind. Sie diirften ein ausgezeicknetes Material fiir den 

Unterricht in Geologie und Geograpkie darstellen, sowohl wegen der sorgfaltigen 

Auswahl geeigneter Objekte, als auch wegen der besonderen Methode, die bei 

ihrer Darstellung befolgt ist. Jedes Diapositiv besteht namlich aus einem Bilde 

und einem Kartenausschnitt der Gegeud, die auf dem Bilde dargestellt ist, wo- 

durch zugleich eine Anleitung zum Yerstandnis des Kartenlesens gegeben ist. 

Ein kleiner gedruckter Katalog gibt kurze Erlauterungen zu jedem einzelnen Bilde. 

Bucher- und Zeitschriftenschau. 

Die Bildungsweise des Graphits. Nach Stutzer: Uber Graphitlagerstatten 

(Zeitschr.f. prakt. Geol. 18,1910, 10—17) hat man unter den Graphitvorkommnissen 

zwei Kategorien zu unterscheiden : 

1. Sedimentare Lagerstatten, in denen der Graphit durch Umbildung 

aus organischer Materie entstanden ist. Dahin gehoren z. B. die Vorkommnisse 

von Graphitkristallen in kontaktmetamorphem Tonschiefer; hier ist der organische 

Kohlenstoff durch denselben Vorgang zu Graphit geworden, der im Schiefer die 

Chiastolithe hat entstehen lassen. Dazu gehort ferner das weit verbreitete Yor- 

kommen des Graphits in Marmoren, die aus bituminosen Kalksteinen durch Meta¬ 

morphose (sei es Kontakt-, Dynamo- oder Regional-) hervorgegangen sind. Sekr 

wahrscheinlich ist auch die urspriinglich sedimentare Natur der in Gneis und 

Glimmerschiefer auftretenden Lagerstatten von Bohmen und Bayern, wenngleich 

fiir diese auch eine eruptive Entstebungsweise (als Impregnation durch gasformige 

Exhalationen des Magmas) angenommen wird (Wetnschenk). 

2, Eruptive Graphitlagerstatten. In diesen ist der Graphit durch 

Ausscheidung aus einem Magma entstanden. So kennt man ihn aus Meteoriten, 

Pegmatiten uud kornigen Massengesteinen, wo er in Form einzelner Kristalle 

oder radialstrahliger Aggregate auftritt. Auf pneumatolytischem Wege, also als 

Abscheidung aus hochtemperierten, magmatischen Dampfen, sind die Graphitgange 

entstanden zu denken, wie sie als technisch hockwichtige Yorkommnisse in 

Kontaktgesteinen Kanadas und in Massengesteinen Ceylons vorkommen. 

Wenn auch die anorganische Bildungsweise des in Massengesteinen auf¬ 

tretenden Graphits nicht angezweifelt werden kann, so hat man doch die Frage 

aufgeworfen, ob der Kohlenstoff wirklich magmatischen Ursprungs ist, ob er 
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nicht vielmebr durch Aufnahme kohlenstoffreicher Sedimente in dieses gelangt 

und dann von ihm ausgeschieden sei. Eine solche Moglichkeit wird wenigstens 

nahe gelegt durch die bemerkenswerten Vorkommnisse im Basalt von Ovifak auf 

Gronland. Die Braunkohle, die der Basalt dort aufgenommen hat, ist z. T. im Ge- 

stein als Graphit auskristallisiert, z. T. hat sie aus den Eisenoxydverbindungen des 

basaltischen Magmas gediegen Eisen reduziert. In diesem Falle lage die Bildungs- 

weise and die organische Herkunft klar, in vielen anderen ahnlichen Fallen bleibt 

aber die Frage nach der ursprunglichen Herkunft offen. St. 

Handbnch der Regionalen Geologie, herausg. v. Prof. Dr. G. Steinmann und 

Prof. Dr. 0. Wilckens, Bonn* Heidelberg 1910. Carl Winter’s Universitats- 

buchhandlung. Bd. I. 2 Abt. Heft 1 Danemark von Dr. N. V. Ussing, o. o. 

Professor an der Universitat Kopenhagen. 

Zusammenfassende geologische Schilderungen gibt es nur vereinzelt von 

einigen Landern oder Landesteilen, aber ein Werk, das die gesamte Erdoberflache 

gleichmassig umfasst, fehlt z. Z. vollstandig, trotzdem es schon seit langerer 

Zeit als Bediirfnis empfunden wird. Das „Handbuch der Regionalen Geologie“ 

soli diesem Mangel abhelfen. Es wird, wenn fertig gestellt, ein achtbandiges Werk 

darstellen, an dessen Bearbeitung 50 Geologen der verschiedensten Lander be- 

teiligt sind. Die meisten Bande werden in deutscher Sprache erscheinen, nur die 

Lander mit englischer Sprache werden englisch, Frankreich, Spanien und die 

franzosischen Kolonien franzosisch abgefasst sein. Das ganze Werk soil in drei 

Jahren zum Abschluss gebracht werden. Der Stoff ist in jeder Abteilung einheit- 

lich nach folgendem Schema gegliedert: Morphologische Ubersicht, Stratigraphie 

und Gesteinsarten, Abriss der geologischen Geschichte, Orographische Elemente 

und Tektonik, Technisch wichtige Vorkommen, Literatur. 

Das vorliegende Heft beliandelt Danemark von der sachkundigen Feder 

Ussing’s auf 38 Grossoktavseiten mit 12 Kartenskizzen und Profilen. Der Sub- 

skriptionspreis betragt M. 1.20, der Einzelpreis M. 1.60. St. 

Geologie von Deutschland von R. Lepsius, Teil II, Lief. 2. W. Engelmann 1910. 

M. 10.—. 

Mit dieser Lieferung ist der 2. Teil des Werkes, der das nordliche und ost- 

liche Deutschland umfasst, vollendet. Sie enthalt die geologische Schilderung 

des Thiiringer Waldes, des Ilarzes, des Teutoburger Waldes, der jurassischen 

Weserkette, eine Ubersicht iiber die Tektonik des oberrheinischen, niederrkeinischen 

und herzynischen Gebirgssystems, sowie eine Darstellung des norddeutschen Tief- 

landes. Fon den 29 Textprofilen und den 2 Profiltafeln sind manche vom Yerf. 

neu entworfen. Lepsius bekundet iiberall selbstandige Auffassungen, die, zweifel- 

los nicht allseitig geteilt, zu mancherlei Erorterungen Anlass geben werden. St. 

Kaustobiolithe. Potonie, H., Die Entstehung der Steinkohle. 4. Autl. 1907. 

— — Eine Klassifikation der Kaustobiolithe. Sitzgsber. preuss. Ak. Wiss., 1908- 

— — Die rezenten Kaustobiolithe und ihre Lagerstatten. Bd. I. 1908. 

Als Kaustobiolithe werden die brennbaren organogenen Gesteine bezeichnet. 

Sie sind in den letzten Jahren Gegenstand eingeliender Untersuchung von seiten 

Potonie’s gewesen, der unsere Kenntnis iiber die Bildungsweise und Natur dieser 

Gesteine nicht unerheblich gefordert hat. Eine zusammenfassende Besprechung 

des jetzigen Standes von der Hand Potonie’s findet sich in der Naturwissenschaft- 

lichen Wochenschrift Bd. 9, Nr. 1 vom 2. Jan. 1910 Seite 5—10. St. 
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Geologische Karten der Schweiz. Im 1. Hefte der Zeitschr. f. prakt. Geol. 

1910, 39—48, findet sich eine Zusammenstellung aller bis jetzt veroffentlichten 

geologischen Karten der Schweiz von W. Hotz. Darin haben auch alle Spezial- 

karten Aufnahme gefunden, die sich in geologischen Einzelarbeiten zerstreut 

finden. Aus der beigeftigten Ubersichtskarte ersieht man auf einen Blick, welche 

Gebiete in einem grosseren Massstabe als 1 : 100000 aufgenommen sind; sie be- 

greifen zusammen etwa ein Drittel des Landes, sind aber sehr ungleichwertig. St. 

„Jura und Kreide in Ostafrika44 ist der Titel eines Aufsatzes von E. Dacqtje 

und E. Krenkel im N. Jahrb. f. Min. Geol. Pal. (Beil.-Band 28 p. 150—232; 1909), 

in dem die Verbreitung, Stratigraphie und Fossilfiihrung dieser beiden Formationen, 

ihre palaogeographischen Beziehungen sowie die Tektonik ihrer heutigen Vor- 

kommen von Abessynien bis zur Kapkolonie besprochen und z. T. durch Karten 

erlautert werden. Beigegeben ist ein Literaturverzeichnis. Wcks. 

„The Geology of South Africa44 von Hatch und Corstorphine ist in 2. Auf- 

lage erschienen (London 1909). 

Das Buch berticksichtigt in erster Linie die Stratigraphie, den petrographischen 

und palaontologischen Charakter der Formationen und ihre Verbreitung, doch 

werden auch die technisch wichtigen Vorkommen, wie z. B. die Goldlagerstatten 

des Witwatersrandes und die Diamantenlager eingeliend behandelt. Beigegeben 

sind zwei farbige geologische Karten, eine von Englisch-Stidafrika bis zum Breiten- 

grad von Lourentjo Marques und eine von Transvaal, sowie ein Verzeichnis der 

Literatur. Wcks. 

Pfalzische Bibliographic I. Die geologische Literatur der Rheinpfalz 

vor 1820 und nach 1880 bis zum Jahre 1907 einschliesslich. Zu- 

sammengestellt von Dr. D. Haberle. (Heidelberg, Carlebach, 1908.) 

Dieser sehr sorgfaltig gearbeitete, verdienstvolle Katalog soil das von 

A. Leppla herausgegebene Literaturverzeichnis desselben Gebietes fiir 1820—1880 

(im 40.—42. Jahresber. d. „Pollichia4£) nach ruck- und vorwarts erganzen. Die 

Brauchbarkeit des Nachschlagewerkes wird durch die Beigabe eines Autoren-, 

Orts- und Sachregisters noch erhoht. Wcks. 

Beitrage zur Kenntnis der Geologie Australiens von H. Basedow. (Zeitschr. 

d. deutsch. geol. Ges. 61. p. 306—879. 1 Taf. 1909.) 

Dieser Aufsatz enthalt u. a. eine sehr dankenswerte Ubersicht iiber die 

auf dem australischen Kontinente vorkommenden geologischen Formationen, ihre 

Gesteinsausbildung und Fossilfiihrung, sowie ihr Vorkommen in jedem Staate. 

Letzteres wird auf Kartenskizzen mit Zahlen, die die Lokalitaten bedeuten, 

verzeichnet. Der Verf. gibt ferner eine chronologische Tabelle der australischen 

Eruptivgesteine und einen kurzen, klaren Uberblick iiber die Morphologie 

Australiens. Wcks. 

Die geologische, palaontologische und petrographische Literatur iiber 
Neuseeland bis zum Jahre 1907 ist von Otto Wilckens im N. Jahrb. f. 
Min. Geol. Pal. 1909. II. p. 265—801 und 433—464 zusammengestellt. 

Das Verzeichnis zerfallt in einen Autorenkatalog von 1279 Nummern und 

eine Gruppierung der wichtigeren Schriften nach der Materie. Eingeleitet wird 

die Zusammenstellung durch einige, die Bedeutung der neuseelandischen Geologie 

erlauternde Bemerkungen. Wcks. 
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Gesellschaften, Versammlungen. 
Der Internationale Kongress fiir Bergbau, Hiittenwesen, angewandte 

Mechanik und iiraktisclie Geologie wird in der Zeit vom 18. bis zum 28. Juni in 

Diisseldorf tagen. Die Eroffnung findet am 20. Juni statt und daran schliessen 

sich an diesem und an den nachsten 2 Tagen die Abteilungssitzungen; fiir den 

22. und 23. sind Exkursionen in Aussicht genommen. In der Abteilung IV 

fiir praktiscke Geologie sind bereits iiber 20 Vortrage von deutschen und 

auslandischen Gelelirten und Technikern angesagt. Die Anmeldung zum Kongress 

erfolgt an den „Arbeits au s s cliu s s des Intern ationalen Kongr esses, 

DiisseldorfJacobistr. 3/5. Der Mitgliedsbeitrag (M. 20) ist gleichzeitig an 

den „Stahlwerks verband, A.-G.“., Diisseldorf, einzusenden. Schriftfiihrer fiir 

die Abteilung fiir praktiscke Geologie ist: Bergassessor Kukuk, Bochum, 

Bergsckule. Die Leitung der Briisseler Weltausstellung hat die Mitglieder 

des Kongresses fiir die Zeit vom 24.-26. April eingeladen. 

Ausserordentliche Hauptversammlung der Deutschen Geologischen 
Gesellscliaft zu Berlin in der Aula der Kgl. Geologischen Anstalt, Invaliden- 

strasse 44. Dienstag, den 22. Marz 10 Uhr: Geschaftssitzung. Antrage iiber 

Herausgabe von Literaturberichten und Abhaltung referierender Vortrage. Nach- 

mittags 5 Uhr: Wissenschaftliche Sitzung. Mittwoch: Geologische Ausfliige nach 

Stassfurt und Riidersdorf. Besichtigung des Museums fiir Naturkunde. 

Oberrkeinisclier Geologisclier Verein. Die 43. Versammlung dieses Vereins 

findet in der Zeit vom 29. Marz bis zum 2. April ds. Js. in Bad Diirkkeim 

statt. Am 29. ist ein Nachmittagsausflug, abends eine gesckaftliche Sitzung. 

Die wissenschaftliche Sitzung findet am 30. vormittags statt. Nachmittags und 

die folgenden Tage geologische Ausfliige in die Umgebung von Diirkheim, ins 

Mainzer Tertiarbecken und in die Gegend von Albersweiler unter der Fiihrung 

der Herren Reis, Steuer, Botzong. Das Programm ist durcli Professor Salomon, 

Heidelberg, zu beziehen. 

Niederrheiniscker Geologisclier Verein. Die Frfihjakrsversammlung 

findet in der Zeit vom 3.—6. April in Trier statt. Sonntag abend 81/2 Uhr 

und Montag friih 81/t Uhr Sitzung im Saale des Hotel Anker. 12 72 Uhr Ausflug 

nach Udelfangen. Profil vom Buntsandstein bis in den mittleren Keuper. Abends 

nach Luxemburg. Dienstag Ausflug nach Oberkorn, Redingen, Deutsch-Oth, 

zuriick nach Luxemburg. Profile im Lias und Dogger, besonders in der Eisenerz- 

formation (Minette). Mittwoch Ausflug fiber Arlon nach Bonnert und Nobressart 

und zurtick nach Luxemburg (an 5'2 7 Uhr). Profile in Lias und Trias bis zum 

Devon. Fiihrung: Bergrat Dr. van Werveke und Professor Jerome. Ausfiihr- 

liches Programm durck Professor Kaiser, Giessen. 

Niedersaclisischer Geologisclier Verein. Die Frtihjahrs-Hauptversamm- 

lung findet in der Zeit vom 1.—3. April in Gottingen statt. Freitag Exkursion 

zum Denkershauser Teich und zum Bahneinschnitt Hardegsen. Sonnabend 972 

Uhr Sitzung, nachmittags Exkursion am Ostrande des Leineta's. Sonntag Exkursion 

nach Eichenberg. Es ffihren die Herren von Koexen und Pompeckj. Programme 

versendet auf Wunsch Prof. W. Briecke, Hannover, Lavestrasse 50. 
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56 Personalia. 

Wie wir erfahren, hat sich vor kurzem in den Vereinigten Staaten eine 

Palaontologische Gesellschaft gebildet, die erste derartige, sicherlicb 

vielversprechende und bedeutungsvoile Unternehmung in diesem Lande. Den 

Yorsitz bat der hochverdiente Direktor des New*Yorker Staatsmuseums in Albany, 

Dr. John M. Clarke ttbernommen. 

Personalia. 

Emil Philippi f. 

Einen schweren Verlust hat die geologische Wissenschaft durch den Tod 

des Jenenser Professors fiir Geologie erfahren. Schon durch seine stratigraphisch- 

tektonischen Arbeiten in 0. des Comer Sees, sowie durch verschiedene palaon¬ 

tologische Arbeiten hatte er sich einen hochgeachteten Namen erworben. Als 

Geologe der Deutschen Siidpolarexpedition widmete er sich besonders chemisch- 

geologischen Untersuchungen, die abzuschliessen ihm nicht vergonnt sein sollte; 

doch liegt schon eine wichtige Arbeit iiber die Schichtung der Meeressedimente 

vor. Er schrieb ferner iiber glaziale Erscheinungen der Antarktis und iiber das 

permische Glazial in Siidafrika und bearbeitete mit Murray die von der Deutschen 

Tiefsee-Expedition gesammelten Sedimentproben. Seine jiingste Arbeit iiber die 

klimatischen Yerhaltnisse der Yorzeit zeugt von vollstiindiger Beherrschung dieses 

wirren Problems. Er starb infolge einer septischen Yergiftung am 27. Februar 

in Heluan im Alter von 38 Jahren. 

Allgemein wird man den friihzeitigen Tod des hochbegabten Forschers und 

charaktervollen Menschen tief bedauern. Sein Wunsch, an dieser Zeitschrift mit- 

zuarbeiten, blieb ihm und uns versagt. Das ist nicht die einzige Hoffnung, die 

mit Philippi zu Grabe getragen wurde. St. 

Nach nunmehrigen mehr als 20jahrigem Bestehen hat die Geologische 

Gesellschaft von Amerika in der Dezembersitzung 1909 zum ersten Male 

eine Reihe nicht-amerikanischer Geologen zu „korrespondierenden Mjt- 

gliedern“ gewahlt, namlich: Ch. Bareois (Lille), C. Brogger (Christiania), 

A. Geikie (London), A. Heim (Ziirich), E. Kayser (Marburg), E. Suess (Wien), 

F. Zirkel (Bonn). 

Ernennungen. Aachen: Dr. M. Semper Privatdozent fiir Geologie und 

Palaontologie hat den Titel Professor erhalten. 

Habilitationen. Bonn: Dr. 0. Welter fiir Geologie und Palaontologie. 

Giessen: Dr. H. Meyer fiir Geologie. 

Das letzte (12.) Heft der Zeitschrift fiir praktische Geologie, ent- 

halt auf S. 531—532 ein sehr vollstandiges Yerzeichnis der Personalveranderungen 

wahrend des Jahres 1909. 
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Bericht tiber die 1. Versammlung der geologischen 
V ereinigung. 

Am 8. Januar fand im Senckenbergischen Museum zu Frank¬ 

furt a. M. die Griindungs-Versammlung der Geologischen 

Vereinigung statt. Herr Kayser-Marburg begrtisste die in 

grosser Zahl erschienenen Geologen und Freunde unserer Wissen- 

schaft, die zum Teil von weither herbeigeeilt waren und setzte in 

kurzen Worten die Ziele der Vereinigung auseinander. Nach freund- 

lichen Begriissungsworten der Herren Zur Strassen (im Auftrage 

der Senckenbergischen naturforschenden Gesellschaft) und E. N au¬ 

ra ann (im Namen des geologischen Vereins Frankfurt) wurde der 

Satzungsentwurf durchberaten und mit geringen Anderungen und Ein- 

schaltungen genehmigt. Die anschliessende Vorstandswahl ergab die 

Annahme der von Herrn Steuer (Darmstadt) vorgeschlagenen Liste. 

I. Vorsitzender: 

Stellvertret. Vorsitzender: 

)) >> 

>> )f 

)> r> 

Schriftfuhrer: 

Stellvertret. Schriftfuhrer: 

Redakteur: 

Mitredakteur: 

)) 

Kassenfuhrer: 

E. Kayser (Marburg) 

Ch. Barrois (Lille) 

G. A. F. Molengraaff (Haag) 

A. Rothpletz (Munchen) 

V. Uhlig (Wien) 
Fr. Drevermann (Frankfurt a. M.) 

R. Richter (Frankfurt a. M.) 

G. Steinmann (Bonn) 

W. Salomon (Heidelberg) 

O. Wilckens (Bonn) 

H. Schulze-Hein (Frankfurt a. M.) 

Mit lebhaftem Beifall wurden die herzlichen Begriissungsworte 

aufgenommen, die die Herren E. Suess und V. Uhlig-Wien, 

sowie Herr E. Holzapfel-Str assburg der Versammlung gesandt 

hatten und einstimmig wurde der Vorschlag des Vorsitzenden an- 

genommen, Herrn E. Suess zu bitten, den Ehrenvorsitz der neuen 

Vereinigung zu iibernehmen. [Der gefeierte Geologe nahm die 
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2 Bericht iiber die i. Versammlung der Geologischen Vereinigung. 

Ehrung mit warmen telegraphischen Dankesworten am folgenden Tage 

an.] Ganz besonders aus den Kreisen der Lehrerschaft waren von 

nah und fern zahlreiche Anmeldungen, zum Teil mit Worten der 

begeisterten Zustimmung eingelaufen und der Vorsitzende konnte 

mit Recht darauf hinweisen, dass das Ziel der geologischen Ver¬ 

einigung sicherlich ein gutes sein miisse, da am Schluss der Sitzung 

schon iiber 150 Mitglieder ihren Beitritt erklart hatten. 

Sodann berichtete Herr St einmann-Bonn ausfuhrlich iiber 

seine Verhandlungen mit verschiedenen Verlegern und legte schliess- 

lich einen Verlagsentwurf der Firma Wilhelm Engelmann, Leipzig, 

vor, der nach kurzer Besprechung und Erlauterung von der Ver¬ 

sammlung genehmigt wurde. Dann schloss der Vorsitzende den 

geschaftlichen Teil mit den Worten des Dankes fiir die rege Teil- 

nahme an den Beratungen. 

Nach einer Pause hielten die Herren Steinmann und Wi 1 ckens- 

Bonn, sowie Salomon-JHeidelberg je einen kurzen Vortrag fiber 

einzelne Kapitel aus dem letzten Bande von Sues s’ Antlitz der Erde. 

(Vgl. die Wiedergabe im 1. Heft der Geol. Rundschau.) Abends fand in 

einem gemiitlichenBeisammenseinimHause desKaufmannichenVereins 

die erste Versammlung der geologischen Vereinigung ihren Abschluss. 

Die Ziele der V ereinigung wurden in folgendem Aufruf niedergelegt: 

Es ist schon vielfach von Vertretern und Freunden der Geologie 

als ein Nachteil empfunden worden, dass es in Deutschland an einem 

zusammenfassenden Organe fiir die grossen geologischen Fragen 

fehlt. In dem Masse wie die verschiedenen Gebiete der Geologie 

an Umfang zunehmen und die in- und auslandische Literatur wachst, 

verlieren sich die geologischen Fortschritte in zahlreichen Lokalbe- 

schreibungen, in stratigraphischen, palaontologischen, petrographi- 

schen, mineralogischen und praktisch-geologischen Spezialarbeiten, 

die unsere Zeitschriften ffillen. So wird es nicht nur fiir den Lehrer 

und Liebhaber, sondern auch fiir den Fachmann von Tag zu Tag 

schwieriger, das Wichtige aus der Fiille von Einzelarbeiten heraus- 

zulesen. Gerade heute, wo das Interesse fiir Geologie in weiten 

Kreisen, besonders auch der Lehrerschaft und der Bergleute, taglich 

wachst und wo die Aussicht besteht, dass die Geologie als beson- 

derer Unterrichtsgegenstand in den Schulen eingefiihrt wird, erscheint 

ein besonderes Organ, welches nur die grossen Fortschritte der Geo¬ 

logie bringt, als dringendes Bedurfnis, damit auch der Lehrer enge 

Fiihlung mit den wesentlichen Fragen unserer Wissenschaft behalten 
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Bericht iiber die i. Versammlung der Geologischen Vereinigung. 

kann. Heute ist er dafiir im wesentlichen auf geographische Zeit- 

schriften mit angewiesen. Nun lasst sich ja nicht verkennen, dass 

die moderne Geographic durch geomorphologische Forschung an den 

Fortschritten der allgemeinen Geologie in erheblichem Masse 

beteiligt ist; aber dieser Umstand hat in Verbindung mit dem 

Mangel einer Konzentrierung der allgemeinen geologischen Interessen 

dazu gefiihrt, dass man he^ute vielfach in der Geographie auch die 

vor allem berechtigte Vertreterin der allgemein geologischen For- 

schungen erblickt. Diese unglinstige Verschiebung der Verhaltnisse 

zu beseitigen, erscheint als eine Pflicht der Geologen. 

Auf folgende Weise hofft die neugegrtindete Geologische Ver¬ 
einigung den erwahnten Missstanden begegnen zu konnen: 

1. durch Schaffung eines Organs, das alle Zweige der Geologie, 

insbesondere die Interessen der allgemeinen Geologie vertritt. 
• • 

Dies Organ soil in erster Linie zusammenfassende Uber- 
sichten iiber die Fortschritte auf alien Gebieten der 
geologischen Wissenschaft in verstandlicher Form, 
daneben auch Originalaufsatze allgemeinen Inhalts bringen. Auch 

sollen Mitteilungen liber neue wichtige Vorgange auf geologi- 

schem Gebiete sowie iiber die Hilfsmittel und die Me- 
thodik des geologischen Unterrichts in Schulen, Museen, 

und Hochschulen Aufnahme finden; 

2. durch eine Vereinigung der daran interessierten Fachleute, 

Lehrer und Freunde der Wissenschaft, als deren Organ die 

genannte Zeitschrift — „Geologische Rundschau44 — heraus- 

gegeben wird. Unsere Vereinigung soil weder mit irgend einer 

der bestehenden nationalen geologischen Gesellschaften noch 

mit den zahlreichen Lokalvereinen in Wettbewerb treten, sondern 

soil diese nur in zweckentsprechender Weise erganzen. 

Als weitere Aufgaben sind vorgesehen: 

3. die Veranstaltung von Lehrkursen und Lehrexkursionen; 

4. das Zusammenstellen geeigneter geologischer Lehrmittel fur 

Schulen und Hochschulen. 

Wir erlauben uns, Sie zum Beitritt zur Geologischen Vereini¬ 

gung, die am 8. Januar 1910 in Frankfurt a. M. gegriindet ist, ein- 

zuladen und fiigen die Satzungen bei. 

Der Vor sta nd : 

(Folgen die Unterschriften des Vorstandes.) 

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



Mitglieder der geologischen Vereinigung. 

(Abgeschlossen am 26. Marz 1910.) 

Ahrens, Heinrich, Frankfurt a. M., Sandweg 84 p. 

Altpeter, Otto, Assistent, Marburg a. L., Steinweg 2. 

Andree, Dr. Carl, Karlsruhe, Sudendstr. 7 II. 

Andrussow, Prof. N., Kiew, Russland, Vinogradnaja 14. 

Arthaber, Prof. Dr. G. von, Wien I, Franzensring, Palaontolog. Institut 

d. Universitat. 

Aulich, Dr. P., Oberlehrer a. d. Kgl. Huttenschule, Duisburg, 

Prinz Albrechtstr. 9. 

Bachmann, Dr. O., Mimchen, Schellingstr. 28 I. 
Bamberg, Paul, Berlin-Friedenau, Kaiser-Allee 87/88. 

Barrois, Prof. Dr. Ch., Lille, 41 rue Pascal. 

Bartling, Privatdozent Dr. R., Berlin N 4, Invalidenstr. 44. 

Baschin, Otto, Kustos am Geograph. Institut der Universitat Berlin 

W 15, Pariser-Str. 14 A. 

Baur, Carl, Konstanz, Seestr. 27. 

Becker, A., Mittelschullehrer, Stassfurt. 

Becker, stud. chem. et geol., Frankfurt a. M., Myliusstr. 49. 

Bender, G., Stadtischer Maschineninspektor, Frankfurt a. M., Buch- 

gasse 3. 

Benecke, Prof. Dr.; E. W , Strassburg i. E., Goethestr. 43. 

Bergeat, Prof. Dr. A., Konigsberg i. Pr., Hoverbeckstr. 23 I. 
Berggewerkschaftskasse, Westfalische, Bochum. 

Bergt, Prof. Dr. W., Direktor d. Museums f. Landeskunde, Leipzig- 

Futritzsch, Graefestr. 34. 

Bernius, Dr., Gross-Umstadt i. Hessen. 
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Mitglieder der Geologischen Vereinigung. 5 

Beyschlag, Prof. Dr. Geh. Bergrat, Direktor der kgl. preuss. geolog. 

Landesanstalt, Berlin N. 4, Invalidenstr. 44. 

Binder, Joh., Ebingen (Wiirttemberg), Kurbad. 

Blaas, Prof. Dr. Jos., Innsbruck, Universitat. 

Bleibtreu, Dr. K., Bonn. 

Boeke, Dr. H. E., Leipzig, Waldstr. 23. 

Boehm, Dr. Joh., Kustos ^n der geol. Landesanstalt, Berlin N 4, 

Invalidenstr. 44. 

Boll, J., Rektor, Frankfurt a. M., Markgrafenstr. 17. 

Bonhbte, Jules, Direktor, Ober-Rossbach, Kreis Friedberg, Hessen. 

Bornhardt, Geh. Bergrat, Direktor der kgl. Bergakademie, Berlin N. 4, 

Invalidenstr. 44. 

Botzong, Dr. Karl, Heidelberg, Rosenbergweg 9. 

Brand, Dr. Paul, Hiitteningenieur, Frankfurt a. M., Schneidwall- 

gasse 12 III. 

Brandt, Joh., Ingenieur, Frankfurt a. M., Schneckenhofstr. 20 pt. 

Brauns, Prof. Dr. R., Mineralog. Institut der Universitat Bonn a. Rh. 

Breitenstein, W., Bergingenieur, Constantine, Algier, 6 Rue Caraman. 

Brockmeier, Prof. Dr. H., M.-Gladbach, Vitusstr. 50. 

Briiggen, Dr., Bonn, Geolog. Institut der Universitat. 

Bucking, Prof. Dr., Direktor der geolog. Landesaufnahme, Strass- 

burg i. E., Lessingstr. 7. 

Burhenne, Dr. H., Oberlehrer, Marburg a. L. 

Caffrey, Geo, Oberhochstadt a. Taunus, Hessen-Nassau. 

Clark, Prof. Wm. Bullock, Baltimore, Maryland, U. S. A., John 

Hopkins University. 

Clarke, Prof. Dr. John M., Albany, N. Y., U. S. A., State Hall, 

Directors Office. 

Cossmann, M., Paris XVI, Chaussee de la Muette 8. 

Crecelius, Th., Lehrer, Lonsheim b. Alzey, Rheinhessen. 

Creizenach, Ernst, Frankfurt a. M., Krogerstr. 10. 

Dahmer, Dr. G., Hochst a. M., Konigsteinerstr. 3 a. 

Dal Piaz, Prof. Giorgio, Universita Padova. 

Dannenberg, Prof. Dr. A., Aachen, Rudolfstr. 35. 

Delhaes, Dr. Wilhelm, Colmar i. Els., Winzenheimerstr. I. 

Delkeskarnp, Dr. R., Frankfurt a. M., Konigstr. 63. 

Deninger, Dr. K., Privatdozent, Freiburg i. B., Geolog. Institut. 

Dohm, P., Hauptlehrer, Gerolstein, Eifel. 

Drevermann, E., Fabrikant, Auhammer bei Battenberg, Hessen- 

Nassau. 
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6 Mitglieder der Geologischen Vereinigung. 

Drevermann, Dr. F., Kustos a. Senckenb. Museum, Frankfurt a. M., 

Victoriaallee 7. 

Drevermann, Ria, Frau, Frankfurt a. M., Pfingstweidstr. 11. 

Du Bois, Dr. C. G., Direktor d. Gold- u. Silberscheideanstalt, 

Frankfurt a. M., Weissfrauenstr. 7—9. 

Duparc, Prof. Dr. L., Carouge Geneve, Villa Marguerite, 22 chemin 

des Caroubiers. 

Durr, Heinrich, Frankfurt a. M., Grimeburgweg 135. 

Eberdt, Dr. Oscar, Kustos an der geol. Landesanstalt, Berlin N 4, 

Invalidenstr. 44. 

Eck, Otto, Berlin NW. 21, Bundesratsuter 9. 

Ellinger, Kommerzienrat Leo, Frankfurt a. M., Brentanostr. 15. 

Emmerich, Otto, Frankfurt a. M., Corneliusstr. 20. 

Esch, Dr. Ernst, Darmstadt, Roquetteweg 37. 

Evelbauer, Hans, Lehrer, Wiesbaden, Ruhbergstr. 11. 

Ewald, Rudolf, cand. geol., Heidelberg, Gaisbergstr. 60. 

Felix, Prof. Dr. Joh., Lebenslangliches Mitglied, Leipzig, 

Gellertstr. 3. 

Fels, Dr. phil. Gustav, Mineraloge, Bonn, Venusbergweg 17 a I. 

Fenten, Dr. J., Bonn, Geolog. Institut der Universitat. 

Fischer, K., Frankfurt a. M., Friedrichstr. 47. 

Fischer, Dr. Hermann, Wurzburg, Sieboldstr. 13/II. 

Fischer, L., Privatier, Frankfurt a. M., Mendelssohnstr. 73 II. 

Follmann, Dr. O., Coblenz, Eisenbahnstr. 38. 

Franck, E., Direktor, Frankfurt a. M., Marschnerstr. 2. 

Fremdling, Kgl. Oberbergamtsmarkscheider C, Dortmund, Knappen- 

bergerstr. 108. 

Fricke, Prof. Dr. K., Bremen, Contrescarpe 5. 

Fritz, Jacob, Hanau, Frankfurterstr. 6. 

Fulling, Gustav, Leipzig, Christianstr. 4. 

Funcke, Bergrat, Direktor des Gelsenkirchener Bergwerks A. G., 

Kamen, Westfalen. 

Gagel, Prof. Dr. C., Landesgeologe, Dahlem bei Gross-Lichterfelde III, 

Goebenstr. 57. 

Gaertner, Prof., Pfaffendorf a. Rh., Emserstr. 140. 

Geographisches Institut der Universitat Utrecht. 

Geologische Abteilung d. K. K. Naturhistorischen Hof- 
museums, Wien I, Burgring 7. 

Geologisch - Palaontologisches Institut der Universitat 
Bonn. 
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Mitglieder der Geologischen Vereinigung. 7 

Geologisch-Palaontologisches Institut der Universitat 
Heidelberg. 

Gerichten, H., Chemiker, Frankfurt a. M., Cranachstr. 25 I. 

Gerlach, Dr. med. C., Privatier, Frankfurt a. M., Bliicherplatz 2II. 

Gerth, Dr. H., Frankfurt a. M., Oederweg 95. 

Gewerkschaft Deutscher Kaiser, Bruchhausen a. Rhein. 

Glassner, cand. rer. nat. R., Cassel, Colnische Allee 66. 

Gillman, P., Brook House, Matlock Green, Derbyshire. 

Gittens, Willy, Tunis, 10 rue Marceau. 

Gldckler, Alexander, Ingenieur, Frankfurt a. M., Friedberger 

Landstr. 129. 

Goldschmidt, Univ. Stipendiat V. M., Kristiania, Mineralog. Institut 

der Universitat. 

Graessner, Kgl. Baurat, Berlin-Schlachtensee, Adalbertstr. 25 A I. 

Graf, Schriftsteller Gg. E., Steglitz b, Berlin, Peschkestr.- 16. 

Grashof, Prof. Rud., Karlsruhe i. B., Worthstr. 6. 

Grebe, I., Lehrer, Fechenheim bei Frankfurt a. M., Offenbacher 

Landstr. 31. 

Groos, Fr. Otto, Marburg a. L., Kasernenstr. ia. 

Grosser, Dr. Paul, Genienau, Mehlem a. Rh. 
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Kretschmer, Bergingenieur Franz, Sternberg, Mahren. 

Kreuter, Prof. W., Bayreuth, Leopoldstr. 20 I. 
Krusch, Prof. Dr., Abteilungs-Dirigent d. Kgl. Geolog. Landesanstalt, 
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schule, Danzig-Langfuhr, Hochschulweg 3. 

Lehnhardt, Fritz, Lehrer, Frankfurt a. M., Friedberger Landstr. 53 III. 
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Oehmichen, H., Bergingenieur, Frankfurt a. M., Bockenheimer An- 

lage 45. 

Oestreich, Prof. Dr. K., Utrecht, Wilhelminenpark 5- 

Papavisiliou, Bergdirektor Dr. S. A., Naxos, Griechenland. 
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bergerstr. 16. 

Scheuermann, W., Geh. Justizrat, Frankfurt a. M., Rossertstr. 15. 

Schilling, W., Huttendirektor, Oberhausen, Rheinland. 
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Wiederhold, Dr. K., Chemiker, Mainkur bei Frankfurt a. M. 

Wilckens, Prof. Dr. Otto, Bonn, Konigstr. 97. 

Wilckens, Dr. Rudolf, Greifswald, Geol. Institut der Universitat. 

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



Mitglieder der Geologischen Vereinigung. 15 
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Wiist, Dr. Ewald, Privatdozent, Halle a. S., Am Kirchtor 3. 
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AUSZUG AUS DEN SATZUNGEN DEE 
»GEOLOGISCHEN YEEEINIGUNG«. 

