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Uber paralische nnd limnische Kohlenlager und Moore (H. Stremme) . . 13 
Das Sarekgebirge in Sckwedisch Lappland (W. vonSeidlitz).25 

B. Unter der Bedaktion der Deutschen Geologischen Gesellschaft: 

Nachtrag zu meiner Besprechung: Uberreste tertiarer Verwitterungsrinden 
in Deutschland (H. Stremme).37 

Geologischer Unterricht: 
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Mitgliederverzeichnis der Geologischen Vereinigung.51 

Die Fachgenossen und Verleger wevden gebeten, 
Bucher und Sonderabziige zum ZivecU der Besprechung 
an den Verleger der Bundschau Wilhelm Fngelmann, 
Leipzig, Mittelstrafie 2 zu senden. Fbendahin sind 
auch Beschwerden uber nicht zugegangene Hefte der 
Zeitsclirift zu richten. 

Zusendungen an die Peddktion• 

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, Niveausch wankungen 

Morphologie, Erosion, Glazialgeologie, Sedimentbildung, E rdol, 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. Wilckens, Jena, Reichardtstieg 4: 
Besprechungen aus den Gebieten: Stratigraphie, Begionale Geologie. 

Die Verfasser von Aufsatzen und Mitteilungen erhalten 100 Sonderabziige 
unentgeltlich, weitere gegen Erstattung der Herstellungskosten. Zusammen- 
fassende Besprechungen werden mit 60 Jt, Einzelreferat.e und kleinere 
Mitteilungen mit 40 Jl flir den Bogen honoriert. Von den Beferaten werden 
50 Sonderabziige unentgeltlich, weitere gegen Erstattung der Herstellungskosten 
geliefert. 

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

Im Manuskript sind zu bezeichnen: 
Autornamen (Majuskel), Fossiliennamen-(kursiv), 
wichtige Dinge - (gesperrt), Uberschriften ===== (fett). 
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Die geologische Bedeutung der rezenten Najaden (F. Haas).87 

Geologischer Unterricht: 

Schul- und Laiengeologie iin Jahre 1910 (P. Wagner).91 

Der geologische Unterricht an den deutschen Hochsclmlen im S.-S. 1911 103 

Bucher- und Zeitschriftenschau.. . 106 
Gesellschaften, Versammlungen, Institute usw.108 
Personalia.108 
Geologische Vereinigung (Sitzungsberichte).109 

Die Fachg enossen und Verleger werden gebeten, 
Buclier und Sonderabziige zuni ZwecU der Besprechung 
an den Verleger der Bundschau Wilhelm JEngelmann, 
Leipzig, Mittelstrafie £ zu senden. Ebendahin sind 
aueh Beseliwerden iiber nicht zugegangene Hefte der 
Zeitsehrift zu r ich ten. 

Zusendimgen an die Redaktion. 

An clen Redakieur Professor G. Steinmann9 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 W. Salomon, Heidelberg: 
Besprechungen aus den Gebieten: Chemische Geologie, Petrographie, 
Salzlagerstiitten, Metamorphosen, Erzgangbildung, Prakambrium, Erd- 
inneres, Vuikanismus, Erdbeben, Geologie anderer Weltkorper, Tech- 
nische Geologie. 

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

Die Verfasser von Aufsatzen und Mitteilungen erhalten 100 Sonderabziige 
unentgeltlich, weitere gegen Erstattung der Herstellungskosten. Zusammen- 
fassende Besprechungen werden mit 60 Jt, Einzelreferate und kleinere 
Mitteilungen mit 40 Jl fiir den Bogen honoriert. Yon den Referaten werden 
50 Sonderabziige 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), 
wichtige Dinge - (gesperrt), Uberschriften — (fett). 
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an den Verleger der Bundschau Wilhelm Fngelmann, 

Leipzig, Mittelstrafie 2 zu senden. Fbendahin sind 
auch Beschwerden uber nicht zugegangene Defte der 
Zeitschrift zu r ich ten. 

Zusendungen an die Redaktion• 

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, 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 und Mitteilungen erhalten 100 Sonderabziige 
unentgeltlich, weitere gegen Erstattung der Herstellungskosten. Zusammen- 
fassende Besprechungen werden mit 60 Jf Einzelreferate und kleinere 
Mitteilungen mit 40 Jt fiir den Bogen honoriert. Yon den Referaten werden 
50 Sonderabziige 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), 
wichtige Dinge - (gesperrt), Uberschriften ======== (fett). 
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Fr. Sven on ius, Die schwedische Hochgebirgsfrage 

Seite 

. 187 

Besprechungen: 

A. Unter der Redaktion der Geologischen Vereinigung: 

Laterit (W. Meigen).197 

B. Unter der Redaktion der deutschen geologischen Gesellschaft: 

Ergebnisse nenerer Spezialforschungen in den deutschen Alpen. 1. All- 

gauer Alpen und angrenzende Gebiete. (F. F. Hahn).207 

Neuere Arbeiten iiber die regionale Geologie des Mainzer Beckens. ,(C. Mord- 

ziol).219 

Geologischer Unterricht: 

Die geologische Vereinigung im Deutschen AusschuO. (P. Wagner) . . 236 

Bucher- und Zeitschriftenschau.241 
Gesellschaften, Versammlungen, Institute usw.247 
Personalia.248 

Die Fachgenossen und Verleger iverden gebeten, 
Buchev und Sondevabzuge zum ZivecL dev Bespvechung 
an den Vevlegev dev Fundschau Wilhelm Fngelmann, 
Leipzig, Mittelstvafie 2 zu senden. Fbendaliin sind 
aucli Beschwerden ubev nicht zugegcingene Wefte dev 
Zeitschvift zu ricliten. 

Zusendungen an die Redaktion. 

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

1. Mannskripte von Aufsiitzen 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, 
Salzlagerstiitten, Metamorphosen, Erzgangbildung, Prakambrium, Erd- 
inneres, Vulkanisinus, Erdbeben, Geologie anderer Weltkorper, Tech- 
nische Geologie. 

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

Die Verfasser von Aufsiitzen und Mitteilungen erhalten 100 Sonderabziige 
unentgeltlich, weitere gegen Erstattung der Herstellungskosten. Zusammen- 
fassende Besprechungen werden mit 60 „//, Einzelreferate und kleinere 
Mitteilungen mit 40 Jt ftir den Bogen honoriert. Von den Referaten werden 
50 Sonderabziige 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), 
wichtige Dinge - (gesperrt), Uberschriften ===== (fett). 
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Aufsatze und Mitteilungen: 

0. Wile kens, fiber mesozoische Faltungen in den tertiaren 
Kettengebirgen Europas.251 

M. Semper, Bemerkungen iiber Geschichte der Geologie und 
daraus resultierende Lebren.263 

Besprechungen: 

A. Unter der Redaktion der Geologischen Vereinigung: 

Die Entwicklnng der Lehre von den Salzlagerstatten (R. Gorge y) . . . . 278 
Die Geologie Islands in ihrer Bedeutnng fiir Fragen der allgemeinen Geo¬ 

logie (H. Reck).302 
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Die Entwicklnng der Kreideformation auf dem afrikaniseben Kontinente 

;E. Krenkelj.330 

Geologischer Unterricht: 

Die Geologie an der Wiener Universitat in den letzten 50 Jahren. Ein 
Blatt des Gluckwnnsches und des Gedaclitnisses. Mit Taf. V u. VI 
(G. Steinmann).367 

Die Faciigenossen und Verleger werden geheten, 
Bucher und Sonderab^uge zum Ziveclz der Besprecliung 
an den Verleger der Bundsehau Wilhelm Engelmann, 
Leipzig9 Mittelstrafie 2 zu senden. Ehendahin sind 
auch Beschwerden iiber nicht zugegangene JEEefte der 
Zeitsehrift zu riehten. 

Zusendungen an die Itedaktion* 

An den Redakteur Professor G* Steinmann^ Sonn, 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, JBLeidelherg: 
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: Stratigraphic, Regionale Geologie. 
Die Verfasser von Aufsatzen und Mitteilungen erhalten 100 Sonderabziige 

nnentgeltlich, weitere gegen Erstattung der Herstellungskosten. Zasammen- 
fassende Besprechungen werden mit 60 J^, Einzelreferate und kleinere 
Mitteilungen mit 40 J/ fiir den Bogen honoriert. Yon den Referaten werden 
50 Sonderabziige nnentgeltlich, weitere gegen Erstattung der Herstellungskosten 
geliefert. 

• • _ 
Uber die Beigabe von Abbildungen ist vorherige Yerstandigung mit der 

Redaktion erforderlich. 
Im Manuskript sind zu bezeichnen: 

Autornamen (Majuskel), Fossiliennamen-(kursiv), 
wichtige Dinge - (gesperrt), Uberschriften === (fett). 
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H. v. Staff und H. Rassmuss, Zur Morphogenie der Sachsi- 
schen Schweiz. (Mit 1 Figur.373 
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A. Unter der Redaktion der Geologischen Vereinigung: 

Kryptovulkanische oder Injektionsbeben (R. Ho ernes.381 

B. Unter der Redaktion der Deutschen Geologischen Gesellschaft 

Fortsckritte in der Erforschung Schleswig-Holsteins (C. Gagel).410 

Geologischer Unterricht: 

Der geologische Unterricht an den deutschen Hochschulen im W.-S. 1911 12 430 
Bucher- und Zeitschriftenschau.433 
Geologische Vereinigung.435 

JDie Fachgenossen und Vevlegev werden gebeten, 
Buchev und Sondevabziige zum Zwech dev Bespvechung 
an den Vevlegev dev Bundschau Wilhelm Fngelmann, 
Leipzig, Mittelstvafie 2 zu senden. Fbendahin sind 
auch Beschwevden ubev nicht zugegangene Hefte dev 
Zeitschvift zu viehten. 

Zusendimgen an die Hedaktion, 

An den Bedakteur Professor G. Steinmann, Bonn, Poppelsdorfer Allee 98 
sind zn senden: 

1. Manuskripte von Aufsatzen und kleineren Mitteilungen, Notizen usw. 
2. Besprechungen aus den Gebieten: Tektonik, Niveauschwankungen, 
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An den Mitredakteur Professor TV, Salomon, Heidelberg: 
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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 und Mitteilungen erhalten 100 Sonderabziige 
unentgeltlich, weitere gegen Erstattung der Herstellungskosten. Zusammen- 
fassende Besprechungen werden mit 60 Jl, Einz el refer ate und kleinere 
Mitteilungen mit 40 Jl fur den Bogen honoriert. Von den Referaten werden 
50 Sonderabziige 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), 
wichtige Dinge - (gesperrt), Uberschriften ===== (fett). 
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Br. Dietrich, Entstehung und Umbildung von FluBterassen. (Mit 
3 Figuren).445 

C. Renz, Die Entwickeluug und das Auftreten des Palaeozoi- 
kums in Griechenland.455 

Besprechungen: 

A. Unter der Redaktion der Geologischen Vereinigung: 

Die Stratigraphie des marinen Jura an den Riindern des Pazifischen Ozeans. 
(Mit 3 Figuren). (E. Dacque).464 

B. Unter der Redaktion der Deutschen Geologischen Gesellschaft: 

Die Entwickelung der chemischen Petrographie Sachsens. (W. Bergt) . . 498 
Geologische und palaeontologische Beitrage aus dem Triasgebiet von 

Schwaben und Franken seit 1907. (E. Fraas).511 

Bucher- und Zeitschriftenscliau.521 
Gesellschaften, Versammlungen etc.526 
Personalia.    527 
Geologische Vereinigung (Einladung).528 

Die Fachgenossen und Verleger werden gebeten, 
Bilclier und Sonderabziige zum Zivech der Besprechung 
an den Verleger der Bundschau Wilhelm Fngelmann, 
Leipzig, Mittelstrafie 2 zu senden. Fbendahin sind 
auch Beschwerden uber nicht zugegangene Bfefte der 
Zeitschrift zu rich ten, 

Zusendungen an die Redaktion. 
An den Redakteur Professor G, Steinmann, Bonn, 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, Erdol, Kohlen, 
usw. Geologischer Unterricht. 

An den Mitredakteur Professor IF. Salomon, Heidelberg: 
Besprechungen aus den Gebieten: Chemische Geologie, Petrographie, 
Salzlagerstatten, Metamorphosen, Erzgangbildung, Prakambrium, Erd- 
inneres, Vuikanismus, 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 Aufsiitzen und Mitteilungen erhalten 100 Sonderabziige 
unentgeltlich, weitere gegen Erstattung der Herstellungskosten. Zusammen- 
fassende Besprechungen werden mit 60 J/, Einzelreferate und kleinere 
Mitteilungen mit 40 Jt fiir den Bogen honoriert. Von den Referaten werden 
50 Sonderabziige unentgeltlich, weitere gegen Erstattung der Herstellungskosten 
gelqefert. 

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

Im Manuskript sind zu bezeichnen: 
Autornamen--— (Majuskel), Fossiliennamen-(kursiv), 
wichtige Dinge - (gesperrt), Uberschriften = (fett). 
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Geologischer Unterricht. 

Geologische Liclitbilder 
herausgegeben von der Geologischen Vereinigung. 

Best el lun gen sincl zu ri elite n an das Geologische Institut der 
Teclinischen Hochschule, Karlsruhe (Baden). 
Nr. 9. Skandinavien: Sarekgebirge. Schwedisch Lappland. Uberscliie- 

bungsrand mid Glintlinie am See Laidaure. Mit Erlaut. 
1.25 Mk., bemalt 1.80 Mk. 

Nr. 10. Skandinavien: Sarekgebirge. Schwedisch Lappland. U b ersc hie- 
bungsgebiet am Ladepakte ini oberen Rapadal. Mit Erlaut. 

1.25 Mk., bemalt 1.80 Mk. 
Nr. 11. Skandinavien: Sarekgebirge, Schwedisch Lappland. Lberschie- 

b ungsk 1 ipp en am See Petsaure. Mit Erlaut. 
1.25 Mk., bemalt 1.50 Mk. 

Nr. 12. Skandinavien: Sarekgebirge, Schwedisch Lappland. Schnppen- 
bau uliter der Uberschiebung am Stora Sjofallet. Mit Erlaut 

1.25 Mk., bemalt 1.80 Mk. 

Einsclirankung der Abgabe geologischer Karten an Lehranstalten zu 
ermassigtem Preise. 

Auf Yeranlassung der Oberreclinungskammer hat das Ministerium fur Handel 
mid Gewerbe der preussischen geologischen Landesanstalt aufgegeben, in Zukunft 
die geologischen Karten niclit melir an solche Lehranstalten zum halben Preise 
zu iiberlassen, die ausserlialb Preussens liegen. Wir bedauern diese der Yer- 
breitung geologischer Kenntnisse so hinderliche Massregel und hoffen, dass die- 
selbe wenigstens fill* die „benachbarten Bundesstaaten“, fiir die Preussen die 
geologische Kartierung tibernommen hat, wieder aufgehoben wird. Die anderen 
deutschen Staaten, die eigene Landesanstalten besitzen und ilire Karten an Lehr¬ 
anstalten niclit zum halben Preise abgeben, werden die preussische Massregel 
allerdings als gerechtfertigt anerkennen miissen. 

Bucher- und Zeitschriftenschau. 

Kilian, AY., Lethaea geognostica II.: 
Mesozoikuni; 3. Band: Kreide; 1. 
Abteilung: Unterkreide; 1. Lie- 
ferung. Stuttgart 1907. 

Yon der zurzeit allein vorliegenden 
ersten Lieferungdes die Kreideformation 
behandelnden Bandes der Lethaea u'eo- 
gnostica, in deni Kilian fiir Jahre hin- 

aus in vollkommener Beherrschung des 
iiberseeisclien Stoffes das grundlegende 
AArerk liber die Kreide schafft, entluilt 
das erste Kapitel die allgemeinen Kenn- 
zeichen der unteren Kreide, und der 
Anfang des zweiten Kapitels das Pa- 
laokretazikum im sudostlichen Frank- 
reich. 
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Kilt an hat aus historisclien Griin- 

den die Glieclerung der Kreideforma- 

tion in eine untere und obere Abteilung 

beibehalten, obgleicli er namentlich die 

Griinde palaontologischer Natur wiir- 

digt, die fur eine Zusammenfassung von 

Gault und Cenoman als „mittlere“ Ivreide 

sprechen. 

Ausfiilirlick werclen die allgemeinen 

Kennzeichen der Unterkreicle beliandelt, 

Yerwandtschaft unci Unterschiede zum 

Jura, Erosions- und Transgressions- 

erscheinungen. Eine iibersichtliche Cha- 

rakterisierung der Faunen mit ihren 

durch die Fazies (littorale, neritische, 

b a thy ale, Riff- und Flysch-Fazies) be- 

dingten Eigentumlichkeiten folgt. Durch 

faunistische Merkmale lassen sich Zoo- 

provinzen unterscheiden, die scliarf er 

ausgebildet sind als im Jura, was sei- 

nen Grund in klimatisclien Umstanclen 

neben Meeresstromungen und bathv- 

metrischen Yerhaltnissen hat. Als solche 

Zooprovinzen kommen in Betracht die 

Mesogaische Zone (von Siicleuropa und 

Nordafrika bis Zentralamerika), ent- 

sprechend deni zentralen Mittelmeere 

Neumayrs und der Tlietys Suess’, ge- 

kennzeichnet durch clas Auftreten von 

Lvtoceras, Phvlloceras, Desmoceras in 

bathyaler Fazies; die nordosteuropaische 

ocler wolgische Provinz mit Aucellen, 

Craspedites, Simbirskites (Nordosteng- 

lancl, Norddeutschland, Mittelrussland); 

vielleicht eine indopazifische Provinz 

mit Holcostephaniden und besonderen 

Trigonien. 

Die strittige Frage nach der Greuze 

von Jura und Ivreide legt Kilian fur 

Siideuropa dahin fest, class als alteste 

Zone der Unterkreicle die des Hoplitcs 

Boissieri zu gel ten hat. Er lasst auf clas 

Untertithon und clas Obertithon mit 

Hoplites Callisto. d’Orb. unci privasensis 

Piet, die allmahlich in die mittlere Ya- 

landisstufe (= Yalanginien) iibergehen- 

den Berrias-Schichten folgen. Es wil’d 

vorgeschlagen, den Stufennamen Berrias 

fallen zu lassen und die Zone des Ho¬ 

plites Boissieri der Yalandisstufe einzu- 

verleiben, etwa als Infravalanginien. 

In NW-Deutschland ist die Jura- 

Kreidegrenze zwischen Serpulit und 

Weal den zu ziehen. In Siidostengland 

und im Pariser Becken sincl die Grenz- 

schichten ebenfalls in kontinentaler 

Fazies ausgebildet, deren einer Toil 

zum Jura (Puibeckbeds und Hastings- 

sancl), cleren anderer zur Unterkreicle 

(Wealdclay) gehort. In Russland ent- 

spricht den Boissieri- Schichten der 

Horizon! von Rjasan mit Hoplites rjci- 

sanensis Nik. und Aucella volgensis Lah 

wahrend die unterlagernclen Schichten 

der oberen Wolgastufe clem oberen 

Portland gleichzustellen sincl. 

Die Grenze zwischen unterer und 

oberer Ivreide ist vom palaontologischen 

Standpunkt iiber die Zone mit Schlon- 

bachin inflata Sow. zu setzen; letztere ist 

gewohnlich von Gaultammoniten be- 

gleitet, wahrend ihr Yorkommen mit 

cenomanen Annnoniten zweifelhaft ist. 

Wird die Frage historisch betrachtet. 

so ist zu bedenken, class d'Orbignys 

Cenomanstufe nach der Gegencl von Le 

Mans benannt ist, wo die Inflatus-Schich- 

ten unter clem transgredierenclen Ceho- 

man fehlen. Transgressionen kommen 

vom oberen Apt bis zum Cenoman vor; sie 

zeigen sicli bald iiber, balcl unter den 

Tnflatus-Schichten und konnen deshalb 

nicht zu einer Abtrennung von Unter- 

uncl Oberkreide beniitzt werclen. Es ist 

am zweekmassigsten, die untere Ivreide 

mit cliesen Schichten zu begrenzen. 