§ 1. Name, Sitz und Zweck. 

Die »Geologische Yereinigung« hat ihren Sitz in Frankfurt a. M. Sie 
bezweckt die Forderung der Geologie in und auBerhalb Deutschlands in 
Kreisen der Facbleute, Lehrer, Bergleute und Freunde der geologiscben 
"Wissenschaft. Sie sucbt diesen Zweck zu erreicben durcb folgende Mittel: 

1. durcb Yeroffentlichung der »Geologiscben Rundschau«, einer Zeit- 
schrift, die bauptsachlich dazu bestimmt ist, iiber die wesentlichen 
Fortscbritte aller Zweige der Geologie, im besonderen der all- 
gemeinen Geologie, in zusammenfassenden Besprecbungen zu be- 
richten; 

2. durch Versammlungen; 
3. durcb Exkursionen; 
4. durcb Yeranstaltung von Lehrkursen und Lelirexkursionen; 
5. durcb Zusammenstellung geeigneter Lebrmittel fur den TJnterricbt 

auf Hochschulen und Scbulen. 

§ 2. Versammlungen und Sitzungen. 

Die Yersammlungen sind zweierlei Art: 

1. eine jahrliche Hauptversammlung, die in der Zeit vom 1. bis 
10. Januar in Frankfurt a. M. abgebalten wird. 

2. wissenscbaftlicbe Sitzungen, die mit der Hauptversammlung ver- 
einigt oder davon getrennt uberall abgebalten werden konnen. 

§ 3. Mitgliedschaft. 

Die Anmeldung %nr Mitgliedschaft erfolgt an den Schriftfuhrer *. Das 
Eintrittsgeld betragt 5 M., der jahrliche Beitrag 10 M. fur Personen 
sowobl wie fiir Institute, Bibliotbeken usw. Die lebenslangliche Mitglied¬ 
schaft einer Person kann durch einmalige Zablung von 250 M. erworben 
werden. Wer eine einmalige Zablung von 1000 M. leistet, wird als 
Stifter gefuhrt. Alle Mitglieder erhalten die »Geologische Rundschau* 
unentgeltlicb und portofrei zugestellt. 

Der Jahresbeitrag ist bis Ende Januar an den Kassenfuhrer f einzuzahlen, 
andernfalls wird er durcb Postauftrag erboben. Yerweigerung der Zab¬ 
lung bedeutet Austritt aus der Yereinigung und zieht Einstellung der 
Zusendung der Zeitsclirift nach sicb. 

Der Yorstand: 

Ehrenprasident: E. Suess (Wien) 
I. Vorsitzender: E. Kayser (Marburg) 
Stellvertret. Vorsitzender: Ch. Barrois (Lille) 

> » G. A. F. Molengraaff Haag) 
> > A. Rothpletz (Miinchen) 
> > Y. Uhlig (Wien) 

*Schriftfiibrer: Fr. Drevermann (Frankfurt a. M., Senckenbergi- 
sches Museum, Victoria Allee 7 

Stellvertret. Scbriftfiihrer: R. Richter (Frankfurt a. M.) 
Redakteur: G. Steinmann (Bonn) 
Mitredakteur: W. Salomon (Heidelberg) 

> O. Wilckens (Bonn) 
fKassenfiihrer: H. Schulze-Hein (Frankfurt a. M., Eschenheimer Anlage) 
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Die Geologie im Schulimterrichte. 
Ein Uberblick iiber die gegenwartigen Reform bestreb ungen. 

Yon P. Wagner (Dresden). 

Der folgende Berickt mockte etwas mehr sein, als nur eine Jahressckan 

iiber die neueste Literatur. Er soil die Grnndlage fiir alle kiinftigen sckul- 

geologiscken Referate der „Rundsckau“ bilden nnd das Yerstandnis fiir die 

einzelnen metkodischen Probleme anbahnen, indem er eine historiscke Uber- 

sicht derjiingsten Reformbestrebungen gibt. Eine solcke muss vor 

allem dreierlei erortern: 1. Die Stellung der Geologie in den gegenwartig 

geltenden Lekrordnungen, 2. die Yerhandlungen der grossen naturwissensckaft- 

licken Korpersckaften und 3. die grosseren programmatisclien Arbeiten einzelner 

Fackmanner, soweit sie den Gang der Entwickelung beeinflusst haben. Im 

iibrigen sind nur die Neuerscheinungen seit 1908 berdcksicktigt, zum Teil sogar 

aussckliesslick im Literaturverzeicknis. 

Wir geben also zunackst einige Beispiele, in welckem Umfange die Geologie 

in den Lekrordnun gen deutsclier Bundesstaaten beriicksicktigt ist. Preussen 

(Lekrplane von 1901) erwaknt sie gar nickt. An den Realgymnasien wird 

innerkalb des Ckemieuuterricktes verlangt: Kenntnis der wicktigeren Kristall- 

formen sowie der pkysikaliscken Eigensckaften, der ckemiscken Zusammen- 

setzung und der geologiscken und teckniscken Bedeutung der wicktigsten 

Mineralien. 

Die bayriscken Oberrealsckul e n (Yerordn. v. 14. 6. 1907) kaben 

als Absckluss der Naturgeschichte im Sommersemester der IX (01) Geologie: 

Grundlinien der allgemeinen Geologie. Wirkung desWassers, Eises und Wiudes. 

Gesteinsbildende Tatigkeit der Pflanzen und Tiere. Yulkaniscke Ersckeinungen. 

Gebirgsbildung. Grundlinien der kistoriscken Geologie. Formationslekre und 

einige Leitfossilien. Hinweis auf die im Laufe der geologiscken Epocken einge- 

tretenen Yeranderungen in der Pflanzen- und Tierwelt in grossen Ztigen. In der 

pkysiscken Erdkunde „sind die Ergebnisse der Geologie — — nur so weit keran- 

zuzieken, als es fiir das Yerstandnis der geograpkiscken Tatsacken notwendig 

ersckeint14. 

Aknlick ist der Plan der Oberrealsckule in Bremen (S3, 35) fiir 

das Sommersemester in 01 (einstiindig): Grundziige der allgemeinen und kistori 
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schen Geologie. Begriff der Leitfossilien. Uberblick iiber die palaontologiscke 

Entwickelung der wichtigsten Formen des Tier- und Pflanzenreiches. Kritische 

Darstellung der Entwickelungslehre (vorbereitet durch einen minerai.-petrogr. 

Kursus im Chemieunterricht der U 1). 

Die sachsischen Realgymnasien (Verordn. v. 22. 12. 1902) erledigen 

Mineralogie und Geologie in IV2 Jahren (zweistiindig) vor dem Auftreten der 

Chemie: 0 III: Allgemeine chemiscbe Begriffe. Mineralogie mit besonderer Be- 

riicksichtigung der Kristallographie. UII: Mineralogie und Geologie. Im An- 

schlusse an die Palaontologie Wiederbolungen aus den Gebieten der Zoologie und 

Botanik. Dagegen lauft an den neuen Oberrealschulen (52, 46, 110) (Ges. 

y. 8. 4. 1908) die Mineralogie-Geologie einstiiudig durch vier Jahrgange und zwar 

neben der gleichzeitig auftretenden Chemie. Stundentausch zwischen diesen 

beiden Fachern ist im Interesse der besseren Stoffverteilung gestattet. Der 

Plan lautet: 

0 III: Ausgehend von geologischen Beobachtungen am Schulorte und den 

daselbst allgemein zuganglichen Mineralien und Gesteinen sind allmaklich die 

wichtigsten Mineralien und die kristallograpkischen und anderen physiograpkischen 

Grundlagen der Mineralogie zu behandeln. 

UII: Die in 0 III gewonnene Grundlage ist zu erganzen und durch die 

Hauptziige der Gesteinskunde, der Palaontologie und historischen Geologie abzu- 

runden. Das Verstandnis einer geologischen Karte des Heimatortes ist anzu- 

streben. 

0II: Erganzende und systematisch gliedernde Wiederholung der Mineralogie 

und Petrographie, 

UI: Dynamiscke und historische Geologie unter besonderer Berticksichtigung 

der einschlagigen Hypothesen und der Lebewelt. 

Die Realschulen haben denselben Plan wie 0 III und UII der Ober- 

realschulen, ebenfalls neben zweistiindiger Chemie; in Erdkunde korrespondiert 

in UII das Lehrthema: Deutschland nacli vorwiegend naturwissenschaftlichen 

Gesichtspunkten. 

Als Beispiel fiir die Verbindung der Geologie mit Geographie dienen die 

neuen Plane der badischen hoheren Madchenschulen. 

Ill: Physikalische Geographie: Das Erdinnere, das Land und seine Ober- 

flachenformen, die Umformungen der Erdrinde. (Niveauschwankungen, vulkanische 

Erscheinungen, Erdbeben, heisse Quellen, Verwitterung, Talbildung durch Erosion, 

Abtragung durch Denudation, Ablagerung der Sedimente, Deltabildung, Gletscher, 

Moranen, Arbeit des Meeres und Windes: Winderosion, Sandablagerung, Diinen, 

Staubablagerung, Arbeit der Organismen: Korallen, Torf, Steinkohle, Erdol. 

II und I: Das Grossherzogtum Baden pliysikalisch und geologisch. Das 

Rheintal als Grabenversenkung, seine Auffiillung mit Kies und Sand; die ver- 

schiedenartige Ausbildung des Stromlaufes, Dtinenlandschaft des unteren Rhein- 

tales, Verwerfungsspalte am Schwarzwaldrand, warme Quellen, Yorberge, Frei- 

burger Becken, der vulkanische Kaiserstuhl, Yulkane des Hohgaus, vulkanische 

Bildungen des Odenwaldes. Folgen des Einbruches des Rheintales. — Bodensee, 

Drumlins. Moranenlandschaften des hohen Schwarzwaldes. Die Naturkunde in 

IV behandelt einige volkswirtschaftlich und technisch wichtige Mineralien und 

einige Gesteine, die am Aufbau der badischen Gebirge in grosserem Umfang be- 

teiligt sind. 
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Die angeflihrten amtlichen Lehrplane lassen zum Teil bereits den grossen 

Einfluss erkennen, der von der regen Tatigkeit der grossen wissen- 

schaftlichen Vereinigungen ausgegangen ist. Die Arbeitsergebnisse der 

letzteren sollen, soweit sie sich auf Geologie beziehen, ebenfalls moglicbst wort- 

iich wiedergegeben werden. 

Die Tatsacbe, dass die Biologie seit dem Jahre 1879 aus den Lehrplanen 

der Oberklassen preussiscker lioherer Schulen verschwunden war, batte eine leb- 

hafte Gegenagitation gezeitigt. Sie fand ihren pragnantesten Ausdruck in den 

Tkesen, die anf der Versammlung Deutscher Naturforscher und Arzte (40, 41, 122) 

zu Hamburg 1901 angenommen wurden und die die holie Bedeutung biologischer 

Kenntnisse klarlegen. Auf der Breslauer Versammlung wurde eine 12gliederige 

Kommission mit der xlufgabe betraut, bestimmte, abgeglichene Vorschlage iiber 

die Ausgestaltung des gesamten mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterrichtes 

auszuarbeiten. Die Interessen der Geologen wurden dabei von Prof. Dr. K. Feicke 

(Bremen) vertreten. Die Kommission arbeitete ilberaus fleissig, so dass bereits 

auf der nachsten Versammlung, in Meran 1905, fertige Lehrplanentwiirfe fur 

die neunklassigen Anstalten vorgelegt werden konnten. 

Die Geologie ist darin dem Sommerhalbjahr der 01 zugewiesen, wobei 

vorausgesetzt wird, dass viele Fragen der allgemeinen Geologie bereits in den 

Mittelklassen auf Ausfliigen, im naturwissensehaftlichen und geograpkischen 

Unterrichte vorbereitet sind, und dass die Palaontologie in dem vorhergegangenen 

biologischen Unterrichte eine Stutze findet. Der Abschlussunterricht baut sich 

dann auf die Mineralogie der UI auf. Der Lehrgang deckt sich im wesent- 

lichen mit den Forderungen, die v. Koenex (55) aufgestellt und der Vorstand 

der Deutschen Geologischen Gesellschaft gebilligt hat. Er lautet wortlich: 

A. Allgem eine Geologie. 

1. Wirkung des Wassers. Erosion und Abrasion, Ablagerung von 

groberen und feineren Materialien; Geroil, Kies, Sand und Scklamm. Bildung 

von Kalkstein, Schiefer, Sandstein usw., Verfestigung der losen Massen, Struktur 

und Machtigkeit derselben. Siisswasser- und Meeresablagerungen, brakische und 

Deltaablagerungen. Gehalt an organischen Resten. Die chemischen Wirkungen 

des Wassers. Umwandlung, Auslaugung (Hohlenbildung), Zersetzung und Ver- 

witterung derGesteine, Entstebung von Gips- und Steinsalzlagern, von Ackererde, 

Mergel, Lehm, Ton, Porzellanerde usw. 

Gletscherbildungen. Moranen, Norddeutsche Tiefebene. 

Quellenku n de. Atmospharische Niederschlage, Wassergebiet der Quellen, 

artesische Brunnen. Grundwasser, Verunreinigung durch anorganische und 

organische Stolfe. Stahlquellen, Solquellen usw. 

2. Die Tatigkeit des Windes. Dtinen, Lossablagerung usw. 

8. Gesteinsbildende Tatigkeit der Pflanzen und Tie re. Torf, 

Braunkohlen, Steinkohlen, Korallenriffe, Muschelbanke usw. 

4. Vulkanische Erscheinungen. Entstehung der Erde, Aufbau des 

Erdballs aus Glutkern, Erdrinde, Wasser- und Lufthiille. Vulkane und deren 

Tatigkeit, Eruptivgesteine: Granit, Basalt, Lava, Tuff, Asche, Schlacken usw. 

Heisse Quellen. 

5. Gebirgsbildung. Veranderung der urspriinglichen Lagerung, Fab 

tungen, Mulden, Sattel, Spalten und deren Ausfullungen (Erze), Verwerfnngen, 
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Rutschungen, Hebung und Senkung des Bodens. Erdbeben. Gebirge, Abrasions- 

flachen, Scbicbtebenen, Steilhange, Gebirgsriicken, Taler, Gebirgsketten. 

B. Elemente der historiscken Geologie und Formationskunde. 

Leitfossilien. Geographische Verbreitung der Formationen. 

C. Elemente der Palaontologie. 

Entwickelung der Pflanzen- und Tierwelt in den geologischen Perioden, 

insbesondere z. B. erstes Auftreten, grosste Entwickelung bezw. Aussterben der 

Gefasskryptogamen, der Nadel- und Laubholzer, der Trilobiten, Ammoniten, 

Belemniten. Erstes Auftreten und Entwickelung der Fische, Saurier, Vogel und 

Saugetiere. 

Der „Stuttgarter BerichU vom Jabre 1906 bringt weiter die Lehr- 

plane fur die sechsklassigen Realschulen. Hier soli zunachst die Chemie in II 

und I (= 0 III und [JII) die Mineralogie tibernehmen, um den in den biologi- 

schen Unterricht eingeschalteten geologischen Kursus vorzubereiten. Letzterer 

soli zweisttindig das Sommersemester in I ausfiillen. 

„Er soli in moglichster Verkniipfang mit eigenen Beobachtungen, nament- 

lich das Wiclitigste aus der allgemeinen Geologie bieten: Wirkungen des Wassers 

Tatigkeit des Windes, gesteinsbildende Bedeutung der Tiere und Pflanzen, vul- 

kanische Erscheinungen; Entstehung der Erdoberflache in ihrer gegenwartigen 

Gestalt; Leitfossilien. 

Audi kann der Unterricht auf dieser Stufe fur ein elementares Verstaudnis 

der Abbangigkeit der Pflanzen- und Tierwelt von dem Klima und den Bodenver- 

haltnissen fruchtbar gemacht werden, namentlich wenn der geographische 

Unterricht mit dem naturwissenschaftlichen zusammenwirkt oder besser noch 

in einer Hand vereinigt ist.“ 

Fast wortlich stimmen damit die Lehrgange fiir die hoheren Madchenschulen 

iiberein. 

Wenn die Meraner Vorschlage der Mineralogie-Geologie einen grosseren 

Raum, als bisher iiblich, zugestehen, so ist die selbstverstandliche Konsequenz, 

dass dieses Doppelfach auch in dem Studiengang der Lelirer eine grossere Be- 

rticksichtigung erfahrt. Der „Dresdener Bericht“ vom Jahre 1907 gibt 

hierzu geeignete Vorschlage. Es werden in demselben die zwei Fachgiuppen 

1. Matheinatik-Physik, 2. Chemie-Biologie unterschieden. In jeder Gruppe soil 

der Studierende zunachst sechs Semester lang generelle Studien treiben, woran 

sich spater die individuelle Vertiefung bezw. Verbreiterung zu schliessen hat. 

In der zweiten Gruppe wird nun das Gebiet der Geologie und Mineralogie als 

selbstandiges Prufungsfach y,on der Chemie abgelost. Fiir die Mineralogie kommt 

vor allem ein allgemeines Kolleg in Betracht, untersttitzt dorch ein kleines 

Praktikum, wahrend Spezialvorlesungen liber Kristallographie und Kristalloptik 

nur fiir solche Kandidaten notig sind, die sich in dieses Sondergebiet vertiefen 

wollen. In der Geologie verdient die allgemeine Geologie vorangestellt zu werden. 

„In der historischen Geologie aarf es nicht als Endziel betrachtet werden, durch 

Leitfossilien festgelegte Schemata der Aufeinanderfolge von Schichten zu lehren. 

Sie hat vielmehr die Aufgabe zu erftillen, fiir die einzelnen durch Fossilien ihrer 

Altersfolge nach bestimmten geologischen Zeiten die Anderungen in der Ober- 

flachengestaltung der Erde und die hierdurch hervorgerufene Verschiedenheit der 

Lebensbedinsunsren anf der Erde festzustellen, soweit sie durch die wechselnden 

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



98 Geologischer Unterrickt. 

Yergesellsckaftungen von Fossilien ausgedruckt sind. Die Formationskunde wird 

erst hierdurck zu einer Lekre von der kistoriscken Entwickelung der jetzigen 

Oberflackenformen der Erde und ikrer bionomiscken Differenzierung; in Yerbin- 

dung mit der allgemeinen Geologie wird sie bei dieser Behandlung auck dem 

Geograpken unentbekrlick. 

Die Palaontologie bringt die Fossilien als Uberreste von Pflanzen und 

Tieren in Zusammenkang mit den Systemen der Botanik und Zoologie unter Be> 

rticksichtigung ikrer zeitliclien Verbreitung. In Verbindung mit der kistoriscken 

Geologie gibt sie den biologiscken Unterrichtsfachern den Ckarakter kistoriscker 

Wissenschaften“. 

Ausser den Yorlesungen sind natiirlick praktiscke und seminaristiscke 

Ubungen, sowie Exkursionen unentbehrlick. 

Fiir alle Naturwissensckaftler wird als Erweiterung ikres Studiengebietes 

die Geograpkie empfoklen, weil sie ,,gewisse Teile matkematisck-naturwissen- 

sckaftlicker Erkenntnis mit den Ergebnissen anderer Wissensgebiete verwebt“. 

Nacli Erstattung des Dresdener Berickts gab die Unterrichtskommission ikr 

Mandat zuriick; aber auf ihren eigenen Antrag wurde zur weiteren Bearbeitung 

der angeregten Fragen ein „Deutscher Aussckuss fiirmatkematiscken 

und naturwissenscliaftlichen Unter rich t“ (42) eingesetzt, in dem die 

16 bedeutendsten naturwissensckaftlicken Gesellschaften Deutscklands durcli Dele- 

gierte vertreten sein sollten. Die Konstituierung des Aussckusses erfolgte am 

3. Jan. 1908 in Koln, wo bereits ein Arbeitsprogramm aufgestellt und mekrere 

Unterausschiisse gewaklt wurden. Als Yertreter der „Deutschen Geologischen 

Gesellschaft“ waren Prof. Dr. K. Fricke (Bremen) und Prof. Dr. H. Rattff (Berlin) 

abgeordnet worden. Die zweite Sitzung, am 18. Sept. 1908, fand ebenfalls in 

Koln statt ; sie brackte aber nur Berickte liber Yersammlungen; ebensowenig 

bieten fiir unseren Zweck die Pfingstverhandlungen 1908, die der Sonderausschuss 

ftir Lehrerausbildung in Gottingen pflog. 

Die Yorschlage der Unterrichtskommission fanden ein lebkaftes Echo in 

den Yereinigungen, die sick ebenfalls die Erweiterung der naturwissensckaftlicken 

Bildung als Ziel setzen. So sprach auf der 17. Hauptversammlung des Yereins 

zur Forderung des mathematiscken und naturwissensckaft¬ 

licken Unterrickts in Gottingen, Pfingsten 1908, Prof. J. Pompecky (114) 

liber die Frage der Hochschulausbildung der kiinftigen Lehrer der 

Mineralogie und Geologie. Er betonte vor allem die Selbstandigkeit der 

allgemeinen Geologie gegeniiber der pkysischen Geograpkie. ,,Allgemeine Geo¬ 

logie muss immer ihr Recht als selbstiindig zu lehrende Naturwissensckaft be- 

kalten. In der notwendigen Betonung der litkogenetischen Bedeutung der auf 

die Erdrinde wirkenden Faktoren liegt ein fundamentaler Unterschied zwiscken 

der Lehraufgabe der allgemeinen Geologie und der pkysikalischen Geograpkie; 

ein anderer liegt darin, dass die Geologie die gegenseitigen Beziehungen der ver- 

sckiedenen, die Erdrinde beeinflussenden Faktoren, ein dritter darin, dass die 

Geologie gewisse Rhythmen feststellt, die sick im Laufe der Erdgesckickte in bezug 

auf das Vorwalten des einen oder anderen geologischen Faktors erkennen lassen.“ 

Der Mitberickterstatter K. Fricke beleucktete die Fragen vom Staudpunkte des 

Sckulmannes. Er erklarte es fiir unzutraglick, dass die geologische Gnterweisung 

dem Geograpkielehrer obliegt, weil nur ein Yiertel der Geograpliielehrer natur- 

wissensckaftlich gebildet ist. 
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Audi in der Deutsclien Geologischen Gesellschaft (54) wurden 

in der Sitzung vom 7. August 1908 die Reformvorschlage besprodien und durcli 

folgende Resolution (82) unterstutzt: 

,,Die Deutsche Geologische Gesellschaft begriisst auf das warmste 

, die Bestrebungen des Deutscken Aussckusses fur matkematischen und 

naturwissenschaftlichen Unterrickt in bezug auf die Ausbildung der 

Lekramtskandidaten in Geologie, insbesondere den Wunsck, dass die 

Geologie in die Reike der selbstandigen Priifungs- und Unterrichtsfacker 

der kokeren Sckulen aufgenommen werde.“ 

In gleicker Richtung bewegt sick die Resolution derselben Gesellschaft, 

die in der ausserordentlichen Sitzung vom 22. Marz 1910 gefasst wurde: ,.Im 

Anschluss an die Resolution von 1908 erklart die Deutsche Geologische Gesell- 

sckaft sick auck keute mit den Bestrebungen des Deutsclien Ausschusses fur 

lnatkematiscken und naturwissenschaftlichen Unterrickt einverstanden. Insbe¬ 

sondere unterstutzt sie den Wunsck, der Geologie eine selbstandige Bekand- 

lung im Rakmen des naturwissenschaftlichen Unterrichts unserer koheren 

Schulen zu sickern. Sie befiirwortet, die Geologie in Verbindung mit der 

Mineralogie zu einem selbstandigen Priifungsfach in der Lehramtspriifung in 

der Weise zu erkeben, dass dieses Priifungsfach gemeinsam mit der Cliemie 

und den biologischen Fachern eine voile Lehrbefakigung ausmackt“. 

Eine sekr erfreulicke Unterstiitzung des geologischen Unterrichts wird den 

Schulen von seiten der Direktorenversammlung der Geologischen 

Landesanstalten deutscker Bundesstaaten in Aussickt gestellt (Sitzung 

in Saalfeld am 28. Sept. 1908) (9). Es wird als besondere Aufgabe der geologi- 

scken Landesanstalt betracktet: 1. die erleichterte Zuganglichmachung der geo¬ 

logischen Landesuntersuckung, 2. die Besckaffung von besonderen Lekrmitteln ftir 

die verschiedenen Arten koherer Lekranstalten und Sckulen. Prof. Beyschlag 

verspnckt sick den meisten Erfolg, wenn die Landesanstalten nickt mit den 

Unterrichtsbehorden, sondern mit den Lebrern selbst Beziekungen ankniipfen. 

ibnen Lehrsammlungen, grapkisclie Darstellungen, Profile, Modelle, Reliefkarten 

liefern, wie es z. B. sckon in Wiirttemberg und Ungarn gescheken ist. Im 

Gegensatz zu den bislier berichteten Yerkandlungen wird namentlick auf den 

geologischen Unterrickt in den Lehrerseminaren das grosste Gewickt gelegt, 

weil kier das grosste Interesse vorhanden sei, verbunden mit der Aussickt, durck 

die Yolkssckullehrer Verstandnis fur geologische Fragen in breitere Volks- 

sckickten zu tragen. Folgende Beschliisse wurden gefasst: 1. An die Unterrichts- 

verwaltungen der deutscken Bundesstaaten mit dem Gesucke heranzutreten, das 

Prtifungsreglement ftir die Kandidaten des kokeren Schulamts dakin zu andern, 

dass die Geologie als vollwertiges, naturwissenschaftliches Priifungsfach aufge¬ 

nommen werde. 2.-8. Es soil eine Yorstellung an die Direktoren der Lehrer- 

seminare in Deutschland gericktet werden, in der auf die Bedeutung der Geo¬ 

logie als Lehrgegenstand hingewiesen und die Bereitwilligkeit der geologischen 

Landesanstalten erklart wird, bei Beschaffung der erforderlichen Lehrmittel be- 

hilflich zu sein. 4. Herr Beyschlag wird beauftragt, Entwtirfe je eines Lekr- 

mittelapparates der Geologie ftir das Bediirfnis eines Lehrerseminars, einer Yolks- 

sckule und eines Gymnasiums der nacksten Konferenz vorzulegen. 

Die naken Beziekungen zwiscken Geologie und Geograpkie macken es ver- 

standlick, dass auck die Yertreter der Erdkunde sich eingekend mit den Auf- 
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gaben des geologischen Unterrichts befasst baben. Schon auf dem Deutschen 

Geographentage zuDanzig im Jahre 1905 legte Stoewee (102) eine Anzahl 

Thesen vor iiber das Them a: Wie weit konnen geologische Fragen in dem 

Unterricht der hoheren Lehranstaiten beriicksichtigt werden? Eine eingehende 

Wtirdigung fand dieses Problem dann in den Arbeiten der „S t an digen Kom- 

mission fur erdkundlichen Sckulunterricht, die auf dem Niirn- 

berger Geographentage 1907 mit der Ausarbeitung einer Denkschrift liber den 

erdkundlichen Unterricht beauftragt worden war. Das Ergebnis dieser Arbeiten 

waren flint einzelne Druckschriften (81), die nach einer Kommissionsberatung in 

Heidelberg, Ostern 1909, dem Llibecker Geographentage, Pfingsten 

1909, vorgelegt wurden. Wir geben zunachst das Wichtigste dieser Reform- 

vorschlage, soweit es die Geologie betrifft und zwar in der Fassung, die in 

Heidelberg festgesetzt wurde und die gerade in bezug auf die selbstandige Stellung 

der Geologie wichtige Anderungen gegeniiber dem Entwurfe enthalt. Langen- 

beck fordert fiir O II der Gymnasien einen halbjahrigen Kursus flir Morphologie 

und Geologie — einschliesslich der Entwickelungsgeschichte —, der in den Handen 

des Geographen zu liegen hat. Fiir Oberrealschulen und Realgymnasien sind 

dagegen gesonderte geologische Unterrichtsstunden moglich und teilweise auch 

bereits vorhanden. Wlinsclienswert ist auch hier, dass geologischer und geo- 

graphischer Unterricht auf den oberen Klassen soweit als moglich in einer 

Hand liege. H Fischer setzt sich mit den ,,Biologen“ auseinander, betont die grosse 

Bedeutung der Geologie fiir den Erdkundelehrer und verlangt deshalb: ..Das 

Studium der Geologie ist mit dem der Geographie fiir den Lehrberuf unbedingt 

zu verbinden, auch ftir dieses ein Zeit- und Arbeitsminimum festzulegen und in 

den Staatsprlifungen ein D o ppelfa c h Geologie-Geographie einzurichten.“ 

A. Geistbece gibt uns das idealbild einer geographischen Schulsammlung, in der 

heimatkundliche Gesteinssammlungen, geologische Landschaftsbilder u. a. ihre 

geblihrende Beachtung finden. Weitgehende Vorschlage fiir die berufliche Vor- 

und Fortbildung der Geographielekrer macht L. Neumann. Er wiinscht, ahnlich 

wie beim medizinischen Studium, einen vorbereitenden Kurs, der durch eine 

Zwischenpriifung abzuschliessen sei. Hier soil der Studierende sich mit den 

Hilfswissenschaften der Erdkunde yertraut machen. Dazu gehoren u. a. folgende 

Kollegien : Grundziige der Mineralogie und Petrographie 2 St., Allgemeine Geo¬ 

logie 3 St., Palaontologie 2 St., dazu Mineral. Ubungen 2 St., Geolog.-pal. Ubungen 

2 St. und geologische Exkursionen. In ahnlicher Weise sind auch Mathematik, 

Physik, Chemie, Botanik, Zoologie beriicksichtigt. Nach Neumann sind so vor- 

gebildete Geographielehrer auch besonders geeignet zur aushilfsweisen Erteilung 

von Unterricht in Naturgeschichte usw. 

Die Besprechung dieser Reformvorschlage in Liibeck gestaltete sich so leb- 

haft, dass zwei lange Sitzungen dazu notig waren. Sie ist fiir uns insofern von 

hervorragendem Interesse, als sich der Meinungsaustausch ausschliesslich anf 

zwei Fragen konzentrierte: auf Neumann’s Studienplan und das Verkalt- 

nis zwischen Erdkunde und Geologie. Neumann’s Plane fanden zalil- 

reiche Gegner; man wendete ein: sie vermitteln ein zu enzyklopadisches Wissen; 

es finden sich keine Professoren, die so kurz zugeschnittene Vorlesungen halten; 

die Plane reglementieren zu viel; sie setzen sich in Gegensatz zu den Be- 

schllissen der Naturforscherversammlung; sie vermehren das Ubel der Prlifungen; 

die intensive Beschaftigung mit den Naturwissenschaften unterdrlickt das Inter- 
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esse fiir die Geographie. Bei der Besprecliung des zweiten Themas wurde be- 

tont, dass die grosse Mehrzahl der Geographielehrer nicht imstande sei, im Freien 

Geologie zu unterricbten und dass eine zu enge Verkettung der beiden Facher iiber- 

haupt nicht zutraglich sei. Andererseits wurde die Befiirchtung ausgesproclien, 

dass die Einflibrung eines besonderen Geologieunterrichts die Erdkunde aus der 

betrelfenden Klasse verdrangen wurde, dass insbesondere ein Geographieunterricht 

in 0 I nur zu erhoffen sei, wenn der Geograph die Geologie mit iibernekme. 

Bei dem iiberaus grossen Widerstreit der Meinungen wurde beschlossen, 

die ,,Reformvorschlage“ nur als personliche Arbeiten ihrer Yerfasser in den Ver- 

handlungsbericht aufzunehmen und als Meinung des Geograpkentags nur einige 

kurze Thesen zu formulieren. In letzteren wird fur den Studierenden voile Frei- 

heit gelassen, welcke Facher er zu kombinieren wiinscht; nur wird eine 

kinreichende B e s ck a f tig u n g mit der Geologie unter alien 

Umstanden vorausgesetzt. Der von Langenbeck aufgestellte Lehrplan fiir 

Follanstalten, der in 0 II fiir Gymnasien die Geologie umfasst, wurde nur „als 

ein Beispiel“ den Tkesen angehangt. 

Der Liibecker Meinungsaustausck fand ein Nachspiel auf der Grazer 

Philologenversammlung am 30. Sept. 1909 (68) wo als Vereinigung der 

Vorschlage von Bruckner (Wien) und Lampe (Berlin) folgende Tkesen ange- 

nommen wurden: These 3: Grundlegende Vorlesungen iiber Geologie, Welt- 

geschichte und Volkswirtschaftslehre sollten von alien Lehramtskandidaten der 

Geographie gehort werden. These 4: Besonders empfeklenswerte Yerbindungen 

der Geographie sind a) mit Geschickte, b) Biologie und Geologie, c) Mathematik 

und Physik. 

Die Meinungsverschiedenkeiten, die auf den erwahnten Yersammlungen zu, 

tage traten, spiegeln sich natiirlich auck wider in den methodischenEinzel- 

beitragen, mit denen zaklreiche Fachmanner auf den Kampfplatz traten. 

Im folgenden sei iiber die wicktigsten derselben kurz bericktet. 

Einer der eifrigsten Vertreter des geologischen Sehulunterrickts ist 

Johannes Walther (105, 115, 116). Er sieht die padagogische Bedeutung des 

Geologieunterrichts darin, dass er jederzeit und iiberall zu Beobacktungen anregt, 

das Auge schult und die Formen des Landschaltsbildes erstehen lehrt. Ein 

Hauptziel muss sein, in das Yerstandnis geologischer Karten einzufuhren und so 

die gewaltigen Opfer fruclitbringend zu verwerten, die alle Kulturstaaten fiir die 

Spezialkartierung der geologischen Yerhaltnisse bringen. Walther wendet sich 

entschieden gegen eine Yereinigung der Mineralogie mit Geologie. Beide Wissen- 

schaften haben sick in ikren Arbeitsmetkoden und Zielen stark differenziert; die 

Mineralogie fukrt in die Sammlungen und Laboratorien; der Geolog aber kann 

nur so lange exakt beobachten und folgeiichtig sckliessen, als er auf dem Erd- 

boden steht. Und „die Schule darf nicht aus praktisch padagogiscben Grunden 

einen Standpunkt festkalten, den die Wissenschaft seit langem endgultig aufge- 

geben hat“. 

Ihm sckliesst sich ziemlich eng Piltz (75) an, der die geologischen Be- 

lehrungen zwar fiir sehr wicktig halt, sie aber lediglick durch eingestreute Be- 

merkungen im erdkundlichen Unterricht, ^namentlick bei der ausfiihrlicken Be- 

kandlung Deutscklands, sowie auf Ausfliigen vermitteln will. 

Lowe (64) vereinigt Geologie mit Klimatologie und mathematischer Erd- 
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kunde zu einer ,.allgemeinen Erdkunde“, die er fiir eines der wichtigsten Facher 

der kommenden Neuschule erklart. 

Im Anschluss an die Yorschlage des Naturforschertages behandelt Steix- 

mann (101) die Bedeutung der Geologie fiir die allgemein naturwissen- 

schaftliche Bildung und ihre Beziehungen zur Geographic. Uber die 

letzteren zitiert er Davis: „Geologie und Geographie sind eng verkniipft; man 

kann wirklich sagen, dass Geologie in Geographie kulminiert und dass alle 

Geologie aus einer Reihenfolge friiherer geographischer Zustande besteht." Da 

aber die meisten Geographielehrer nur eine ganz geringe geologische Ausbildung 

besitzen, ist Dilettantismus zu befiirchten, wenn nicht das Priifungsd o ppel- 

fach Geologie-Geographie eingerichtet wird. In der Schule soli nicht ein- 

fach der Universitatsunterricht in verkleinertem Massstabe geboten werden; sondern 

leichter verstandliche Erscheinungen kann man auf fruherer Stufe moglichst auf 

anschaulicher Grundlage erlautern. So kommt Steinmann schliesslich zu der 

Forderung: 1. eine geologische Vorstufe fiir 0 III und UII, als Aufbau auf den 

landeskundlichen Unterricht in den ersten Schuljahren und 2. einen zusammen- 

fassenden Abschluss fiir 0 I. 

Einen anderen Vorschlag maclit Steinecke (100). Er verspricht sich von 

dem Geologieunterricht im Winter (?) der 01 sehr wenig, weil — wie auch H. 

Fischer (23) einmal betont — die Schuler im Examensemester einem neuen Fache 

doch kein Interesse mehr entgegenbringen und weil dann die Erdkunde keinen 

Nutzen mehr daraus ziehen kann. So kommt er zu einer volligen Auft eilun g 

der Geologie unter andere Disziplinen, bei moglichster Anlehnung an 

die heimatlichen Verhaltnisse. Z. B. in Erdkunde VI und Y: Mechanische Tatig- 

keit von Wasser und Wind. j. U III Siisswasser- und Meeresablagerungen, brakische 

und Deltaablagerungen. Gehalt an organischen Resten, Gletscher und Moranen. 

UII: Yulkane, heisse Quellen, Gebirgsbildung, Erdbeben. In der Naturkunde: 

Gesteinbildende Tatigkeit der Organismen, Entwickelung der Ptlanzenwelt. In 

der Cliemie: Torf, Kohlen, Quellen. So blieben nur noch die Leitfossilien und 

die Formationskunde fiir eine kurze selbstandige Unterweisung iibrig. 

Auch Schone (96) stellt die Forderung auf, dass bei der bevorstehenden 

Reorganisation der sachsischen Seminare der Geographieunterricht durch alle 

Klassen zweistiindig gefiihrt werde, weil er die Hauptaufgabe habe, „die Geologie, 

die im alten Seminar im Mineralogieunterricht nur nebensachlich behandelt 

werden konnte, der Bedeutung des Faches entsprechend zu pflegen.“ Er begegnet 

sich in diesem Wunsche mit Kotte (57), der die Mineralogie ,,organisch in den 

nach systematischen Gesichtspunkten bestimmten Lelirplan der speziellen Chemie 

eingliedert“. Doch weist Kotte nur die allgemeine Geologie der Geographie zu 

und fordert fur I der Seminare „eine Betrachtung der geschichtlichen Gesamtent- 

wickelung der Lebewesen, wie sie als Tatsachenmaterial in den Uberresten der 

Gesteinsschichten und als spekulativer Erklarungsversuch in der Deszendenz- 

lehre vorliegt“. 

Etwas schwankend zwischen einem selbstandigen und einem in die Erd¬ 

kunde aufgenommenen Geologieunterricht ist der Standpunkt Hock’s (47, 48). Er 

halt einen besonderen Unterricht wuinschenswert zunachst fiir UII: Mineralogie, 

als erster Uberblick iiber das „Rohstotflager der Chemie“, nebst Kristallkunde. 

Dann fiir Oil: Geologie mit Einschluss der Petrographie — am besten von 

einem Lehrer der Erdkunde zu erteilen, falls dieser dazu die Yorbildung besitzt. 
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Um letztere zu gewahrleisten, ware das Priifungsfach Geologie-Geographie zu 

bilden, und ist dieses einmal vorhanden, dann konnte die Geologie einen Ab- 

‘ schnitt der allgemeinen Erdkunde bilden. 

Fur eine Yereinigung der Mineralogie mit Geologie zu einem 

einbeitlichen Scbuifache tritt P. Wagner (109) ein. Zwar betont aucb er, dass 

der Geograpbieunterricbt sclion von VI ab (108), namentlich auf Ausfliigen, das 

Interesse fiir geologiscbe Dinge anbahnen soli. Dock kann nur ein gesondertes 

Lebrfach der Eigenart geologiscber Betracbtungsweise voll gerecht werden. Er 

stellt die dynamische Geologie in den Yordergrund, will die Zalil der zu be. 

scbreibenden Mineralien stark beschranken, damit die wicbtigsten eine eingebendere, 

namentlicb genetiscbe Behandlung erfabren konnen. Den Abschluss des minera- 

logiscb-geologischen Unterrichts soli eine gesonderte Betraclitung der historiscben 

Geologie bilden, wobei die Kenntnis der wichtigsten Fossilien und ein Einblick 

in die allmahliche Entwickelung der Organismenwelt vermittelt wird. Der Yer- 

lauf der Heidelberger Sitzung der geograpbisclien Unterricbtskommission veranlasst 

Wagner, in einem besonderen Aufsatze (111) nocbmals die Stellung der Minera¬ 

logie zur Cliemie, der Geologie zur Erdkunde zu erortern. Er weist auf 

Grund statistischer Erhebungen nacb, „dass ungefahr 50°/o aller Geograpbielebrer 

ausserstande sind, einen gedeiblichen Unterricbt in Geologie zu erteilen, insbe- 

sondere einen solchen, der mit Exkursionen verbunden ist‘\ Und wenn aucb 

gewisse Stoffe aus der Geologie sich zwanglos im erdkundlichen Unterrichte er- 

ledigen lassen, andere fiihren ganz abseits, oder die Betracbtungsweise erfolgt 

unter ganz anderem Gesicbtswinkel. Desbalb kann ein volliges Aufgeben der 

Geologie in den Erdkundeuntericbt bochstens fur Gymnasien gebilligt werden. 

In den zuletzt angefiibrten Gesicbtspunkten begegnet sick Wagner mit 

Ruska (89). ,,Die Chemie wird immer nacb anderen Seiten hinarbeiten; sie wird 

das Tecbniscbe als Ziel seben, wird fiir Silikate, fiir den geologischen Yerband 

der Mineralien, fiir Kristalle wenig Zeit und Interesse baben. Dasselbe gilt fiir 

die Geologie, wenn sie mit der Geograpbie vereinigt wird; es wird dann die 

historiscbe Geologie leiden.“ Deshalb fordert Ruska fiir UI ein ganzes Jabr 

Mineralogie, fiir 01 Geologie als selbstandiges Facb. 

An das Ende dieser allgemein programmatiscb gebaltenen Publikationen 

setzen wir die bedeutungsvolle Rektoratsrede E. y. Kokens (56), die das Problem 

historiscb-kritisch beleuchtet und ebenfalls in fest formulierten Yorschlagen 

gipfelt. v. Koken bedauert das Feblen der Mathematik im generellen Studien- 

plan der Dresdener Yorscblage, warnt vor Uberschatzung des rein formalen 

Prinzips im Unterricht auf Kosten des positiven Wissensstoffes und vor zu starker 

Betonung der Exkursionen, weil auf ihnen die Grundlage einer Wissenscbaft 

dock nicbt gelegt werden kann. „Aus praktiscben Erwagungen sowohl, wie aus 

Erfahrungen heraus wird die Mineralogie mit der Geologie im Zu- 

sammenhange vorzubringen, eine ausfiibrlicbe Kristallographie aber auszu- 

scbalten sein.“ Im Mittelpunkte soli die historiscbe Geologie steben, die Mineral- 

kunde muss stark eingeschrankt und vorwiegend genetisch betrieben werden. 

Eine Verkniipfung mit der Erdkunde in Hock- und Mittelschulen 

ist nicbt wiinscbenswert, einmal, weil die Erdkunde genug eigene Auf- 

gaben zu erledigen bat, und dann, weil die Geograpbie ,,vielleicht in naher Zeit 

ihre Ziele in ganz anderer Ricbtung steckt als die Geologie”. v. Koken’s Unter- 

ricbtsprogramm fiir 01 lautet: 
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I. Historische Einleitung uber die Entwickelung der Mineralogie uDd Geognosie. 

A. Die wichtigsten, am Aufbau der Erdrinde beteiligten Mineralien, kurze 

Physiograpkie und ausflihrliche Erlauterung der Bildungsprozesse (z. B 

Quarz; Feldspate, Glimmer, Hornblenden und Augite, Kalk, Gips, Eisenerze). 

B. Die wichtigsten Gesteine der Erdrinde mit Riicksickt auf ihre Ent- 

steliung. 

a) Erstarrungsgesteine, Bildung der granitiscken Gesteine und der por- 

phyrischen Ergussgesteine. Ankniipfend die Theorie des Yulkanismus, 

Magma und Erdinneres. 

b) Sedimentgesteine. Triimmergesteine, chemiscbe Niederscklage und 

von organischen Prozessen abhangige Gesteinsbildungen. 

c) Metamorphosierte Gesteine. Kontaktmetamorphose, Injektionen, 

Regionalmetamorpbose. 

C. Die Bildung der Schichten und ihre Dislokafionen. Spalten, Thermen 

und Erzgange. Mechanische Metamorphose. 

D. Die modellierenden Einfliisse des Wassers, des Eises und der Luft. 

II. Erdgeschichte. Historische Einleitung iiber Geognosie und Geologie. 

Wir haben bisher die geologische Unt e rw ei s un g an den 

Volkssckulen und die entsprechendo Ausbildung der Volksschul- 

lehrer unberiicksichtigt gelassen, miissen aber betonen, dass auch hier Interesse 

und Verstandnis in erfreulickem Wachsen begriffen sind. Naturgemass bietet 

uns die Volksscbulliteratur mehr methodische Kleinarbeit als grosse Gesickts- 

punkte. Uber die Bedeutung der Geologie im Lehrplane der Volksschule handeln 

die Arbeiten von Fack (20), Polster (79), Pohle (77), Rothe (87) und Wede¬ 

kind (119). Als ein praktisches Beispiel, welche Stoffe aus Mineralogie und Geo¬ 

logie etwa in einer gegliederten Volksschule behandelt werden konnen, sei der 

neue Lehrplan der Dresdener Btirgerschulen wiedergegeben: 

5. Schulj.: Ackererde und ihre Bedeutung; Ton, Loss, Porzellanerde. 

6. „ Torf, Kohle, Bernstein, Petroleum, Asphalt. Metalle. Kalk, Gips, 

Salz. Schmucksteine. Unsere Strassensteine: Granit, Porphyr, Griin- 

stein, Syenit, Basalt. 

8. „ Geschichte des heimatlichen Bodens. Umgestaltung des heimatlicken 

Bodens in Gegenwart und Vergangenheit (zerstorende und aufbauende 

Tatigkeit des Wassers und Windes, Umbildung ptlanzlicher Stoffe in 

Kohle, Wirkung des Feuers und Druckes. Menschliche Kultur- 

arbeit) (21). 

Ausgefiihrte Lektionenbieten Lehmann (61), Roestel (82—84) und Mokich (69). 

Die ,,Praparationen“ (70) des letztgenannten Verfassers sind ein wohlgemeintes, 

fieissig zusammengetragenes Buch. Aber die sachliche Richtigkeit lasst — ebenso 

wie in seinen frtiher erschienen ,,Bildern aus der Mineralogie" — noch viel zu 

wiinschen iibrig. Auch methodisch fehlt der einheitliche Massstab: neben kind- 

lichster Darstellung einfacher Sachen stehen cliemiscke Erorterungen, die die 

Kinder sicher nicht versteken; und die Dispositionen werden in dem Bestreben 

den Stoff schmackhaft zu machen, oft kindisch und unlogiscli. Wie man den 

geographischen Unterricht selbst an der Volksschule geologisch durchsetzen kann, 

zeigt Harms (45) in seiner ,,Vaterlandischen Erdkunde", die in ihren verschiedenen 

Auflagen entscliieden von gross em Ein flu ss auf den Unterricht geworden ist. 
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Andererseits aber schliessen wir uns den scharfen Worten Weigeldt’s (121) im 

letzten ,,Padagogischen Jahresbericht“ vollig an, dass bei zu friihzeitiger Heran- 

ziehung geologischer Dinge, wie Gebirgsfaltung, Entstehung von Erzlager* 

statten u. a., nur missverstandene Phrasen herauskommen. Weidemuller’s (120) 

Landeskunde von Sachsen ist ein Beleg dafiir. Es lasst sich leider die allge- 

meine Bemerkung nicbt unterdriicken, dass ein grosser Teil der methodiscken 

Literatur unter einer starken Uberschatzung der Darstellungsform gegeniiber der 

Wahrheit des Inbalts leidet. Natiirlich kann der Lehrer bei der Mannigfaltigkeit 

seiner Lehraufgaben nicht iiberall aus wissenschaftlichen Quellen schopfen; aber 

wenn sich ein Methodiker seinen Fachgenossen als Fiihrer anbietefc, dann muss 

er selbst auf einer hoheren Warte stehen und sich von groben sachlichen Fehlern 

freihalten. 

Deshalb mochten wir die Lehrer von der Literatur der „Eselsbriicken“ 

etwas melir zu den wissenschaftlichen, wenn auch sfark gekiirzten Darstellungen 

hinlenken. Es fehlt nicht an guten Beispielen. Ein brauchbares Buch, das Yolks- 

schullehrer in das Studium der Geologie einfiihren will, hat z. B. A. Berg (8) 

geschrieben. Es behandelt Bedeutung, Gliederung, Geschichte der Geologie, die 

geologischen Landesanstalten, Beobaclitungsaufgaben, Vertiefung der geologischen 

Kenntnisse, Unterrichtsfragen. Die Literaturangabeu. sind mit wenig Ausnahmen 

zuverlassig und gut ausgewahlt. Dasselbe Ziel sucht in wesentlich kiirzerer Fassung 

ein Aufsatz von Brohmer (14) zu erreichen. Yiel Anregendes, namentlich aus 

dem Grenzgebiete zwischen Erdkunde und Geologie, findet man in Lamfe’s (60) 

trefflicher „Einfuhrung in den erdkundlichen Onterricht“. Das Gesamtgebiet der 

Methodik des naturwissenschaftlichen Unterrichts bespricht B. Schmid (95) unter 

Berucksichtigung der Arbeiten der ,,Unterrichtskommission“. Eine sehr gute 

Sammlung von kleinen, aber wissenschaftlich durchaus zuverlassigen Mono- 

graphien gibt W. Schonichen unter dem Titel „Die Natur“ heraus. Da linden 

wir z. B. eine ausgezeichnete Darstellung der Pflanzenpalaontologie von Gothan (49) 

und Skizzen aus dem Tierleben der Urzeit (namentlich des Diluviums und Tertiars) 

von Frech (29). 

Einige weitere Werke, die ebenfalls geeignet sind, den Yolksschullehrer 

in das Gebiet der Geologie einzufiibren, werden wir in der Rubrik der „Lehr- 

bticher“ linden. 

Doch ehe wir zu diesen iibergehen, mtissen wir noch einen Blick auf die 

reiche Literatur zur geologischen Heimatkunde werfen. Es ist unbe- 

dingt notwendig, dass der Geologieunterricht nn heimatlichen Boden wurzelt. 

Keine Gegend ist so arm an geeignetem Anschauungsmaterial, dass sich nicht 

Anknupfungspunkte fur diese oder jene Hauptfrage der Geologie fanden, und 

diese Punkte zu linden, ist eine ebenso dankbare, als wichtige methodisehe Auf- 

gabe fur jeden naturwissenschaftlichen Lehrer, vor allem auch fiir Lehrervereine. 

An guten Yorbildern ist kein Mangel. Es ist ein beliebtes und jederzeit wert- 

volles Thema fiir wissenschaftliche Programmarbeiten, die Geologie der Umgebung 

eines Schulortes in weiterem oder engem Rahmen darzustellen. So tut es 

Stoltz (108) fiir das Grossherzogtum Hessen, ebenso Wittich (124); Fritzsche (36) 

liefert eine Skizze von Siidwestdeutschland. Andere Autoren berichten von 

Exkursionen, die sie mit ihren Schiilern ausgefiihrt haben. Grantz (39) fuhrt 

uns in die Schwabische Alb (und er ist ein asthetisch sehr fein emplindender 

Fiihrer!), Ludtke (65) in das Posener Flachland, Woleinger (125) in die Frankische 

Geologiscbe Rundschau. I. 8 
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Schweiz, Yolk < 107) an den Bodensee, Branky (12j in das osterreichische Kiisten- 

land. Eine Eichstatter Programmarbeit von Wirth (123) gehort nur dem Titel 

nach hierher. In Wirklichkeit behandelt der Yerfasser allgemeine geologische 

Probleme und belegt sie nur mit Beispielen aus den Alpen. Gute theoretische 

Anleitung fur alpine Schiilerreisen gibt der ehemalige Zugspitzenmeteorolog 

Enzensperger (19). Ein Muster, wie man die geologischen Yerhaltnisse der 

Heimat ausbeuten kann, um auf Schlilerausfliigen alle wichtigen Fragen der 

Geologie zu erlautern, sind Ruska’s (88, 90) Streifziige in Heidelbergs Umgebung* 

Freilich ist nicht jeder Ort so giinstig gelegen, wie Heidelberg: aber jeder Lehrer, 

der sich eine ahnliche Aufgabe stellt, sei nachdriicklich auf das kleine, auch illu- 

strativ gut ausgestattete Buch hingewiesen. Komnit es Ruska darauf an, im 

Heimatgebiete geologische Grundbegriffe zu entwickeln, so gibt uns Walther in 

seiner Geologischen Heimatskunde von Thiiringen ein Yorbild, wie man auf Ex- 

kursionen in die wesentlichen Ziige einer Landschaft einfiihren kann. Das hier 

behandelte Gebiet ist gross; mit der Bearbeitung geologischer Fuhrer fiir enger 

begrenzte Landschaften konnen sich aber Schulmanner immer ein Yerdienst er- 

werben. Neue Arbeiten dieser Art liegen nicht vor; als gute Beispiele nennen 

wir Nessig’s (71) Fuhrer durch die Dresdener Gegend, die geologischen Wande- 

rungen in der Lausitz von Marz (67), die beide fiir Schuler geschrieben sind. 

Auch Fricke (35) ist ein warmer Yertreter heimatkundlicher SchiilerausfLiige, auf 

denen er biologische wie geologische Probleme mit gleicher Liebe behandelt. Eine 

fleissig zusammengetragene Arbeit von Voigt (106) gibt Anleitung, wie man prak- 

tische SchLileriibungen, sei es im Laboratoriutn oder im Freien ausfiihren kann; 

auch die Geologie findet darin gebiihrende Beriicksichtigung. Eine Fiille von 

Anregungen zu einfachen Naturbeobachtungen erhalt man in dem zum sechsten 

Male aufgelegten Aufgabenbiichlein von Piltz (76). 

Wir kommen nun zu den eigentlichen Lehrbiichern der Geologie, 

soweit sie auf den Schulunterricht zugeschnitten sind. Ein Fach, das in den 

meisten Schulen noch als Anhangsel zu anderen Disziplinen behandelt wird, muss 

naturlich vielfach ohne besonderes Lehrbuch auszukommen suchen. Wir miissten 

die Chemiebiicher mit ihren mageren petrographischen Anhangen oder die Geo- 

graphiebiicher mustern; doch dazu fehlt hier der Raum. Dann gibt es aber doch 

eine ganze Anzahl von Leitfaden fiir Mineralogie und Geologie. Die- 

jenigen Bucher, die heute noch den Markt beherrschen, lassen leider wenig von 

dem ftischen Hauch moderner selbstandiger Ideen spiiren. Systematisclie Stoff- 

anordnung, vorwiegend beschreibende Darstellung, Zuriickdrangung der Geologie 

gegeniiber der Mineralogie, riickstandige Illustrationen, trockene Lehrhaftigkeit 

im Stil — das sind die Kennzeichen der Leitfaden alter Schule. Doch es kommen 

sichtbar auch hier bessere Zeiten. Das Yerdienst, die Geologie lebensvoller zu 

gestalten, mehr auf Beobachtung zu stiitzen, gebiihrt vor allem drei Biichern, 

die zwar nicht Schulbiicher im strengen Sinne sind, aber offenbar befruchtend auf 

diese gewirkt haben. Das ist zunachst die kleine Geologie von Geikie (37) und 

das ebenso schlichte, aber etwas breiter angelegte Elementarbuch von Shaler (99), 

beide in deutscher Ubersetzung vorhanden. Das dritte und bedeutsamste ist 

Walther’s (117) Vorschule der Geologie; sie fiihrt in iiberaus gliicklicher Weise den 

Anfanger durch Beobachtung und Experiment in das Verstandnis der geologischen 

Grundprobleme — fiir Schuler zu weitgehend, fiir Lehrer zur Anregung und Ein- 

ftihrung ganz ausgezeichnet. 
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Mehr ans dem Unterrichte herausgewachsen ist das treffliche Bach des 
Kieler Rektors H. Peters (73), das in seiner 1. Auflage als ,,Bilder aus der Minera- 
logie und Geologie“, in der 2. als „Lehr- und Lesebnch“ bezeichnet wird. Peters eifert 
gegen die grosse Fiille des Stoffes, gegen die trockene Beschreibung und die 
Trennung von Geologie und Mineralogie. Er kiimmert sicli weder um Systematik, 
noch sorgt er sich urn eine streng logische Aneinanderreibung der Kapitel. Aber 
was er bietet, ist scblicht, klar, fesselnd, lebensvoll bei aller Starrbeit der Materie. 
So ist freilicb kein eigentlicbes Schulbuck daraus gewovden, aber ein empfeblens- 
wertes Vorbereitungswerk fiir den Lehrer, namentlich am Seminar oder der Pra- 
parandenanstalt. 

Unmittelbar fiir die Hand des Schulers sind die Biicber von B. Schmid (93) 
bestimmt. Schmid halt sich in der ausseren Anordnung mit wenigen Ab- 
weicbungen an die bergebrachte Disposition ; aber die Bebandlung im einzelnen 
bedeutet docb einen wesentlichen Fortschritt. Wie Kristalle sich bilden, wie der 
Kalk wandert, wie Gips und Steinsalz sich absetzen — derartige Themen durcb- 
tranken die Mineralogie mit geologischen Problemen, und die Geologie selbst 
erfahrt eine lebensvollere Darstellung. Starke Beschrankung des Stoffes ist ein 
weiterer Yorzug besonders des Leitfadens. Die Bucher sind farbig illustriert — 
wir wiirden aber die unwahr und rob kolonerten geologischen Landscbaftsbilder 
gern gegen schwarze Photographiedrucke eintauschen. Der mineralogiscbe Teil (94) 
liegt in Neuauflage vor; leider haben sich eine grossere Anzahl von Felilern, die 
in der 1. Auflage und im Leitfaden sind, aucb bier weiter erbalten. 

Radikaler als Schmid geht P. Wagner (112) vor. Er beseitigt die Scbranken 
zwiscben den einzelnen Disziplinen und schafft sich unter Verschmelzung der 
Mineralogie, Petrographie und Geologie eine neue Anordnung. Die Bildung und 
Umbildung der Erdkruste ist der Grundgedanke des Lebrganges, fiir dessen An¬ 
ordnung rein methodische Gesichtspunkte massgebend waren: Riicksiclit auf die 
wacbsenden Kenntnisse des Schiilers in Chemie und Mathematik, das Bestreben, 
den Unterricht so rasch als moglich aus der Sammlung ins Freie zu verlegen. 
Das Fortschreiten vom Alltaglicben, iiberall Beobacbtbaren zum Fernliegenden 
oder Hypothetischen. Besonderer Wert wurde auf einen Ersatz der altgewohnten 
peitfadenabbildungen durch Originalbilder gelegt. 

An einem anderen Faden versucbt Haase (43) den Lehrstoff aufzureihen. 
Er scbaltet die Mineralogie aus und bringt die gesamte allgemeine Geologie in 
dem Rahmen der Formationskunde unter, also z. B. Faltungen, Erdbeben beim 
Karbon, Wiistenbildung im Rotliegenden, Gletscherkunde im Diluvium usw. Ein 
guter Gedanke, der sich leicbt noch weiter ausbauen lasst, ist die Beigabe eines 
geologischen Lesebuche (sowobl als Anhang, wie als selbstandiges Buch (44) er- 
scbienen), in dem geologiscb interessante Vorgange der Gegenwart nacb Original- 
bericbten dargestellt sind. 

Eins der besseren Lebrbucher alterer Schule liegt in Neuauflage vor: 
Baade (3) wendet sich namentlich an die preussischen Lehrerseminare; ihm hat 
als Ideal anscheinend vorgeschwebt, Neumayr’s Erdgeschichte im Extrakt zu bieten; 
daher spielen Schilderungen eine grosse Rolle. In wenig veranderter Form tritt 
der alte Pokorny seinen 19. Rundgang an, diesmal bearbeitet von Schoenichen. 

Pass ein Fach stets stiefmiitterlich behandelt wird, wenn es als Anhangsel zu 
einem anderen erscheint, beweist Dannemann’s (17) Naturlehre. Der Yerfasser 
vertritt den durchaus modernen und anerkennenswerten Grundsatz, die Chemie auf 

8* 
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Schiileriibungen aufzubauen. Dasselbe Yerfahren wird auf die Mineralogie ange- 

wendet; aber scbon mifc weniger Gitick und vielfach ersetzt durcli trockene Be- 

schreibung. In der Darstellung der Gesteinslehre und Geologie wird er noch 

diirftiger; das eine eingeschobene Kapitel rait Versuchen steht isoliert und ist 

nur eine Auswahl aus Walthee’s Yorschule. 

Unter den Werken, die besonders fiir osterreickische Verhaltnisse zuge- 

schnitten sind, verdienen zunachst die beiden Leitfaden von Sciiarizer Beachtung. 

Die Ausgabe fiir Realschulen (92) ist systematise!, aufgebaut, aber mit hoheren 

Anforderungen als Poxorny. Eine Geologie Osterreich-Ungarns ist angehangt. 

In der Ausgabe fiir Obergymnasien (91) gibt der Yerfasser die Trennung der 

Disziplinen auf, kommt also, wenn auch auf wesentlich anderem Wege zu ahn- 

lichen Grundanschauungen, wie Peters und Wagner. Eine tiichtige, ebenfalls 

osterreichiscbe Arbeit ist Abel’s (1) Bau und Gesckickte der Erde, iiberaus reicli- 

haltig, so dass sie wohl iiber das Ziel der Mittelschulen ein gutes Stuck liinaus- 

geht, und in seinen Abbildungen musterhaft. Der Yerfasser sagt, dass er nickts 

geben wolle, was noch im Widerstreite der Meinungen steke, liefert aber selbst 

den Beweis, dass eine Geologie ohne Hypothesen unmoglich ist. Wenn er z. B. 

die Deckentheorie als nock stark bekampft, die Erage der Mondkrater aber als 

entschieden hinstellt, so ist das eben sein subjektiver Standpunkt; im iibrigen 

wollen wir Theorien auch nicht so angstlich aussckalten; die Hauptsacke ist, dass 

der Zogling scharf die Grenze zwischen Beobacktetem und tkeoretisck AbgeleiteUm 

erkenne. 

Spezifisck sckweizerisch ist die Mineralogie und Geologie von Frey (31), 

die in ihrem geologischen Teil Erosionswirkungen, Seenbildung, Gebirgsbildung 

und Erdbeben aus dem Gebiete der Schweiz eingehend beriicksichtigt. Sehr stief- 

miitterlich ist die Eormationskunde. Sie ist nicht viel mehr als eine Zusammen- 

stellung der minderwertigen Klischees, mit denen der Yerlag alle seine geologi¬ 

schen Leitfaden in ermiidender Einformigkeit ausstattet. Letzterer Einwurf be- 

zieht sich iibrigens auf die lllustrationen fast des ganzen Buches — mit diesem 

fiir den Yerlag zwar billigen Yerfahren wird den Autoren von vornherein ein 

gut Teil der Originalitat und Handlungsfreiheit genommen, 

Zum Sclilusse noch ein kurzer Blick auf die geologischen Lelir- 

mittel. Die relativ beste Wandkai'te zur Geologie Mitteleuropas ist die von 

Bamberg (4, 13), die in 6. Auflage erschienen ist. Fiir den Handgebraucli ist 

die Karte von Ursinus (104) bestimmt. Sie ist in Zeichnung und Kolorit sauber, 

zieht aber die Formationen so stark zusammen (alle Eruptivgesteine mit einer 

Farbe, keinerlei Gliederung im Quartar), dass sie trotz des hohen Preises didaktisch 

nicht viel mehr bietet, als die iiblichen Skizzen der Schulatlanten. Das Konigreick 

Sachsen hat binnen kurzer Frist zwei zusammenfassende Darstellungen erfahren. 

Die von Crednee (16) im Auftrage des Finanzministeriums kerausgegebene Karte ist 

iiberaus reich an Einzelheiten (102 verschiedene Symbole!) und bildet einen wiirdigen 

Abschluss der amtlichen Spezialkartierung (113). Eine recht brauchbare und zu- 

verlassige Schulkarte von Sachsen hat Beiee (5) geschalfen. Wie weit die geo¬ 

logischen Spezialblatter zurzeit fiir Schulzwecke zu billigem Preise abgegeben 

werden, ist aus den Zusammenstellungen von Berg (7) zu ersehen. 

Die neueren Wandbilder fiir den geologischen Unterricht leiden zum guten 

Teil unter zwei Fehlern: erstens wollen sie aus Ersparnisriicksichten zu viel auf 

einmal darstellen, und zweitens sucken sie ktinstlerische Wirkungen zu erzielen. 
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wo wissenschaftliche Wahrlieit erstes Erfordernis ist. So bietet Fraas (27) auf 

einer Tafel vereint schematische Profile, rekonstruierte Landschaften nnd die 

wichtigsten Leitfossilien. In seiner Sammlung zur dynarnischen Geologie (28) 

sieht man u. a. eine Tropfsteinhohle, deren Boden Sinterterrassen zeigt, dazu in 

einem „Separatkabinett“ einen Bergkristallkeller. Ein anderes Bild vereint Sinter¬ 

terrassen, Geiser, Scblammvulkane, einen andinen Vulkanriesen, Eruptionsstiele, 

kleine Tuffkegel mit Krater, Saulenbasalt. An die HiRT’schen Bilder mit den 

Hauptformen der Erdoberflache erinnern die Wandtafeln von Muller und 

Schreiber (118). Weniger uberladen wirken Potonies (80) Vegetationsbilder der 

Jetzt- und Vorzeit, die vor allem zum Verstandnis der Kohlenbildung beitragen 

sollen. Aber auch hier mochten wir vom wissenscbaftlichen Standpunkte die 

alte, in Scbwarzdruck ausgefiihrte, etwas steife Landschaft der Steinkoblenzeit 

dem neuen ,,stimmungsvolleren“ Farbenbilde vorzieben. Es ware ein verdienst- 

liches Unternehmen der geologischen Landesanstalten, gute pbotographische Auf- 

nahmen zu sammeln und in Auswahl fur Unterrichtszwecke zu reproduzieren. 

Die trefflichen Bilder von Eckert in Prag, die unter Kontrolle der bohmischen 

Landesanstalt aufgenommen sind, geben einen Fingerzeig in dieser Richtung. 

Yon Gesteinssammlungen seien erwahnt Geistbeck’s (38) Bodenkarten, 

d. b. Gesteinsproben einer bestimmten Landscbaft in Holzkasten zusammengestellt 

und auf dem Kastendeckel durcb eine einfacbe geologische Karte erlautert. Durcb 

diese Betonung der Lokalitat soli vor allem aucb dem geograpbiscben Unterricbte 

gedient werdeu. Die Bodenbescbaffenbeit der Mark Brandenburg illustriert eine 

von Hopfel (51) vertriebene Sammlung. Das Mineraliencomptoir von Blatz (10) 

stellt Belegstiicke zu dem Bticblein von Geikie zusammen; R. Freudenberg (30) 

liefert im engen Anscblusse an das Lehrbucb von Wagner sowobl Studiersamm- 

lungen fiir die Hand der Scbtiler, als solcbe fur die Lehranstalten. Was der Lebrer 

selbst tun kann, um die Geologie der Heimat darzustellen, wie er z. B. Profile- 

Reliefs fertigt, das zeigt an einem praktiscben Beispiele (ausgefubrt im Seminar 

zu Gotha) G. Zahn (126, 127). 

Wir sind am Schlusse unserer Ubersicbt. Mancbe tticbtige Arbeit konnte 

nur im Yorubergehen erwahnt, eingebendere Einzelbesprechungen mussten fiir 

spater aufgeschoben werden. Hier gait es zunachst einmal, das weite Feld der 

Schulgeologie zu tiberblicken und leitende Gesichtspunkte zu seiner Beurteilung 
zu finden. 
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formen und Wirtscbaftsleben. In: Blatter f. d. Fortbildung d. Lehrers u. d. 

Lehrerin. 1909. H. 13—15. 

62. Levin und Briecke : Methodischer Leitfaden der Chemie und Mineralogie. 

190 S. Berlin, Salle 1909. 2,40 Mk. 
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63. Lexis, W.: Die hoheren Lehranstalten und das Madchenschuhvesen im 

Deutschen Reich. (Bearheitet von C. Rethwisch, R. Lehmann, G. Baumer.) 

Berlin, Asher & Co. 1904. 

64. Lowl: Uber Geologie als Unterrichtsfach. (?) In: Das Wissen fur Alle. 

1906. Nr. 87, 38. 

65. Lttdtke. F.: Geographisch-geologische Schulansfliige im Posener Flachland. 

In: Geogr. Anz. 1907. 12. H. 

66. -Die Geologie im erdkundlichen Unterricht hoherer Lehranstalten. Progr. 

d. Kgl. Realschule zu Wollstein. 1907. 

67. Marz, Chr. : Berg und Tal der Heimat. Geologisch-geographische Wande- 

rungen in der Amtshauptmannschaft Lobau. Lobau, J. G. Walde 1905. 

68. Marek, R.: Die Erdkunde auf der 50. Versammlung Deutscher Philologen 

und Schulmanner zu Graz (28. Sept, bis 1. Okt. 1909). In: Zeitschr. f. Schul* 

geogr. 1909. 2. H. 

69. Morich, H.: Der Sandstein. In: Blatter f. d. Schulpraxis. 1908. Nr. 6. 

70. —► — Praparationen fur den Unterricht in der Mineralogie und Geologie 

an Volksschulen. 268 S. Hannover, Helwing 1909. 3,70 Mk. 

71. Nessig, W. R.: Geologische Exkursionen in der Umgegend von Dresden, 

Dresden, C. Heinrich 1898. 

72. Nies, A., und Dull, E.: Lehrbuch der Mineralogie und Geologie fur den 

Unterricht an hoheren Lehranstalten und zum Selbstunterricht. 400 Abb., 

20 Farbentaf. 2. Aufl. Stuttgart, F. Lehmann. 1905. 

73. Peters, H.: Lehrbuch der Mineralogie und Geologie fiir Schulen und fiir 

die Hand des Lehrers, zugleich ein Lesebuch fur Naturfreunde. 2. Aufl. 

266 S., Ill Abb., 1 Karte. Kiel und Leipzig, LipsiTjs & Tischer 1905. 

74. Pieper, G. R.: Beitrage zur Methodik des biologischen Unterrichts. Ge- 

samm. Abhandl. Hamburger Lehrer. IV. 96 S. Leipzig, Teubner. 1908. 

Geb. 1,50 Mk. 

75. Piltz : Tiber die Notwendigkeit und Durchfiihrbarkeit geologischer Be- 

lehrangen in den hoheren Lehranstalten. In: Unterrichtsbl. f. Math. u. 

Nat. XI. 

76. — Aufgaben und Fragen fiir Naturbeobachtung des Schulers in der Heimat. 

6. Aufl. 88 S. Weimar, Bohlau’s Nachf, 1908. Mk. —.80. 

77. Pohle : Geologie in der Volksschule. In: Zeitschr. f. Lehrmittelwesen u. pad. 

Lit. 1906. Nr. 2. 

78. Pokorny’s Naturgeschichte des Mineralreichs fiir liohere Lehranstalten, be- 

arbeitet von Dr. W. Schoenichen. 19. Aufl. 251 Abb., 2 Farbentaf., 1 Karte. 

Leipzig, G. Freytag 1908. Geb. 2,80 Mk. 

79. Polster : Die Geologie im Volksschulunterricht. In: Sachs. Schulzeitung. 

1907. Nr. 52. 

80. Potonie, H.: Vegetationsbilder der Jetzt- und Vorzeit. Nach Originalen von 

Wolff-Maage, Esslingen u. Miinchen, J. F. Schreiber. 

81. Reformvorschlage fiir den erdkundlichen Unterricht an den hoheren Schulen. 

Verhandlungen des 17. Deutschen Geographentages zu Liibeck 1909. Berlin, 

D. Reimer 1910. 

82. Roestel, N.: Lebensbild des Granits. In: Padagog. Studien. 1906. H. 6. 

83. — — Der Quarz. In: Natur u. Schule. 1906. H. 3. 

84- — — Lebensbilder im min.-geol. Unterricht. In: Prakt. Schulmann. 1907. 7. 
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85. Roestel, N.: Die mineralogisch-geologische Schulsammlung. In: Monats- 

hefte f. d. nat. Unt. 1909. H. 10.- 

86. — — Die Geologie im Lehrplan der Yolksschule. Samml. pad. Vortrage. 

XV. 5. Minden, C. Marowsky Mk. —.70. 

87. Rothe, K. C.: Der moderne Naturgeschichtsunterricbt. Beitrage zur Kritik 

und Ausgestaltung. 235 S. Wien u. Leipzig, Tempsky & G. Fkeytag. 1908. 

88. Rusra, J.: Sekulausfliige zur Einfiikrung in die Geologie. In: Natur nnd 

Sckule. 1905. H. 4. 1906. H. 1. 

89. — — Die Zukunft des mineralogischen Unterrichts. In: Natur und Sckule. 

1906. H. 6. 

90. — — Geologische Streifziige in Heidelbergs Umgebung. Eine Einfuhrung 

in die Hauptfragen der Geologie auf Grund der Bildungsgeschichte des ober- 

rheiniscben Gebirgssystems. Leipzig, E. Nagele 1908. 

91. Schaeizer, R.: Lebrbuch der Mineralogie und Geologie ftir die oberen 

Klassen der Gymnasien. 6. Aufl. Wien, Tempsky 1907. Geb. 2 Mk. 

92. — — Lebrbuch der Mineralogie und Geologie fur Realscbulen. 3. Aufl. 

(180 S., 207 Abb., 2 Taf., 1 Karte.) Wien, Tempsky 1909. Geb. 3 Mk. 