Weiter wire! die historische Ent- 

wickelung unserer Kenntnisse fiber die 

Unterkreicle, claim cleren 5 Haupt- 

stufen besproehen. Die Bezeichnung 

„Neokom” ist als unklarer Kollektiv- 

name, cler nur Yerwirrung anrichtet. 

aus cler Nomenklatur zu streichen. Die 

Stufengliederung hat auszugehen von 

clen Cephalopoden cler Gebiete, wo die 

Unterkreicle in bathyaler Fazies ent- 

wickelt ist. Die ftinf Hauptstufen sincl 

5. Gaultstufe 

(Aubestufe, Albien) 
Cto 

4. Aptstufe i—— 
(Aptien, Aptesien) O o 

. ® 
'S 

* V 3 Barremestufe opz; 
o 

•4—< 
(Barremien) 

o 
2. Hauterivestufe 

o (Hauterivien) sog. 9 S 

mittleres Neokom S A rt O 
1. Yalandisstnfe z 

(Yalanginien) sog. 
. ^ 

cc r 
unteres Neokom 5 0 

In der Y a 1 a n cl i s strife werclen 

3 Unterstufen ausgeschieden; die un- 
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tere entspricht der Zone des Hoplites 

Boissieri (Berrias zum Teil), ausgezeich- 

net durch die grosse Seltenheit von 

Perisphinkten aus der Gruppe des P. 

transitorius Opp, von Aspidoceraten und 

Sowerbyceraten und Oppelien, durch 

rasche Entwickelung der Hopliten und 

Holcostephanidev. Der grosste Teil der 

W ealdenbildungen Norddeutschlands 

gehort hierher. Die m i 111 e r e Valan- 

disstufe (nicht glucklich als Zone des 

Belemnites latus bezeichnet) fiihrt Ho¬ 

plites veocomensis d’Orb.-, inNorddeutsch- 

lancl lassen sich nach y. Koenen vier 

Subzonen ausscheiden. Der untersteTeil 
der Speetonschichten Ostenglands mit 

Holcostephanus Astierianus d’Orb. gehort 

hierher. Es lassen sich in der Mittel- 

stufe zwei scharf ausgepragte Provin- 

zen trennen, eine mediterrane mit Aeo- 

comites, Astierin und eine norcb und 

osteuropaische mit Polypchites. Fur 

die Oberstufe sinclleitend: Aptychus 

Didctyi Coq., Astieria Astieri d' Orb., in 

Norddeutschland Snynoceraes verrucosum 

d’Orb. Fiir die boreale Ausbildung 

dieser Stufe mit Aucellen sind beson- 

clere Belenmiten bezeichnenck. 

In der Ha u terive-Stufe lassen 

sich in Sudfrankreich vierZonen trennen. 

In Norddeutschland hat v. Koenen die 

Zonen des Hoplites noricus, Crioceras 

capricornu, Or. Strombecki und der Auce- 

lla Keyserlingki unterschieden. In Iluss- 

land erscheint die eigentumliche Sim- 

birskitesfanna, die bis in Barreme 
andauert. 

Die B a rremestufe zeigt in S.O. 

Frankreichs zwei Stufen’, eine untere 

mit Pulchellia compressissima d’Orb. und 

eine obere mit Heteroceras Astierinnum 

d’Orb. Die Entwickelung im grossen 

Mittelmeere ist durchaus verschieden 

von den gleichzeitigen Bildungen Norcl- 
europas. 

Im A p t konnen 2 Zonen ausein- 

anrier gehalien werden, die untere (Be- 

dulien mit Hoplites Deshay esi Leym, 

Do uville'iceras Martini d’Orb. und eine 

obere (Gargasien) mit Hoplites furcaius 

Sow., Oppelw Nisus d’Orb. Der zur Zeit 

des Barreme seinen Hohepunkt er- 

reichencle palaontologische Gegensatz 

zwischen sucleuropaischer und nordost- 

licher Provinz ist im Apt kaum noch 
zu erkennen. 

Das Urgon stellt die zoogenen 

und riffartigen Bildungen des Barreme 

und Apt dar, entspricht aber nicht einer 

bestimmten Stufe. 

Im Gault zeigen sich bemerkens- 

werte Transgressionserscheinungen; am 

weitesten verbreitet ist das mittlere 

Gault. Es schliesst mit der Zone der 

Schlonbachia inflata Sow. unddes Tnrritites 

Bergeri Brong. die Unterkreicle ab. 

Es folgen die Grundzuge der geo- 

graphischen Verbaltnisse zur unteren 

Kreide, eine Ubersicht liber ihre Fest- 

lander und Meere, die Verschiebungen 

der Strandlinie; eine ausfiihrliche Be- 

sprechung der faziellen Bedingungen 

der einzelnen Stufen, aus denen dann 

die Begrtinclung der Palaogeographie 

zu gewinnen ist. 

Deren Hauptziige sind: Am Ende 

des Jura wire! das mediterrane und 

wolgische Gebiet durch eine Regression 

der Meere in Mitteleuropa getrennt. wo 

limnische und brackische Sedimente 

entstehen. Dieser Regression entspricht 

an anderen Stellen der Ercle die wolgi¬ 

sche und tithonische Transgression. 

In der Valandisstufe beginnt eine 

neue Transgression des mediterranen 

Meeres nach Norden; es werden wiecler 

einzelne Verbindungen mit Norddeutsch- 

land hergestellt. 

In der Hauterive-Stufe steigert sich 

das Vorwartsdringen des mediterranen 

Meeres nach Norden; es erweitern sich 

die marinen Verbindungen zwischen 

Zentralrussland und der Krim, zwischen 

Norddeutschland und deni Rhonegebiet. 

Die Barremezeit zeigt starkere Re- 

gressionen im Pariser Becken. in Sild- 

ostengland und Russland. Der fauni- 

stisclie Gegensatz zwischen wolgischer 

und mediterraner Provinz steigert sich 

von neuem. 

Im Apt verursaclit eine neue 

Transgression eine Starke Ausglei- 

chung der Faunen. 

Im Gault nehmen die Transgres- 

sionserscheinungen zu. Das grosse 

Mittelmeer verflacht sich in verschie- 

denen Teilen. Von Nordasien und 

NordrusslancI zieht sich das Meer zu- 

ruck. — 
Der zweite Teil beginnt mit deni 

Palaokretazikum in Siideuropa; dieser 
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soil jecloch erst nach Erscheinen cler 

zweiten Lieferung im Zusammenhang 

besprochen werden. E. Krenkel. 

liber das Aussterben (lei* Dilu- 

vialtiere in Suclamerika hat vor 

einiger Zeit E. Nordenskjold (Archiv 

fur Zoologie. Stockholm 4. Nr. 11. 

1908) folgendes mitgeteilt. In einer 

Hohle im Norden des Titicacasees ent- 

cleckte er ganz frische, noch nicht 

klebende Knochen von Scelidothenum 

unci Onokippidium. Er weist darauf 

hin, class Basaede in Tarapaea eben- 

falls frische Knochen von Scelidotherium 

angetroffen hat, an denen sogar noch 

ein Stuck Haut klebte, unci class in 

Tennessee die Hornscheicle einer Klaue 

von Megalonyx gefunden ist. Diese 

Funde zusammen mit clen bekannten 

Resten cler Grypotherium-Holile in Pata- 

gonien sprechen nach N. fur ein sehr 

jugenclliches postglaziales Alter der- 

selben. Wenn cler Mensch, wie es sehr 

glaublicli sei, mit cliesen Tieren zu- 

sammengelebt habe, so konne man 

daraus durchaus nicht auf ein holies 

Alter des Menschengeschlechtes in 

Amerika sch Hessen. 

Audi clen Zeitpunkt des Ver¬ 

se hwinclens cler Riesenbeutler 

in Australien riickt Woodward (Geol. 

Magazine 1909, 210) in sehr junge Zeit, 

da sicli in einer Hohle S. von Perth 

Knochen von Diprotodon, Nototherivm 

Phascolomus usw. massenhaft mit den 

Resten des heutigen Kanguruhs zusam¬ 

men gefunden haben. St. 

In cler Zeitschrift „D er Stein- 

bruch* 5. Jahrg. Heft24 findenwir aus 

cler Feeler des Herrn Baurat H. Wagner 

einen Bericht liber einen Vortrag, in 

clem Prof. STEUER-Darmstadt die L a g e 

cl e r cl e u t s c h e n P f 1 a s t e r s t e i n -1 n- 

dustrie schildert. Wir entnehmen 

cliesem Referat folgende, melir die geo- 

logische Seite des Themas hertihrende 
Angaben: 

Die Wahl des Materials fur Pflaster- 

steine ist bis zu einem gewissen Grade 

cler Mode unterworfen. An deutschen 

Gesteinen eignen sich dafiir: Granit, 

Syenit, Diorit, Gabbro; Quarzporphyr, 

Porphyrit, Melaphyr, Basalt, Phonolith, 

Trachyt; Quarzit, Grauwacke, sancliger 

Kalkstein. Natiirlich konnen verschie- 

dene Vorkommen des gleichen Gesteins 

von ganz verschiedener Brauchbarkeit 

sein: aucli kommt es auf die Art cler 

Verwendung an. Dichter Basalt ist 

z. B. gar nicht beliebt, weil seine, eine 

winzige Grosse besitzenden Geineng- 

teile Feldspath unci Augit ganz gleich- 

inassig abgenutzt unci die Steine glatt 

werden. Dagegen eignet er sich sehr 

gut fiir Kleinpflaster und Kleinsclilag. 

Kornige Basalte werden nicht glatt. 
o o 

weil die grosseren Kristalle bei cler 

Abnutzung ausbrechen. Das ist auch 

bei clen anderen kornigen Gesteinen 

cler Fall. Diabase intissen aber vor 

ihrer Verwendung sehr sorgfaltig ge- 

prlift werden, weil sie oft unfrisch 

sincl. Ebenso muss man sich vor den 

sogenannten „Sonnenbrennejn“ unter 

clen Basalten hiiten. 

Man erkennt die Giite eines Ge- 

steins am besten und sichersten im 

Diinnschliff. Da sielit man leiclit, ob 

er frisch oder in der Zersetzung be- 

griffen ist. Deslialb verdient die Hand- 

habung cler Diinnschliffmethocle in 

technischen Kreisen viel allgemeinere 

Anwenclung. Atteste liber Druckfestig- 

keiten sincl wertlos, wenn dahin gehencle 

Priifungen nicht immer wiecler lieu 

vorgenommen werden. Demi in clem- 

selben Gestein und in clemselben Stein- 

bruch kann sie sehr stark wechseln. 

Die deutsche Pflastersteinindustrie 

leidet unter cler grossen Konkurrenz 

cler schwedischen, einmal wegen des 

billigeren Wasserwegs, der dieser zu 

Gebote steht, clann wegen anderer 

Umstande, die die deutsche Gewinnung 

teurer gestalten. Ganz verkehrt ist 

aber das weit verbreitete Vorurteil, 

als konne Deutschland nicht ein eben 

so gutes Steinmaterial wie Schweden 

liefern. Wcks 

Guides des excursions en Suede. 
Geologorum conventus Suecia 1910. 

18—40. 
Den ersten Band cles Exkursions- 

flihrers fiir den Stockholmer Geologen- 

kongress haben wir G. R. 1 angezeigt. 

Der zweite enthalt wie jener eine 

grosse Anzahl trefflicher und vorziig- 

lich ausgestatteter Schilderungen. 

A'on cliesen behandelt eine das Archai- 
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cum von Siidschweclen (Nr. 18 von 

Hogbom, Gavelin unci Hedstrom). meh- 

rere clie Stratigraphie ties schwedischen 

Paliiozoikums (IS—22 nncl 40 von 

Munthe, Hedstrom, Wabburg, Wi- 

mann und Mobebg), andere das Quartar 

(Nr. 23—26 von cle Geer, Munthe und 

Nathokst). Acht Hefte sind wichtigen 

Erzdistrikten gewidmet (Nr. 28—35 von 

Sjogren, Petersson, Johansson). Erd¬ 

mann hat eine geologische Karte von 

Schonen mit Erlauterung (Nr. 37), 

Nathorst eine Stratigraphie cler pra- 

kretazischen mesozoischen Schichtfolge 

dieses Gebietes (Nr. 38), Hennig eine 

Ubersicht liber die schwedische Kreicle- 

formation (Nr. 39) und encllich Norden- 

skjold und cle Geer eine Geomorpho- 

logie Mittelschwedens beigesteuert. 
c o 

WCKS. 

Der Petrefaktensammler. Auf 
dies ausserorclentlich niitzliche und 

brauchbare Buck von E. Fraas mochten 

wir hier liinweisen. Es gibt bis jetzt 

kein Buck, clas alle wichtigen Yer- 

steinerungen Deutsehlands’ in guten 

Abbildungen wieclergibt und das zu- 

gleich durch seinen geringen Preis 

auch dem Unbemittelten zuganglich 

ware. Deshalb werden alle Lehrer. 

Schuler, Sammler und auch Studierende 

das Buck mit Freuden begriissen. Etwa 

1200 meist gut gelungene Figuren 

werden von einem reichlichen Texte 

begleitet, in dem eine knappe Schilde- 

rung der Formationen eines jeden der 

drei Zeitalter der systematischen Be- 

schreibung der Reste vorangeht, also 
O O I 

eine Lethaea germanica in knapper 
Form. 

Yerfasser ist zwar bemlilit ge- 

wesen alle Teile Deutsehlands gleich- 

massig zu behandeln, aber als Siid- 

cleutschem haben ilnn die Funde des 

Stidens dock nalier gelegen als die des 

Nordens. Daher sind clenn auch die 

Yersteinerungen der Diluvialgeschiebe, 
cj O 

die Kohlenfarne, die Kreideammoniten 

u. a. m. etwas knapp weggekommen. 

Mochten diese Ungleichmassigkeiten bei 

einer neuen Auflage ausgeglichen und 

zugleich einige kleine Irrttimmer mit 

ausgemerzt werden. St. 
CD 

Ubersicht der Yeroffeiitlicliuiigen der U. S. Geological Survey 
von Januar bis 0kt ob er 1910. 

Yon Charles L. Henning, Denver, Colo. 

a) Professional Papers. 

Nr. 61. Atwood, W. W. Glaciation of the Uinta and Wasatch Mountains. 

96 Seiten, 15 Tafeln. 

Nr. 64. Tare, R. S. u. Butler, B. S., Yakutat Bay Region, Alaska : Physio¬ 

graphy and glacial geology. 186 S., 37 Taf. 

Nr. 65. Darton, N. H., Geology and underground waters of the northern 

Black Hill region. 106 S., 24 Taf. 

Nr. 66. Ransome, F. L., Geology and ore deposits of Goldfield, Nev. 258 S. 

35 Taf. 

Nr. 67. Howe, E., Landslides in the San Juan Mountains, Colo. 58 S., 20 Taf. 

Nr. 68. Lindgren, W., Graton, L. C. u. Gordon, C. H., Ore deposits of 

New Mexico. 361 S., 22 Taf. 

(Nr. 62 u. 66 sind bereits 1909 erschienen.) 

b) Bulletins. 

Nr. 396. Arnold, R., Paleontology of the Coalinga district, Cal. 173 S., 30 Taf. 

Nr. 397. Schrader, C. F., Mineral deposits of the Cerbat Range, Black Moun¬ 

tains and Grand Wash Cliffs, Ariz. 226 S., 16 Taf. 
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Nr. 403. 

Nr. 404. 

Nr. 405. 

Nr. 406. 

Nr. 407. 

Nr. 408. 

Nr. 410. 

Nr. 413. 

Nr. 414. 

Nr. 415. 

Nr. 417. 

Nr. 418. 

Nr. 119. 

Nr. 420. 

Nr. 421. 

Nr. 422. 

Nr. 423. 

Nr. 424. 

Nr. 425. 

43 

Arnold, R. u. Anderson, Rob., Geology and oil resources of the 

Coalinga district, Cal., with report on oils, von Allen J. C. 354 S., 

52 Taf. 

Gannett, S. S. u. Baldwin, I). H., Results of spirit leveling in West 

Virginia, 1896—1908. 81 S. 

Burchard, E. F. u. Butts, Chas. Iron ores, fuels and fluxes of the 

Birmingham district, Ala; with chapters on the origin of the ores, von 

E' kel, E. C. 204 S., 17 Taf. 

Becker, G. F., Relations between local magnetic disturbances and the 

genesis of petroleum. 24 S. 

Goss, W. F. M., The utilization of fuel in locomotive practice. 28 S- 

Ray. W. T. u. Kreisingee, Henry, Comparative tests of run-of-mine 

and briquetted coals on the torpedo-boat Biddle. 49 S. 

Dale, Nelson F. The granites of Vermont. 138 S.. 5 Taf. 
J O 

Hillebrand, W. F. u. Schaller. W. T., Mercury minerals from 

Terlingua, Tex. 174 S., 6 Taf. 

Arnold, R. u. Johnson, H. R., Preliminary report on Me Kittrick- 

Sunset oil region, Cal. 225 S., 5 Taf. 

Ransome. F. L., Emmons, W. H. u. Garrey, G. H. Geology and ore 

deposits of Bullfrog district, Nev. 130 S., 15 Taf. 

Emmons, W. H., Reconnaissance of some mining camps in Elko, lender 

and Eureka counties, Nev. 130 S., 5 Taf. 

Maddren, A. G., The Innoko gold-placer district, Alaska, with accounts 

of central Kuskokwim Valley and Ruby Hill and Gold Creekplacers. 

87 S., 5 Taf. 

Hess, F. L. Reconnaissance of the gypsum deposits of Calif., with a 

note on errors in chemical analvsis of gypsum, von Steiger, G., 

37 S., 4 Taf. 

Ransome, F. L.. Some mining districts of Humboldt Countv, Nev. 

75 S., 15 Taf. 

Gale, H. S., Coal fields of northwestern Colorado and northeastern 

Utah. 265 S., 22 Taf. 

Moffit, F. H. u. Knopf, Adolf, Mineral resources of the Nabesna- 

White River district, Alaska; with a section on the Quaternary von 

S. R. Capps. 64 S., 5 Taf. 

Wilson, H. M. u. Cochrane, J. L., Fire tax and waste of structural 

materials in the United States. 30 S. 

Clarke, F. W., Analyses of rocks and minerals from the laboratory 

of the U. S. Geol. Surv. 1880—1908. 323 S. 

Bastin, E. S , Economic geology of the feldspar deposits of the U. S. 

85 S., 8 Taf. 

Gannett, S. S. u. Baldwin, D. H., Results of spirit leveling in Illinois. 

1896-1908. 74 S. 

Hillebrand, F. W., Analysis of silicate and carbonate rocks (a revision 

of Bull. 305). 339 S. 

Monroe, C. E. u. Hall, Clarence, A primer on explosives for coal 

miners. 61 S. 

Ashley, G. H., The valuation of public coal lands; Fisher, C. A. 

Depth and thickness of beds as limiting factors in valuation. 75 8. 

Rice, G. S., Explosibility of coal dust, with chapters by J. C. W. 

Frazer, Axel Larsen, Frank Haas- and Carl Sciiolz. 186 S., 14 Taf. 
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Nr. 426. Watson, T. L., Granites of southeastern Atlantic States. 282 S.. 

27 Taf. 

Nr. 427. Harder, E. C., Manganese deposits of the United States. 508 S., 2 Taf. 

Nr. 428. Pope, G. S., The purchase of the coal by the Government under 

specifications. 80 S. 

Nr. 432. Emmons, W. H., Some ore deposits of Maine and the Milan mine. 

62 S., 3 Taf. 

(Die ausspringenden Nummern sincl noch niclit ersehienen.) 

c) Water supply papers. 

Nr. 234. Papers on the conservation of water resources. 96 S., 2 Taf. 

Enthalt: Distribution of rainfall, von H. Gannett; Floods, water 

powers, von M. 0. Leighton : Irrigation, von F, H. Newell ; Under¬ 

ground waters, von W. C. Mendenhall; Denudation, von E. B. Dole 

u. Herm. Stabler; Control of catchment areas, von H. N. Parker. 

Nr. 235. Stabler, Herm. u. Pratt, G. H., The purification of some textile and 

other factory wastes, based on investigations near Providence. 76 S. 

Nr. 236. Dole, E. B., Quality of surface waters of the U. S., Part I.. analyses 

of water east of the 10091 meridian. 123 S. 

Nr. 237. Van Winkle, Walton u. Eaton, F. M., The cpiality of the surface 

waters of California. 142 S., 1 Taf. 

Nr. 238. Tavernier, Bene u. Leighton, M. O., Public utility of water powers 

and their governmental regulation. 161 S. 

Nr. 239. Collins, W. D., The quality of the surface waters of Illinois. 94 S., 

3 Taf. 

Nr. 241. Barrows, H. K. u. Bolster, E. H.. Surface water supply of the north 

Atlantic coast; 1997—1908. 356 S., 6 Taf. 

Nr. 242. Hall. M. E. u. Bolster, E. H., Surface water supply of the south 

Atlantic coast and eastern Gulf of Mexico, 1907—1908. 226 S., 3. Taf. 

Nr. 243. Horton, A. H., Hall, M. E. u. Bolster, E. H., Surface water supply 

of the Ohio Biver basin, 1907—1908. 224 S., 4 Taf. 