93. Schmid, B.: Leitfaden der Mineralogie und Geologie fur hohere Lehranstalten. 

124 Abb,, 1 Karte. Esslingen u. Miinchen, Schreiber 1905. 

94. — — Lebrbuch der Mineralogie und Geologie. 2. Aufl. I. Teil. Mineralogie. 

VIII, 125 S., 14 Taf. Esslingen, Schreiber Geb. 2,60 Mk. 

95. — — Der naturwissensckaftlicke Unterricht und die wissenschaftlicke Aus- 

bildung der Lehramtskandidaten der Naturwissenschaften. Leipzig u. Berlin. 

B. G. Teubner 1907. 

96. Schone, E.: Arbeitsergebnisse der Kommission zur Vorberatung ftir die 

Neuordnung des Sachsiscben Seminarwesens. Gruppe III. Im Man. gedruckt. 

1909. 

97. Schotten, H.: Diskussion liber die Dresdener Vorscklage der Unterrickts- 

kommission der Gesellsckaft Deutscber Naturforscber und. Arzte betr. die 

Ausbildung der Lehramtskandidaten. (Yereinigte Sitzg. zu Koln.) In: Zeitschr. 

f. math. u. nat. Unt. 1908. S. 531—537. 

98. — — Der Deutsche Ausschuss fur mathematischen und naturwissensckaft- 

lichen Unterricht. In: Zeitschr. f. math. u. nat. Unt. 1908. S. 537—541. 

99. Shalee, N. S.: Elementarbuch der Geologie fur Anfanger. Autoris. Uber- 

setzung von C. v. Karczewska. Dresden, H. Schultze 1903. 

100. Steinecke, V.: Der Unterricht in der Geologie. In: Padagogisches Archiv. 

1908. H. 1. 

101. Steinmann : Der Unterricht in Geologie und verwandten Fachern auf Sckule 

und Universitat. In: Natur und Schule. 1907. H. 6. 

102. Stoewer: Wie weit konnen geologische Fragen in dem Unterricht der 

hoheren Lehranstalten beriicksichtigt werden? In: Yerhandl. des 15. Deutschen 

Geographentages in Danzig. 1905. 

103. Stoltz: Geologische Bilder aus dem Grossherzogtum Hessen. Progr. d. 
Gymn. Darmstadt. 

104. Ursesiits, O.: Geologische Karte von Deutschland ftir den Sckulgebrauch. 

1 : 2000 000. Frankfurt a. M., Yerlag des Yulkan. 2,50 Mk. 
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105. Verworn, M.: Beitrage zur Frage des naturwissenschaftlichen Unterricbts 

an den hokeren Schulen. (J. Walther : Geologiscker Unterr.; H. Wagner : 

Geograpli. Unterr.) Jena, G. Fischer 1904. 

106. Voigt, M.: Die Praxis des naturkundlicken Unterrichts, ein Handbnck fur 

Lehrer und Sammler. XIV u 282 S., 92 Abb. Leipzig, Dieterich 1909. 

Geb. 3,80 Mk. 

107. Volk, Karl G.: Geologische Wanderungen am Sckwabiscken Meere. Ein 

metkodisclier Beitrag zur Heimatkunde. In: Monatsh. f. d. nat. Unt. von 

Landsberg u. Schmid. 1910. H. 1. 

108. Wagner, P.: Tiber Exkursionen im Geograpkieunterrichte. 15. Berickt des 

Vereins Sacks. Realsckullekrer. Leipzig, Durr. 

109. — — Leitsatze zur Reform des mineralogisck-geologiscken Unterrickts. In: 

Zeitsckr. f. matk. u. nat. Unt. 1907. H. 3. 

110. — — Die Erdkunde im Lekrplan der sacksisclien Oberrealsckule. In: 

Geogr. Anz. 1908. H. 10. 

111. — — Geologie und Mineralogie im Lekrplane der kokeren Sckulen. In: 

Padag. Arckiv. 1909. H. 7/8. 

112. -Lekrbuck der Geologie und Mineralogie fur hokere Sckulen. Kleine 

Ausgabe f. Realsckulen unc^Seminare. 190 S., 268 Abb., 3 Taf. 2. u. 3. Aufl. 

1908. 2,40 Mk. Grosse Ausgabe f. Realgymnasien, Oberrealsckulen, sowie 

zum Selbstunterrickte. 231 S , 316 Abb., 4 Taf. 2. u. 3. Aufl. 1910. 2,80 Mk. 

Leipzig u. Berlin, B. G. Teubner. ' 

113. — — Die geologiscke Ubersichtskarte des Konigreichs Sachsen. In: Zeitschr. 

f. prakt. Geol. 1909. H. 12. 

114. Wallring, R.: Berickt iiber die 17. Hauptversammlung des Vereins zur 

Forderung des mathematischen und naturwissenschaftlichen Unterrichts in 

Gottingen. Pfingsten 1908. In: Zeitschr. f. matk. u. nat. Unt. 1908. 

S. 197—208 l). 
115. Walther, J.: Die Geologie in der Schule. In: Natur und Schule. Bd. 1. 

S. 46. 

116. -Mineralogie und Geologie in Forsckung, Lehre und Unterrickt. In: 

Natur und Schule. 1905. H. 12. 

117. -Vorsckule der Geologie. Jena, Fischer. 3. Aufl. 1908. 2,50 Mk. 

118. Wandtafeln zur Erklarung der Formen der Erdoberflache, kerausgeg. 

Wien, A. Muller und Esslingen, F. Schreiber. In 6fach. Farbendruck- 

Format 123 : 176 cm. Preis einer Tafel unaufgez. 5 Mk. 

119. Wedekind, H.: Die Bedeutung der Geologie ftir Lehrer und Sckulen. In : 

Schulblatter der Provinz Sachsen. 

120. Weidemuller, O.: Landeskunde des Konigreicks Sachsen. 48 S., 1 Karte, 

24 Abb. Leipzig, J. Klinkhardt 1908. Mk. —.80. 

121. Weigerdt, P.: Geograpkie. In: Padagogiscker Jahresbericht, kerausgeg. v. 

Sckulrat Scherer. Leipzig, Brandstetter 1909. 

122. Wettstein, R. v.: Der naturwissenschaftliche Unterrickt an den oster- 

reichischen Mittelsckulen. Wien, Tempsky 1908. 

T Vergl. auck: Die Hockschulausbildung des Leliramtskandidaten in Geologie 

und Mineralogie. In: Unterrichtsbl. f. Matk. u. Nat. 1908. H. 5. 
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128. Wieth, J. F.: Die Entstehung der Alpen. Eine geographiscke Exkursion 

als Beitrag zur Metbode des erdkundlichen Unterrichts. Progr. Gymn. Eicb- 

statt. 1909. 

124. Wittich, E.: Ubersicht der geologiscben Verhaltnisse des Grossherzogtums 

Hessen. Progr. Neues Gymn. Darmstadt. 1909. 

J25. Wolfixgee, V.: Ei'gebnisse einer Scbulreise dnrch die Frankische Schweiz 

98 S. Niirnberg, Koex 1908. 1,40 Mk. 

126. Zahx, G.: Geologische Veranschaulichungsmittel im Seminar zu Gotba. 

Neue Babnen. 1908/9. 20. Jabrg. H. 9. 

127. — — Das geologiscbe Profit. Tbiir. Schulblatt. 1907. 32. 

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

_ i ' 

Abkiirzungen: Geol. = Geologic: g. = geologiseh: Ub. = Ubungen; Anl. = Anleitung zu 

selbstandigen Arbeiten auf dem Gebiete der Geologie; Coll. = Colloquium ; Exk. = Exkursionen. 

— Die Zahlen bedeuten die Anzahl der Stunden in der Woche. 

1. Universitaten. 
A. Dentscbland. 

Berlin: Beaxca: Anl. Ub.i Potoxie: Entstebung d. Steinkobie u. d. 

Kanstobiolitlie liberbaupt 1.; v. Staff: Grundwasser und Quellen 1; D. g. Grund- 

lagen der Landschaftsformen in d. Schweiz 1; Ub. im Lesen g. Karten 1 ; 

Steemme: Stratigrapb. Ub.; Exk. Tannhaesee: Struktur d. nattirl. Bausteine u. 

ibre Bedeutung fur deren Wetterbestandigkeit 1 Vs. Eedmannsdoeffee : Anl. zu 

petrogr. Untersucb. i. Feld. 

Bonn: Steinmann : Erdgescbichte m. Exk. 5; Eiszeit u. vorgeschic-htl. 

Menscb 1: Ub.; Anl.; Coll. Beatjns: Einfiibrung in d. Petrograpbie 3; Pohlig: 

Allg. Geol. (Erdgescbicbte) 4; Allgemeinverstandl. Vortrage liber Geol. 1; Wilckexs: 

Einfiibrung in d. Geol. m. Exk. 2; Bau, Bild u. Bodensckatze d. deutsck. 

Kolonien 1; Wannee : Geol. v. Ostasien 1; Anl. z. Aufnakmen u. z. Entwurf g. 

Karten 2 (mit Tilmanx); Tilmann: Geol. v. Rheinld. u. Westfalen m. Exk. 2. 

Breslau: Frech: Anl. z. G. u. agronom. kartograph. Aufnabmen im Ge- 

lande 1; Ub.; Anl.; Coll. Sachs: Bodenschatze Schlesiens 1; Rexz: Ausgew. Kap. 

a. d. chem. Geol. 1; G. Reisebilder a. d. Orient 1; Ub. 2. 

Erlangen: Lexk: Allg. u. histor. Geol. 5; Exk. 

Freiburg i. B.: Deecke : Erdgeschichte 5; Prakt. Geol. 2; Ub.; Anl.; 

Coll. Neumaxx: Morpbologie d. Erdoberflache 2; Osaxx': Gesteinslehre 4; Dexixgee. 

Eiszeit u. Diluvialmensch 2; Anl. 

Giessen: Kaiser: Petrogr. Ub.; Exk. 
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Gottingen: Pompeckj : Geol. Hannovers 1; Prakt. Geol. 2; Ub.; Anl.; 

Exk. v. Koenen: Ub. im g. Aufnehmen. Mugge: Sedimente u. metamorpbe Ge- 

steine 1. 

Greifswald: Jaekel: Allg. Geol. 2; Ub.; Exk. Milch: Zusammen- 

setzung d. festen Erdrinde 2; Philipp: Geol. d. norddeutschen Tiefebene m. Exk. 

Halle: Walther: Allg. Erdgeschichte 4; Anfangsgriinde d. Geol. m. bes. 

Berucksichtigung d. Bodenkunde 2; Ub.; Anl.; Anl. z. g. Beobacht. auf Reisen. 

Ludecke: Petrographie 2; Scupin : Geol. v. Deutschland m. bes. Beriicksichtigung 

v. Sachsen u. Thiiringen m. Exk. 2; WtisT: Ub.; Anl. z. g. Beob. im Gelande. 

Heidelberg: Salomon: Geol. 5; G. Geschichte d. Heidelberger Gegend 1; 

Ub.; Anl.; Coll.; Wulfing: Petrographie 2; Schmidt: Techn. Geol. 3. 

Jena: Linck: Einl. i, d. Gesteinslehre 3. 

Kiel: Haas: Ausgew. Kap. a. d. Geol. Schlesw.-Holsteins 1; Diiuviale 

Eiszeit 1. Johnsen: Gesteinskunde 4; Krummel: Morphologie d. Erdoberflache 4, 

Konigsherg: Toenquist : Allg. Geol. 3; Ub.; Anl.; Exk. 

Leipzig: Credner: G. Bau d. Konigreiclis Sachsen 1; Ub.; Coll.; Rinne: 

Gesteinskunde (Ubersicht des Gesamtgebietes) 2; Felix: Vulkanologie 1; Reinisch: 

Petrogr. Ub. im Felde. 

Marburg: Kayser: Allg. Geol. 4; Geol. v. Hessen m. Exk. 3; Gb.; Anl. 

Barer: Petrogr. m. Exk. 3; Schavantke: Besprechungen iib. spez. Kap. d. Petro¬ 

graphie. 

Miinchen: Rothpletz: Geol. 4; Geol. d. Alpen 1; Ub.; Anl.; Ub. im 

Gebirge. Weinschenk : Lagerstattenlehre II (Erzlagerstatten) 2, Petrograph. Ub.; 

Anl. Stromer : Geol. d. deutsch. Schutzgebiete 1; Broilj : Ub. 

Miinster: Bosz: Anl.; Wegner: Geol. v. Westfalen m. Exk. 1. 

Rostock: Geinitz: Ub.; Exk. 

Strassburg i. E.: Holzapfel: Erdgeschichte m. bes. Berucksichtigung 

Deutschlands 4; Rheintal v. Basel bis zur Miindung 1; Ub.; Anl.; Coll. Bucking: 

Einl. i. d. Petrographie 2; v. Seidlitz: Anl. z. g. Beob. im Gelande; Sapper: 

Grundziige d. physik. Geographie 4. 

Tubingen: Koken: Geol. v. Wiirttemberg m. Exk. 3; G. Grundlagen d. 

Abstammungslehre 1; Ub.; v. Huene : Entstehung und Bau d. Festlander u. Ge¬ 

birge 1; Freudenberg: Lagerstattenlehre 1. 

Wtirzburg: Beckenkamp : Geol. m. Exk. 4. 

B. Schweiz. 

Basel: Schmidt: Geol. 3; Exk.; Preiswerk : Ub.: Bestimmen von Ge- 

steinen; Bdxtorf: Ub. i. g. Aufnahmen. 

Bern: Baltzer: Spez. Geol. (Erdgeschichte) 3; Ub.; Anl.; Exk.; Walser: 

Physik. Geographie 3; Hugi: Petrograph. Ub. Nussbarm: Morphologie d. Ge¬ 

birge 2. 

Zurich: Heim: Geol. d. Schweiz 2, Exk. Grijbenmann : Petrogr. 3; Ub. 

Rollier: Stratigraphie Tertiar u. Kreide 2; Heim jr.: Ausgew. Kap.. a. d. Alpen- 

geol. 1; Wehrle. Augew. Kap. a. d. Morphologie d. Erdoberflache 1. 

C. Osterreich. 

Czernowitz: Penecke: Histor. Geol. 5. v. Bohm : Physik. Geographie 5; 

Theorien d. Gebirgsbildung 2. 

Graz: Ho-ernes: Histor. Geol. 5; Hilber: Prakt. Geol. 5; Heritsch: 
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Ubers. lib. d. g. Bau y. Osterreich-Ungarn 2. Exk. Ippen und Schaeitzer: 

Petrogr. Ub. 

Innsbruck: Blaas : Glazial-Geol. 2, Ub.; Exk.; Cathrein : Petrographie II. 

D. Gesteine m. bes. BerLicksichtigung d. Tiroler Eruptivtypen 3; Ub.; Anl.; Exk. 

Prag: Pelikan : Einfiihrung i. d. Gesteinslebre 5; Anl. 

Wien: Uhlig: Das Mesozoikum4; Anl., Exk. Reyer : Theoret. Geol. m. 

Experim. 2; Suess: Stratigraph. Geol. 5; Kossmat: Prakt. Geol. II (Boden u. 

Wasser) 2; Schaffer: D. Neogen in Osterreick; Stark: Chemische Fragen der 

Gesteinslebre. 

2. Technische Hochschulen. 

Deutschland. 

Aachen: Dannenberg: Geol. f. Hiittenleute u. Chemiker; Erdgeschichte; 

Geol. d. Steinkohlen; Ub. Klockmann : Petrographie. 

Berlin: Hirschwald: Allg. Geol.; Krahmann: Deutschlands Eisenerz- 

vorrate. 

Braunschweig: Stolley: Geol.; Ub. 

Danzig: y. Wolff: Geol. 3; Entstehung d. Mineralien u. Gesteine 1; 

Ub.; Coll. 

Darmstadt: Lepsius: Geol.; Ub.; Exk. 

Dresden: Rimann: Gesteinskunde: G. Bau d. Konigreichs Sachsen. 

Hannover: Stille: Grundztige d. Geol. 4; Hoyter: Prakt. Geol. II. 2; 

Geol. d. nordwestl. Deutschl. 1; Schondorf : Techn. wichtige Mineralien u. Ge¬ 

steine Deutschlands 1; Ub. liber Verwertung g. Karten 1. 

Karlsruhe: Paulcke : Geol. m. Exk. 4; Allg. Geol. u. Gesteinskunde; 

Entstehung d. Gebirge 2; Ub.; Coll. 

Munch en: Obbeke : Ub.; Anl. 

Stu'ttgart: Sauer: Geol. m. Exk.; Bodenkunde auf g. Grundlage; 

Ub.; Anl. 

* * 
* 

Bergakademie Berlin: Rauff; Formationslehre; Repetitorium. 

Bergakademie Clausthal: Bode: Geol. II. 5; Ub.; Bruhns : Lager- 

stattenlehre 3; Petrographie 3, Ub. 2. 

Bergakademie Freiberg i. S.: Beck: Geol.; Lagerstattenlehre; Ub. 

* * 
* 

Ham burgisc lies Kolonialinstitut: Gueich: Nutzbare Min. u. Ge¬ 

steine d. deutsch. Schutzgebiete 3, Ub.; Exk. 

* * 
* 

Land wirtsch aft 1. Hochschule Berlin: Gruner: Grundziige der 

Geol.; |Geol. in bezug auf d. Aufsuchung, Beschaffenkeit u. Brauchbarkeit des 

Wassers ; Ub.; Exk. 

Landwirtsch. Hochschule Ho henheim: Plieninger: Geol. II 3; 

Ub ; Exk. 
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Bucher- und Zeitschriftenschau. 
Neue Zeitschrift fiir 3Iineralogie, Geologie und Palaontologie. Heraus- 

gegeben von R. Zimmermann und F. Goebel, erscheint seit Mai d. J. jahrlick in 

12 Heften. (Badia-Schwert-Yerlag.) Sie ist das Organ der Vereinigung von 

Freunden der Mineralogie, Geologie und Palaontologie, die diese Wissenschaften 

volkstlimlich zu machen bestrebt ist, ihren Mitgliedern geeignete Literatur zu 

Vorzugspreisen besorgt, iknen besonders Ratschlage fiir Reisen und Exkursionen 

gibt, die dazu notigen Fiihrer und Karten verschafft und den Tausch und Handel 

einschlagiger Gegenstande vermittelt. 

Geologie von Kanada. Einen kurzen und klaren Uberblick liber die 

Geologie von Kanada mit besonderer Beriicksicktigung des Mineralreicktums des 

Landes gibt das Buck von G. A. Young : A descriptive Sketch of the Geology and 

Economic Minerals of Canada, herausgegeben vom Departement of Mines, Geolo¬ 

gical Survey Branch. Ottawa. 1909. Der Text besteht aus 151 Seiten mit zahl- 

reicken Abbildungen; dazu eine geologiscke Ubersicktskarte und eine Karte der 

nutzbaren 31ineralien. 

Gesellschaften, Versammlungen. 
Der XT. Internationale Geologen-Kongress wird vom 18.—25. August 

d. J. in Stockholm tagen. Es sind zahlreicke Exkursionen vor, wahrend und 

nack der Versammlung in Aussickt genommen. Gegenstand der Verhandlung 

werden im besonderen sein: 

Geologie der vorkambriscken Formationen. 

Klimaanderungen nach dem Maximum der letzten Vereisung. 

Die Eisenerzsckatze der Erde und ikre Verbreitung. 

Geologie der Polargebiete. 

Das unvermittelte Ersckeinen der kambrischen Fauna. 

Programme sind durch den Generalsekretar des Kongresses J. G. Andersson, 

Stockholm 8, zu bezieken. 

III. Jahresbericht der Freiberger Geologisclien Gesellschaft. Ostern 

1910. Freiberg i. S. 

Die Gesellschaft zahlt nack zweijahrigem Bestehen 196 Mitglieder. Yon den 

Vortragen, die in den 8Sitzungen des letzten Yereinsjahres gekalten wurden, mogen 

als bemerkenswert erwahnt sein: 0. Stutzer „Bericht liber eine geologiscke 

Kartierungsiibung“ und „Uber amerikanisckes Hocksckulwesen mit besonderer 

Beriicksichtigung des geologiscken und minerologischenUnterrichts“, sowie Hermann 

■Yber die Geologie des Hererolandes“. 

_ 

Personalia. 
Bernfungen. An Stelle des klirzlich verstorbenen Prof. E. Philippi ist 

Prof. Dr. 0. Wii.ckens (Bonn) nack Jena berufen worden. — Dr. E. WiisT (Halle) 

ist als ausserordentlicker Professor der Geologie und Palaontologie nack Kiel be¬ 
rufen worden. 
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Habilitationen. Gottingen: Dr. Salfeld fiir Geologie und Palaontologie 

— Dresden: Dr. E. Rimann fiir Geologie und Palaontologie. Marburg: Dr. 

C. Andree fiir Geologie und Palaontologie. 

Professor Dr. Wilhelm Salomon, Direktor des Geologisch-Palaontologischen 

Institutes der Universitat Heidelberg ist von der Kgl. Italienischen Akademie 

der Wissenscliaften zu Mailand (Reale Istituto Lombardo di Scienze e Lettere) zum 

auswartigen korrespondierenden Mitglied der naturwissensckaftlichen Sektion er- 

nannt worden. 

Geologische Vereinigung. 

Exkursion zur Einfiihrung in das Verstandnis des Deckenbaus der Alpen. 

Es sollen besichtigt und erlautert werden: 

Hoh ere und tiefere helvetische Decken. 

Biirgenstock, Pilatus, Brunnen-Altdorf. 

Lepontinische und ostalpine Klippen. 

Mythen und Iberger Klippen. 

Helvetisch- autochthones Gebirge. 

Erstfelder Tal und Windgalle. 

Gotthardmassiv und Urserenmulde. 

Goschenen, Andermatt, Airolo. 

Autochthones Gebirge und Glarnerdecke. 

Altdorf, Klausenpass, Linthtal. 

Tertiare Fischschief er. Lochseiten Kalk. 

Linthtal, Schwenden, Elm. 

Glarnerdecke. 

Elm, Segnes-Pass, Flims. 

Die Exkursion ist auf 10 Tage berechnet und auf 20 Teilnehmer besckriinkt. 

Yersammlungsort: Luzern, Hotel Riiti, Sonntag abend 1. VIII. 10. Die Kosten 

werden pro Tag der Exkursion ungefahr 10—12 Frcs. betragen. Amneldung bis 

zum 15. Juli an den Fiihrer 

Dr. Otto Welter, Bonn. Geolog. Institut der Universitat. 

29 JUN. 1910 
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AUSZUG AUS DEN SATZUNGEN DEE 
»GEOLOGISCHEN YEEEINIGUNG«. 

§ 1. Name, Sitz und Zweck. 

Die »Geologische Yereinigung« hat ihren Sitz in Frankfurt a. M. Sie 

hezweckt die Forderung der Geologie in und auberhalb Deutschlands in 

Kreisen der Fackleute, Lehrer, Bergleute und Freunde der geologischen 

Wissenschaft. Sie sucht diesen Zweck zu erreichen durch folgende Mittel: 

1. durch Yeroffentlichung der »Geologischen Rundschau*:, einer Zeit- 

schrift, die hauptsachlich dazu bestimmt ist, uber die wesentlichen 

Fortschritte aller Zweige der Geologie, im besonderen der all- 

gemeinen Geologie, in zusammenfassenden Besprecbungen zu be- 

ricbten; 

2. durch Yersammlungen; 

3. durch Exkursionen; 

4. durch Yeranstaltung von Lehrkursen und Lehrexkursionen; 

5. durch Zusammenstellung geeigneter Lehrmittel fur den TJnterricht 

auf Hochschulen und Schulen. 

§ 2. Yersammlungen und Sitzungen. 

Die Yersammlungen sind zweierlei Art: 

1. eine jahrliche Hauptversammlung, die in der Zeit vom 1. his 

10. Januar in Frankfurt a. M. ahgehalten wird. 

2. wissenschaftliche Sitzungen, die mit der Hauptversammlung ver- 

einigt oder davon getrennt llberall ahgehalten werden konnen. 

§ 3. Mitgliedschaft. 

Die Anmeldung zur Mitgliedschaft erfolgt an den Schriftfuhrer*. Das 

Eintrittsgeld betragt 5 M., der jahrliche Beitrag 10 M. fur Personen 

sowohl wie fiir Institute, Bibliotheken usw. Die lebenslangliche Mitglied¬ 

schaft einer Person kann durch einmalige Zahlung von 250 M. erworben 

werden. AVer eine einmalige Zahlung von 1000 M. leistet, wird als 

Stifter gefiihrt. Alle Mitglieder erhalten die »Geologische Rundschau* 

unentgeltlich und portofrei zugestellt. 

Der Jahresbeitrag ist bis Ende Januar an den Kassenfiihrer f einzuzahlen, 
andernfalls wird er durch Postauftrag erhoben. Yerweigerung der Zah¬ 

lung bedeutet Austritt aus der Yereinigung und zieht Einstellung der 

Zusendung der Zeitschrift nach sich. 

Der Yorstand: 

Ehrenprasident: E. Suess (Wien) 
I. Yorsitzender: E. Kayser (Marburg) 
Stellvertret. Yorsitzender: Ch. Barrois (Lille) 

» » G. A. F. Molengraaff (Haag) 
> > A. Rothpletz (Miinchen) 

V. Uhlig (Wien) 
*Schriftfiihrer: Fr. Drevermann (Frankfurt a. M., Senckenbergi- 

sches Museum, Yictoria Allee 7) 
Stellvertret. Schriftfuhrer: R. Richter (Frankfurt a. M.) 
Redakteur: G. Steinmann (Bonn) 
Mitredakteur: W. Salomon (Heidelberg) 

» O. Wilckens (Jena) 
iKassenfiihrer: H. Schulze-Hein (Frankfurt a. M., Eschenheimer Anlage). 

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



170 Bucher- und Zeitschriftenschau. 

Bticher- und Zeitschriftenschau. 

W. F. Hillebrand, Analyse der Silikat* und Ivarbonatgesteine. Deutsche 

'Ausgabe unter Mitwirkung des Yerfassers iibersetzt und besorgt von Ernst 

Wilke-Dorfurt, mit 25 Figuren im Text. XYI und 258 S. Leipzig. Yerlag 

von Wilhelm Engelmann. 1910. M. 6.—, geb. M. 7.—. 

Man muss dem Ubersetzer zu grossem Dank verpflichtet sein, wenn er es 

unternommen hat, Hillebrand’s Analysis of silicat and carbonat rocks, welche 

auch schon in ihrer englischen Ausgabe in Deutschland wohl bekannt war, ins 
* 

Deutsche zu iibertragen. Findet man doch darin alles, was iiber Gesteinsanalyse 

bemerkenswert ist, zusammengestellt und namentlich all die Methoden, welche sich 

bei der chemischen Gesteinsuntersuchung an der Geologischen Landesanstalt der 

Yereinigten Staaten von Nordamerika als praktisch erwiesen haben, beschrieben 

und was vor alien Dingen wichtig ist, kritisch besprochen und mit anderen Methoden 

in bezug auf Brauchbaikeit, bequeme Ausfiihrung und Genauigkeit usw. in ein- 

gehendster Weise verglichen; durch Nachtrage der neueren Literatur und neuerer 

z. T. von Hillebrand selbst herriihrender Versuche ist das Buch bis auf die neueste 

Zeiterweitert. Neben den Methoden sind auch hochstbeachtenswerte allgemeineGrund- 

siitze analytischen Arbeitens aufgestellt. Wenn auch einige Methoden wie z. B. der 

Borsaureaufschluss von Jannacsh hinsichtlich der dabei angeblich stattfindenden 

Alkaliverfliichtigung, welche von diesem genau widerlegt ist, etwas zu scliarf be- 

urteilt sind, so muss man sich iiber dieses wenige hinwegsetzen und die Riesen- 

arbeit bewundern, welche unter Hillebrand’s Leitung an der Survey zur Priifung 

und Yervollkommnung der mineral-analytischen Methoden in 25 jahriger Tatigkeit 

geleistet ist. 

Das Buch ist nicht fur den Anfiinger geschrieben oder fiir denjenigen, welcher 

nur gelegentlich einmal Gesteinsanalysen ausfiihren will; es ist fiir den erfalirenen 

und wissenschaftlich denkenden Analytiker bestimmt und wird fiir diesen eine 

Fundgrube reichsten Wissens und vielseitigster Erfahrung sein. M. Dittrich. 

Die bautechniscli verwertbaren Gesteins-Vorkommnisse des Preussischen 
Staates und einiger Naclibargebiete. Hirschwald, J. Verlag von Born- 

trager 1910. M. 12.—. 

Das im Auftrage des Kgl. preuss. Ministeriums der offentlichen Arbeiten 

verfasste, 283 Seiten starke Buch enthalt eine tabellarische Ubersicht der im Be- 

triebe befindlichen, sowie der zu gelegentlicher Benutzung erschlossenen, aber 

wieder aufgelassenen Steinbriiche Preussens. Die Anordnung erfolgte nacli Pro- 

vinzen, Regierungsbezirken und Kreisen. Eine Farbendruck-Karte lasst rasch. 

das Yorkommen und die Haufigkeit der Steinbruchbetriebe in den einzelnen Ge- 

bieten erkennen; und zwar sind auf der Rarte durch verschiedene Farben und 

Signaturen die folgenden 18 Gesteinsgruppen unterschieden: Sandstein, Grauwacke 

(Grauwackenschiefer-Konglomerate), Kalkstein-Dolomit, Marmor, Dachschiefer, 

Tonschiefer-Kieselschiefer, Granit, Gneis-Glimmerschiefer-Quarzit, Porphyr, Syenit- 

Diorit-Diabas-Gabbro, Griinstein-Melaphyr, Serpentin, Trachyt-Phonolith-Dolerit 

bz. Laven, Basalt-Basaltlava, Plutonisclie Tutfe (Schalstein), Yulkanische Tuffe, 

Gipsstein, Kalktuff. 

Besonders wertvoll fiir die Praxis und zwar sowohl fiir das Baugewerbe 

wie fiir die Steinbruchindustrie ist es, dass der Yerf. unter der Mitwirkung der 
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Bauinspektionen, Strombauverwaltungen und Eisenbalindirektionen ein Yerzeichnis 
samtlicher alteren Baulicbkeiten beigefiigt hat, die aus den betreffenden Stein- 
brucbmaterialien hergestellt sind. So konnten bei zahlreichen Bausteinen absolut 
zuverlassige, auf langer Erfahrung beruliende Angaben liber die Wetterbestandig- 

keit gemacbt werden. 

In der Tabelle sind fiir jeden Ort aucli der Zabl nach unterscbieden: die 
Steinbriiche in standigem Betrieb, die nur zeitweise in Betrieb genommenen und 
die ganz aufgelassenen Steinbriiche. Aucb die nur zu einmaliger Verwendung 
erscblossenen Gesteinsvorkommnisse sind aufgefiihrt. Ferner ist die geologiscbe 
Formation und das Alter der aus dem betreffenden Material aufgefiihrten Bau- 
werke angegeben. Ftir alle die Vorkommnisse, die der Verfasser in seinem Werke 
„die Prlifung der natiirlichen Bausteine auf ibre Wetterbestandigkeit“ genauer 
bescbrieben hat, ist die Nummer miigeteilt, unter der dort die Beschreibung zu 

finden ist. 

Es ware sehr wiinschenswert, dass ahnliche umfassenae Darstellungen aucb 
fiir die iibrigen Staaten Deutscblands verfasst wiirden, da nur dann die volks- 
wirtschaftlich vorteilliafteste Ausnutzung der Baumaterialien erzielt werden kann. 

W. S. 

Unter dem Titel ,,Tektonisches Gut aus deni Schlussbande das ,,Ant- 
litz der Erde“ von E. Suess“ gibt V. Uhlig im 4. Hefte des 2. Bandes der 
„Mitteilungen der Geologischen Gesellschaft in Wien“ einen Uberblick iiber die 

von Suess unterschiedenen neun geotektonischen und g e ohistori s chen 
Einheiten auf der Erde. Es sind dies: 

1. Laurentia, d. h. das friiher von Suess als „kanadischer Schild“ be- 

zeichnete Gebiet und seine Umrandung nebst Gronland und dem nordatlantischen 
Bruchgebiet, 

2. die Kaledoniden, die einer vordevonischen Faltungszone angehoren 
und den westlicben Teil von Skandinavien, die Shetland- und Orkney-Inseln, fast 
ganz Wales und einen grossen Teil von Irland umfassen, 

3. der asiatiscbe (oder eurasiatische) Bau, das grosste der tektoni- 
schen Elemente: ganz Asien ausser Dekkan und Ceylon, Europa ausser den 
Kaledoniden, der Atlas, die Rocky Mountains, Eliasgebirge, Alaskiden und Appa- 
lachien. Der asiatiscbe Bau umgibt sonacli Laurentia auf alien Seiten mit 
seinen Fatten. 

4. Die bohmische Masse, 

5. das Gondwanaland, d. h. Siidamerika von den Anden bis zur Ost- 
ktiste zwischen dem Orinoko und Cap Corrientes, Afrika vom Atlas bis zu den 
Kapgebirgen, Syrien, Arabien, Madagaskar, Vorderindien, Ceylon, 

6. die Kapgebirge, die Reste eines zum grossten Teil unter dem slid- 
indischen und siidatlantischen Ozean liegenden Faltensystems in Siidafrika, 

7. Australien und die Ozeaniden, 

8. der andine Bau, der in Nordamerika mit dem Zwischengebirge, das 
sich mit den Alaskiden schart, beginnt und sich bis zum Grahamlande erstreckt, 
das an das Gebiet der 

9. Antarktis herantritt. Wcks. 

12* 
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Handbuch (lei* regionalen Geologie, herausgeg. v. Prof. Dr. G. Steinmann, 

Bonn, und Prof. Dr. 0. Wilckens, Jena. Heft 2: Bd. 4. 1. Abt. Island von 

Dr. H. Pjetukss in Reykjavik. Cael Winter’s Universitatsbuchhandlung. 

. Heidelberg 1910. Subskriptionspreis 0,80, Einzelpreis 1,20 Mk. 

Im zweiten Heft des „Handbuchs der regionalen Geologie“ behandelt 

H. Pjeturss die Geologie Islands auf 22 Grossoktavseiten mit 18 Kartenskizzen 

und Profilen. Dem Plan des Handbuchs entsprechend beginnt die Darstellung 

mit einer morphologischen Ubersicht. Den grossten Raum nimmt die Schilderung 

der tertiaren und quartaren Bildungen, namlich der braunkohlenflihrenden Tone 

des Miozans, des pliozanen Crags, der Moranen und der Basaltdecken ein, wobei 

eine Anzahl neuer Beobaclitungen des Yerfassers mitgeteilt werden. Die jungen 

Vulkane erfahren nur eine summarische Beliandlung. Im „Abriss der geologi- 

schen Geschichte“ wird besonders die Wichtigkeit der quartaren Yereisungen fur 

die Geologie und Morphologie der interessanten Insel hervorgehoben. An tech- 

: 

1 

If 

nisch wichtigen Yorkommen ist Island sehr arm. Wcks. 

In ihrem Werke ,,The Interpretation of Topographic Maps (United 

States Geological Survey, Professional Paper 60) bieten D. Salisbury und W. 

Atwood dem wissenschaftlichen Publikum eine Auswahl von topographischen 

Karten von Gebieten charakteristischer geologischer Gestaltung. Sie sind dem 

reichen Material der bisher von der geologischen Landesanstalt der Yereinigten 

Staaten von Nordamerika veroffentlichten Karten entnommen. Gelegentlich ist 

eine Photographie des betreffenden Gebietes oder eines Teiles desselben beigegeben. 

Die erste Gruppe von Tafeln zeigt, in welcher Weise die Karten die verschiedenen 

Oberflachenformen, Land, Wasser und Kulturerzeugnisse darstellen. Es folgen 

einige Karten von Dunengebieten zur Yeranschaulichung des Einflusses der Wind- 

tatigkeit, darauf einige zwanzig Tafeln, die den Effekt der Flusserosion illustrieren, 

weitere zwanzig, die die Form der Ablagerungen des fliessenden Wassers zeigen, 

wahrend ein halbes Dutzend Beispiele fiir den Einfluss ungleicher Harte der Ge- 

steine auf die Oberflachenformen bringt. Etwa zehn Karten geben ein Bild von 

den verschiedenen Stadien der Erosionszyklen, mehrere andere bringen Falle von 

Flussanzapfungen, Wasserscheidenverlegungen und Landschaften mit Karst- 

erscheinungen zur Darstellung. Mehr als 30 Karten sind der Gletscherwirkung, 

ebenso viele den Ktistenformen gewidmet. Den Schluss machen Karten von vul- 

kanischen Gegenden, verworfenen Gebieten und Seen. 