Nr. 244. Barrows, H. K., Horton, A. H. u. Bolster, E. H., Surface water 

supply of the St. Lawrence Biver basin, 1907—1908. 163 S., 7 Taf. 

Nr. 245. Chandler, E. F., Horton, A. H. u. Bolster, E. H., Surface water 

supply of the upper Mississippi and Hudson Bav basins, 1907—1908. 

133. S., 5 Taf. 

Nr. 246. Stewart, J. E. u. Follansbee, Bob., Surface water supply of the 

Missouri Biver basin, 1907—1908. 311 S., 5 Taf. 

Nr. 247. Freeman, A. B., Lamb, W. A. u. Bolster, E. H., Surface water supply 

of the lower Mississippi basin. 1907 -1908. 124 S., 2 Taf. 

Nr. 248. Freeman, A. B. u. Bolster, E. H., Surface water supply of western 

Gulf of Mexico, 1907—1908. 171 S., 4 Taf. 

Nr. 249. Freeman, A. B. u. Bolster, E. H., Surface water supply of Colorado 

Biver basin, 1907—1908. 206 S., 10 Taf. 

Nr. 250. La Eue, E. C. u. Henshaw, F. F., Surface water supply of the Great 

Basin, 1907—1908. 151 S., 6 Taf. 

Nr. 251. Clapp, W. B. u. Martin, W. F., Surface water supply of California, 

1907-1908. 363 S., 7 Taf. 

Nr. 252. Stevens, J. C. u. Henshaw, F. F., Surface water supply of Columbia 

Biver and the north Pacific coast, 1907—1908. 418 S., 9 Taf. 
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Folios des Geologischen Atlas der Vereinigten Staaten. 

i 
ce 

1 
In dem Areal des 

£ 
o cS ) Folios vorkommen- 

<D 
Name des Folios Staat 

Q? © 
• 

r de Mineral-etc.Pro- 
V erlasser 

0) © 
•a g dukte; die wich- 

I-"* 

Cw 
tigsten gesperrt 

© 
*5 

gedruckt 
i 

165 Aberdeen-Redtield 
(13 Seiten Text, 

12 Karten) 

166 El Paso 
| (11 S. Text, 2 Kar¬ 
tell, 1 Taf. Illustra- 

tionen) 

S. Dakota 3383 Todd. J. E. 

Texas 889 Richardson, 

G. B. 

Lignit, Ton, Sand, 
Gerolie, Salz, Gas. 
Artesisches 

Wasser 

Zinn,T o n, Zement- 
materialien, Kalk, 
Sand, Gerolie, Ar¬ 

tesisches 
Wasser 

New Jersey- 912 167 Trenton 
24S. Text, 3 Karten Pennsyl 

vanien 

168 Jamestown-Tower NordDakota 
TO S. Text, 9 Karten 

169 Watkins Glen-Cata- Newyork 
tonk 

33 S. Text, 6 Karten 
2 Taf. Illus. 

170 

Bascom, F., (Topfer-) Ton, 
Darton, N. H., 1 Ziegelerde,F orm - 
Clark, W. B., sand, Bausand, 
Kummel, H. B., | Gerolie, Mergel, 
Salisbury, R. D. Bausteine, 

Strassenmaterial, 
Kalk, Kupfer, 

Baryt 

2460 Willard, D.E. Artesisches' 
Wasser 

1770 (Williams, H.S., | Sand, Gerolie, Ton, 
Tarr, R. L., ArtesischesWasser 
Kindle, E. M. 

bersburg 
Mercersbnrg-Cham-(Pennsylvan. 458 Stose, G. W. Eisen, Mangan, 

1 weisserTon, Baryt 
; Kalk, Zement- 

materialien, Sand, 
Ton, Banstein, Mar- 
mor, Strassenbau- 
material, Artesi¬ 

sches Wasser 

19 S. Text, 6 Karten, 
1 Taf. Ill. 

171 | Engineer Mountain Colorado 
13 S. Text, 3 Karten,! 

2 Taf. Ill. 

236 Cross, W., 

Hole, A. D. 

173 Laramie-Sherman Wyoming 1808 Darton, N. H., 
; 17 S. Text, 3Karten, j Blackwelder, 

1 Taf. Ill. E., Siebenthal. 

C. E. 

Gold. Silber, 
Kupfer, Blei, Zink, 

Eisen 

Gyps, Bentonit, 
Natriumsulfat, yul- 
kan. Asche, Kohle, 
Zement, Kalk, Bau¬ 
steine, Kupfer, Ar¬ 
tesisches Wasser 
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40 Gesellschaften, Yersammlungen, Institute usw. 

Folio 172 ist noch niclit erschienen. Seit Folio 165 erscheint der Atlas in 

2 Formen: Bibliothekausgabe und Feldausgabe. Die letztere (mit zusammen- 

gefalteten Karten) in Buchformat, eignet sicli gut zur Mitnahme ins Feld. Der 

Preis der Feldausgabe ist 50 cents pro Folio, der der Bibliothekausgabe, wie 

friiher, 25 cents. 
Kurzlich hat die Survey auch eine neue Reliefkarte der Vereinigten 

Staaten in mehrfachem Farbendruck, die mittlere Erhebung des Landes vom 

Meeresspiegel bis liber 11000 Fuss zeigend, veroffentlicht. Die Karte (Blatt- 

grosse 73 X 45 cm) ist an Stelle der im 13. Annual Report, Teil II, entlialtenem 

jetzt veralteten Reliefkarte getreten und dtirfte sich ganz besonders zu Unter- 

richtszwecken vortrefflich eignen. Der Preis der Karte ist 10 cents pro Stuck; 

bei Abnahme von 100 und mehr Exemplaren ermassigt sich der Preis auf 6 cents 

pro Blatt. 

Gesellschaften, Versammlungen, Institute usw. 

Wissenschaftliche Reisen: Prof. Johs. Walther hat am 1. Jan. eine 

Forschungsreise nach Nubien und clem Sudan angetreten, zu der ihm die Berliner 

Akademie eine Unterstutzung von 2000 51k. bewilligt hat. 

Zur genaueren Erforschung der Geologic von Timor sincl zwei Expe- 

ditionen ausgegangen. Die eine unter der Fiihrung von Prof. Molengraff hat sich 

im Herbste 1910 dorthin begeben, die andere beginnt ihre Arbeit im Marz 1911 

unter der Fiihrung von Dr. Wanner. Es nehmen ferner daran teil, als Geo- 

logen Dr. Welter und Dr. A. Haniel, sowie der Zoologe Dr. B. Haniel. 

An der englischen Siidpolarexpedition unter cler Fiihrung von Scott ninnnt 

als Geologe der Neuseelander Priestley teil. 

Verschiedenes. Frau Baronin v. Reinach hat deni Physikalischen Yerein 

zu Frankfurt a. M. eine Erdbebenwarte auf clem Felclberg des Taunus gestiftet 

(Leiter: Dr. Ltnke), die mit vier Seismographen ausgeriistet werden soil. — 

Die Wiener Akaclemie hat im vergangenem Jahr bewilligt : 

Prof. Dr. Y. Uhlig und Prof. Dr. Becke fur ihre Mitarbeiter 2000 Kronen 

fiir die Beendigung cler geologisch-petrographischen Untersuchungen in den 

Zentralalpen. 

Prof. Dr. F. E. Suess 400 Kronen fiir die Untersuchung cler weiteren 

Umgebung von- Joachimstal. 

Dr. A. Spitz-'Wien 600 Kronen fiir geologische Aufnahmen im Unter- 
O O 

En gad in. 

In A gram ist eine geologische Ivom mission (President Prof. 

Dr. Gorganovic-Kramberger) fiir Kroatien und Slavonien eingerichtet, die eine 

geolog. Karte 1 : 75000 herausgibt. 

Yersammlungen. Der Niederrlieinische Geologische Yerein halt seine 
Fruhjahrsversammlung in Gerolstein vom 11.—14. April mit folgendem Pro¬ 
gram m ab: 

11. April: 4 Uhr: Yorexkursion nach cler An burg. 

81h Uhr: Geschaftssitzung im Hotel Heck. 

12. April: 9 Uhr: Wissenscliaftliche Sitzung im Hotel Heck. 

123A Uhr: Gemeinsames Friihstiick. 

11/2 Uhr: Exkursion nach L i s s i n g e n. 

8 Uhr: Gemeinsames Essen im Hotel Heck. 

13. April: 8 Uhr: Exkursion nach Dassberg, Gens, B a ar 1 ei. 

2 „ Friihstiick in Gerolstein. 

3 „ Exkursion nach Munt er 1 ei unci Papenkau 1 e. 

8 „ Gemeinsames Essen im Hotel Post. 
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14. April: 8 Uhr: Exkursicfti Pelm, Kasselburg. 

1112 —12 1/2 Uhr: Friihstuck im F o r s th a u s Kasselberg. 

Nachmittag Exkursion nach Pelm, Ess ingen, 

Ber 1 i nge n. 

8 Uhr: Gemeinsames Essen im Hotel Gerolstein. 

Die Fuhrung der Exkursionen hat Herr Rauff tibernommen. Ein ae- 
O O 

druckter Fiihrer wird dazu ausgegeben. 

Anmeldungen und Anfragen sind zu richten an: 
c O 

Herrn Professor Kaiser, Giessen. Sudani age 11. 

Der Oberrheinische Geologische Verein halt seine Friihjahrs versa mmlung- 

in Sc hr a mb erg vom 18.—22. April ab. Das Programm ist: 

18. April: Nachmittags: Besichtignng der Sammlung Vayhinger. 

4 Uhr: Geologischer Spaziergang nach Hammerwerk, 

Tier stein, Rappenfelsen. 

8 „ Geschaftssitzung in der ,.Reithalle“ Junghans* 

Gesellige Yereinigung im Hotel Lamm. 

19. April: 8 Uhr: Wissenschaftliche Sitzung in der Reithalle. 

12 1 2 Uhr: Gemeinsames Friihstuck im „Moliren.“ 

11/2 „ Geologischer Ausflug nach Kippenburg, Ber- 

n a k s ch 1 u c h t, F a 1 k e n s t ei n. 

8 Uhr: Gemeinsames Essen in der ,,Post“. 

20. April: 7 Uhr: Ausflug nach Schenkenzell, Alpirsbach, Rei¬ 

ner z a u, zuriick nach Schramberg. 

8 Uhr: Gemeinsames Essen im „Lammu. 

21. April: 7 Uhr: Ausflug nach A is c life Id, Peterzell, Ha m bach- 

t a 1, 0 b e r n d o r f. 

7 iS Uhr Abends: Ankunft in S p a i c h i n g e n. 

8 Uhr: Gemeinsames Abendessen in der „Alten Postu. 

22. April: Ausflug in die Umgebung von Spaichingen, Gosheimer 

S t eig e, Dreifaltigkeitsberg. 

Die Exkursionen werclen gefiihrt von den Herren Brauhauser, Safer, 

E. Fkaas und M. Schmidt. 

Anmeldungen zur Yersannnlung sind zu richten an: 

Herrn Dr. med. W. Vayhinger, Schramberg, Wiirtt. Schwarz wald. 

Ausfuhrliche Programme versendet Herr Prof. Dr. Salomon, Pie id el - 

berg, Geol.-Pal. Institut. 

Institut fur Palaontologie des Mensclien. Iuirst Albert von Monaco 

hat in freigebigster Weise die Mittel fur ein neues Institut zur Verfiigung ge- 

stellt, das der Verfolgung aller Fragen nach deni Ursprung des Menschen- 

geschi edits dienen soli. Er wird ein Gebaude in Paris errichten und 

die jetzt in Monaco befindlichen Sammlungen prahistorischer Gegenstande dort- 

hin uberfiihren lassen; ferner setzt er ein Kapital von 1600000 Fr. fiir den 

Betrieb des Instituts aus. Es besteht aber nicht die Absicht, neben den be- 

stehenden prahistorischen Museen ein neues zu begriinden, sondern das neue 

Institut soli nur eine mustergilltige Yergleichssammlnng und eine grosse Biblio- 

thek enthalten. Hauptsachlich sollen die Alittel zur Erforschung der Vor- 

geschichte des Menschen bis zum Neolithikum in- und ausserhalb Frankreichs 

dienen. Der Verwaltungsrat besteht aus clem Fiirsten, den Staatsraten 

Dislore und E. Mayer, clem Professor fiir Palaontologie Boule, dem Professor 

fiir Anthropologie Yerneau, dem Direktor S. Reinach und dem Geheimrat des 

Fiirsten L. Mayer. Zum Direktor des Instituts ist Boule, als Mitarbeiter sind 

die Abbes H. Breuil in Freiburg (Schweiz) und H. Obermaier (Wien) ausersehen. 
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Personalia. 
Der Privatdozent fiir Vulkanologie unci Seismologie an der Universitat 

Neapel, Prof. G. Mercallt, wurde als Nackfolger von Prof. Mateucci und zum 

Direktor cles Observatoriums auf clem Vesriy ernannt. 

Habilitiert. Dr. Battmgartel fiir Mineralogie unci Petrographie an der 

Bergakaclemie Clausthal. — Dr. Finckh fiir Petrographie an cler Bergakademie 

Berlin. — Fraulein Dr. Hezner fiir Petrographie unci Mineralogie am eidge- 

nossischen Polvtechnikum in Zurich. — Dr. J. Uhlig fiir Mineralogie unci Petro¬ 

graphie an der Universitat in Bonn. — Prof. Dr. Bergt, Direktor des Stadt. 

Museums fiir Landerkuride in Leipzig an cler dortigen Universitat fiir Mineralogie 

und Geologie. 

Auszeiclmungen : Prof. Bailey Willis in Washington ist von cler Uni¬ 

versitat Berlin der Dr. lion, c., Dr. G. J. Hinde von der Royal Society of 

Cornwall die goldene Bolitho-Medaille verlielien worden. — Prof. Hofer in 

Leoben wurde anlasslich seines Riicktrittes vom Lehramt in den erblichen Adels 

stand erhoben. Seine Schiiler und Freunde machten der montanistischen Hoch- 

schule seine Biiste zum Geschenk. 

Titelverleihungen: Dem Landesgeologen an cler Gr. hessischen geo- 

logischen Landesanstalt und Privatclozenten an der Technisehen Hochschule zu 

Darmstadt Bergrat Dr. Steuer ist der Titel Professor verlielien worden. — Dem 

Landesgeologen an der Gr. hessischen geologischen Landesanstalt und Privat 

dozenten an der Technisehen Hochschule zu Darmstadt, Prof. Dr. Klemm, is 

der Titel Bergrat verlielien worden. 

Geologisehe Vereinigung. 

Grruppe Frankfurt a. M. 
Die Gruppe Frankfurt a. Main (1. Vorsitzender: Dr. E. Naumann, 

2. Vors.: Prof. Dr. STEUER-Darmstadt, 1. Schrif tflihrer: Dr. Drevermann , 

2. Schriftfiihrer: Rektor A. Henge, Kassierer: Zahnarzt ScHULZE-Hein) zahlt 

71 Mitglieder unci kommt am ersten Donnerstag jeden Monats im Restaurant 

Harle, Goethestr. 10, zusammen. Gaste sincl willkommen. Der Jahresbeitrag 

betragt 3 Mark. 

Sitzungsberiehte. 

Donnerstag, 3. November 1910. 

Dr. Drevermann spricht liber Diploclocus unter Yorlegung der ge- 

samten neueren Literatur (erscheint als Sammelreferat in der ,,Rundschau"). 

Stud. phil. Becker legt eine grosse Zahl von alteren und neueren Rekon- 

struktionsversuchen von Sauropoden vor. 

Dr. E. Naumann machtMitteilungen iiber eine Reise durch Iglesiente. 

Das grosse Granitmassiv im Sliden cler Linie Ingortosu Montevecchio ist 

als ein grosser Laccolith aufzufassen. Die zahlreichen Radialgange erinnern 

lebhaft an die in dem STEiNMANx’schen Vortrag vom 19. Oktober beschriebenen 

Erzadern am Rancle cler sudamerikanischen Eruptivmassen. Der wichtigste 

Gang cler Ingortosu Montevecchio-Zone zieht jedoch der Granitgrenze parallel 

aus SW gegen NO in engerem Anschluss an einen grossen, niclit weniger als 

12 km langen Porphyrgang. Anders liegen die Lagerstattenverhaltnisse im 

Sliden von Iglesiente. Hier finden wir die beriilimten Lagerstatten von Monte- 

poni, Buggeru (Malfidano) usw. Grosse Galmeianhaufungen liegen im Dolomit. 

Die Erze stehen hier in Zusammenhang mit basischem Eruptivgestein (Diabasen) 

zumeist zu Ton zersetzt, so class das Studium der genetischen Beziehungen 

bisher mit erheblichen Schwierigkeiten zu kampfen hatte. 

Derselbe besprach die Publikationen der Japan-Britisch Ex¬ 

hibition und besonders die der Imperial Geological Survey of Japan, 
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welclie nach clem Ivatalog tier genannten Ausstellung nunmehr so weit gediehen 

ist, class ca. 80 Spezialkarten im Massstab von 1:200000 ausser clen 5 grossen 
Ubersichtsblattern im Massstabe von 1: 400 000 vorliegen. 

Donnerstag, 22. November 1910. 

Prof. Dr. O. ABEL-Wien spricht im Festsaal cles Senckenberg Museums 

iiber clie Rekonstruktion cles Diploclocus. Es war von der Ortsgruppe 

fiir wiinschenswert gelialten worclen, nachdem G. ToRNiER-Berlin seine Ansicht 

zur Geltung gebracht hatte, im gleiclien Saal clie gegenteilige Meinung zu 

Wort kommen zu lassen. Der reiche Beifall von liber 300 Zuhorern zeigte das 

grosse Interesse, clas cler Palaontologie aus der Beschaftigung mit clen Dino- 

sauriern entsprungen ist. 

Donnerstag, 1. Dezember 1910. 

Geb. Rat Prof. Dr. R. LEPsius-Darmstadt spriclit iiber die Verlagerung 

der Wass erscheide in Skanclinavien seit cler letzten Eiszeit. (Yergl. 

Geol. Rundschau 2, 1). 

Dr. E. Naumann spricht an Hand eines kleinen geologischen Modells iiber clie 

Gegencl von Trient, sowie iiber clie in clen Bellerophon-Schichten cles Perm 

dort auftretenden Oolithe, cleren Zwischenraume mit Bleiglanz ausgefiillt sincl. 

Bergingenieur Blumental spricht im Anschluss an clen Vortrag Steinmanns- 

(Geol. Rundschau 1, 295) iiber das Yorkommen von Yanadium-Erzen 

auf cler Ercle. 

Dr. Drevermann spricht iiber Triceratops unci laclt zur Besichtigung zweier 

Schadelstiicke ein, clie sich geracle im Senckenbergisclien Museum in Preparation 

befinclen. 
Donnerstag, 5. Januar 1911. 

Erledigung der Yorstandswahlen (s. o.), Rechnungsablage, sowie Aussprache 

iiber Wiinsche betr. geolog. Rundschau. 

Dr. Drevermann macht kurze Mitteilungen iiber Yivianit, Ecle 1 opa 1 

u n d K i e s e 1 s a u r e a 1 s Ye r steiner ungsmittel, unter Yorlage ent- 

sprechencler Stiicke. 

Hauptversammlung der geolog. Yereinigung 
in Frankfurt a. M. am 7. I. 1911. 

Der Vorsitzencle, Herr KAYSER-Marburg, lieisst die zahlreicli erscliienenen 

Mitglieder willkommen und teilt mit, class clie Mitgliederzahl die 500 iiber- 

schritten hat. Zu Ehren cler drei verstorbenen Mitglieder PHiLiPFi-Jena, Coun- 

CLER-Miinden und ADLUNG-Jena erheben sich clie Anwesenden von den Sitzen. 

Die geolog. Rundschau wire! im 2. Jahre schon in 8 Heften (statt 6) erscheinen 

und zwar soil jedes Heft etwa 4 Bogen stark sein. Auch der Kassenbericht 

bietet ein erfreuliches Bilcl fiir die Zukunft: mit einem "Uberschuss von 3058.12 M. 

tritt clie geologische Yereinigung ins neue Jahr. Die Rechnungsablage cles 

Kassierers H. Schultze-Hein wire! mit lebhaftem Danke fiir seine T&tigkeit be- 

griisst und ihm nach Priifung durch clie Herren Du Bois und Gerichten Ent- 

lastung erteilt. 

Kassenabschluss am 31. Dezember 1910. 
Einnahmen: 

Mitgliederbeitrage. 
A u s g a b e n : 

Druck cler Geologischen Rundschau (W. Engelmann) . . 

Porti, Drucksachen usw... 

Uberschuss. 

Dazu Ausstande. 