Allen 170 Karten ist eingangs ein erlauternder Text beigegeben. Das Werk 

kann als ein ganz ausgezeichnetes Hilfsmittel fiir das Studium der Geomorphologie 

bezeichnet werden. Einen Teil der Karten findet man aucli in Chamberlin’s und 

Salisbury’s „Geology. Processes and their results1'. Anderseits ist der vorliegende 

Atlas eine sehr erwiinschte Erganzung zu diesem Lehrbuch, das ja besonders die 
% 

Wirkung des Wassers und des Eises beriicksichtigt und dessen Ausfuhi ungen an 

der Hand dieses schonen Kartenmaterials noch klarer wirken werden. Woes. 

a 

Das Eolithenproblem. Sowohl die Prahistorie als auch die Geologie sind 

lebhaft an der Frage interessiert, ob und bis zu welchem Grade von Sicherheit 

es moglich ist, vom Menschen benutzte oder von ihm roh zugerichtete Feuersteine 

sog. Eolithe, von Naturprodukten zu unterscheiden. Fiir manche Forscher konnen 

die Eolithe iiberhaupt nicht als sichere Beweisstiicke fiir die Existenz des 
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denschen beigezogen werden, fur andere, wie besonders Rutot, der die Eolithen- 

rage in Fluss gebracht hat, reichen echt eolithische Erzeugnisse bis ins Oligozan 

uruck und beweisen, dass damals schon ein Werkzeug schaffendes Wesen von 

elativ bedeutender Kulturhohe bestanden hat. Daneben stehen Forscher, die das 

ichwierige Problem durch sorgfaltige Vergleiche zu vertiefen und zu losen 

lestrebt sind. 

Im Grunde liegt ja die Losung des Problems klar. Einerseits diirfen wir 

nnehmen, dass sich die ersten Anfange menschlicher Steinkultur in den Natur- 

rzeugnissen verlieren, denn solche wird der Mensch zuerst allein benutzt und 

vohl auch nur so voriibergehend verwendet haben, dass sie von den unbenutzten 

licht zu unterscheiden sind, — solche, die eigentlichen E o lithe, konnen allein 

md als solche als Beweis fiir die Existenz des Mensehen nur dann in Frage 

commen, wenn sie verschleppt sind, d. h. sich an Orten finden, wo sie durch 

latiirliche Yorgange unmoglich hatten hingelangen konnen. Andererseits mussen 

7ir uns sagen, dass auf die zunehmende Beniitzung der Eolithe schliesslich ein 

histand gefolgt ist, in dem die intentionelle Zurichtung der Feuersteine 

liesen Merkmale aufgepragt hat, durch die sie sich von alien Naturerzeugnissen 

lestimmt unterscheiden — solche Archaolithe (Yerworn), zugeschlagene Stein- 

verkzeuge ohne bestimmte Form, kann nur der Mensch hergestellt und gebraucht 

laben. Diese Grenzlinie oder richtiger gesagt Grenzzone moglichst scharf fest- 

;ulegen, liegt im Interesse der urgeschichtlichen wie der geologischen Forschung. 

Aus jiingster Zeit sind einige wichtige Fortschritte in dieser Richtung zu 

rerzeichnen. So haben Bonnet (Sitzb. Niederr. Ges. f. Natur- u. Heilk. 1909 1—23) 

ind Yerworn (Korrespondenzbl. d. D. g. f. Anthrop. 4-1, 1910, 36) die durch Rutot 

)ekannt gewordenen Eoiithe aus dem Oligozan von Boncelles an Ort und Stelle 

intersucht und sind zu dem Ergebnis gelangt, dass sie sehr wohl auf naturlichem 

Yege und zwar durch Pressung entstanden sein konnen und nichtmit einer zweifel- 

osen Eolithenkultur wie der tasmanischen auf dieselbe Stufe gestellt werden 

liirfen. Im gleichen Sinne spricht sich Steinmann (ebenda, 24—30) aus, der das 

7orkommen von Boncelles nach geologischen Gesichtspunkten untersucht hat, 

'lach ihm lasst sich die Entstehung der dortigen Eolithe aus den Yorgangen in der 

Brandung des transgredierenden Oligozanmeeres hinreichend erklaren, und diese 

geologischen Yorgange machen es auch durchaus unwahrscheiniich, dass der 

Mensch uuter solchen Yerhaltnissen dort gelebt und Werkzeuge benutzt hat. 

Gleichzeitig hat sich Commont mit der Eolithenfrage beschaftigt (A propos 

beoliths — Congr. preh. de Beauvais 1909; Ann. Soc. geol. du Nord 38, 1909, 

162—480), indem er natiirliche Yorgange verfolgte, durch die Eolithe entstehen 

mnnen. Als solche sieht er an das Nachrutschen und Nachstiirzen von Feuer- 

iteinen in Yerwitterungstaschen der Kreide, so wohl anstehender Feuersteine als 

luch aufbereiteter diluvialer Feuersteine in den Schottern. Durch diesen Yorgang 

ionnen die Feuersteine zu Nulei und Lamellen zerdriickt, ihre vorspringenden 

2cken und Kanten retuschiert werden. Ein anderer Yorgang, der zur Entstehung 

latiirlicher Eolithe von z. T. sehr ausgepragtem Typus fiihrt, liegt nach Commont 

n der Gehangerutschung und in dem Transport durch Wildwasser. Derart ge- 

)ildete falsche Eolithe konnte er an verschiedenen Stellen Nordfrankreichs an der 

Basis des Alteozans beobachten, dort, wo die Sande von Bracheux dem welligen 

Jntergrunde der Kreide aufliegen. Die hier zweifellos auf naturlichem Wege 

^ntstandenen Stiicke besitzen die Form von Nuklei, Klopfern, Messern, Schabern 

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



174 Personalia. 

Burins usw., z. T. in so vollendeter Auspragung, dass sie von gewiegten Pra- 

historikern teilweise fur palaolithisch erklart wurden. 

Ebenso hat P. Sarasin liber das Vorkommen von Glaseolithen am Strande 

bei Nizza berichtet (Jahrb. geogr.-ethnol. Ges. Zurich 1908—9). Manche davon 

besitzen ,,die denkbar typischste Form von Eolithen, Schabern, Spitzen, Bohrern 

mit schonster Retouchierung“ ; auch richtige Hohlschaber kommen vor. Alle diese 

Formen sind in kurzer Zeit durch die Brandung gebildet. 

Aus alien diesen Beobachtungen geht hervor, wie verwickelt das ganze 

Problem ist; es muss offenbar mit viel grosserer Bedachtsamkeit behandelt 

werden, als das bisher vielfach geschehen ist. Darauf hat besonders’ auch 

R. Hoernes (liber Eolithen. Mitt. Naturw. Yer. Steiermark 45, 1908, 372—402) hin- 

gewiesen. Es erscheint aber trotz alledem nicht gerechtfertigt, alles was als 

Eolith oder Archaolith aus tertiaren und altquartaren Schichten beschrieben ist, 

ohne sorgfaltige Priifung aus der Reihe menschlicher Erzeugnisse auszuscheiden, 

wie solches von verschiedenen Seiten geschieht. Bonnet und VerwOrn haben daher 

mit Recht in den oben zitierten Arbeiten betont, dass die pliozanen Archaolithe 

des Cantal, wie sie von ihnen beschrieben worden sind, doch recht erheblich 

von alien bis jetzt bekannten Naturprodukten abweichen, ebenso 

auch von den Maschineneolithen, die in den Kreidemiihlen entstehen. Solange 

es eben nicht geiungen ist, derartige Stiicke, die auch mit den tasmanischen 

Archaeolithen weitgehend iibereinstimmen, unter den Naturprodukten nachzuweisen, 

glauben diese Forscher an der Manufaktnatur der Cantalfunde festhalten zu 

miissen. 

So lasst sich derm der gegenwartige Stand der Eolithenfrage folgendermassen 

zusammenfassen: Feuersteinsplitter von eolithischer Gestaltung konnen auf natiir- 

lichem Wege entstehen und zwar durch verschiedenartige Vorgange. Viele, ja 

die meisten der fur Manufakte erklarten Eolithen konnen daher allein nichts fur 

die Existenz des Menschen beweisen. Die altesten (archaolithischen) Funde> 

deren Entstehung auf natiirlichem Wege bis jetzt noch nicht hat wahrscheinlich 

gemacht werden konnen, sind die des Cantal (Obermiozan nach franzosischer, alt- 

pliozan nach deutscher Bezeichnung). [Literaturzusammenstellungen liber die 

Eolithenfrage finden sich in den erwahnten Arbeiten von Hoernes und Bonnet.] 

St. 

,,Die fossilen Bryozoenriffe (lei* Halbinseln Kertsch und Taman44 von 

N. AndrussOw. (Mit 34 Textfiguren und 6 autotypierten Tafeln.) Kiew 1909 

(in deutscher Sprache). 

Yon diesem grossangelegten Werk des russischen Forschers ist jetzt die 

erste Lieferung im Selbstverlag des Yerfassers (Preis 7 Rbl.) erschienen. In der 

Einleitung weist Andrussow nach, dass den fossilen Bryozoenbauten der Halb¬ 

inseln Kertsch und Taman durchaus der Charakter von Riffen zukommt. Der 

spezielle Teil ist durch hervorragend schone Photographien aufs beste illustriert. 

Wurm. 

Personalia. 
Dr. R. D. M. Verbeeck (den Haag, Holland) hat von der Pariser Academie des 

Sciences einen Preis von 2000 Fr. fiir seine geologischen Forscbungen im Ost* 

Indischen Archipel erhalten. 
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Geologische Vereinigung. 
In der ausserordentlichen Hauptversammlung der Geologischen Ver¬ 

einigung. die am 4. Mai d. J. in Frankfurt a. M. getagt hat, ist nachstehender 

Vertrag mit der Deutschen Geologischen Gesellschaft genehmigt worden, nach- 

dem derselbe in der Hauptversammlung der Deutschen Geologischen Gesellschaft 

vom 22. Marz angenommen war: 

1. Der referierende Teil der „Geologischen Rundschau'' setzt sicli aus 

2 Teilen zusammen, namlich: 

a) Sammelreferate, die die allgeme ine Ge ologi e nnd die Geologie 

der ausserdeutschen Gebiete behandeln. 

b) Sammelreferate iiber die Fortschritte der Geologie Deutschlands 

und, soweit es der Zusammenhang erfordeit, auch benachbarter Gebiete. 

Alle Sammelreferate tragen den Namen des Referenten. 

2. Teil a) wird von der Geologischen Vereinigung, Teil b) von der 

Deutschen Geologischen Gesellschaft druckfertig geliefert. 

3. Teil b) soil etwa V3 des Gesamtumfanges der Referate ausmachen. (Dieser 

ist zunachst auf ca 18 Bogen festgesetzt, so dass Teil b) ungefahr 6 Bogen urn- 

fassen wird.) 

4. Die Geologische Vereinigung gibt a) plus b) in so viel Exemplaren zum 

Preise von je 5 Mk. fur den Jahresband an die Deutsche Geologische Gesellschaft 

ab, wie diese fur die Mitglieder beansprucht. Die Deutsche Geologische Ge¬ 

sellschaft verpflichtet sich, mindestens 200 Exemplare abzunehmen. 

5. Die Geologische Vereinigung verpflichtet sich, wahrend der ersten drei 

•Jahre der Vertragsschliessung ohne Zustimmng der Deutschen Geologischen Ge¬ 

sellschaft keinerlei weitere ahnliche oder gleiche Abmachungen mit anderen Ver- 

einigungen oder Personen zu treffen. 

a) Dieser Vertrag gilt fur die Jahre 1910, 1911 und 1912. Er kann am 

1. Januar 1912 gekiindigt werden und lauft, falls dies nicht ge- 

schieht, ein weiteres Jahr. 
/ 

6. Als Titel der fiir die Deutsche Geologische Gesellschaft bestimmten 

Sonderabdrticke wird festgestellt: Bericht iiber die Fortschritte der 

Geologie, herausgegeben vonderDeutschenGeologischenGesell- 

schaft und der Geologischen Vereinigung. 

7. Der Titel der Rundschau lautet: Geologische Rundschau, heraus¬ 

gegeben unter Mitwirkung der Deutschen Geologischen Gesell¬ 

schaft von der Geologischen Vereinigung unter Redaktion von 

Steinmann, Salomon, Wilckens. 

In derselben ausserordentlichen Hauptversammlung der Geologischen 
Vereinigung ist beschlossen worden, dass an Orten, wo sich eine geeignete An- 

zahl von Mitgliedern befinden, Ortsgruppen mit Genehmigung des Vorstandes 

gebildet werden konnen. Kurze Berichte iiber die Verhandlungen der Gruppen 

sollen, soweit sie neue Forschungen betreffen, in der Geologischen Rund¬ 

schau aufgenommen werden. 

Die Gruppe Bonn mit dem Umkreis Coblenz, Aachen, Krefeld, Duisburg, 

Dortmund, Siegen ist gegriindet worden und hat am 9. Juli die erste Sitzung in 

Bonn abgehalten. 
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Rheintal-Exkursion vom 6. bis 10. September 1910 
zur Erlauterung der neueren Anscliauungen iiber die Entsteliung des 

Rheindurchbruclitals. 

Dienstag, den 6. Sept. (Zusammenkunft in Mainz.) Nackmittags 372 Uhr: 

Gelegenheit zum Besuch des neu eroffneten romisch-germanischen Zentral- 

museums. Abends 6 Uhr: Erlauternder Vortrag zu den Exkursionen. 

Mitt wo ch, den 7. Sept. Vormittags: Diluvialterrassen zwischen Mainz, 

Wiesbaden und Ndr. Walluf. Nachmittags: Tertiar und Diluvinra west- 

lich von Mainz. 

Donnerstag, den 8. Sept. Vormittags: Tert'ar und Diluvium am Plateaurande 

zwischen Ingelheim und Bingen. Morphologischer Uberblick. Nach¬ 

mittags : Aufstieg zum pliozanen Talboden auf der Hohe iiber St. Goar. 

Freitag, den 9. Sept. Aufstieg zur Loreley (Terrassen) und nach Reitzenhain; 

zuriick iiber Patersberg. Guter Uberblick iiber 3 ineinandergeschachtelte, 

hochgelegene Talboden (1. pliziines Rheintal, 2. Talboden der Haupt- 

terrasse, 3. Talboden der Loreleyterrasse). Nachmittags: Dampferfahrt 

bis Coblenz. 

Samstag, den 10. Sept. Vormittags: Pliozan und Diluvialterrassen am Ost- 

rande des Neuwieder Beckens zwischen Niederlahnstein und Ehrenbreit- 

stein. Nachmittags: Tertiar und Diluvium bei Vallendar a. Rh. 

Ein ausfiihrliches Programm (mit Erlauterungen) und Angabe der wichtigsten 

Literatur und Karten erhalten die angemeldeten Teilnehmer rechtzeitig zugesandt. 

Profil- und Kartenskizzen, sowie Ubersichtstabellen gelangen auf der Exkursion 

zur Verteilung. 

Anmeldungen erbittet man moglichst bald, spatestens aber bis 20. August 

an den Fiihrer Dr. C. Moedziol. Adresse: bis 8. August: Mainz, Zeybach- 

strasse 4, von da ab: Aachen, Geologisches Institut der Kgl. Te chnischen 

Hochschule. 

3 AUii. 1910 

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



ATJSZUG AUS Dm SATZUNGEN DER 
>>GEOLOGISCHEA VEREIMGUNG*. 

§ 1. Name, Sitz und Zweck. 

Die »Geologische Yereinigung« hat ihren Sitz in Frankfurt a. M. Sie 
hezweekt die Forderung der Geologie in und auBerhalb Deutschlands in 
Kreisen der Fachleute, Lehrer, Bergleute und Freunde der geologischen 
Wissenschaft. Sie sucht diesen Zweck zu erreichen durch folgende Mittel: 

1. durch Yeroffentlichung der »Geologischen Rundschau«, einer Zeit- 
schrift, die hauptsachlich dazu hestimmt ist, liber die wesentlichen 
Fortschritte aller Zweige der Geologie, im besonderen der all- 
gemeinen Geologie, in zusammenfassenden Besprechungen zu be- 
richten; 

2. durch Yersammlungen; 
3. durch Exkursionen; 
4. durch Yeranstaltung von Lehrkursen und Lehrexkursionen; 
5. durch Zusammenstellung geeigneter Lehrmittel fiir den IJnterricht 

auf Hochschulen und Schulen. 

§ 2. Yersammlungen und Sitzungen. 

Die Yersammlungen sind zweierlei Art: 
1. eine jahrliche Hauptversammlung, die in der Zeit vom 1. bis 

10. Januar in Frankfurt a. M. abgehalten wird. 
2. wissenschaftliche Sitzungen, die mit der Hauptversammlung ver- 

einigt oder davon getrennt tiberall abgehalten werden konnen. Mit 
Genehmigung des Yorstandes konnen Ortsgruppen gebildet werden. 

§ 3. Mitgliedschaft. 

Die Anmeldung zur Mitgliedschaft erfolgt an den Schriftfuhrer *. Das 
Eintrittsgeld betragt 5 M., der jahrliche Beitrag 10 M. fiir Personen 
sowohl wie fiir Institute, Bibliotheken usw. Die lebenslangliche Mitglied¬ 
schaft einer Person kann durch einmalige Zahlung von 250 M. erworben 
werden. Wer eine einmalige Zahlung von 1000 M. leistet, wird als 
Stifter gefiihrt. Alle Mitglieder erhalten die »Geologische Rundschau « 
unentgeltlich und portofrei zugestellt. 

Der Jahresbeitrag ist bis Ende Januar an den Kassenfuhrer f einzuzahlen, 
andernfalls wird er durch Postauftrag erhoben. Yerweigerung der Zah¬ 
lung bedeutet Austritt aus der Yereinigung und zieht Einstellung der 
Zusendung der Zeitschrift nach sich. 

Der Yorstand: 

Ehrenprasident: E. Suess (Wien) 
I. Vorsitzender: E. Kayser (Marburg) 
Stellvertret. Yorsitzender: Ch. Barrois (Lille) 

> » G. A. F. Molengraaff (Haag) 
> > A. Rothpletz (Miinchen) 
» > V. Uhlig (Wien) 

*Schriftfiihrer: Fr. Drevermann (Frankfurt a. M., Senckenbergi- 
sches Museum, Victoria Allee 7) 

Stellvertret. Schriftfuhrer: R. Richter (Frankfurt a. M.) 
Redakteur: G. Steinmann (Bonn) 
Mitredakteur: W. Salomon (Heidelberg) 

» O. Wilckens (Jena) 
iKassenfiihrer: H. Schulze-Hein (Frankfurt a. M., Eschenheimer Anlage). 
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lage erkennbar“. An dem Auftreten der Mylonit-Granite, die wir als eine 

fast gleichartige Begleitersclieinung bei postsilurischen, mittelkarbonischen und 

jungtertiaren Gebirgsbewegungen kennen gelernt haben, sehen wir, dass die 

kristalline Deckenunterlage in sebr verschiedenartiger Weise durch die Bewegung 

der aufgelagerten Serie passiv in Mitleidenschaft gezogen worden ist. 

Es ist selbstverstandlich, dass granitische Mylonitbildungen lokal auch an- 

deren Griinden ihre Entstehung verdanken konnen, und es ware gewagt, allein 

auf das Vorkoinmen solcher Mylonite eine tektonische Gliederung durchzufiihren. 

Aus der Zusammenstellung der bis jetzt bekannten und untersuchten Vorkommen, 

die alle an Linien von grosster tektonischer Wichtigkeit gebunden sind, geht 

aber hervor, dass es sich bei Granit-Myloniten (granite ecrase, Kakirit, kata- 

klastischen Gesteinen etc.), meistenteils nicht um lokale Bildungen handelt, son- 

dern um eine Erscheinung von weitgebendem regionalem Wert, deren Be- 

deutung fiir die Tektonik nach dieser Richtung bin bisber fast unbekannt war 

und wobl aucb erst in Zukunft ibrem vollen Umfange nacb gewiirdigt werden wird. 

Ziisammenfasseiide tlbersiclit der neuereii Literatiir iiber 
die krymo-kaiikasi^clien Neogenablageriiiigeii. 

Von B. Spulski, Konigsberg i. P. 

Literaturverzeichnis. 

1. Andrussow, N. : Beitrage zur Kenntnis des Kaspiscben Neogens, a) Pontiscbe 

Scbicbten des Scbemacbinescben Distriktes. Meinoires du comite geologique. 

N. S. Livr. 40. 1909 u. b) Die Aktubagylscbicbten. Ebenda 1902. 

2. — — Depots tertiaires du district de Cbemakba. Bulletins du comite geo- 

i* logique XXIII. Nr. 3. p. 201. 1904. 

3. -Geologiscbe Untersucbungen auf der Halbinsel Taman. Materialien 

zur Geologie Russlands. 1904. 

4. Bogatschew, W. : Rechercbes geologiques dans la partie Sud du bassin du Mauytcli 

Occidental. Bulletins du comite geologique XXIII. Nr. 10. 1904. p. 505. 

5. -Observations geologiques dans le bassin de la riviere Manytcb. Daselbst 

XXII. Nr. 2 u. 9. 1903. 

6. Bogdanowitsch, K.: Das Dibrar-System im siidostliclien Kaukasus. Memoires 

du comite geologique. N. S. Livr. 26. 1906. 

7. Goltjbjatnikow, D. : Die Insel Swjatoi. Daselbst. N. S. Livr. 28. 1908. 

8. — — Region gazifere et naphtifere de Sourachhany. Bulletins du comite 

I geologique XXVII. Nr. 3. p. 181. 1908. 

,9. — — Principaux resultats de travaux geologiques effectues en 1903 dans la 

peninsule d’Apscberon. Daselbst XXIII. Nr. 5 -6. 

10. — — Exploration geologique des espaces napbtiferes du district Kaitago 

(Dagestan) etc. Daselbst XXI. Nr. 9. 1902. 

IL-Les depots mediterranens du Daghestan Nr. 3. 

12. Kalickij, K. : La region napbtifere de Catma. Daselbst XXVIL Nr. 3. 1907. 

p. 127. 

18. — — D^s Napbtbagebiet von Grosny. Memoires du c. geologique. N. S. 24. 
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14. Kaltckij, K., Recherches geologiques dans les environs de la ville de Temir-Khan 

choura. Daselbst XXIt. Nr. 1. p. 33. 1902. 

15. Rjabinin, a. : Compte-rendu preliminaire des travaux geologiques de 1905 dans 

la region naphtifere de Binagady, gouv. Bakou. Daselbst XXY. Nr. 3* 

1906. 

16. Rjabinin, a.: Rechercbes geologiques dans quelques regions naphtiferes du 

district Sighenakli, gouv. Tiflis. Bulletins du comite geologique. XXII. Nr. 3. 

1903. 
17. Weber, W., u. Kalickij : Die Insel Celekben. Daselbst XXVIII. Nr. 3. 

1909. 

18. WoLAROwiTscH, R.: Le bassin des sources de Cbollar. Daselbst XXVIII. 

Nr. 6. 1909. 

19. — — Ikirmakliu, ein Napbtagebiet auf der Halbinsel Apscheron. Daselbst. 

Nr. 7. 1909. 

20. -Recherches geologiques dans le district Kouban. Daselbst XXIII. Nr. 4. 

1904. 

21. Tscharnocki, S. : Geologische Forschungen im Erdolgebiet von Kuban- 

Blatt Nephtjanaja-Schirwanskaja. Memoires du comite geologique. N. S. 

Livr. 47. 

Im Ausgang der Oligozanzeit hat das ganze europaische Russland trocken 

gelegen. Das in vorhergehenden Zeitabschnitten Russland bis iiber 52° nord- 

licher Breite uberflutende Meer hat sich zur Zeit des Oberoligozans auf einen 

schmalen aber verhaltnismassig tiefen Meeresarm reduziert, welcher von Westen 

nach Osten iiber die Halbinsel Krym, Taman und den Kaukasus bis ins hinter- 

kaspische Gebiet reichte. Die nordliche Litoralgrenze dieses Meeresarmes ist noch 

nicht sicher festgestellt. Die terrestren Sande der oberoligozanen Poltawa- 

Stufe sind im ganzen siidlichen Russland entwickelt und sind noch im taurischen 

Gouvernement vorhanden. Erst in der Krym stellen sich die oberoligozanen Tone 

und Mergel ein, man kennt diese Tone ostwarts auf der Halbinsel Taman (3), 

im Kuban-Gebiet (20), im Daghestan (12). Weiter im Norden vom Kaukasus ist 

das Oberoligozan wieder sandig entwickelt, so im Gebiet von Manytsch und in 

den Jergeni-Hugeln. Noch unsicherer ist es mit der siidlichen Grenze des ober¬ 

oligozanen Meeresarmes bestellt. Doch haben die Untersuchungen von Golu- 

BTATNiKOW (7) auf der Insel Swiatoi und auf der Insel Apscheron (9) gezeigt, 

dass auch dort das Oberoligozan tonig ist und dass somit diese Gegenden noch 

in den Bereich des erwahnten Meeresarmes fallen. Diese Tone gehen ganz all- 

mahlich in die Schichten des Miozans iiber. Eine Abtrennung der beiden For- 

mationsstufen ist, teils wegen der petrographischen Gleichartigkeit der Grenz- 

schichten, teils wegen Sparlichkeit charakteristischer Fossilien, in vielen Fallen 

nicht durchzufiihren. Ausser zahlreichen Exemplaren einer Schnecke — SpiriaUs — 

und vielen Fischresten enthalten diese Ubergangsschichten so gut wie gar keine 

Fossilien. In Tonen von Batalpaschinsk konstatierte Andrussow neben SpiriaUs 

noch einige Oligozan-Versteinerungen, wie Lucina p?’aci7is Nyst, Pleurotoma Seli/sii 

de Kon. und andere. Auf der Halbinsel Kertsch kommt im oberen Teil dieser 

Tone ausser SpiriaUs noch Pecten denudatus Reuss vor, welcher auf das untere 

Miozan (Burdigalien) hindeutet. Erst mit dem Beginn der mittelmiozanen 

Ts chokraks tuf e werden die stratigraphischen Verhaltnisse des Neogens im 
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krymo-kaukasischen Gebiet deutlicher. Am Tacliokraksee selbst und in den west- 

lichen Teilen der Halbinsel Kertsch (3) besteht diese Stufe aus groben Kalk- 

steinen und enthalfc als Leitformen Trochus tschokrakensis Andruss., Trochus picti- 

t formis Andruss., Nassa restitutiana Font., Cerithium Cattleyae Baily, Lucina Du- 

jardini Desh., Area turonica Lam., Leda fragilis Chemn., Ervilia praepodolica An¬ 

druss. u. a. Im Nordosten der Halbinsel ist aber der Kalkstein schon bis zur 

Halfte durcli Tone mit Spirialis vertreten und in den siidostlichen Teilen der- 

selben ist die ganze Schichtenfolge tonig. Diese Faziesverschiedenheiten ent- 

sprechen verschiedenen batrymetrischen Stufen. Hand in Hand mit der Anderung 

der petrographischen Beschaffenheit andert sich auch die Zusammensetzung der 

Fauna. Zu den mehr litoralen Lamellibranchiaten kommen in den Tonen die mehr 

pelagischen Gastropoden hinzii. Namentlich scheinen die kleinen Spirialis immer 

auf ein tieferes Meer liinzudeuten. Auf der Halbinsel Taman (3) ist die Tschok- 

rakstufe hauptsachlich aus Tonen mit Spirialis ausgebildet, in denen ab und zu 

diinnere, fossilleere Dolomitbanke eingeschaltet sind. Ausser Spirialis, welche sehr 

nane der Spirialis trachanensis stehen, wurden in diesen Tonen auf Taman von 

Andeussow noch Cryptodon sinosus Don, Leda Prendeli Andruss., Neaera sp. und 

Nassa restitutiana Font, gefunden. 

Vom nordlicken Abhang des Kaukasus ist die Tschokrakstufe in der letzten 

Zeit von Tschaenocki (21), Kalickij (13) und Goltjbiatnieow beschrieben. In 

der Gegend von Schirwanskaja (21) gleicht die Tschokrakstufe in ilirer Ausbil- 

dung derjenigen von Tschokraksee, ist also in ihrer kalkigen Fazies vertreten. 

Die Tone sind nur, namentlich in westlichen Teilen des Gebietes, wenig vertreten 

und die Spirialis-Tone liegen bier nicht im Liegenden, sondern im Hangenden 

der Tschokrakstufe. Die liegenden Schichten sind von Tscharnocki als eine 

sandigtonige, naphthafiihrende Schichtenfolge mit vielen Fischresten und spar- 

lichen Foraminiferen bezeichnet. Nach Osten treten die Tone wieder stark in 

Yordergrund und auch die Spirialis-Tone stellen sich, wie mitten in der Tschokrak- 

! stufe, so auch unterhalb derselben, ein. Die Fauna nimmt auch hier mit der 

Uberhandnahme der Tone an Reichhaltigkeit ab. Ebenfalls abwechselnd tonig, 

sandig und kalkig ist die Tschokrakstufe im Naphthabezirk Grosny (13) ent- 

wickelt, in der Gegend von Terair-Chanschura (14) fehlen dagegen die Kalke fast 

ganzlich. In der unteren Abteilung der Schichtenfolge tiberwiegen hier Tone mit 

zahlieichen diinnen Dolomitbanken, nach oben stellen sich allmahlich Sandsteine 

ein. Die charakteristische Fauna der Tschokrakstufe {Leda fragilis Chemn., Cor- 

bula gibha Olivi, Nassa restitutiana Font, und Spirialis) ist auch hier vorhanden. 

In der Umgebung von Derbent (Dagestan) ist die Tschokrakstufe nach Golubiat- 

nikow (10, 11) aus grauen Tonen und tonigeu Sanden zusammengesetzt. Be- 

sonders die letzten lieferten eine sehr reichhaltige Fauna, welche, ausser fiir die 

Tschokrakstufe bezeichnenden Formen, einige Formen enthalt, die im Siidwest- 

, Russland, in den Konka- und Buglo wka-Schichten vorkommen, z. B. Car- 

dium Andrussowi Sok. und Cardium protraclum var. ruthenicum Hilb. — Das Vor- 

handensein der Tschokrakstufe auf der Halbinsel Apscheron ist noch nicht er- 

wiesen. Golctbiatnikow gibt in einem Profil dieser Halbinsel (7) als Untermiozan 

Schichten an, welche ausser zahlreichen Spirialis hospes Kittl und einer zweifel- 

haften Lucina nur noch Fische und Fischschuppen fiihren. Darnach gehoren diese 

Schichten dem Liegenden der Tschokrakstufe an. Fiir die Tschokrakstufe kamen 

daun die die Spirialis-Schichten uberlagernden Schichten in Betracht, welche aber 
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teils nicht aufgeschlossen sind, teils gar keine Fossilien enthalten. Es ist sehr 
wahrscheinlich, dass die Tschokrakstufe hier sclion durch terrestre Bildungen ver- 
treten ist, denn wie die Untersuchungen von Axdrussow (2), Bogdaxowitsch (6), 
Kalicxi (12) und Wolakowitsch (20) gezeigt haben, sind aquivalente Bildungen 
der. Tschokrakstufe in den Gebieten von Schemacha, Kuba, Tschatma und im 
Dibrar-System des siidbstlichen Kaukasus nicht mehr vorhanden. Im Kubagebiet 
z, B. legen sich die sarmatischen Bildungen direkt auf die senone Kreide. Auf 
der Insel Tscheleken, am Ostufer des Kaspischen Meeres, konnte die Tschokrak¬ 
stufe teilweise durch die vouKalickij und Weber (17) beschriebene, fossilere 
Schichtenfolge roter Sande und Mergel vertreten sein, welche als Landbildungen 
aufgefasst werden kbnnen. Audi im iibrigen Transkaspien sind wenigstens die 
marinen Tschokrakschichten nicht bekannt. 

Betrachtet man die Entwickelungsformen der Tschokrakstufe jetzt im Zu- 
sammenhang, so wird es mbglich sein, eine ungefahre Vorstellung iiber die Ver- 
breitung des Tschokrak-Meeres im krymo-kaukasischen Gebiete zu be- 
kommen. Im nbrdlichsten Verbreitungsgebiet der Tschokrakstufe, im Gouv. 
Stavropol, ist die letzte aus ufernahen Sanden und Sandsteinen zusammengesetzt. 
Die Kiiste muss also nicht viel nordlicher gelegen haben. Von hier zog die 
(nordliche) Litoralgrenze annahernd in ostsiidostlicher Richtung bis zum kaspi¬ 
schen Meer; im Bereiche des kaspischen Meeres bog sie, das Ostufer desselben 
nicht erreichend, wieder um und kehrte dicht an der kaukadschen Hauptkette, 
immer auf deren Nordseite zum Schwarzen Meer zuriick. Die Gestalt, die auf 
diese Weise das Meer gewann, war die eines langgestreckten, schmalen Meer- 
busens, welcher in der Art des Finnischen Meerbusens vom Hauptbecken in west- 
ostlicher Richtung ins Land hineinragte. 

Die nachstjiingere Stufe — die Spaniodonschichten — schliesst das 
Mittelmiozan nach oben ab. Wie der Name schon andeutet ist diese Stufe fau- 
nistisch durch das zahlreiche Auftreten von Spaniodon (Spaniodontella) charakteri- 
siert, von welchen Spaniodontella Barboti Stuck. = pulchella Baile und Spaniodon- 
iella umhonata Andrus, zu erwahnen sind. 

Petrographisch ist die Spaniodonstufe im Westen, so in Kertsch und im 
Kubangebiet (21) Lauptsachlich aus Kalken zusammengesetzt; nach Osten ver- 
schwinden die Kalke immer mehr und machen im Gebiet von Giosny (13) nur 
die obersten Teile der Schichtenfolge aus; der grbsste Teil derselben besteht hier 
aber aus sandigen Schichtentonen und Sandsteinen. In Dagestan sind die Schichten 
sandigtonig. Hier in der Niihe muss wohl die Siidgrenze des Spaniodonmeeres 
gewesen sein, denn auf der Siidseite des Kaukasus im Kubagebiet (20), auf der 
Halbinsel Apscheron (7), in Schemacha (2) u. a. sind diese Schichten entweder 
Landbildungen oder sie fehlen ganzlich. Im transkaspischen Gebiete in Ust Urt 
auf Mangyschlag sind die Spaniodonschichten dagegen und im Gegensatz zu 
Tschokrakschichten entwickelt und faunistisch reich. Die Siidgrenze ihres trans¬ 
kaspischen Verbreitungsgebiets scheint nordlich der Insel Tscheleken gelegen zu 
haben, Stidlich Karabugas und auf der letztgenannten Insel sind sie nicht vor¬ 
handen. 

Was die Fauna der Spaniodonschichten betritft, so ist sie erstens sparlich, 
zweitens nimmt sie von Westen nach Osten an Reichhaltigkeit zu. Am reichsten 
ist sie in Transkaspien, 
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Audi im siidwestlichen Transkaukasien sind die Spaniodonschichten schon 

lange bekannt, so in den Gouvernements Tiflis und Kutais und zwar in Form 

von Sandsteinen mit Spanidontella Barboti Stuck. 

Nacli all diesem hat das Spaniodonmeer im Verhaltnis zu dem Tschokrak- 

meer eine wesentliche Erweiterung erfahren. Es ist zur Zeit des oberen Mittel- 

miozan eine bedeutende Meerestiansgression nach Norden, aber hanptsaclilich 

nach Nordosten erfolgt, welche das ganze nbrdlich des Kaukasus gelegene Vor- 

land, bis nach Transkaspien hinreichend, iiberflutete. Siidlich der kaukasischen 

Gebirgskette muss eine kleinere Meeresbucht bestanden haben, die ihre Verbin- 

dung wahrscheiniich nicht nach Osten iiber das kaspische Meer, wie es 

AndeussowO meint, sondern nach Westen mit dem Nordbecken gehabt hat. Dass 

diese Verbindung nicht im Osten bestanden hat, spricht ja die terreste Aus- 

bildung der in Rede stehenden Schichten in Schemacha, Kuba, auf der Halbinsel 

Apscheron und der Insel Tscheleken (s. o.). 

Wahrend des oberen Miozan, dessen Bildungen man im Wiener Becken 

und in Siid-Russland mit dem Kamen Sarmatische Ablagerungen bezeichnet, 

setzte die schon im Mittelmiozan begonnene Meeresbewegung im gleichen Sinne 

d, h. nach N und NO fort. Die Folgen dieser Transgression ausserten sich 

erstens in einer weitergehenden Yertiefung des Meeres in dem Zentralgebiete und 

zweitens in iibergreifender Lagerung ihrer Bildungen in den Randgebieten. So 

haben wir auf der Halbinsel Taman (3) im ganzen Sarmat abyssopelagische Tone 

vor uns, die zwar faunistisch arm sind, sich aber doch in die diei ublichen Ab- 

teilungen — Ober-, Mittel- und Unter-Sarmat — zerlegen lassen. Andeussow fiihrt 

aus den untersarmatischen Tonen u. a. an: Maeira Farbeana var. deltoides Dub, 

Tapes Viialiana d’Orb; aus den miltelsarmatischen Tonen; Cryptomacira pes an- 

seris Mayer, Cardium Barboti R. Horn, Trochus papilla. In der obersarmatischen 

Stufe sind auf der Halbinsel Taman keine Fossiiien enthalten; sie lasst sich aber 

aus den Einlagerungen von Bryozoenkalken als solche bestimmen. Die untere 

Abteilung des Sarmat ist auch iiberall am Nordabhang des Kaukasus tonig ent- 

wickelt. Im Kubangebiet (21) hat diese Stufe nur wenige Fossiiien geliefert. Zu 

erwahnen sind nebst Ervilia padolica Eichn noch Cardium vindobonense Partsch 

und Bidla Lnjanhaireana Bort. Naher ist die Fauna bei Grosnyi (13) von wo 

Mactra fragilis Lask, Cardium sub. Fittoni Andruss., C. Suessi Barb., Trochus an- 

gidaio sarmates Sinz. u. a. zitiert worden. 