Mk. 7236.40 

Mk. 5707.20 

„ 571.28 

Mk. 6278.28 

Mk. 958.12 

„ 2100.— 

Geologische Rundschau. II. 

Summa Mk. 3058.12 

4 
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Mitgliederz ah 1 im Jahre 1910. 505 

Davon ab: gestorben 3, ausgetreten 6. 9 

Bleiben am 1. Januar 1911. 496 

Neu eingetreten ftir 1911. 3 

Im ganzen 499 

* (Am 1. Marz 521) 

Lebenslangliche Mitglieder sind: 

Herr Dr. Ernst Blumer Weltevreden, 

„ Prof. Dr. Joh. Felix Leipzig, 

„ Kommerzienrat Seligmann Koblenz. 

In den drei Ortsgruppen Bonn, Frankfurt und Heidelberg berrscht reges 

Leben; die starkste, in Frankfurt, zahlt jetzt liber 70 Mitglieder und wachst 

immer noch weiter. 

Vortrage. 

Herr v. Seidlitz sprach liber die D e eke n liber sc hie b ungen im 

Sarekgebirge (Schweden) [siehe Geol. Rundschau 2, 25). 

Herr Steinmann sprach liber die S teinkohlenf orm atio n in Sud¬ 

ani er i k a. 

Marines Oberkarbon, vielerorts durch eine sehr gleichformige Fauna von 

Brachiopoden und anderen Wirbellosen gekennzeichnet, besitzt bekanntlich in 

Slidamerika eine weite Yerbreitung. Im Tieflande kennt man es vom Becken 

des unteren Amazonas bis slidwarts zum oberen Paraguay. Innerhalb der 

Kordillere war es schon lange vom Hochplateau Boliviens bekannt. In Peru 

konnte ich es bis liber den 7° S-Br. nach Norden verfolgen, und auch im an- 

stossenden Tieflande sclieint es vorhanden zu sein. Neuerdings ist es auch im 

mittleren Argentinien bei Barreal durch Aguiar entdeckt und von Stappenbeck 

beschrieben worden. 

Dieser weiten Yerbreitung des Oberkarbons steht bis jetzt nur ein einziges 

Yorkommnis von Unterkarbon gegeniiber. Es ist das der ofters genannte Fundort 

Retamito zwischen San Juan und Mendoza im mittleren Teile der argentinischen 

Kordillere. Es sind scliwach kohlenfiihrende Sandsteine, Schiefertone und 

Konglomerate in limnischer Fazies, deren Alter durch Ar ch a eocala mit e s 

radiatus, Lepidodendron cf. Y olkmanni u. a. gekennzeichnet wil’d. 

Diesem einzigen Yorkommnis kann ich zwei weitere aus Peril anreihen. 

Slidwestlich von lea, etwa 200 km siidlich von Lima springt die Halbinsel 

Paracas aus der einfaclien Kiistenlinie heraus. In diesem °‘anz wasserarmen 
o 

Gebiet hat man vor einigen Jahren Kohlen geflinden, eingeschaltet in Ton- 

schiefern und Grauwacken. In Yerbindung damit stelien Granite und Quarz- 

porphyre, die die Sedimente z. T. umgewandelt liaben. Pflanzenreste sind 

reiclilich damit veru’esellschaftet, meist so^ar in OTtem Erlialtuno’szustande. 

Nach dem vorlaufigen Bericlite, den F. C. Fuchs in Lima liber dieses Yor¬ 

kommnis geliefert hat, handelt es sich um produktives, also oberes Karbon mit 

Calamites Suckowii, Sphenopteris Hartlebeni, Lepidodendron 

Sternbergii, Sigillaria t esse lata, Sti gin aria ficoides, Baiera 

p 1 u r i p a r t i t a. 

Unter den Pflanzen, die ich von den Herren Fuchs und Bravo sowie aus 

der Sammlung des Cuerpo de Ingenieros de Minas in Lima erhalten habe, be- 

finden sich aber nur Typen des Unterkarb ons, namlich Archaeocala- 

mites radiatus und Lepidodendron cf. Yeltheimi und Yolkma nn 

sehr reichlich, daneben Sphenopteris a f finis, Rhodea filifera, sowie 

Rliab do carp us, kulmischen Arten sehr ahnlich oder damit identisch. Danach 

gehort das Yorkommen von Paracas nicht ins Oberkarbon, sondern ins 

Unterkarbon. Es tragt durchaus limnischen Charakter. 
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Ein zweites Vorkommen entdeckte ich znsammen mit Dr. Schlag- 

intweit' im ostlichen Teile cler Kordillere, einige Kilometer siidlich von 

Huanuco am Huallaga, beim Orte Huichaycota. Dort liegen iiber Schie- 

fern mid Phylitten die z. T. dem Silur angehoren diirften, graue und griinliche 

Sandsteine und Schiefertone, in denen sicli grosse Lepidodendro n-Stamme und 

stellenweise massenhaft Rhacopteris inaequilatera Goep. finden. Marines 

Karbon, das siidlich davon bei Ambo auftritt, kann nicht darunter, sondem 

nur d a r ii b e r liegen. 

An keiner der beiden Stellen sind irgendwelche Spuren von Meeresfossilien 

gefunden worden, sondern nur Landpflanzen. Es ist ferner bemerkenswert, wie 

gerade die h&ufigsten Pflanzen solchen Typen angehoren, die man in weitester 

Verbreitung im Unterkarbon antrifft. Denn bekanntlich gehoren A r c h a e o c a 1 a- 

mites radiatus sowie Khacopteris inaequilatera zu den wenigen 

Pflanzen, die zur alteren Ivarbonzeit nicht nur auf der Nord-, sondern auf der 

Siidhalbkugel (Australien) weit verbreitet waren. 

Unsere Funde in Peru erweitern nun den einlieitlichen Florenbezirk des 

grossen slidlichen Kontinents der Kulmzeit, der Australien, Afrika und Siid- 

amerika umfasste. Aber zur Losung der Frage, in welcher Gegend der Siid- 

kontinent mit dem grossen Nordkontinent zusammenhing, der eine wesentlich 

gleiche Flora beherbergte, tragen sie nichts bei. Es wird z. B. von Feech 

(Lethaea palaeoz.) angenommen, dass ein die gauze Erde umspannendes Mittelmeer 

die beiden Kontinente trennte. Irgendwo mass doch aber ein Zusammenhang, 

eine fur die Landpflanzen leicht iiberschreitbare Briicke bestanden haben, sonst 

konnten die gleichalterigen Floren beider Halbkugeln nicht eine so weitgehende 

Ubereinstimmung aufweisen. Ebensowenig wird durch diese Funde die offene 

Frage beruhrt, wo sicli zur alteren Ivarbonzeit die Festlandsmasse befunden 

haben moge, auf der die Vorfahren der oberkarbonisclien Pflanzenwelt wuchsen 

die in der Mehrzahl ihrer Vertreter so unvermittelt auftritt. 

[Diskussion: Rothpletz, Kayser, der Yortrag en de.] 

Herr Holzapfel sprach iiber Stratigraphie und P a 1 aon tologie 

des Karbons in Nordamerika. [Diskussion : Kaysee]. 

Herr Drevekmann sprach iiber Geologische Museen [an der Diskussion 

beteiligten sicli die Herren Lepsius, Wilckens, Steinmann, Steuer, Becker, 

Philipp und der Yortragend e]. 

Herr Brockmeier sprach iiber hemioolithische Bildungen in Achaten und 

Mnschelschalen aus den Kieseloolithschichten von M.-Gladbach. 

Abends vereinigte ein gemiitliches Beisammensein im Alemannia-Keller die 

meisten Mitglieder. Am Sonntag wurde unter der freundlichen Fiihrung von 

Herrn Prof. v. REiCHENAU-Mainz das neue stadtische Museum fiir Naturkunde 

in Mainz besiclitigt. 

Mitglieder der Geologiselien Yereinigung. 

(1. Marz 1911.) 

Adressenanderungen bittet man umgehend dem Schriftfiilirer Dr. Drevermann, 
Frankfurt a. M., Yiktoriaallee 7, mitzuteilen. 

Ahrens, Heinrich. Frankfurt a. M., Sandweg 84 p. 
Allorge, M., Lecturer in Geomorphy. Oxford, The University Museum. 
Altpeter, Otto, Assistent. Marburg a. L., Steinweg 2. 
Andree, Dr. Carl, Privatdozent. Marburg a. L., Forsthof, Ritterstr. 16. 
Andrussow, Prof. X. Kiew, Winogradnaja 14. 
Arbenz, Dr. Paul. Zurich, Engiischviertelstr. 43. 
Arlt, H., Bergreferendar. Koln, Eburonenstr. 13 I. 
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Bergeat, Prof. Dr. Konigsberg i. Pr., Hoverbeckstr. 23 I. 
Berggewerkseliaftskasse, Westfalische. Bochum. 
Bergt, Prof. Dr. W., Direktor d. Museums f. Landeskunde u. Vulkanologie. Leipzig- 

Eutritsch, Grafestr. 34. 
Bernett, Dr. Willi., I. Direktor d. Xaturhistoriscken Gesellsch. Xiirnberg, Land- 

grabenstr. 146. 
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Beysclilag, Prof. Dr., Geh. Bergrat. Direktor der kgl. pr. geolog. Landesanstalt. 
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Binder, Johannes, Institut f. naturwissenscliaftliche Untersuchungen. Ebingen, 
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Auszug aus den Satzungen der „Geologischen Vereinignng“. 
§ 3. Mitgliedschaft. 

Die Anmeldung zur Mitgliedschaft erfolgt an den Schriftfuhrer*. Das 

Eintrittsgeld betragt 5 M., der jakrliche Beitrag 10 M. fiir Personen 

sowohl wie fiir Institute, Bibliotheken usw. Die lebenslangliche Mitglied- 

scbaft einer Person kann durch einmalige Zaklung 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 Kassenfuhrer f einzuzahlen, 

andernfalls wird er durch Postauftrag erkoben. Yerweigerung der Zah- 

lung bedeutet Austritt aus der Yereinigung und ziekt Einstellung der 

Zusendung der Zeitsckrift nack sick. 

Der Yorstand: 

Ehrenprasident: E. Suess (AVien) 
I. Yorsitzender: E. Kayser (Marburg) 
Stellvertret. Yorsitzender: Ch. Barrois (Lille) 

> » G. A. F. Molengraaff (Haag) 
> > A. Rothpletz (Miincken) 
> » V. Uhlig (AVien) 

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

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

» O. Wilckens fJena) 
fKassenfukrer: H. Schulze-Hein (Frankfurt a. M., Eschenkeimer Anlage). 