In der Gegend von Temir-Chan-Schura (14) gesellen sich zu den Tonen 

schon Sandsteine und Sande hinzu, welche eine bedeutende Machtigkeit erreichen 

und faunistisch verhaltuismassig reich sind. In Dagestan (10) ist die unter- 

sarmatische Stufe wieder tonig, wahrend sie bei Kuban (20) fehlt und auf der 

Halbinsel Apscheron durch Stisswasserablagerungeu, welche hier die ganze 

Schichtenfolge bis zum unteren Pliozan einnehmen, ersetzt zu sein scheint. 

Das Untersarmat ist in Schemacha (2) und Tschatma (12) wahrscheinlich 

durch den oberen Teil der Lengebis- Sandsteine resp. durch Siisswasserablage- 

rungen mit Unio sp. (2) vertreten. Erst im Kura-Becken ist das Untersarmat 

wieder in seiner marinen Fazies vorhanden. Zwischen Kurabecken und dem zum 

0 Andeussow, N. : Neue geologische Untersuchungen auf der Halbinsel Kertsch. 

Schriften der neurussischen Gesellschaft der Naturforscher Odessa. Bd. XIY. 
T. 2. S. 82. 1889. 
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Schwarzen Meer abfliessenden Fluss Rioa sind bis jetzt keine untersarmatische 

Scliicbten nachgewiesen. Am Rion sind sie in Form von Mergel und grob- 

kdrnigen Sandsteinen mit cbarakteristischer Fauna vorhanden. 

Das Mittelsarmat isfc zwischen der Halbinsel Taman und dem Napbtha- 

bezirk Grosnyi (13) baiiptsachlicli tonig entwickelt. Im Kubangebiet lasst es sick 

nach Tscharxockij (21) noch in eine obere Abteilung mit Tapes Vitaliana d’Orb., 

Cardium obsoletum, Turbo OtnaUusi d’Orb. var. rugosa Sok und eine untere Abtei¬ 

lung mit Cryptomactra pes anseris Mayer zerlegen. Im Grosnyigebiet ist nur die 

untere Abteilung faunistiscli sichergestellt. Die obere entbalt bier zablreicbe 

Fiscbreste und Seealgen. Ausserdem wurden aucb bier Reste von Walen gefunden. 

Kalicki stellt diese Abteilung zum Mittelsarmat. Im ubrigen Verbreitungsgebiete, 

in Dagestan, im Kubagebiet und im Bereicb des Manytscb, so aucb siidlicb des 

Kaukasus, in Scbemacba und Tscbatma (12) bestebt das Mittelsarmat aus groben 

oolitbiscben Kalken, kalkigen Sandsteinen und Sanden mit untergeordneten 

tonigen Zwiscbenlagen. 

In die Zeit des Mittelsarmats fallt die grosste Verbreitung des Miozanen- 

Meeres in Sltdrussland. Im krymo-kaukasiscben Gebiet bestand zu dieser Zeit 

ein Meeresbecken, welches von der Krim bis nacb Hinterkaspien reicbte. Im 

Norden bedeckte dasselbe das gauze nordkaukasiscbe Vorland bis nordlicb Manytscb. 

Im Siiden des Kaukasus befand sick ein zweites scbmaleres Becken, welches 

nacb Westen und Osten in Yerbindung mit dem Nordbecken stand. Zwischen 

diesen beiden ragte eine Landbarre bervor, die seit der Spaniodon-Zeit bis zum 

Pliozan bestanden haben muss. Einen Teil dieser Barre bildete, wie wir geseben 

baben, die Halbinsel Apscheron und es ist wabrscbeinlicb, dass sie quer neben 

den Easpi setzeud, die Insel Tscbebeken mit der erwiibnten Halbinsel verbaud. 

Zur Zeit des 0bersarmats wurde das Meer wieder eingeengt. So febleti 

nacb Kalickij die obersarmatischen Scbichten in Grosnyi. Hier soil im Ober- 

sarmat eine Unterbrecbung der Sedimentation stattgebabt baben (13). Andeu- 

tungen der Ktistennahe sind aucb im Kubangebiet (21) vorhanden, so enthalten 

bier die obersarmatiscben Scliicbten mit Mactra caspia Eicbw. eine macbtige Suite 

grobkorniger Sande, Konglomerate und Gerdllscbicbten. Im Dagestan- (10) und 

im Manytscbgebiet (4) gleicbt das Obersarmat petrograpbiscb dem Mittelsarmat. 

Die Fauna ist hier wie dort stark verarmt. Ausser Mactra caspia und Mactra 

crassicolis ftibrt Goltjbiatnikow (10) aus Dagestan nur nocb eine Helix an. 

Im Siiden des Kaukasus scheint zur Zeit des Obersarmats neben einer Yer- 

flacbung aucb eine merklicbe Aussussung des Meereswassers erfolgt zu sein. 

Kalickij (12) zitiert aus der Gegend von Tscbatma ausser den beiden Mactraarten 

nacb Unio sp. Paludina sp. Anodonta u. a. Siisswasserbewobner. Auf der Halb- 

insel Apscheron (7) enthalten diese Scbichten nur nocb Siisswasserformen. 

Die untersten PI i o z an scbichten, welcbe dem Kalkstein von Kertscb ent- 

sprecben konnten, sind bis jetzt nur aus Scbemacba und Taman bekannt. Ax- 

DRUSSOW (1 u. 2) fiibrt von bier u. a. Venerupis Abichi Andr., Lucina pseudonivea 

Andruss., Syndesmya tellinoides Sinz. Cardium Comperei d’Orb. Im Nordkaukasus, 

auf der Halbinsel Apscheron und in Transkaspien beginnt das Pliozan mit einer 

Stufe, welcbe Axdrussow fiir das Gebiet zwischen Karabugas und dem Krasno 

vodskbai am ostlicben Kaspiufer aufstellto (16) und provisoriscb mit dem Namen 

Aktscbagylschicbten belegte. Durcb weitere Forscbungen stellte sicb beraus, 

dass diese Scbichten aucb im kaukasiscben Gebiete eine ausserordentlich weite 
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Verbreitung besitzen. Hire stratigraphische Stellung wurde durch die Tatsache 

gesichert, dass sie in Schemacha tiber dem eigentlicben Kertsch-Kalkstein und 

in nachster Nahe von Pontischen Ablagerungen angetroffen wurden; danach sind 

die Aktschgylschichten alter als die letzten und jiinger als der erwabnte Kalk- 

stein. Sie entsprecben daher dem oberen Teil der Maotischen Stufe. Das 

Fehlen der unteren maotischen Schichten diirfte uns aber, in Anbetracht der 

Konglomerate und Gerblle, die sich im Obersarmat und den Aktschagylschichten 

(13) einstellen, nicht wundernehmen. Ausserdem spricht auch die diskordante 

Auflagerung der Aktschagylschichten auf dem Sarmat fiir das Fehlen der unteren 

maotischen Schichten. 

Auf Taman (3) legt sich auf die den Aktschagyl entsprechenden Schichten 

noch eine petrographisch der unterlagernden gleiche Schichtenfolge von Tonen 

mit Congeria novorossica auf. In den Gebieten von Kuban (2) und Grosnyi (13) 

sind vom Pliozan nur die Aktschagylschichten nachgewiesen und zwar im ersten 

in Form von Kalken und Tonen, im zweiten als Muschelbreccie, Konglomerate, 

Kalksandsteine und kalkige Tone. Golubiatnikow gliedert die Aktschagylschichten 

fiir Dagestan in drei Abteilungen. Petrographisch sind sie gleich — hauptsach- 

lich Kalk- und Sandsteine. Faunistisch werden untorschieden: zuoberst Schichten 

init Congeria homoplatoides Andruss., in der Mitte Schichten mit Cardium domhra 

Andruss., Mactra siobcarpa, zuunterst Schichten mit Cardium irinacria. Im Gegen- 

satz zu Andrussoav (2), welcher die Schichten mit Congeria panticapaea von 

Schemacha nur fiir eine Faziesverschiedenheit des Aktschagyls auffasst, stellt 

Goltjbiatnikow (6) diese Schichten ins Hangende desselben und wahrend er das 

Aktschagyl ins Obermiozan einreiht, rechnet er die Schichten mit Congeria panti- 

capea zum Pliozan. 

In Schemacha ist der Aktschagyl wie gesagt in zwei Fazies entwickelt. 

Nach Rjabinin (16) sind die Aktschagylschichten auch im Gouv. Tiflis vorhanden 

imd zwar in Form von Sandsteinen und Konglomeraten. Die Schichten mit 

Congeria panticapea sind durch Kalke, die des Aktschagyls in engerem Sinne 

durch Triimmerkalke, Sandsteine und Mergel vertreten. Auf der Halbinsel Ap- 

scheron (9) und in der Gegend von Tschatma (12) ist das Aktschagyl tonig. 

Weber undKALiCKU (17) parallelisieren die Fisch-Schichten der Insel Tscheleken 

mit dem Aktschagyl, obgleich sie ausser Fischresten keine Fossilien enthalten. 

Ob dies in Wirklichkeit zutrifft, ist recht zweifelhaft. In der nahen Gegend von 

Aktschagyl werden die Aktschagylschichten nach Andrussow von Norden nach 

Siiden konglomeratischer. So liegt in Kassar-Bulak unweit Krasnovodsk an der 

Basis auf roten, deuen von Tscheleken entsprechenden fossilleeren Tonen mit 

groben Sanden und Gerdllstucken, ein bis 5 Fuss machtig w^erdender Konglomerat. 

Es ist daher anznnehmen, dass die Litoralgrenze in ostwestliclier Richtung tiber 

Krasnovodsk ging und dass die Halbinsel Tscheleken schon ausseihalb des Meeres 

lag. Die von AndrussOw (16) gegebene Darstellung des Aktschagylbeckens bringt 

das zum Ausdruck. Im nordlich von Kaspi gelegenen Landstrich reichen die 

Aktschagylschichten bis zum Fluss Ural. Hier breitete sich das Becken stark 

aus. Sicher nachgewiesen sind seine Absatze zwischen Indersee und Wolga. 

Von Derbent sandte es einen nach Westen gerichteten schmalen Meeresarm aus, 

aber wahrscheinlich nicht, wie es auf der Andrussow schen Karte dargestellt ist, 

iiber Manytsch, sondern siidlicher tiber Grosnyi und Kubangebiet. Im Manytscli- 

gebiet ist das Aktschagyl nicht nachgewiesen (4). Dort sind die Schichten mit 

Congeria novorossica entwickelt. 
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Aus der Aktscliagylfauna seien liier nur die charakteristisclien Formen genannt: 

Cerithium disjunctoides, Sinz, 

„ caspius And., 

Avicula transcaspica, And., 

Congeria panticapaea, And., 

Macf.ra karabugassika, And., 

„ suhkaspia, And., 

„ ivenjukovi, And., 

Cardium Nichitini, And., 

„ trinacria, And., 

„ domhra, And. 

Das Pliozan oberhalb der maotischen Stufe wird in drei filr ganz Kaukasien 

und Transkaspien giiltige Abteilungen zerlegt: die pontisclie Stufe, die Apscheron- 

stufe und Bakustufe. Die Pontisclie Stufe ist von Andrussow (1) in Schemacha 

iin unmittelbaren Hangenden des Aktschagyls festgestellt. Golijbiatnikow (7) 

bat sie auf der Halbinsel Apscheron nacbgewiesen. Nordlich des Kaukasus ist 

sie aus Dagestan und Manytscbgebiet bekannt. AndrussOw gibt aus den ponti- 

scben Scbichten von Schemaha nur 9 Formen an, welche aucb in den ent- 

sprechenden Ablagerungen des Schwarzen Meers vorhanden sind. Diese sind: 

Congeria subcarinata Desk., Dreissensia roatriformis, Desk., Dr. Stefanescni Font., Dr. 

anisoconcha, Pi osodacna Ampelakensis Andr. var. chernachinica, Cardium Abichi 

R. Horn, Melanopsis Bonellii Sisin., M. subpraerosa And., Neretina subpraerosa Andr. 

27 Formen sind neu und zwar die meisten Brackwasserbewohner. In der Gegend 

von Scbemacba erfolgte die Sedimentierung aus sehr flacbem Wasser. Nacb Osten 

vertiefte sick aber dasselbe. Wahrend die Scbichten von Scbemacba aus Sand- 

steinen und Kalken besteben, sind sie auf Apscheron tonig. Was die pontiscben 

Ablagerungen in Dagestan und Manytsch, so ist zur Zeit eine Identifizierung init 

denen von Scbemacba nicbfc moglicb. Congeria novorossica, welche Bogatschew 

(4) aus Manytsch zitiert, weist auf ein alteres, obermaotiscbes Niveau, aber kein 

Aktscbagyl, bin. 

Die neuen Glieder der Pontiscben Fauna und namentlich ibr brackiscber 

Cbarakter deuten darauf bin, dass das kaspiscbe Becken zu dieser Zeit bereits 

vdllig vom Pontiscben abgetrennt worden war. Hand in Hand mit der allmali- 

licben Aussussung des Wassers ging eine Umwandlung der Fauna vor sich. 

Die Apscberon-Stufe reprasentieit ein weiteres Stadium in der Aus¬ 

sussung. Ibr Vorkommen ist in Scbemacba (2), Apscheron (19), in Transkaspien 

(17) und aucb am Indorsee (la) nacbgewiesen. Sie stellt stellenweise eine tiber- 

aus macbtige Scbichtenfolge dar. So auf Apscheron betragt sie nacb Golubiat- 

NiKOW 453 m (7). Aus den Leitformen der Apscberonstufe sind Apscheronia pro- 

pinqua var. oblonga Andruss., Mactra Isseli And., Cardium intermedium zu erwabnen. 

Zu Apscberon-Zeit begann das kaspiscbe Meer an Grdsse zu gewinnen, welcbe 

aber noch langere Zeit, so zur Baku-Zeit, wucbs und erst zu Aralokaspiscben Zeit 

(Post-Pliozan) seine grossten Dimensionen erreicbte. 

Die Ablagerungen der Baku-Zeit, jtingsten Pliozan, stellen scbon (la) 

einen Ubergang zum Quartar dar und gleicben den Aralo-Kaspiscben im 

grossen Masse, sind aber starker disloziert als die letzten. 
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Biicher- und Zeitschriftenschau. 

„Der Geologe“. Es liegt die erste Nnmmer eines vierteljahrlich erscheinen- 

den Auskunftsblattes fiir Geologen nnd Mineralogen vor, das Informationen von 

allgemeinem und persdnlichem Interesse, Notizen iiber den Fortgang geologischer 

Bestrebungen, Bewegungen im Personenstand u. dergl, bringt. Es soil zugleich 

als Erganzung des Geologenkalenders dienen. Der Verleger Max Weg, Leipzig, 

Kbnigstrasse 3, liefert am Schlusse ein Verzeichnis der neu erschienenen Literatur. 

Die Redaktion besorgt Dr. W. Qfitzow. Das Blatt wird kostenfrei zugesandt. 

Erdbeben, eine Einfiihrung in die Erdbebenkunde, von W. H. Hobbs, er- 

weiterte Ausgabe in deutscher Ubersetzung von J. Ruska. Quelle und Meyer. 

1910. 6,60 Mk., gebunden 7,20 Mk. 

Schon die englische Ausgabe des Werkes hatte mit Recht viel Beachtung 

gefunden. Es ist daher erfreulich, dass es durch die vorliegende sehr sorgfaltige 

und sachkundige Ubersetzung aucb den deutschen Lesern bequem ziiganglich 

wird. Ausserdem wird in dieser eine Reihe von Verbesserungen durcbgeftihrt. 

Ein ganz neuer Abschnitt schildert die sacligemasse Anlage der Bauwerke in 

Erdbebengebieten, und die grosse Anzahl trefflich ausgewahlter und ausgefiibrter 

Illustrationen ist wieder vermehrt worden. 

Der Hauptwert des Buches diirfte darin liegen, dass in ihm in sehr ge- 

schickter Weise die beiden „Antlitze“ der Erdbebenkunde, namlicli die geologische 

Erforscliung auf der einen Seite, die Seismometrie auf der anderen zu einer Ein- 

beit verschmolzen sind. 

Recht niitzlich sind die vielen guten Abbildungen und Durchschnitte durch 

Seismometer. 

Das Buck umfasst 274 Seiten, 80 Tafeln und 124 Textillustrationen. W. S. 

Guides des excursions en Suede. Geologorum conventus Suecia 1910. 1—17. 

Eines der erfreulichsten Ereignisse, die sich mit den internationalen Geo* 

logenkongressen verbinden, ist die Ausgabe der Exkursionsfuhrer fiir die jeweilige 

Tagung durch das Organisationskomitee. Diese Hefte bilden eine Art von geo- 

logischem Badecker, die namentlich, so lange es an einer zusammenfassenden 

geologischen Beschreibung des betreffenden Landes mangelt, als Beitrag zur 

regionalen Geologie vom grossten Werte ist. 

Ende Juni ist die 1. Abteilung des Exkur sion sfiihrers furSchweden 

zur Ausgabe gelangt. 

Aufs Reichste ausgestattet mit farbigen geologischen Karten, Profilen, Land- 

schaftsbildern usw. schliesst er sich seinen, bei den friiheren Yersammlungen 

herausgegebenen Vorgiingern wiirdig an, ja iibertrifft sie womoglich. Fiir sehr 

zweckmassig halten wir es, dass die meisten der Hefte nicht eine Schilderung 

des Exkursionsgebietes an der Hand eines Itinerars, sondern eine allgemeine 

Ubersicht iiber die geologische Beschaffenheit der Region geben, in die der Aus- 

flug gerichtet ist. Besonders willkommen ist die von A. E. Torxebohm verfasste 

„Kurze Ubersicht iiber die praquartare Geologie Schwedens, die 

als 1. Heft den iibrigen vorangeht. Wir entnehmen ihr die folgenden Angaben: 

Der Felsboden Schwedens wird vorwiegend aus Gesteinen von vordevonischeni 

Alter aufgebaut. Bei den altesten Bildungen, dem Urgebirge, unterscheidet man 

die altere Gneiss- und die jiingere Granit Porphyr-Leptit-Gruppe. Jene besteht 
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aus Ortho* und Paragneissen sowie Graniten. Zu ihr gehdrt der Magnetitgneiss 

(„jarngneiss‘')- Am Ende ihrer Bildungszeit fand in reichem Masse die Eruption 

von hypersthenfiihrenden Olivindiabasen statt. Leptit (ein dem Glimmergranulit 

ahnliches Gestein), Glimmersehiefer und Halleflinta bilden die jiingere Gruppe. 

Sie stehen vielfach in engem Verbande mit gepressten und geschieferten Por- 

phyren. Die Leptite sind vielleicht aus Porphyrmaterial (Aschen oder Verwitte- 

rungsprodukten) entstanden. In der jiingeren Gruppe finden sich ferner Glimmer- 

schiefer, Quarzite, Kalksteine und die Eisenerze, deren gewaltige Lagerstatten be- 

riibmt sind. 

Etwas junger als die Hauptmasse der iibrigen sehwedischen Porphyre sind 

die Quarzporphyre, Augitporphyrite und Hornsteinporphyre von Dalarne. Gewisse 

Tonschiefer, Quarzite und Konglomerate Nordschwedens, die den Leptit iiberlagern, 

werden noch zum Urgebirge gezahlt, weil sie alter als die Hauptmasse der 

Granite zu sein scheinen. Die Eruption dieser letzteren erfolgte mit und nach 

derjenigen der Porphyre. Man kann drei Gruppen von ihnen unterscheiden, von 

denen die alteste gleichaltrig mit der Leptit-Porphyr-Gruppe, die nachste etwas, 

die dritte sehr viel junger ist als diese. Gegen das Ende der Porphyrzeit fand 

die Intrusion von Gabbros und Dioriten statt. 

Die Gneisse des Urgebirges zeigen starke Faltung, die Granite Schieferung. 

Die Richtung der Faltung ist in Siidschweden W—0, in Nordschweden NW—SO. 

Zum Algonkium wird 1. eine grosse Sandsteinbildung gerechnet, in deren 

Schichten sich stets Diabaslager finden. In einem Lager von unreinem Kalk hat 

man darin Kalkalgen angetroffen. 2. Gehort dahin die ,,Sevegruppe‘*, die ihre 

Hauptverbreitung im Hochgebirge an der noiovegischen Grenze hat. Sie besteht 

aus dunklem „Sparagmit“ (d. h. feldspathreichem Sandstein) mit Schiefereinlage- 

rungen, dunklem, oft dolomitischem, auch wohl bitumindsem „Hedekalk“ und 

hellem Sparagmit, der im Westen des skandinavischen Gebirges feinkdrniger und 

kristallinischer wird und zuletzt in Glimmersehiefer iibergeht, mit dem Hornblende- 

schiefer und braune Glimmergneisse vergesellschaftet sind. Diese Schiefer heissen 

die „Are“- oder ,,SeveschiefeP‘. 

Von silurischen Sedimenten scheint der grdsste Teil Schwedens bedeckt ge- 

wesen zu sein. Heute sind davon nur noch einzelne Reste erhalten. Im dstlichen 

und sudlichen Skandinavien ist das Silur reich an Kalk und Versteinerungen, 

nordwestlichen aber arm. Die letztere Fazies (das ,,Hochgebirgssilur“) wird 

durch die starke Beteiligung von Griinsteinmaterial an ihrem Aufbau gekenn- 

zeichnet. In Slid- und Mittelschweden liegen das Algonkium und Silur horizontal. 

Die Faltung des skandinavischen Hochgebirges ist intra- und postsilurisch. Ge- 

steine des Urgebirges und der Sevegruppe sind am Ostrande dieses Gebirges auf 

Silur iibergeschoben. 

Mesozoikum findet sich fast nur in Schonen. Tone und Sandsteine, die man 

als Keuper anspricht, haben keine Versteinerungen geliefert. Petrographisch 

, ahnlich ist die gleichfalls fossilleere „Wisingo-Formation“ im Becken des Wetter- 

I sees. Ihr Alter ist postalgonkisch, kann aber nicht weiter prazisiert werden. 

In Schonen folgt auf den Keuper der Rhat-Lias, 250 m machtige Sandsteine und 

Tone mit kleinen Kohlenflbtzen, und endlich noch Senon und danische Stufe. Diese 

1 Kreideablagerungen transgredieren im norddstlichen Schonen fiber Urgebirge und 

zeigen bier eine etwas andere Fazies als im SW. 

) 

i 
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Ein paleocaner Glaukonitsand siidwestlich von Malmo ist das einzige tertiare 

Schiclitgestein Scliwedens, dagegen gehdren dieser Periode die zahlreicben kleinen 

Basaltgruppen Sclionens sowie einige andere Eruptiva an. 

Das 2. Heft, ,,Studies in the Post-Silurian Thrust Region of Jamtland“ von 

Hogbom behandelt die grosse tiberschiebung des skandinavischen Gebirges. Von 

demselben Verfasser sind 

Nr. 3. The Igneous Rocks of Ragunda, Alnd, Rodd and Nordingra und 

Nr. 4. The Gellivare Iron Mountain. 

Nr. 5. „Sketch of the Geology of the Kiruna District^ ist der bekannten 

Eisenerzlagerstatte von Kirunavaara in Lappland gewidmet. (Verfasser H. J, 

Lbndbohm). 

In Nr. 6 behandelt P. J. Holmqtjist ,,Die Hochgebirgsbildungen am Torne- 

trask in Lappland“; wahrend 0. Sjogeex in 

Nr. 7 die Morphologie und Glazialgeologie des Tornetraskgebietes behandelt. 

Es folgen: 

Nr. 8: Fb. Svenonius : Der Karsogletscher. 

Nr. 9. A. Hamberg, Gesteine und Tektonik des Sarekgebirges nebst einem 

Uberblick der skandinavischen Gebirgskette. 

Nr. 10. Derselbe: Die Geomorphologie und Quartargeologie des Sarekgebirges. 

Nr. 11. Derselbe: Ubersicht der Geologie des Lula Alf. 

Nr. 12—14, 16 und 17 sind quartargeologisch: 

Nr. 12, von A. G. Hogbom verfasst, ist betitelt ,,Quartargeologische Studien 

im mittleren Norrland”. 

Nr. 13, von L. von Post, „Stratigraphische Studien uber einige Torfmoore 

in Narke“. 

Nr. 14, von demselben und R. Seenandee, „Pflanzenphysiognomische 

Studien auf Torfmooren in Narke“. 

Nr. 16, von R. Seenandee, Das Moor Orsmossen. 

Nr. 17, von J. P. Gustaefson, „Uber spat- und postglaziale Ablagerungen 

in der „Sandgropen“ bei Uppsala“. 

Das 15. Heft endlich ist eine voluminose, mit grossen Karten ausgestattete 

Geologie der archaischen Bildungen im Stockholmer Kiistengebiet aus der Feder 

G. J. Holmqeists. Wcks. 

Die Geologie der Philipi)inen. Seitdem die Philippinen unter amerikani- 

scher Herrschaft stehen und ein naturwissenschaftliches Bureau in Manila einge- 

richtet ist, hat ihre Erforschung gute Fortschritte gemacht. Das Vorkommen 

von Gold, Kupfer, Eisen und Kohlen bot eine kraftige Anregung zur geologischen 

Untersuchung des Archipels, dessen Gescliichte erst vom Tertiar an verfolgt -wer- 

den kann, da altere Sedimente als Oligozan in ihm nicht sicher bekannt sind. 

Einen grosseren Raum als die tertiaren Mergel, Kalk- und Sandsteine nehmen 

die Eruptiva ein, die teils den Charakter von Syeniten, Dioriten und Gabbros 

haben, vorwiegend aber Andesite, daneben Dacite und Basalte sind. Junge Ko- 

rallenkalke sind weit verbreitet, auf Cebu, einer der grosseren von den 3000 

Inseln der Philippinen, reichen diese Kalke von dem Korallenriff an der Kuste 

bis oben auf die 1000 m hohe Kordillere. Dieser Kalkmantel muss als Anzeichen 

einer langdauernden, allmahlichen Hebung betrachtet werden.' Die Inseln werden 

von den Ketten einer Kordillere durchzogeri, in der die gefalteten Tertiarschichten 
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von vulkanisclien Gesteinen durchbrochen werden. Nocli heute sind die Philip- 

pinen der Schauplatz von Eruptionen. 

Wir entnehmen diese Angaben dem soeben erschienenen 3. Hefte des Hand- 

buchs der regionalen Geologic von Steinmann und Wilckens, „The Philippine 

Islands*', das von Dr. W. D. Smith, dern Leiter der Bergbauabteilimg des Bureau 

of Science in Manila, verfasst ist, und zu dem der bekannte amerikanische Petro- 

graph J. P. Iddings einen petrographischen Beitrag geliefert hat. 

Personalia. 

Habilitiert: Dr. phil. Gekth fiir Geologic und Palaontologie an der Uni- 

versitat Bonn. 

Titelverleiliungen; Prof. Dr. Scheibe v. d. Bergakademie zu Berlin und 

Landesgeologe Prof. Dr. Scheoeder in Berlin sind zu Geh. Bergraten ernannt. — 

Dem Privatdozenten der Mineralogie und Petrographie an der Universitat und 

Techn. Hochschule zu Berlin, Dr. Tannhauser, ist das Pradikat ,,Professor" 

verliehen, desgl. dem Privatdozenten Dr. Fr. Slavik in Prag. 

Preisverleihungen: Die franzosische geolog. Gesellschaft verlieh den 

Danton-Preis an Prof. Gosselet in Lille, den Viquesnel-Preis an Dr. Douville. 

Gestorben: Am 5. Marz 1910 der am 13. Februar 1844 geborene ehemalige 

englische Landesgeologe Oh. E. Fox-Strangways, Sein bekanntestes Werk ist 

„The Jurassic Rocks of Britain." 1892. 2 Bande. (Nekrolog s. Geol. Magazine 

1910. Nr. 5.) — Am 27. Marz 1910 der bekannte Ozeanograph, Korallenforscher 

und Geoioge Al. Agassiz, Kurator des Museum of Comparative Zoology in Harvard, 

geboren Marz 1835 in Neuchatel. — Am 28. Juni 1910 der Assistent an der 

badischen geologischen Landesanstalt Dr. Richard Neumann. Er war jgeboren 

am 20. Jan. 1884 zu Heidelberg, promovierte zu Freiburg i. B. 1906, war 1906/07 

Assistent am Min.-Geol. Institut in Giessen und Herbst 1907 bis Ende 1908 

1. Assistent an Geologischen Institut zu Freiburg i. B. Der badischen Landes¬ 

anstalt gehorte er seit dem 1. Jan. 1909 an.— ,,The Anniversary Address 

of the President" (W. J. SoLLas) im 2. Heft des 66. Bandes des Quarterly 

Journal of the Geological Society enthalt u. a. eine biographische Mit- 

teilung liber Thomas Mellard Reade, der sich durch seine Werke „The Origin 

of Mountain Ranges, considered experimentally, structurally, dynamically and in 

relation to Geological History" (1886) und „The Evolution of Earth Structure, 

with a Theory of Geomorphic Changes" (1903) einen geachteten Namen in der 

geologischen Welt errungen hat. Er wurde am 27. Mai 1832 in Liverpool geboren, 

■war spater dort Architekt und Zivilingenieur und starb am 26. Mai 1909. 

Verschiedenes. In den Ruhestand getreten ist der Geologie-Professor an 

der deutschen Universitat in Prag Dr. Laube. — Die kgl. Akademie d. Wissensch. 

zu Berlin hat dem Privatdozenten Dr. Erdmannsdorffer in Berlin eine Beihtilfe 

von 1000 M. fiir seine Untersuchungen iiber Kontaktmetamorphismus in franzosi- 

schen Gebirgen bewilligt. — Privatdozent Dr. Gerth (Bonn) ist ftir 3 Semester 

zwecks Teilnahme an den Arbeiten der argentinischen Landesanstalt in der Kor- 

dillere beurlaubt worden. 
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Geologische Vereinigung. 
Sitzungsberichte. 
Gruppe Bonn. 

Sitzung vom 9. Juli 1910. 

Herr Welter spricht iiber die Tektonik des Iberger Kalkes bei 

Grund im Harz. 

Der Iberg ist ein inselgleiches Vorkommen von oberdevonischem Korallen- 

kalk und unterkarbonischem Kohlenkalk, welches inmitten eines einformigen 

Komplexes von Grauwacken kulmischen Alters liegt. 

Will man den Iberger Klotz als einen Horst ansehen, so sprechen folgende 

Griinde dagegen: 

Man kann nicht annehmen, es hatte an dem Platze des Iberges vom Ende 

Mittel-Devon an bis zum Schluss des Unter-Karbons eine kleine Stelle von 5—7 

Qnadratkilometer Umfang bestanden, welche durch oine abweichende Fazies durch- 

aus fremdartig den Grauwacken und dem nur 5 Kilometer entfernten Lauten- 

thaler Devon gegeniibergestanden hatte. 

Ferner zeigt das Kartenbild keine horstartigen Ziige. Man wiirde in dem 

abgesunkenen Teil auch altere Horizonte als Grauwacken erwarten, wie etwa 

die Culmkieselschiefer. welche jedoch nicht vorhaiiden sind und auch vom 

Bergbau nicht angetroffen,wurden. 

Auch ist ein Horst nicht als eine natiirliche Fortsetzung eines intensiv ge-1 

falteten und nur 5 Kilometer entfernten Gebirgszuges anzusehen, man sollte im 

Gegenteil, da der Lautenthaler Faltenzug nach SW streicht, in der Nahe des 

Iberges ebenso steile Fatten und Sattel erwarten, wie bei Lautenthal und Hahnen- 

klee. Aber der Iberg liegt ohne Beziehung zu der benachbarten Faltang schein- 

bar unvermittelt in den Grauwacken. 

Diese Schwierigkeiten fallen jedoch fort, wenn man den Iberg als eine 

Erosionsklippe einer friiher weit grdsseren Decke von oberdevonischem Riffkalk 

und unterkarbonischem Kohlenkalk ansieht, welche aus einem fremden Fazies- 

gebiet iiber die Culmgrauwacken hiniibergeschoben wurden. 

Da nun der Annahme des autochthonen Iberges die erwahnten Schwierig¬ 

keiten anhangen und die Klippentheorie (im alpinen Sinne) den tatsachlichen 

Verhaltnissen ebenso gerecht wird, wie jene, so ist dieser der Vorzug zu geben. 

Herr Welter berichtet ferner iiber Nephritgange, welche er im Harze 

im Radauthal an der Strasse nach dem Molkenhause im Harzburgit aufsetzend 

und in nachster Nachbarschaft des Gabbro angetroffen hat. Die von Professor 

Steinmann erkannten Gesetzmassigkeiten in der Verkniipfung von Gabbro, Serpentin 

und Nephrit in Ligurien erfahren hierdurch eine Bestatigung. 

Neu eingetretene Mitglieder. 
(Schluss der Liste 1. August 1910.) 

Arbenz, Dr. Paul, Privatdozent a. d. Universitiit u. a. Eidgenossischen Poly- 

technikum Ziirich. Englischviertelstr. 43. 

Arlt, H., Bergreferendar. Koln. Eburonenstr. 131. 

Bancroft, J. Auston. Dept, of Geology. Me. Gill-University. Montreal in Canada. | 

Baumgartel, Dr. Bruno. Clausthal i. Harz. Kgl. Bergakademie. 

Beier, H. Hauptlehrer. Dresden. N. 8. Schillerstr. 39. 
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Berg, Dr. Alfred. Cliarlottenburg. Wielandstr. 82. 

Bernett, Dr. Wilhelm. I. Direktor der Naturhistorischen Gesellschaft Niirnberg. 

Blumer, Dr. Ernst. Lebenslangliches Mitglied. Weltevreden. Batavia. Bataafske- 

Petrol-Maatschappy. 

Dacque, Dr. E. Miinchen. Alte Akademie. 

Daschner, Franz. Kgl. Realschullehrer (Oberrealschule) Regensburg. Landshuter- 

strasse 401. 

Bathe, Dr. E. Geh. Bergrat. Berlin W. Steglitzerstr. 7111. 

Dienst, Paul. Bergreferendar Berlin N. 4. Invalidenstr. 44. 

Dittrich, Prof. Dr. M. Heidelberg. Brunnengasse 14. Chem. Laboratorium. 

Erdmannsdorfer, Dr. Privatdozent. Berlin N. 4. Invalidenstr. 44. 

Erlanger, R. Liege (Belgien). 20 rue Henricourt. 

Escher, B. G. cand. geol. Zurich. Plattenstr. 26 I. 

Felsch, Johannes Dr. Assistent a. geolog.-pal. Institut der Universitat Bonn. 

Fischer, Direktor. Berlin N. 20. Bottgerstr. 16. 

Frendenberg, Dr. W. Privatdozent, Tubingen. Gartenstr. 67. 

Geographische Gesellschaft Greifswald. 

Geographisches Institut der Universitat Berlin N. W. 7. Georgenstr. 34 36. 

Geographisches Seminar der Kgl. Universitat Miinchen. 

Geologisches Institut d. k. k. bdhmischen Universitat Prag. Earlsplatz 21. 

Geologische Landesanstalt, Grossherzogliche. Darmstadt. Paradeplatz 4 b. 

Geologisch-Mineralogisches Institut der Universitat Greifswald. 

Geologisch-Palaontologisches Institut der Universitat Berlin N. 4. Inva¬ 

lidenstr. 43. 

Geologisch-Palaontologisches Institut der Universitat Innsbruck. 

Goldschmidt, Prof. Dr. Victor. Heidelberg. Geisbergstr. 9. 

Gottschan, Max. Bergassessor. Bonn. Humboldtstr. 22. 

Greim, Prof. Dr. Darmstadt. Saalbaustr. 71. 

Hahne, Stadtschulrat Han an. 

Heinich, Dr. Rudolf. Realgymnasiallehrer. Pirna i. S. Steinplatz 11. 

Henning, Charles. Geologe und Schiiftsteller. Denver. Colorado. U. S. A. 4902 

W. 34tli Avenue. 

Herboldt, Dr. 0. Balikpapan, Borneo. 

Hochschild, Dr. Th. St. Louis Mo. U. S. A. National Bank Building. 

Hdfer, Prof. H. Hofrat. Leoben. Steiermark. 

Hoffmeister, Rob. Diplom-Ingenieur Freiberg i. S. Wasserturmstr. 2a. 

Horn, Dr. E. Wissenschaftlicher Hilfsarbeiter am Mineralogischen Institut. Ham¬ 

burg y. Lubeckertor 22. 

Hugi, Dr. Emil. Professor a. d. Universitat Bern. 

.laworski, E. cand. geol. Bonn. Geolog. Institut. 

Kahler, August. Hanau. Jahnstr. 29. 

Karpinsky, Al. Professor. Ehrendirektor des geol. Comite von Russland. St. 

Petersburg W. 0. 7. Linie 2. 

Kayser, Fraulein Cilli. Marburg a. L. 

Keidel, H. Dr. Buenos-Aires. Maipu 1241. 

Kinkel, Prof. H. Alzey, Rheinhessen. Volkerstr. 35. 

Klockmann, Prof. Dr. Geh. Reg.-Rat. Aachen. Lousbergstr. 3. 

Knauer, Dr. Jos. Geologe und Gutsbesitzer. Schlehdorf a. Kochelsee. 
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Knoch, R. Regierungsbaumeister Halle a. S. Magdeburgerstrasse 49. 

Kolesch, Dr. K. Gymnasialprofessor. Jena. 

Koto, Prof. B. Greol. Institute of Imperial University. Tokio. Japan. 

Landwehr, Dr. med. F. Bielefeld. Biirgerweg 47. 

Linck, Prof. Dr. Gr. Geh. Hofrat. Jena. Carl Zeissplatz 3. 

Linden v. d., B. H. Balikpapan. Borneo. 

Mineralogisch-Geologisclies Institut der kdnigl. Technischen Hocliscliule, 

Hannover. 

Mohle, Dr. Fritz. Direktor. Hagen i. W. Buscheystr. 5411. 

Niedzwiedzki, J. Professor emeritus. Lemberg (Galizien). Na Bajkach 22. ■ 
Nordklub, Freiberg i. Sachsen. I 
Nordenskjold, 0. Prof. Dr. Goteborg. Schweden. jjj 

Obriitschew, Prof. Wladimir. Tomsk. Sibirien. Technolog. Institut. 

Olbriclit, Dr, K. Hannover. Nelkenstr. 24 VI. j] 

Oppenheim, Prof. Dr. Paul. Gross-Lichterfelde b. Berlin. Sternstr. 19. | 

Oswald, Dr. Felix. Probate Regstry. Nottingham. England. I 
Park, James. Professor University. Dunedin. New Zealand. |l 

Penzhorn, Otto. Heidelberg. Moltkestr. 5. ji 

Prosser, Dr. Charles. S. 0. S. U. Ohio State University. Columbus. Ohio.jt) 

U. S. A. j 
Reeh, R. Markscheider. Rombach i. Lothringen. 

Reinhard, Dr. M. Bukarest. Mineralog. Laboratorium der Universitat. 

Reling, H. Rektor. Quedlinburg. j 

Reuter, Dr. Lothar. Geologe des konigl. bayrischen Wasserversorgungsbureaus. s 

Miinchen. Koniginstr. 31. || 

Schrader, Dr. Ernst. Freiburg i. Br. Lessingstr. 9. 

Schumann, Prof. Dr. W. Nordhausen, kgl. Realgymnasium. 

Schuncke, Prof. Dr. Blasewitz. Waldparkstr. 2. p 

Schwarz, Dr. Hugo. Clausthal i. Harz. Kgl. Bergakademie. , 

Scotti, H. H. Bergreferendar. Bonn. Venusbergweg 2. 

Scuj)in, Prof. Dr. Hans. Halle a. S. Friedrichstr. 41. 

Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft Frankfurt a. M. Viktoria” 

allee 7. 

Stremme, Dr. Privatdozent. Berlin N. 4. Invalidenstr. 43. 

Stubenrauch, R. Deutscher Konsul. Punta Arenas. Chile. 

Tobler, Dr. A. Basel. Geol. Institut. 

Ussing*, Prof. Dr. N. V. Kopenhagen. Mineralogisches Museum. 

Verein fiir Erdkunde Leipzig. Grassi-Museum. Konigsplatz. 

Vogel, Berghauptmann. Oberbergamtsdirektor a, D. M. d. R. Bonn. J 

Voit, Dr. F. W. Kaiserlicher Geologe. Swakopmund. D. S. W. A. d 

Weinlig, Otto Fried. Burg Lede bei Beuel a. Rhein. M 

Wepfer, Dr. E. Freiburg i. B. Geolog. Institut. ^ 

Werweke, Dr. L. van Bergrat. Strassburg. Blessigstr. 1. j 

AVetterauische Gesellschaft fiir die gesamte Naturkunde Hanau. M 

AVindhausen, Dr. A. Buenos Aires. Avenida de Majo 1157. Seccion geologic^ 

AVolfram, Herm. Ingenieur. Dusseldorf-Gerresheim. Lakronstr. 71. M 

AVright, Fred. E, Geological Laborator}-. Washington D. C., U. S. A. ^ 
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AUSZUG AUS DEN SATZUNGEN DER 
»GEOLOGISCHE]Sr YEEEINIGUNG^c. 

§ 1. Name, Sitz und Zweck. 

Die »Geologisclie Yereiniguiig« hat ihren Sitz in Frankfurt a. M. Sie 
bezweckt die Forderung der Gieologie in und auBerhalb Deutscblands in 
Kreisen der Facbleute, Lebrer, Bergleute und Freunde der geologiscben 
Wissenscbaft. Sie sucbt diesen Zweck zu erreicben durcb folgende Mittel: 

1. durcb Yeroffentlicbung der »Geologiscben E,undscbau«, einer Zeit- 
scbrift, die bauptsacblicb dazu bestimmt ist, iiber die wesentlicben 
Fortscbritte aller Zweige der Geologie, im besonderen der all- 
gemeinen Geologie, in zusammenfassenden Besprecbungen zu be- 
richten; 

2. durcb Versammlungen; 
3. durcb Exkursionen; 
4. durcb Yeranstaltung von Lebrkursen und Lebrexkursionen; 
5. durcb Zusammenstellung geeigneter Lehrmittel fiir den Unterricbt 

auf Hocbscbulen und Scbulen. 

§ 2. Versammlungen und Sitzungen. 

Die Yersammlungen sind zweierlei Art: 
1. eine jabrlicbe Hauptversammlung, die in der Zeit vom 1. bis 

10. Januar in Frankfurt a. M. abgebalten wird. 
2. wissenscbaftlicbe Sitzungen, die mit der Hauptversammlung ver- 

einigt oder davon getrennt iiberall abgebalten werden konnen. Mit 
Genehmigung des Yorstandes konnen Ortsgruppen gebildet werden. 

§ 3. Mitgliedschaft. 

Die Amneldung zur Mitgliedschaft erfolgt an den Schriftfuhrer'^. Das 
Eintrittsgeld betragt 5 M., der jabrlicbe Heitrag 10 M. fur Personen 
sowobl wie fiir Institute, Bibliotheken usw. Die lebenslanglicbe Mitglied- 
scbaft einer Person kann durcb einmalige Zablung von 250 M. erworben 
werden. Wer eine einmalige Zablung von 1000 M. leistet, wird als 
Stifter gefiibrt. Alle Mitglieder erbalten die »Geologiscbe Bundscbau* 
unentgeltlicb und portofrei zugestellt. 

Der Jahresheitrojg ist bis Ende Januar an den Kassenfuhrer\ einzuzdhlen^ 
andernfalls wird er durcb Postauftrag erboben. Yerweigerung der Zab¬ 
lung bedeutet Austritt aus der Yereinigung und ziebt Einstellung der 
Zusendung der Zeitscbrift nacb sicb. 

Der Yorstand: 

Ehrenprasident: E. Suess (Wien) 
I. Yorsitzender: E. Kayser (Marburg) 
Stellvertret. Yorsitzender: Ch. Barrois (Lille) 

> > G. A. F. Molengraaflf (Haag) 
» > A. Rothpletz (MUncben) 

^» > Y, Uhlig (Wien) 
*Schriftfubrer: Fr. Drevermann (Frankfurt a. M., Senckenbergi- 

scbes Museum, Victoria Allee 7) 
Stellvertret. Scbriftfiihrer: R. Richter (Frankfurt a. M.) 
Redakteur: G. Steinmann (Bonn) 
Mitredakteur: W. Salomon (Heidelberg) 

> O. Wilckens (Jena) 
fKassenfiibrer: H. Schulze-Hein (Frankfurt a. M., Escbenheimer Anlage). 
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Hamburgisches Kolonialinstitut: Gurich : Die nutzbaren Mineralien 

und Gesteine der deutscben Schutzgebiete IT. Teil: Koblen und Erze 2; Die g. 

Grundlagen der Bodenkunde 1; Ub.; Exk. 

Akademie Posen: —. 

* * 
* 

Landwirtschaftliche Hoclischnle Berlin: Gruner: Die boden- 

bildenden Mineralien und Gesteine; Ub. 

Lan dw. Hochschule Hohe n he im : Pjlieninger : Geol. I. 3. 

Akademie Bonn- Pop pelsdorf: —. 

* 

Forstakademie Eisenach: —. 

Forstakademie Hann. Miinden: —. 

Forstakademie Tharandt: Vater: Petrograpbie. 

B. Osterreich. 

Briinn: Rzehak: Geol. I. (Petrograpbie) 3; Geol. II. 4. 

Graz: Rumpf: Geol. 3. 

Prag: Wahner: Geol. I. 2; Geol. II. 5; Ub.; Exk.; Petrographische Ub. 2- 

Wien: Totjla: Geol. I. nnd II.; Rosiwal: Petrographie; Kittl: Prak- 

tische Geol. 
* 

* 

Hochschule fur Bodenkultur Wien: Koch: Mineralogie und Petro¬ 

graphie 5. 

Montan istische Hochschule Leo ben: HOfer: Geol. mit Aufnahms- 

iibungen, Petrographie, Lagerstattenlehre. 

C. Schweiz. 

Siehe Universitat Zurich. 

Biicherschau. 

Die fossilen Wlisten del* Nord-Hemisphaere von P. TutkOwsky. Beilage zu 
Semlewddenje ftir 1909. Moskau 1910 (russ.). 

Dieses Werk ist sclion deshalb von grosser Bedeutung, weil es alle sich 

auf das Problem der Wiistenbildung der Gegenwart und der geologischen 

Vergangenheit beziehende Arbeiten gedrangt, aber in einer sehr tibersichtlichen 

Weise zusammenfasst. Dadurch ist es zu einem Handbuch des interessanten 

Forschungsgebietes geworden und wird gewiss vielen willkommen sein. Aber ein 

noch erhohtes Interesse darf und wird es beanspruchen, weil das Neue, was es 

bringt, sich auf das unbekannteste, unzuganglichste und eigenartigste Gebiet von 

Europa bezieht, namlich auf das Gebiet der Prip e t-Siim pfe, auch Polessje 

genannt. 

Geologische Rundschau I. Literatur. 20 
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Nach einer Zusammenstellung aller Kennzeichen der Wiiste wird nun jedes 

einzelne an der Hand der Literatur und eigenen Arbeiten fur jedes Gebiet der 

Nord-Hemisphare und fiir jeden Zeitabschnitt der Erdgescliichte eingebend be- 

sprochen. Am eingekendsten wird aber die Frage der po st gla z i a 1 en Wiiste 

behandelt. Nach Tutkowsky sind nun alle Merkmale der Wiiste in postglazialen 

Ablagerungen von Europa und Nord-Amerika, Merkmale einer starken Insolation 

(Wiistenlack, gesprengte Blocke und Felsen), der Windwirkung (Windschliffe, 

Inlanddiinen, Lossablagerungen) etc. vorhanden. Das sich zuriickziehende Eis 

muss natiirlich eine ode, vegetationslose Landschaft hinterlassen haben. Der Ost- 

wind, dessen einstige Tatigkeit unter anderem auch die zahlreichen, mit der kon- 

vexen Seite gen Osten gerichteten Barchane in Deutschland und dem erwahnten 

russischen Gebiet beweisen, hatte, begiinstigt durch das trockene kontinentale 

Klima, ein freies Spiel. Es musste nun eine Auslese des erodierten Materials 

stattfinden. Es entstanden ein dem Eisrande nachstliegendes Abtragungsgebiet 

und zwei peripherische Zonen des Nahrgebietes, die eine innere, der Diinen 

(Barchane) und eine aussere, des Losses, welche innig miteinander verbunden, 

dem zuriickweichenden Else folgend, einander verdriingen konnten, d. h. sie 

konnten wandern, solange das Klima es gestattete. Diese drei Zonen sind iiberall 

langs des Eisrandes, in Europa und Nord-Amerika, mekr oder weniger deutlich 

vorhanden. 

Alle anderen Wiistenperioden der Vorzeit, welche Tutkowsky in seinem 

Werke angefiihrt hat, zu besprechen, wiirde zu weit fiihren. Hier will ich nur 

noch diejenigen erwahnen, welche das Gebiet der Pripetsiimpfe betroffen hat. Im 

Kreise Owrutsch, Wolhynien, welcher teilweise auch dem genannten Gebiete 

angehort, erheben sich mitten in einem uniiberselibaren, mit einem nicht enden- 

wollenden Urwald bewachsenen Sumpf drei grossere und einige kleinere Ziige 

eines Sandsteins. Lange Zeit waren diese Sandsteine nur vom Horensagen be- 

kannt, und auch die in der geologischen Literatur ab und zu auftauchenden 

Notizen iiber denselben waren nur vom Horensagen gemaclit und entspraclien 

deshalb keineswegs der Wirklicbkeit. So ist der Sandstein auf der internatio- 

nalen geologischen Karte von Europa und auf der geologischen Karte Russlands 

falsch angegeben. Dieses Gestein — in der Literatur als Owrutsck-Sand- 

stein eingefiihrt — ist sehr hart, von wechselnder Farbe und von weckselndem 

Korn. Es zeigt Diagonal-Schichtung und manchmal auch charakteristische 

Windfurchen. Tutkowsky halt den Owrutsch - Sandstein fiir eine aolische 

Bildung und fur den Zeugen einer ehemaligen Wiiste. Die ganzliche Fossil- 

losigkeit spricht nicht dagegen. Das Alter dieser Bildung ist auf Gruod ihrer 

Lagerungen und der sie durchziehenden Storungen zu definieren. Das Liegende sind 

lner teils azoisclie Granite, teils kambrische Talkschiefer; folglich ist hier der 

Owrutschsandstein jiinger als Kambrium. Die Storungen veriaufen im Owrutscli- 

sandstein N85°W. und entsprechen demnach den oberdevonischen Storungen Russ¬ 

lands. In Frage kommen also Silur, besonders Oberkambrium. Genauer lasst sich 

das Alter zurzeit nicht prazisieren. Karpinsky halt es fiir devonisch. 

Zum Schluss will icli nur noch Tutkowskys Erklarungsversuch der ge- 

trennten Verbreitungsgebiete der Azalea (Rhododendron) poniica L., einer Ericaceae, 

erwahnen. Diese Pflanze ist gegenwartig nur aus dem Kaukasus, aus den Alpen und 

Pyraneen, sonst nur aus einem kleinen Gebiet der Kreise Owrutsch und Rowno 

bekannt und ist eine echt alpine Pflanze. Zur Eiszeit wurde sie aus dem Hoch- 

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



Biicherschau. 29 1 

gebiet des Kaukasus in dessen Yorland verdrangt und von dort wurden ihre Samen 

durch den Ostwind nach Westen getragen. Im erwalinten Gebiet, welches eine Ein- 

buchturtg des Eisrandes darstellte, war nun die Wiistenbildung eher erfolgt und 

elier vom Akkumulationsgebiet verdrangt, als es in den siidlichen Gebieten der 

Fall war und nur in diesem beschrankten Gebiet hat Azalea giinstige Be- 

dingungen fiir ihr Gedeihen gefunden. Als sich aber das Eis noch weiter zuriick- 

zog, wanderte die Azalea wieder hinauf auf den Kaukasus und der Ostwind 

verlor seine Herrschaft. So erklart es sich, dass die Azalea weder sudlich noch 

nordlich dieses kleinen Gebietes vorkommt. B. Spulski, Konigsberg i. P. 

Bautechnische Gesteinsuntersucliungen. Mitteilungen aus dem Mineralog- 

geolog. Institut der Kgl. Technischen Hochschule Berlin, herausgegeben von 

Prof. Dr. J. Hirschwald. 1. Jahrgang 1910, H. 1. Berlin. Verlag von Born- 

trager. YII-f 84 Seiten. Einzelpreis 8 Mk.; Subskriptionspreis 6 Mk.i) 

Hirschwald hat die Ergebnisse seiner bekannten, sehr ausgedehnten Bau- 

stein-Untersuchungen bereits in zwei Werken veroffentlicht: „Die Priifung der 

natiirlichen Bausteine auf ihre Wetterbestandigkeit“, Berlin, 1908 und „Die bau- 

teclmisch verwertbaren Gesteinsvorkommnisse des Preussischen Staates und einiger 

Nachbargebiete“, Berlin 1910. * 2) 

„Behufs weiterer wissenschaftlicher Ausgestaltung der Priifungsmethoden, 

zur Ausfiihrung gelegentlicher Arbeiten auf dem betreffenden Gebiet fiir die Er- 

fordernisse der staatlichen und kommunalen Baubehorden, sowie zur Yeranstaltung 

planmassiger Untersuchungen bislier unbenutzt gebliebener Gesteinsvorkommnisse 

auf ihre bautechnische Verwendbarkeit, ist am mineralogisch-geologischen Institut 

der technischen Hochschule ein Laboratorium fur technische Gesteins 

untersuchung eingerichtet worden, das seine Tatigkeit im vorigen Jahre be- 

gonnen hat“. Die Arbeiten dieses Laboratoriums sollen nun in den im Titel ge- 

nannten Mitteilungen veroffentlicht werden. Geplant sind jahrlich 2 Hefte von 

je 8—9 Druckbogen mit zahlreichen Textabbildungen bezw. Tafelbeilageu. 

Das erste Heft enthait ausser einem Yorwort des Herausgebers und Be- 

sprechungen die folgenden Aufsatze: 

1. J. Hirschwald: Die Priifung der natiirlichen Bausteine auf ihre Wetter- 

bestiindigkeit. S. 1—24. 

2. J. Hirschwald: Gesteinsuntersucliungen fiir die Renovationsarbeiten am 

Kolner Dom. I. Kalkstein von Saint-Meme. S. 25—83. 

3. E. Tannhauser: Die Yerwitterungsursache der als „Sonnenbrenneru be- 

zeichneten Basalte. 8. 34—44. 

4. R. Schenck: Beitrage zur Bestimmung des Erweichungskoeffizienten na- 

tiirlicher Bausteine. S. 45—79. 

5. J. Hirschwald: Das Probematerial fiir technische Gesteinsprufungen. 

: S. 80-82. 

Der Herausgeber fiihrt an, dass allein in Deutschland alljahrlich natiirliche 

Bausteine fiir mehr als 100 Millionen Mark verwendet werden und dass nach 

amtlichen Erhebungen von den im letzten Jahrhundert daraus errichteten Bau- 

werken etwa 30% starke Yerwitterungsschaden aufweisen. 

O Das zweite Heft soil Ende November 1910 erscheinen. 

2) Ygl. die Besprechung auf S. 170 in Heft 3 dieser Rundschau. 1910. 

20* 
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Aus diesen Zablen erhellt, wie grosse Bedeutung die Anwendung der petro- 

grapliischen Untersuchungsmethoden fiir die Priifung der Bausteine besitzt, und 

wie bedauerlick es ist, dass sicli die Techniker in der Regel auf die summarische 

Feststellung einiger weniger physikalischen Eigenschaften der Gesteine beschranken. 

Unter diesen Umstanden ist es selir erfreulich, dass sich eine besondere 

Zeitschrift der Veroffentlichung bautecJiniscker Gesteinsuntersuchungen widmet, 

sehr wiinschenswert, dass sie nicht nnr in wissenschaftlichen, sondern auch in 

teehnischen Kreisen Eingang finde. W. S. 

Die Deutung der Landoberflaclie in Thiiringen. Auf die nachgelassene 

Arbeit des fiir die Wissenschaft viel zu friih verstorbenen E. Philippi mochten 

wir hier als auf ein Muster tektonisch-morphologischer Untersucliungen mit 

Nachdruck binweisen. (liber die praoligozane Landoberflacbe in Thiiringen — Zeit¬ 

schrift d. d. g. G. 62. 1910. 305—404, 1 Karte.) 

Nacb der landlaufigen Auffassung fallt die Heraushebung des Harzes und 

des Thiiringer Waldes in die Tertiarzeit. Die mesozoiscben Sedimente, von denen 

sie bis dahin bedeckt waren, fielen auf den Hoben dieser Gebirge der Abtragung 

anheim, wahrend sie in deni dazwischen liegenden Thiiringer Becken wegen 

tiefer Versenkung erhalten blieben. Die heutige mehr oder weniger ebene Ober- 

flache der Gebirge ist irn wesentlichen die Rumpfflache, die sich in vor- und alt- 

permischer Zeit gebildet liatte und die nach Entfernung der mesozoischen Decke 

wieder frei gelegt worden ist. 

Ganz anders das Bild, das uns Philippi vorfiihrt. Fiir ihn fallt der grossere 

Teil der Storungen in Thiiringen vor die Oligozanzeit, spatere treten da- 

gegen an Haufigkeit wie an Ausmass zuriick. Die voroligozanen Storungen 

fanden wahrscheinlich zum grossen Teil schon am Ende der Jurazeit, die iibrigen 

zur Zeit der Oberkreide oder des Eozans statt. Infolge dieser Storungen wurde 

Thiiringen bis zur Oligozanzeit zu einer Fastebene abgetragen, an deren Ober- 

flache palaozoische Schiefer im Harz und Thiiringer Walde, Trias an den Randern 

und im Innern des Thiiringer Beckens zutage traten. Die hier erkennbare 

Hochflache ist eben die vor o ligo z an e. Dagegen hoben sich Harz, Kyffhauser 

und Thiiringer Wald in ihrer heutigen Gestalt erst nach dem Oligozan 

heraus durch Storungen, die teilweise den alteren Bruchlinien folgten. 

Das Ergebnis, zu dem Philippi gelangt, steht im wesentlichen in Einklang 

mit den Vorstellungen, zu denen Stille in dem Teutoburger Wald gelangt ist. 

So tritt ein bemerkenswerter Gegensatz zutage zwischen den mittel- und nord- 

deutschen Gebirgen einerseits und den siidwestdeutschen Gebirgen andererseits. 

Denn auf den letzteren haben sich bekanntlich die Schichten der Trias- und 

Juraformation bis in die m itt 1 ere Tertiar zeit erhalten und die bedeutend- 

sten Storungen fallen in die Oligozanzeit und spater. St. 

Von den Geologischen Cliarakterbildern herausg. von H. Stille (Gebr. 

Borntrager) sind Heft 2 und 3 ersckienen. Heft 2 (Mk. 3.60) enthalt 6 Bilder 

grosser erratischer Blocke im norddeutschen Flachlande nebst 

Erlauterung von F. Wahnschaffe. In Heft 3 (Mk. 4.80) ist das Karst- 

ph a nomen in 6 Bildern von A. Grukd behandelt. Jedes Bild wird hier von 

einer ausfiihrlichen Erlauterung begleitet, so dass der Text als eine knapp ge- 

haltene Einfuhrung in das Thema gelten kann. St. 
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Das erste Auftreten tier Angiospermen wird gewohnlich nach den 

Forschungen Fontaines iiber die Potomac-Formation in Nordamerika an den Be- 

ginn der Kreideperiode verlegt. Neuere Untersuchungen von E. W. Borry (Bull. 

Geol. Soc. Am. 20, 1908. 656) kaben jedoch erwiesen, dass diese Annahme nicht 

zutrifft. Die Absatze der sog. Potomac-Formation zerfallen nach lkm vielmehr in 

eine altere Serie, die etwa dem Neocom, Urgon und vielleicbt auch nocb dem 

Aptien entspricht, und in eine jiingere, die dem Albien zufallt. Die altere 

Serie fiihrt keine Dikotyledonen; es ist die Flora des europaischen Wealden (und 

der Patuxent-Formation in Maryland). Die jiingere Serie (Patapsco-Formation 

in Maryland) enthalt die ersten Dikotyledonen nicht nur in Nordamerika, 

sondern auch in ihren zeitlichen Aquivalenten in Portugal, in Texas (Glen 

Rose Flora), in Kalifornien (Shasta Flora), in Montana und Kanada (Kootanie, 

Flora), in Westgronland (Kome Flora) usw. Darnit harmoniert auch die Tat- 

sache, dass die reiche Flora der Unterkreide von Peru, die zwischen marinen 

Tithon und Aptien eingeschlossen liegt, fast ganz und gar mit der Wealden-Flora 

iibereinstimmt und noch keine Spuren von Dikotyledonen gezeigt hat. 

Das Erscheinen der dikotyledonen Pflanzenwelt fallt also nach dem heutigen 

Stande unseres Wissens an den Beginn der Mittelkreide, wenn man mit 

Haug diese Bezeichnung ftir Albien, Cenoman und Turon wahlt, und die neue Flora 

verbreitet sich zur Zeit des Albien iiber die Gebiete aus, die den heutigen Nord- 

atlantik umranden; nur in Kalifornien tritt sie an die pazifische Region heran. 

Hier diirfte daher auch wohl die Stelle zu suchen sein, wo sie von einer jetzt 

unsichtbaren nordpazifischen Festlandsmasse aus sich iiber das nordatlantische 

Gebiet ausgebreitet hat. St. 

Versammlungen und Vereine. 

Der X. Internationale Geograplien-Kongress wird in der Zeit vom 15. 

bis 22. Oktober 1911 in Rom stattfinden. Anmeldungen dazu sind zu richten: 

Alla Segretaria del X. Congresso Internazionale di Geografia. Roma, Via del 

Plebescito 102. 

Gesellschaft fur Hochschulpadagogik. Mit Beginn dieses Jahres ist 

diese Gesellschaft ins Leben getreten. Sie gibt eine Vierteljahrschrift unter dem 

Titel „Mitteilungen fur Hochschulpadagogik" heraus, von der jetzt das 3. Heft 

vorliegt. Fiir Lehrer niitzlich ist darin u. a. die Zeittafel akademiseller 

Yeranstaltungen, aus der die Ferienkurse zu ersehen sind, die an den ver- 

schiedenen Hochschulen abgehalten werden. Es ist beabsichtigt, ein „Institut fur 

Padagogik der Wissenschaften und Kiinste" einzurichten, falls die notigen Mittel 

dafur zusammenkommen. Anmeldungen (Mindestbeitrag 8 Mk. jahrlich) sind zu 

richten an Dr. Hans Schmidkunz. Berlin-Halensee, Jo a chi m -Fried rich - 

strasse 6. 

Personalia. 
Prof. Dr. Fr. Wahner ist von der Technischen Hochschule an die Universi- 

tat in Prag iibergetreten als Nachfolger von Dr. L. Lattbe. 

I 
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Gestorben: Am 17. September 1910 Prof. Dr. Theobald Fischer im 

65. Lebensjahre. Er ist bekannt durcb seine umfassenden geographischen Arbeiten 

besonders iiber das Mittelmeergebiet. Er habilitierte sich 1876 in Bonn, wurde 

1879 ordentlicher Professor in Kiel, 1888 in Marburg. 

Am 25. September 1910 Prof. Dr. Oskar Boettger in Frankfurt a. M. 

im Alter von 66 Jahren. Mit ihm verliert die Wissenschaft einen der besten 

Kenner der tertiaren Mollusken, im besonderen der Landschnecken. Seine 

Sammlungen gehen in den Besitz der Senckenbergiselien Naturforscbenden Gesell- 

schaft iiber. 

Geologische Vereinigung. 

Sitzungsberichte, Gruppe Frankfurt a. M. 

Die Gruppe Frankfurt a. M. ist im Oktober ds. Js. ins Leben getreten. Zu- 

sammenkiiiifte am ersten Donnerstag jeden Monats im Restaurant Horle, Gothestr. 10. 

S it z ung vom 19. Oktober 1910. 

Herr Steinmann (Bonn) als Gast spracli iiber dieBodenschatze Per us. 

In Peru hat sich wie in vielen anderen Landern ein tiefgreifender Wechsel in 

der Produktion der Bodenscbatze vollzogen. Wahrend bis zum Ende des 

19. Jahrkunderts Silber im Vordergrund stand, ist es jetzt erkeblick gegen Kupfer 

zuriickgetreten, nachdem der Silberpreis erheblicli gesunken war und nachdem in 

dem bedeutendsten Bergwerksdistrikte des Cerro de Pasco unter der Silberregion 

Kupfererze in gewaltiger Machtigkeit aufgedeckt waren. Der besondere 

Reichtum der Erzlagerstiitte des Cerro de Pasco, die Konzentration gewaltiger 

Erzmassen auf einen kleinen Bezirk, erklart sich zum Teil aus der metasomati- 

schen Entstehungsweise der Lagerstiitte. Die dortigen Tiiaskalke sind in der 

Nahe des erzbringenden Dazits in ein kompaktes Kieselgestein (cascajo) umge- 

wandelt und in weiterem Umfange mit Erz impragniert, so dass der Abbau lange 

Zeit vorwiegend in grossen offenen Tagebauten stattfinden konnte. 

Die Yerhiittung der Kupfererze an Ort und Stelle, wie sie jetzt von der 

amerikanischen Cerro de Pasco Gesellschaft in grossem Massstabe betrieben wild 

(1898 — 18 000 t Kupfer in Barren), ist nur ermoglicht durch den Ko hie li¬ 

re ichtum der peruanischen Ivordi Here. Die Ivohlen gehoren dem 

Neokom an und enthalten eine reiche Wealdentlora, die von der nordwest- 

curopaischen nur wenig abweicht. Die Langserstreckung des Kohlengebietes be- 

t.agt etwa 6 Breitengrade (ca. 700 km) und es dehnt sich iiber einen breiten 

Streifen der Kordillere aus. Die Fiotzmachtigkeit steigt bis 6 m, einschliesslich von 

Z vischenmitteln sogar auf 12 m. Wenn die Kolile trotz ihrer Ausdehnung und 

Machtigkeit keine Bedeutung fur den Weltmarkt besitzt, so liegt das zum Teil 

in der Unwegsamkeit der Kordillere, zum anderen Teil in der geringen Qualitat, 

endlich aber auch in den stark gestorten Lagerungsverhaltnissen begriindet, die 

die dortigen Sedimente iiberhaupt aufweisen. Durch intensive Faltung sind die 

Flotze haufig verdriickt und ausgequetscht, an anderen Stellen verdickt; die 

Kohle selbst aber ist haufig zertriimmert. Dennoch werden die Kupfererze am 

Cerro de Pasco zum grosseren Teile mit dem aus ihr in 70 Ofen gewonnenen 
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Coks, zum kleineren mit europaischem ausgeschmolzen. Dieses bisher noch wenig 

gekannte Kohlengebiet ist wokl geeignet, unsere Vorstellungen von der (praktisch 

nicht erschulterten) Dominanz der Kohlenformation zu andern. 

Zu dem eigenartigen Erzvorkommen Perus gehort das Vanadiumerz, 

das in Minasragra, 35 km SW. vom Cerro de Pasco, seit 1907 gewonnen wird 

(1908 — 450 t im Werte von 72000 d. h. V33 der Gesamtproduktion Perus an 

nutzbaren Mineralien). Eigenartig ist die konstante Yerkniipfung des Yanadium- 

erzes Rizopatronit (VaS8) mit Asphalt und gediegen Schwefel. Es hat den An- 

schein, als ob es sich um Gange handelt, die das Metall aus der Tiefe, den As¬ 

phalt aber aus den bituminosen Kalken erhalten haben, die das Liegende der 

Kreidesandsteine ausmachen, in denen die Gesteins- und Erzgange auftreten. 

Zu den schon langer bekannten und ausgebeuteten Ei'dol vorkommnissen 

des Nordens von Peru ist in jiingster Zeit ein neues im aussersten Siiden, in der 

Nahe des Titicacasees getreten. Es gehort nicht wie jene dem Tertiar, sondern 

der Kreidef orm ation (Pucasandstein) an und stellt das nordwestlichste' Yor- 

kommen der formacion petrollfera dar, die am Ostabhange der argentinisch- 

bolivianischen Kordillere an zahlreichen Orten Erdol fiihrt. 

Bericlit iiber die Rheintalexkursion 
vom 6.—10. September 1910. 

Yon Dr. C. Mordziol, Aachen. 

Die Exkursion hatte als erstes Ziel die Erlauterung der Anscliauungen tiber 

die Antezedenz des Rheindurchbruclitals. Dazu diente das Studium der Ablage- 

rungen des altpliozanen Urrheins auf dem rheinhessischen Plateau einerseits und 

im Engtal des Mittelrheinsx) andererseits, unter gleichzeitiger Beriicksichtigung 

der morpliologischen Erkennbarkeit des pliozanen Rheintals. Eine weitere Auf- 

gabe war der Vergleich der Diluvialterrassen im Mainzer Becken (Finther Terrasse, 

Hochterrasse, Mittelterrasse, Niederterrasse) mit denen im Engtal des Rlieins 

(Hauptterrasse, Loreleyterrasse, Mittelterrassen, Niederterrasse.) Aus der Gesamt- 

heit aller dieser Erscheinungen ergab sich dann ein Uberblick iiber die Hauptziige 

in der Talgeschichte des Reintals jener Gegend. Die Zahl der Teilnehmer an den 

einzelnen Tagen schwankte zwischen 6 und 18. 

Die Exkursion braclite in der Hauptsache den Teilnehmern folgende Tat- 

sacben zur Anschauung: 

1. Die kieseloolithfiihrenden Dinotheriensande des rheinhessischen Plateau 

setzen sich als „Kieseleolithschotter“ in das pliozane Urrheintal im Rheinischen 

Schiefergebirge fort. Denkt man sich die einzelnen Yorkommen dieser Ablage- 

rungen wieder in ilire ursprtingliche relative Hohenlage in beiden Gebieten zuriick- 

versetzt und beriicksichtigt man, dass der Urrhein mindestens ein spatreifes 

Stadium erreicht hatte, so erkennt man, dass zur Pliozanzeit der grosse Gegen- 

satz zwischen dem Rheinischen Schiefergebirge und der oberrheinischen Tiefebene 

1 bei weitem nicht in dem Masse vorhanden war, wie lieute. Dieser Gegensatz in 

seiner heutigen Scharfe kann erst im Laufe der Diluvialzeit entstanden sein und 

l) Die Begriffe Oberrhein, Mittelrhein, Niederrhein werden in ganz ver- 

schiedener Bedeutung gebraucht. Der Verfasser nennt den Rhein von der Quelle 

i)is Basel Hochrhein, von Basel bis Bingen Oberrhein, von Bingen bis Bonn 

Mittelrhein (Engtal), von Bonn bis zur Mundung Niederrhein. 
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zwar durch Hebung des Rheinisclien Schiefergebirges einerseits (meiner Ansicht 

nach nicbt nur relativ, sondern aucli absolut in bezug auf den Meeresspiegel) 

und durch Absinken des nordlichen Teiles der oberrheinischen Tiefebene (Rhein- 

Mainebene) andererseits. Das Engtal ist also nicht auf den Abfluss eines Sees 

zuruckzufiibren, sondern von dem bereits vorher vorhandenen Rhein in demselben 

Masse ausgetieft worden, als sich das Schiefergebirge heraushob. Die Erklarung 

fiir die Entstehung des Rlieindurchbruchtals ist also in seiner, vom Verfasser zu 

erst nachgewiesenen Antezedenz gegeben. 

2. In der Umgebung von Mainz und Wiesbaden sind folgende Diluvial 

terrassen deutlich ausgebildet: 1. Finther Terrasse, 2. Hochterrasse, 3. Mittel- 

terrasse, 4. Niederterrasse. 

3. Es durfte kaum ein Zweifel sein, dass diese Terrassen im Engtale des 

Rheins wiederkehren, jedoch sind unsere Kenntnisse zu einer vollstandigen Pa- 

rallelisierung beider G-ebiete augenblicklich noch zu liickenhaft. 

Wie vorsichtig man mit Parallelisierungsversuchen selbst innerhalb des Eng- 

tals sein sollte, zeigt die Arbeit von Fenten, der die Hochterrasse Stetnmanns 

am Rodderberg (bezw. von Coblenz an abwarts), die meiner Ansicht nach sicher. 

lich der oberrheinischen Hochterrasse (Hochterrasse in der Hmgebung von Mainz) 

entspricht, auf der Strecke zwischen Bingen und Coblenz mit der ho her ge- 

legenen Loreleyterrasse (= tiefere Stufe der vom Neuwieder Becken aus sich tal- 

aufwarts gabelnden Hauptterrasse) verwechselte und infolgedessen ganz ab- 

norme Gefallswerte fiir die Hochterrasse erhielt. 
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AUSZUG AUS DEN SATZUNGEN DEE 
>>GEOLOGISCHEN VEREINIGUNG*. 

§ 1. Name, Sitz und Zweck. 

Die »Geologische Yereinigung« hat ihren Sitz in Frankfurt a. M. Sie 
bezweckt die Forderung der Geologie in und auberhalb Deutschlands in 
Kreisen der Fachleute, Lehrer, Bergleute und Freunde der geologischen 
AYissenschaft. Sie sucht diesen Zweck zu erreichen durch folgende Mittel: 

1. durch Yeroffentlichung der »Geologischen Rundschau«, einer Zeit- 
schrift, die hauptsachlich dazu bestimmt ist, iiber die wesentlichen 
Fortschritte aller Zweige der Geologie, im besonderen der all- 
gemeinen Geologie, in zusammenfassenden Besprechungen zu be- 
richten; 

2. durch Versammlungen; 
3. durch Exkursionen; 
4. durch Yeranstaltung von Lehrkursen und Lehrexkursionen; 
5. durch Zusammenstellung geeigneter Lehrmittel fiir den TJnterricht 

auf Hochschulen und Schulen. 

§ 2. Versammlungen und Sitzungen. 

Die Yersammlungen sind zweierlei Art: 
1. eine jahrliche Hauptversammlung, die in der Zeit vom 1. bis 

10. Januar in Frankfurt a. M. abgehalten wird. 
2. wissenschaftliche Sitzungen, die mit der Hauptversammlung ver- 

einigt oder davon getrennt liberall abgehalten werden konnen. Mit* 
Genehmigung des Yorstandes konnen Ortsgruppen gebildet werden. 

§ 3. Mitgliedschaft. 

Die Anmeldung %ur Mitgliedschaft erfolgt an den Schriftfuhrer*. Das 
Eintrittsgeld betragt 5 M., der jahrliche Beitrag 10 M. fiir Personen 
sowohl wie fiir Institute, Bibliotheken usw. Die lebenslangliche Mitglied¬ 
schaft einer Person kann durch einmalige Zahlung von 250 M. erworben 
werden. AYer eine einmalige Zahlung von 1000 M. leistet, wird als 
Stifter gefiihrt. Alle Mitglieder erhalten die »Geologische Rundschau* 
unentgeltlich und portofrei zugestellt. 

Der Jahresbeitrag ist bis Ende Januar an den Kassenfuhrer f einzuzahlen, 
andernfalls wird er durch Postauftrag erhoben. Yerweigerung der Zah¬ 
lung bedeutet Austritt aus der Yereinigung und zieht Einstellung der 
Zusendung der Zeitschrift nach sich. 

Der Yorstand: 

Ehrenprasident: E. Suess (AVien) 
I. Yorsitzender: E. Kayser (Marburg) 
Stellvertret. Yorsitzender: Ch. Barrois (Lille) 

» > G. A. F. Molengraaff (Haag) 
> > A. Rothpletz (Miinchen) 
> > V. Uhlig (AVien) 

*Schriftfiihrer: Fr. Drevermann (Frankfurt a. M., Senckenbergi- 
sches Museum, A7ictoria Allee 7) 

Stellvertret. Schriftfuhrer: R. Richter (Frankfurt a. M.) 
Redakteur: G. Steinmann (Bonn) 
Mitredakteur: W. Salomon (Heidelberg) 

> O. Wilckens (Jena) 
fKassenfuhrer: H. Schulze-Hein (Frankfurt a. M., Eschenheimer Anlage). 
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Nr. 2. [Deutschland. Geologisclie Ubersichtskarte von SW-Deutsch- 

land nach Lepsius. Ohne Erlaut. und Abbildung beinalt 4.— Mk.] 

Nr. 3. Alpen. Glazial. Glaziallandschaft (Fjordtypus) des Comer Sees 

Mit Erlaut. einfach 1.25 Mk. 

Nr. 4. Alpen. Glazial. Gletschertopf mitAbflussrinne bei Nago im 

Etschgebiet. Mit Erlaut. einfach 1.25 Mk. 

Nr. 5. Juragebirge. Kettenjura. Yerwerfung bei Noiraigue im Val de 

Travers. Mit Erlaut. 1.25 Mk., bemalt 2.— Mk. 

Nr. 6. Alpen. Westalpen. Tektonik der Glarner Decken im Segnes- 

Gebiet. Mit Erlauterung einfach 1.25 Mk., bemalt 2.— Mk. 

Nr. 7. Alpen. Dinariden. Silur-Devon Profil am Wolayer See, Karnische 

Alpen. Mit Erlauterung einfach 1.25 Mk., bemalt 2.— Mk. 

Nr. 8. Deutschland. Rotliegendes auf Granit bei Aschaffenburg. Mit Er¬ 

lauterung einfach 1.25 Mk., bemalt 1.50 Mk. 

Bucher- und Zeitschriftenschau. 

Lehrbuch der Geologie von Deutschland betitelt sich ein Buch von J. Walthee 

(Leipzig 1910. Quelle u. Meyer, geb. Mk. 7.60.) 

Es soli eine Einfiihrung in die erklarende Lan d schaf tskunde 

fiir Lehrende und Lernende sein und ist zu diesem Zwecke mit einer etwas 

rohen aber pragnanten geologischen Strukturkarte und mit zahlreichen Landschafts- 

bildern, Profilen und Textkarten ausgestattet. Die Absicht des Yerf. ist durcli- 

aus lobenswert und aucli die Diktion und die Alt der Darstellung sind geeignet, 

den Lehrer anzuregen und einzufiihren. Aber schon die bildlichen Darstellungen 

lassen viel zu wiinschen ubrig, sowohl in der technischen Ausfuhrung, als auch 

beziiglich dessen, was fehlt — keine Karte der karbonischen Ealtenziige, kein 

Profil durch Schwarzwald und Vogesen! Am Inhalte wird der Eachmann fast 

auf jeder Seite etwas zu beanstanden haben, meist tatsachliche Unrichtigkeiten, 

eine schiefe Ausdrucksweise oder einen Widerspruch mit Angaben an anderer 

Stelle. Im ganzen wird aber bemerkenswert wenig positives und genaues Wissen 

in dem doch umfangreichen Buche (358 Seiten) dem Leser tibermittelt. An iiber- 

raschenden Neuigkeiten fehlt es nicht wie Faltungen zur Permzeit im mittleren 

Schwarzwalde, Molasse als Ubergang von Eozan zum Oligozan, Klima der Karbon- 

zeit gleich dem heutigen in Tibet, Diamant mit Asphalt und Petroleum ebenso 

enge verwandt wie Anthrazit mit Steinkohle, die schweizer Alpen norditalienische 

Berge usw. usw. 

Lehrende wie Lernende tun daher gut, das Buch nur unter 

standiger Korrektur mit einem zuverlassigen Lehrbuche zu b e - 

nutzen. St. 

The Geology of New Zealand by James Pakk. An Introduction to the Historical, 

Structural and Economic Geology. 488 pag., 145 illustr., 27 plates and 

coloured geological map. 1910. 

Bis in den Beginn der siebziger Jalire war Neuseeland in Provinzen mit 
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eigener Vervvaltung eingeteilt. Yon diesen hatte F. v. Hochstetter 1859 im 

Auftrage ihrer Regierungen Auckland und Nelson untersucht. Spater bestanden 

geologische Landesunfcersuchungen in Otago und Southland unter Hector, in 

Canterbury und Westland unter Haast und in Wellington unter Craavford. Da 

jede Anstalt selbstandig und ohne sich um die andern zu kummern vorging, so 

entstand eine Vielheit von Bezeichnungen fur Schichten und Formationen. 1865 

wurde eine geologische Anstalt fiir ganz Neuseeland unter Hector ins Leben ge- 

rufen; aber die Provinzialuntersuchungen blieben in Otago und in Canterbury 

unter Hutton und Haast noch bis 1879 bestehen. Die HECTOR’sche Anstalt 

schlief Anfang der neunziger Jahre ein, seit 1904 ist eine neue Landesunter- 

suchung in Tatigkeit, deren Leiter Dr. Bell ist. 

Mitte der achtziger Jahre war zum letzten Male eine zusammenfassende 

Ubersicht des geologischen Aufbaus von Neuseeland erschienen. Seitdem ist das 

Material gewaltig angeschwollen. So ist es freudig zu begriissen, dass Prof. 

James Park, der Direktor der Bergakademie an der Universitat von Otago in 

Dunedin, sich der Aufgabe unterzogen hat, eine Geologie dieser fernen Inselwelt 

zu schreiben, die eine neue Basis fur ihre Kenntnis bildet. Park, der als Mit- 

arbeiter der alten und der neuen Landesanstalt iiber eine ausgedehnte person- 

liche Anscbaymng aller Teile von Neuseeland verfugt, beginnt sein Buch mit 

einer physiographischen Schilderung der Hauptinseln. Dann folgt die Beschrei- 

bung der einzelnen Formationen, der Abbildungen der Fossilien nacb Zittel, 

Hector u. a. beigegeben sind. Das nachste Kapitel ist den bei Neuseeland 

liegenden Inselgruppen gewidmet. Wie bei den vielen praktischen Aufgaben 

der Geologie in Neuseeland und bei der Stellung des Yei’fassers zu erwarten 

nimmt der Abschnitt iiber die nutzbaren Bodenschatze der Kolonie einen 

ziemlich weiten Raum ein. Den Schluss des Werkes bildet eine Bibliographie, 

fur die das Yerzeichnis der geologischen Literatur iiber Neuseeland von 

Wilckens als Grundlage gedient hat. 

Aus der Fiille der bemerkenswerten neueren Beobachtungen, die durch 

Parks Buch zum erstenmal einem weiteren Leserkreise bekannt werden, mogen 

die folgenden hervorgehoben sein: Die Maitai-Schichten, die in neuerer Zeit dem 

Jura zugeteilt worden waren, enthalten keine mesozoischen Fossilien und sind 

ins Karbon zu stellen. — An der Basis der Wairoa-Schichten, die zur unteren 

Trias gehoren, liegt regelmassig ein grobes Konglomerat aus Blocken bis zu 

5 Fuss Durchmesser aus Granit und anderen kristallinen Gesteinen, welche zwar 

niemals Polierung oder Schrammen zeigen, aber gleichwohl von manchen neusee- 

landischen Geologen als Anzeichen einer spatpermischen oder triadischen Yer- 

eisung betrachtet werden. Ebenso wird eine bis 1000 Fuss machtige Breccie an 

der Basis der Waimangaroa-Serie als glazial angesprochen, was einer Eiszeit im 

Eozan entsprache. Es muss dazu aber bemerkt werden, dass die glaziale Ent- 

stehung in beiden Fallen unbewiesen ist. Die Kreide (,,Amuri-System“) ist reich 

vertreten, was um so mehr hervorzuheben ist, als ihr Vorkommen auf Neusee¬ 

land von anderer Seite, z. B. von Alb. Heim, negiert wurde. Das Alter der 

neuseelandischen Alpen war unsicher. Neumayr hat sie auf seiner Karte der 

tertiaren Gebirgsztige mit eingetragen, aber Hutton hat ihre Entstehung in die 

Kreidezeit verlegt, und in diesem Sinne aussert sich auch Aib. Heim. Jetzt 

kennt man nun von der Siidinsel eine Einfaltung tertiarer Schichten in das Ge- 

birge, die sog. „Moonlight-Uberschiebunga, so dass ein miozanes Alter der siid- 

24 s- 
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lichen Alpen anzunehmen ist. — Die pleistozane Yergletscherung hat sich nach 

Park nicht, wie man bisher glaubte, auf die Siidinsel von Neuseeland beschrankt, 

sondern auch auf der Nordinsel ihre Spuren zuriickgelassen. 

Die geologische Ubersichtskarte unterscheidet sick von der alteren 

HECTon’schen ganz bedeutend. Hervorgehoben sei, dass die kristallinen Schiefer 

des siidwestlichen Fjordgebietes, die bislang als eine gesonderte Masse betrachtet 

wurden, mit derselben Farbe angelegt sind, wie eine zentrale Zone der slidlichen 

Alpen, die sich bis zur Golden Bay hinzieht. Yielerwarts sind die Grenzen 

der Verbreitungsgebiete der geologischen Formationen bedeutend verschoben. 

Die Ausstattung des Werkes ist eine ganz vorziigliche. Wcks. 

Die kristallinen Schiefer, von U. Grubenmann, zweite neu bearbeitete Aufl. 

Gebrlider Borntrager 1910. 20 Mk. (XII u. 298 S. XII Taf.) 

In der vorliegenden Ausgabe sind die beiden getrennten Teile der ersten 

Auflage vereinigt worden. Die raschen Fortschritte der Forschung in den letzten 

Jahren sind nicht nur nachgetragen worden, sondern haben stellenweise zu 

wesentlichen Anderungen gefuhrt. Insbcsondere haben die Beobaehtungen liber 

Kontaktmetamorpliose,. Injektion und Einsehmelzungsvorgange zu Neu-Einschal- 

tungen und Umgestaltungen Yeranlassnng gegeben. Man erkennt deutlich die 

starke Einwirkung der skandinavischen Arbeiten (z. B. Sederholm) auf den 

Standpunkt des Yerfassers. Zaklreiche neue chemische Analysen sind eingefiihit, 

ebenso eine Reihe von neuen lllustrationen. Zum ersten Male werden sicliere 

Derivate von Alkaligesteinen als selbstandige Gruppe in einem besonderen Ab- 

schnitt bekandelt. W. Sal. 

Geologie von Ostpreussen von A. Tornquist. (231 S., 71 Textfig. Gebr. Born¬ 

trager 1910. Geh. Mk. 10. 

Die beiden, in geologischerBeziekung wenig mannigfaltigen ProvinzenPommern 

und Ostpreussen haben jetzt den Vorzug, fast erschopfende und sorgfaltig ver- 

fasste Darstellungen jener geologischen Yerhaltnisse zu besitzen. Zu Deecke’s 

Geologie von Pommern hat sich jetzt das ToRNQUiST’sche Buch gesellt. Es wird 

darin so ziemlich alles, was liber die Geologie der Provinz bekannt ist, in streng 

wissenschaftlicher Weise und dock leicht verstandlicher und filissiger Form dar- 

geboten. Zaklreiche, meist vorziigliche lllustrationen fordern das Verstandnis. 

So wird nicht nur der geologisch interessierte Provinzbewohner, sondern auch 

der fernerstehende das Buch gern und mit Vorteil brauchen, denn verschiedene 

Abschnitte, wie das Auftreten des Bernsteins, die Diluvialbildungen, die geo- 

morphologischen Veihaltnisse und die Tektonik erregen mehr als lokales Interesse 

und sichern dem Buche eine weite Yerbreitung und ausgiebige Beniitzung. St. 

Quarterly Journal of the Geological Society vol. 66. 1910. 

1. M. K. Heslop and J. A. Smythe: On the Dyke at Crookdene (Northumberland) 

and its Relations to the Collywell, Tynemouth, and Morpeth Dykes 1—18. t. 1,2 
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Behandelt Basaltgange von verschiedener Struktur und Zusammensetzung, 

die aus der Zerlegung eines gleichartigen Magmas durch ungleich rasche Abk iihlung 

erklart werden. 

2. E. St. Cobbold: On some small Trilobites from the Cambrian Rocks of 

Comley (Shropshire). 19—51, t. 3—8. 

3. S. S. Buckman: Certain Iurassic (Lias—Oolite) Strata of South Dorset; 

and their Correlation. 52—89. 

Yerf. kann jetzt von der oberen Abteilung des mittleren Lias an bis ins 

untere Bathonien 36 Abteilungen (Hemeren) unterscheiden, von denen jede 

einzelne durch bestimmte Ammoniten bezeichnet ist. 

— — Certain Jurassic Species of Ammonites and Brachiopoda. 90—110, t. 

9-12. 

4. Sollas: (On Palaeolithic Man) LIX—LXXXVI1I. 

Zusammenfassung der neueren Forschungsergebnisse liber den palaolithischen 

Menschen. 

5. A. Smith Woodward: On a Skull of Megalosaurus from the Great Oolite 

of Minchmhampton. 111 — 115, t. 13. 

6. R. H. Rastall: The Skiddaw Granite and its Metamorphism 116 — 141 

mit geol. Karte (t. 14). 

Der am Ende des Silurs oder zu Beginn des Devons in eine Antiklinale in- 

jizierte Granit-Lakkolith wird von einer ungewohnlich machtigen Kontaktzone 

umgeben. Die drei isolierten Granitvorkommnisse diirften in geringer Tiefe zu 

einer gemeinsameu Masse zusammenfliessen. 

7. W. G. Fearnsides: The Tremadoc Slates and Associated Rocks of South- 

East Carnarvonshire. 142—188. t. 15 — 17 (2 Profiltafeln, 1 geolog. Karte.) 

Gibt eine eingehende Darstellung der Stratigraphie, bes. aber der Tektonik 

des schon otters behandelten Gebietes an der Hand von Profilen und einer geol. 

Spezialkarte. Die basischen Eruptiva sind jiinger als die Faltung. 

8. A. R. Andrew and B. A- Bailey: The Geology of Nyassaland (mit 

palaontol. Beitragen von Arber, Newton, Traqijair) 189—252, t. 18, 19. 

Enthiilt das Ergebnis einer mehrjahrigen Durchforschung des Nyassalandes 

mit schwarzen Karten und Profilen. 

9. Ch. J. Gardiner and S. H. Reynolds: The Igneous and Associated 

Sedimentary Rocks of the Glensaul District (mit palaont. Beitragen von R. C. Reed). 

253—280, t. 20—22. 

10. A. M. Finlayson: The Metallogeny of the British Isles. 281—298. 

Das Alter der Erzgange wird als iiberwiegend hercynisch hingestellt. 

Vergleiche mit anderen Landern werden gezogen. 

11. — — Problems of Ore-Deposition in the Lead and Zinc Veins of Great 

Britain. 299—328. 

12. S. Moysey: On Palaeocyris and other Allied Fossils from the Derbyshire 

and Nottinghamshire Coalfield. 329—345, t. 24—27. 

13. W. E vans: An Earthquake Model. 346 — 352. (Besprechung siehe Geol. 

Rundschau I. 287). 

14. F. P. Mennel: The Geological Structure of Southern Rodesia. 353—375, 

t. 28. 

Enthalt die erste genauere Darstellung dieses Gebietes nebst geologischer 

Karte. 
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15. Th. 0. Bosworth: Metamorphism around the Ross of Mull Granite. 

376—401. 

Wichtige Beobachtungen liber die verschiedenen Formen der Kontaktmeta- 

morphose und iiber regionale Metamorphose in NW-Schottland. 

16. Miss H. Drew and Miss J. L. Slater: Notes on the Geology of the 

District around Llansawel (Carmarthenshire). 402—419, t. 29. 

Stratigraphische und tektonische Untersuchungen iiber das Silurgebiet mit 

geologischer Karte. 

17. J. B. Scriyenor: The Rocks of Pulau Ubin and Pulau Nanas (Singapore) 

420-434. 

Die dortigen Granitite nebst Gabbro und Norit werden als nachtriadisch 

und voreozan beschrieben. 

18. J. B. Scriyenor: The Tourmaline-Corundum Rocks of Kinta. (Federated 

Malay States.) 435—449, t. 30, 31. 

In den kontaktmetamorphen Gesteinen glaubt der Verfasser Strukturen von 

Oolithen und Radiolariten zu erkennen. 

19. E. W. Sxeats: The Gneisses and Altered Dacites of the Dandenong 

Distrikt (Victoria), and their relations to the Dacites and to the Granodiorites of 

the Area. 450—469, t. 32—34. 

20. W. Cross: The Natural Classification of Igneous Rocks. 470—506. Ent- 

halt eine sehr bemerkenswerte, kritische Behandlung der bestehenden Gesteins- 

Klassifikationen. St. 

Gesellschaften, Versammlungen, Institute usw. 

Die Jenaer Gesellschaft fur Mineralogie und Geologie hielt am 12. 

November ihre Hauptversammlung im grossen Horsaal des Mineralogischen In¬ 

stitutes ab. Anwesend waren etwa 70 Mitglieder. Herr Geh. Rat Linck hielt 

einen Vortrag iiber „die Entstehung der Urgesteine“. Nach dem von 

Prof. Kolesch erstatteten Jahresbericht zahlt die vor 11/2 Jahren gegriindete Ge¬ 

sellschaft z. Z. 122 Mitglieder. Im Laufe des Sommersemesters warden 3 Ex- 

kursionen veranstaltet. — Zum Vorsitzenden fur das neue Vereinsjahr wurde 

Prof. HENKEL-Schulpforta, zum stellv. Vorsitzenden Prof. Wilckens Jena gewahlt. 

Internationales Vulkan-Institut in Neapel. 

Auf dem Stockholmer Kongress hat Herr J. Friedlander (Napoli, Vomero, 

Villa Hertha, Via Luigia Sanfelice) den Antrag gestellt ein solches Institut zu 

begriinden. Der Antrag wurde von der zur Priifung eingesetzten Kommission 

(Baldacci, Dolter, Ordoiiez) befiirwortet und von dem Kongress angenommen. 

Friedlander eroffnet nun die Zeichnungen fiir das Institut, indem er selbst ein 

Kapital von 100000 Lire als einmaligen Beitrag zum Baufonds und auf 10 Jahre 

einen Jahresbeitrag von je 10000 Lire zusagt. Er bittet um Anmeldung von 

Zeichnungen an seine oben angegebene Adresse mit der Bestimmung, dass wenn 
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der Gesamtbetrag der Zeiclmungen bis zum 1. Januar 1912 nicht wenigstens VI2 

Millionen Lire an Beitragen fur den Baufonds und 50 000 Lire als Jahresdotation 

ergebe, die Zeichner frei von jeder Verpflichtung bleiben. 

,,Die juristiscbe Form des Internat. Vulkan-Instituts wird zunachst die eines 

Yereins sein, in deni nur diejenigen Mitglieder, die liber 10000 Lire zu dem 

Kapital oder liber 1000 Lire zu den jahrlichen Beitragen gezeicbnet haben, Stimm- 

recht haben. Die Mitglieder mit kleineren Beitragen, bis zu einem Minimum 

von 25 Fr. jahrlich, haben nur Anrecht auf Bezug der Druckschriften und Yer- 

offentlichungen des Instituts. Der Verein konnte, soweit dies nach den italieni-' 

schen Gesetzen moglich und flir die Erreichung seiner Ziele zweckmassig er- 

scheint, als solcher aufgelost und in eine StiftuDg verwandelt werden.“ 

W. Sal. 

Auf Betreiben des Geologen Bailey Willis ist im nordwestlichen Montana 

ein neuer Nation alpark reserviert worden, der ,,Glacier National Park“ 

genannt ist. Wie der Name andeutet, handelt es sich um ein sehr gletscher- 

reiches Gebiet. 

Die pliilosophische Fakultat der Universitat Berlin hat far 

1911 als Preisaufgabe u. a. folgendes Tbema gestellt: „Die heutigen Yulkane 

liegen ganz iiberwiegend relativ nahe dem Meere, bezw. am Meere, selten im 

Innern der Kontinente. Es soli nun flir eine Anzahl erloschener Yulkangebiete 

in Europa, die in diluvialer und tertiarer Zeit tatig waren, nach Moglichkeit fest- 

gestellt werden, welches damals ihre Lage zu grossen Wasserbecken gewesen 

ist.“ Das Thema ist erneut ausgeschrieben, weil es das erste Mai nicht be- 

arbeitet wnrde. 

Personalia. 

Nachfolger des f Prof. Zlataeski an der Universitat Sofia ist Dr. 

L. Wankow geworden. 

Der Pro f ess or ti tel ist dem Dozenten an der Berliner Bergaka- 

demie Dr. Krahmann. Herausgeber der Zeitschrift flir praktische Geologie, 

verliehen. 

Gestorben ist der Hallenser Extraordinarius flir Mineralogie Prof. Dr. 

O. Ludecke am 7. Sept. 1910 in Fried rich ro da. Zu seinem Nachfolger ist 

Prof. Dr. Boecke in Leipzig berufen. 

Prof. Dr. K. Busz ist als Yertreter der Universitat Munster ins Herren- 

haus gewahlt worden. 
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Geologische Vereinigung. 

Sitzungsberichte. — Grnppe Bonn. 

Samstag den 8. Dezember in Bonn. 

Bergassessor Kttktik berichtet iiber ein bisher unbekanntes Vorkommen 

brauner Kohle im Karbon Westfalens. 

Die in ihren physikalischen Eigenschaften einer normalen, erdigen Braun- 

kohle gleichende Kohle tritt an mehreren Stellen im Hangenden des Flozes 16 

(mittl. Fettkohlenp.) der Zecbe Zollverein IV/Y in Form eines linsenformigen 

Packens von etwa 0,10 m Dicke auf. In chemischer Hinsicht hat sie den Charakter 

der Steinkohle (Fettkohle). Eine Analyse ergibt eine Ansbeute von: 73,8% Koks, 

25°/o Gas und 1,2% Wasser bei 22,5 °/° Asche. Der Koks ist dunkel und zer- 

rissen. Die Asche enthalt viel Eisen. Kalilauge wird niclit gefarbt. 

Es erscheint nicht angangig, diese ,,Pseudobraunkohle“ als nachtrag- 

licli umgewandelte Schwarzkohle anzusprechen. Sie mag vielmehr das Produkt 

eines auf der Oberfiache des ehemaligen Steinkohlen-Moores in flachen, mit eisen- 

reichen Losungen erfiillten Titmpeln vor sich gegangenen Bildungsprozesses dar- 

stellen, der eine weiter gehende Yerkohlung der Humussubstanz zu Schwarzkohle 

verhinderte. 

Herr Steinmann sprach iiber die Entstehungsweise der Eisenerz- 

lagerstatten in Norrland (Gellivare und Kirunavaara). Der Yortragende 

schildert die wesentlichen Merkmale dieser Lagerstatten an der Hand von Demon- 

strationsstiicken und bespricht die verschiedenen Ansichten, die dariiber geaussert 

worden sind, besonders im Anschluss iiber das jiingst erschienene Werk von 

P. Geijer; Igneous Rocks and Iron Ores of Kirunavaara etc. Stockholm 1910. 

Die innige Yerkniipfung gesteinsbildender Siiikate wie Hornblende, Augit, 

Glimmer, Eeldspat, Titanit usw. mit dem Erz und dem Apatit verleiht diesen 

Yorkommnissen in ausgesprochenem Masse den Charakter von magmatischen 

Bildungen, unbeschadet der untergeordneten pneumatolytischen Mineralien wie 

Turmalin und Flussspat. Ebenso deutlich spricht sich aber auch der gangartige 

Charakter der Erzlager aus. Sie gehoren dem Pe gmatit-Typus der anieri- 

kanischen Geologen an. Ein direkter genetischer Zusammenkang mit den Syeniten 

und Syenitporphyren, an die die Erzlager grenzen, ist aber nicht erweisbar , und 

einen Magnetit-Syenitporphyr als prim ares Gestein gibt es nicht, denn die 

Erzmassen scbneiden entweder an dem Syenitporphyr scliarf ab, oder sie dringen 

auf Kliiften und Spalten in sie ein. Aber auch wo das Erz oder die Skarn- 

mineralien in der Form von rundlichen drusenartigen Knollen oder in unregel- 

massigen Partien im Gestein erscheinen, handelt es sich nicht urn Ausfiillung 

praexistierender Blasenraume eines lavaartigen Gesteins, vielmehr um metaso¬ 

ma t i sche Ein wa n d erungen in die Gesteinsmasse oder um Impragnationen 

wie solche auch als Nebenwirkung gewohnlicher Erzgange oft genug beobachtet 

werden. Ebenso darf die tiefgreifende Umbildung der Massengesteine, die mit 

der Einwanderung der Erze Hand in Hand geht, als Nebenwirkung der Erzgang- 

bildung betrachtet werden. 

Effusive Erse he inungen fehlen den umgewanldlten Syenitporphyren 

durchaus; es sind Tiefengesteine von porphyrischer Struktur, eng verkniipft mit 

kornigen Syeniten. Erkennt man ihnen diese Stellung zu, so liegt auch keine 
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Veranlassung vor, die Erzlagerstatte als ein Effusivgebilde (Lavadecke-G-EJER) 

aufzufassen, was alien unseren Erfabrungen iiber die Entstehungsweise solcher 

Erzlagerstatten widersprecben wiirde. Es bandelt sicb vielmehr uni epigene- 

tiscbe oder (wenn man Gregory’s Bezeichnung vorzieht) bypogenetiscke 

Bildungen, um magmatische Abspaltungen von pegmatitischem Charakter, zu dem 

die Hamatit-Quarz-Gange wobl als hydrothermale Eazies geboren. Dass sie mit 

dem Syenitmagma irgendwie zusammenhangen, ist wohl ans verscbiedenen 

Griinden wabrscheinlich, aber nicht erweisbar. Man konnte sich den Zusammen- 

bang ancb entfernter denken, als gewohnlicb angenommen wird, und folgendes 

mutmassen: Ein urspriinglicbes Magma von dioritischem Charakter bat sicb 

gespalten in ein syenitisch-granitisches und in ein gabbroides Teil- 

magma. Das syenitisch-granitische Teilmagma liegt in den sicbtbaren Syeniten. 

Quarzporpbyren nsw. vor. Das gabbroide Magma bat sich dann bei der Er- 

starrung gespalten in die normal gabbroiden Gesteine, wie sie in der 

Umgebung der Lagerstatten auftreten, und in die erzfiihrende Sekretion 

und Skarn (und ? Metabasit), die aus der Tiefe in die vorher erstarrten syeni- 

tiscben Gesteine injiziert worden sind. Diese Deutung gewinnt an Wabrscbein- 

licbkeit durcb das Vorkommen machtiger Gabbromassen am Gellivare Dundret, 

in denen Pegmatitgange mit Apatit, Magnetit, Turmalin, Titanit usw., also mit 

den Mineralien der grossen Magnetitlagerstatten aufsetzen. Mit dieser Deutung 

kommt man aucb iiber die Schwierigkeit hinweg, sicb die gewaltigen Magnetit- 

massen direkt aus einem Syenitmagma abgescbieden zu denken, und die Erz¬ 

lagerstatten von Norbotten wiirden sicb nacb ibrer Zusammengehorigkeit mit 

einem Eruptivgestein gut dem Typus der sonstigen zahlreicben Ga’bbrolagerstatten 

einreihen. 

Die Bezeichnung magmatische Ausscheidung fiir die epigenetischen Lager¬ 

statten Norrlands ist aber nur in dem Sinne zulassig, als man darunter Aus- 

scheidungen von derphysikalischen Beschaffenbeit eines pegmatitischen 

ScbmelzfLusses versteht, aus denen die Erzmasse und der Skarn sicb ausge- 

scbieden haben. Fasst man aber magmatische Ausscheidung in dem engeren 

Sinne einer Prim arau sscb eidung aus einem Magma, die nacb denselben Ge- 

setzen erfolgt, wie die Ausscheidung der einzelnen Mineralien in dem Gestein 

selbst, so fallen jene Lagerstatten nicht unter diesen Begriff. Sie reiben sicb 

vielmehr mit den gewohnlichen pneumatolytisch und hydrothermal entstandenen 

Erzgangen, von denen sicb die pegmatitischen nicht scbarf scheiden lassen, in 

die Kategorie der Sekundarausscbeidungen ein. 

Herr Klockmann bemerkt dazu, dass ibm die Bezeichnung Injektions- 

gange fiir diese Klasse von Erzvorkommnissen passend erscheine. 

Herr Klockmann, Aachen, spricht iiber Beobacbtungen, die er an Eisen- 

erzlagerstatten in der Gegend von Mel ilia an der marokkanisclien 

Kiiste angestellt bat. Dort treten zwiscben anscheinend versteiuerungsleeren 

Dolomiten und Kalksteinen, die regelmassig unter ca. 60° gegen 0 einfallen, kon- 

kordant gelagerte Banke und Linsen von Ankerit auf. Sie erscbeinen in viel- 

facher Wiederbolung und sind offenbar epigenetiscber Entstehung durcb meta- 

somatiscben Absatz des Eisens. Der eiserne Hut dieser an sicb unbauwiirdigen 

Lagerstatten ist nun dadurcb ausgezeichnet, dass sich in ihm der Eisengebalt 

bis zu 63 und 65 %> angereicbert bat. Als derber kompakter Roteisenstein beisst 

das durch den eluvialen Verwitterungsprozess geschaffene Erz zutage aus; es 
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bildet bankartige Ausstricbe bis zu 20 m Machtigkeit oder liberschiittet das Ge- 

lande strichweise mit Blocken und Rollstlicken, deren raassenbafte Anhaufung 

weitgehende bergmannische Hoffnungen erweckt haben. Diese werden sich aber 

an den untersuchten Stellen nicbt erflillen, da jeder Aufschlnss deutlich zeigt, 

dass die Anreichernngszone nur wenige Meter nnter die Oberflache binabreichl 

und scbon bei 3—5 m der Eisengebalt auf 50% heruntergegangen ist. Neben 

der eluvialen Anreicberung tiberbaupt und ihrer geringen Tiefenausdeknung ist 

es von Interesse, dass die Umwandlung des Ankerits nicbt zu Brauneisenstein, 

sondern zu Roteisenstein, der wakrscheinlich ein Hydrobamatit ist, stattgefunden 

hat; ferner lehrt das Beispiel, dass die Beschaffenheit und Ausdebnung des 

eisernen Hutes leicht zu Trugscbliissen liber die Natur und Bauwlirdigkeit der 

primaren Lagerstatte fiibren kann. 

Herr Welter berichtet liber das V orkommen von Nephrit im Franken- 

walde im Serpentin des Eisenbabneinschnitts bei Scb w arzenbacb a. d. S. 

Geologische Vereinigung. 

Einladung zur Hauptversammlung 

am Samstag, den 7. Januar 1910, nacbmittags 3 Ubr im Kleinen 

Horsaal des Senckenbergiscben Museums, Viktoria Allee 7. 

Tagesordnung: 

1. Jabresb ericht und Re ch nu n gsa bl a g e. 

Antrage. 

2. Wissenschaft liche Vortrage. 

Bisher sind angemeldet: 

Drevermann: Uber geologische Museen. 

Holzapfel: Zur Palaontologie und Stratigrapbie. 

v. Seidlitz: Die Deckenliberscbiebungen im Sarekgebirge 

(Schweden). 

Steinmann: Die Steinkoblenformation in Siidamerika. 

Wilckens: Wo liegen in den Aipen die Wurzeln der Uber- 

schiebungsdeeken? 

Weitere Anmeldungen nimmt Herr Dr. Drevermann, Frankfurt a. M., 

Senckenberg Museum entgegen. 

Abends 8 Ubr: Zwanglose Zusammenkunft. 

Sonntag, den 8. Januar, morgens 10 Ubr: 

Besichtigung des neuen Museums in Mainz unter der Fiihrung des 

Kustos, Herrn Prof. Dr. von Reichenau. 

Der Vorstand. 
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Die Anmeldung zur Mitgliedschaft erfolgt an den Schriftfuhrer*. Das 

Eintrittsgeld betragt 5 M., der jahrliche Beitrag 10 M. fur Personen 

sowohl wie fur Institute, Bibliotheken usw. Die lebenslangliche Mitglied- 

scbaft einer Person kann durch einmalige Zahlung von 250 M. erworben 

werden. Wer eine einmalige Zahlung von 1000 M. leistet, wird als 

Stifter gefiihrt. Alle Mitglieder erhalten die »Geologische Rundschau* 

unentgeltlich und portofrei zugestellt. 

Der Jahresbeitrag ist bis Ende Januar an den Kassenfuhrer f einzuzahlen, 
andernfalls wird er durch Postauftrag erhoben. Yerweigerung der Zah¬ 

lung bedeutet Austritt aus der Vereinigung und zieht Einstellung der 

Zusendung der Zeitschrift nach sich. 

Der Vorstand: 

Ehrenprasident: E. Suess (Wien) 
I. Vorsitzender: E. Kayser (Marburg: 
Stellvertret. Vorsitzender: Ch. Barrois (Lille) 

> » G. A. F. Molengraaff (Haag 
> » A. Rothpletz (Miinchen) 
* > V. Uhlig (Wien) 

*Schriftfuhrer: Fr. Drevermann (Frankfurt a. M., Senckenbergi- 
sches Museum, Victoria Allee 7) 

Stellvertret. Schriftfuhrer: R. Richter Frankfurt a. M.) 
Redakteur: G. Steinmann (Bonn) 
Mitredakteur: W. Salomon (Heidelberg) 

> O. Wilckens (Jena) 
fKassenfuhrer: H. Schulze-Hein (Frankfurt a. M., Eschenheimer Anlage). 

fiir Geologen und Archaologen in Stiicken 
verschiedener Grofie, roh und poliert; dazu 
die Nebengesteine Serpentin und Spilit aus 
dem anstehenden Gestein des Val Faller 
in Graubtinden (Schweiz). Beschrieben 
von Herrn Dr. O. A. Welter in Bonn im 
Band 23 der Verhandlungen des Naturwiss. 

Vereins Karlsruhe 1910. 
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