YERLAG VON WILHELM ENGELMANN IN LEIPZIG 

Soeben erschien: 

Die Pithecanthropus-Sehiehten 
auf Java 

Geolog. u. palaontolog, Ergebnisse der Trinll-Expedition (1901 u. 1908), 

ausgefiikrt mit TJnterstiitzung der akademiscken 

Jubilaums-Stiftung der Stadt Berlin und der Kgl. 

Bayr. Akademie der AVissenschaften zu Miincken 

Unter Mitwirkung zahlreicher Fachgenossen — Carthaus, Dieck, Dozy, 
Felix, Hennig, Janensck, Jackel, Martin, Martin-Icke, Oppen- 
oortk, Poklig, Reck, Schuster, v. Staff, Stremme und AYalkkoff — 

kerausgegeben von 

Professor Dr. MftX BlftnckOIlllOril u. Frau 31. E. Selenta 
Berlin Miincken 

Mit zaklreichen Textabbildungen und 32 Tafeln 

40 Bogen. Gr. 4. Gekeftet Ji 50.— 
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Geologischer Unterricht. 

Schul- mid Laiengeologie im Jahre 1910. 

Von P. Wagner (Dresden). 

Wenn im Ansclilusse an den historischen Uberbliek im vorigen Jalirgang 

nnserer Zeitsehrift iiber die Weiterentwickelnng des geologischen Schulunterrichtes 

berichtet werden soil, so gilt es zunachst einen Blick auf die Um- und Neu- 

gestaltung der amtlichen Lehr plane zu werfen. 

Durch Gesetz vom 16. VI. 1910 und Verordnung vom 8. 12. 1910 ist das 

hohere Madchenschulwesen Sachsens in nene Bahnen gelenkt worden. Man 

unterscheidet dort: 1. Die Tklassige hohere Madchenschule mit 3klassigem 

Unterbau, im Range der Realschule, 2. die 3 klassige Studienanstalt als Oberbau 

zur vorigen, der Oberrealschule gleichwertig, 3. die 6klassige Studienanstalt, 

entsprechend den Klassen U III—01 des Reformrealgymnasiums mit humani- 

stisclier Abzweigung. Uns interessiert hier znnachst der Plan des Realgym- 

nasiums, als am weitesten gehend in seinen Anforderungen an die natur- 

wissenschaftliche Ausbildung der Madchen. Er fordert: 

UII, Winter, 2Stunden: Beschreibung liaufig vorkommender und besonders 

gesteinbildender Mineralien unter Beriicksichtigung ihrer kristallographischen, 

physikalischen und chemischen Eigenschaften. Die wichtigsten Gesteine. Grund- 

ziige der Geologie, insbesondere der dynamischen mit Betonung der lieimat- 

lichen Verhaltnisse. Hauptbegriffe der historischen Geologie. 

U I, 2 Stunden. Im Chemieunterricht: Zusammenfassung und Wieder- 

holung der wichtigsten, namentlich auch der gesteinbildenden Mineralien (Ent- 

stehung, Umwandlung und Zersetzung). Uberblick iiber die Kristallsysteme und 

liber die systematische Einteilung der Mineralien. 

O I, Winter, 2 Stunden. Allgemeine Geologie. Die Tatigkeit des fliessenden 

und festen Wassers, des Windes, die gesteinbildende Tatigkeit der Organismen. 

Vulkanismus. Gebirgsbildung. Elemente der historischen Formationskunde, ins¬ 

besondere der heimatlichen Formationen. Elemente der Palaontologie mit Be¬ 

riicksichtigung heimatlicher Leitfossilien. Das Auftreten des Menschen und 

seine anfanglichen Kulturstufen. 

Die gymnasiale Abteilung beriicksichtigt nur kurz in UI neben 

Chemie und Mineralogie (1 Stunde): Grandfragen der Geologie, insbesondere 

der dynamischen mit Betonung der heimatlichen Verhaltnisse. Kurze palaonto- 

logische Erorterungen. 

Die Anmerkungen fiigen hinzu: 

„— 5. Der geologische Unterricht geht von der Heimat aus und kniipft 

an Beobachtungen an, die von den Schiilerinnen im Freien gemacht werden 

konnen. Infolgedessen wird er mit der geologischen Tatigkeit des Wassers und 
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Verwitterungserscheinungen beginnen unci erst spater zu den unserer Heimat 

feme liegenden Erscheinungen des Yulkanismus sowie cler Gebirgsbildung iiber- 

gehen. In cler Behandlung der historisclien Geologie ist nicht Vollstandigkeit 

anzustreben; vielmehr liandelt es sich um eine gedrangte Ubersicht der Erd- 

geschichte mit besonclerer Betonung der heimatlichen Formation, Audi sollen 

die Schiilerinnen Verstandnis fiir die geologiscbe Karte bekommen. Wie im 

biologischen, so sind audi im geologischen Unterricht Wanderungen in die Um- 

gebung zur Anstellung yon grundlegenden Beobachtungen unentbehrlich. Kntipft 

die Geologie vielfach an die Mineralogie (Gesteinslehre) an, so wil’d die Pala- 

ontologie haufig mit Zoologie unci Botanik in Beriihrung treten. Audi sie wird 

sich die Behandlung der heimatlichen Versteinerungen angelegen sein lassen 

unci unter den anderen nur die bekanntesten Formen herausgreifen.“ 

Ausserdem ist fiir 0II ein Kursus der allgemeinen physischen Erdkuncle 

(einstiindig) vorgesehen, zu dem die Anmerkungen sagen: „Wahrend im Geologie- 

unterricht die rein naturwissenschaftlichen Gesetze abgeleitet werden, soil hier 

ausgefiihrt werden, wie weit Erscheinungen wie Vulkane, Gletsclier, Brandung, 

Monsune u. a. auf der Erde verbreitet sind, und inwieweit sie den Landschafts- 

charakter unci das wirtschaftliche Leben beeinflussen. 

Der vorliegendePlan bietet in mehr als einerBeziehung einen erfreulichenFort- 

schritt. Setzt der Geologiekursus in UII zeitig genug ein, um die geologische 

Betrachtungsweise noch dem erdkundlichen Unterricht cler Oberklasse dienstbar 

zu machen, so ermoglicht cler Abschluss in 0 I eine griinclliche Ausniitzung der 

palacntologischen Kenntnisse zu einer kritischen Beleuchtung cler Entwickelungs- 

lehre als Kronung cler Biologie. Ferner zerstreut cler Plan die Befiirchtung 

mancher Geographen, dass cler bis O I durchgefiihrte Naturgescliichtsunterricht 

der Erdkuncle den Weg zum gleichen Ziele versperre. Beicle Disziplinen gehen 

friedlich nebeneinander, und wenn man auch zugeben muss, dass einstiindige 

Unterrichtsfaeher ein karglicher Notbehelf sind, so muss man doch anderer- 

seits bedenken, class durch freiere Gestaltung, nach Art von Kollocpiien, 

auch tur solche „Nebenfachera das Interesse cler Zoglinge wacligerufen werden 

kann — vor allem, wenn Exkursionen belebencl hinzutreten. 

Armlicher ausgestattet ist das geologische Perisum cler Maclch enschule 

mit Oberbau, wenn auch hier Fortschritte unleugbar sind. Klasse I der 

Madchenschule fordert in Naturkunde (1 Stunde): Allgemeine Biologie und 

Geologie, namlich „Wichtiges aus cler Entwickelungsgeschichte der Erde und 

ihres Lebens.“ 

In 0II des Aufbaues behandelt die Chemie (2 Stunden): Anorganische 

Chemie unter Beriicksichtigung cler mineralogischen, geognostischen und geo¬ 

logischen Yerhaltnisse. 

Yiel wird in einem chemischen Lehrgange fiir rein geologische Belehrungen 

wohl kaum iibrig bleiben. 

Bescheiclen ist auch das Mass wirklicli geologischer Kenntnisse, das der 

neue Lehrplan fiir die preussischen Mittelschulen vom 3. 2. 1910 fest- 

legt. Es verlangt fiir Klasse YII (Unterstufe): Steine der Heimat. YI. Die 

wesentlichsten Bestandteile des heimatlichen Bodens. Y. Wichtige Mineralien 

im Haushalte des Menschen. IY. Mineralien, die in der Industrie cler Heimat 

Yerwendung finden. III. Die wichtigsten Mineralstoffe fiir clen Aufbau des 

menschliclien Korpers. II. Die hauptsachlichsten Gesteine, aus clenen die Erde 

besteht. Dabei Beziehung zu dem Unterrichte in der Erdkuncle cler Heimat. 

Die letzte Bemerkung lasst sich allerdings deshalb nicht leicht in die 

Praxis iibersetzen, weil cler abscliliessende heimatkundliche Unterricht erst in 

das niichste Schuljahr fallt. 

An den hoheren Schulen Preussens geniesst die Geologie auch nach 

dem jiingsten Ministerialerlass vom 4. Nov. 1910 nur ein recht beschei- 

clenes Gastrecht. Der Erlass ermuntert, gestiitzt auf die bisherigen giinstigen 

Erfahrungen, zu weiterer versuchsweiser Einfiihrung naturgeschichtlichen Unter- 
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richts in den Oberklassen. Dabei ist allerdings Bedingung, dass die Gesamt- 

stundenzahl nicht erhoht werde, und wiinschenswert, dass der Lehrgegenstand 

fiir alle Sclmler obligatorisch sei. Am Gymnasium konnen Physikstunden 

fur einen physiologischen Kursus verwendet werden. An den Realgymnasien 

lasst sicli die Weiterfiihrung der Naturgeschichte derart bewerkstelligen, „dass 

im chemischen Unterricht unter Einschrankung yon rein technischen und fur 

den Fortschritt der wissenschaftlichen Erkenntnis unwesentlichen Einzelheiten 

den Anweisungen der Lehrplane gemass die wichtigsten hygienischen Gesichts- 

punkte wie auch die Beziehungen zur Biologie und Geologie mehr in den 

Vordergrund geriickt werden.“ Unter geeigneten Verhaltnissen kann zur Er- 

reichung obigen Zieles die Zahl der Chemiestunden derart auf drei erhoht werden, 

class abwechselnd das Lateinische, die Mathematik und die Physik je eine 

Wochenstunde an die Chemie abtreten. An den Ob err ealschu len „ wil’d es 

eine besonclers dankbare Aufgabe sein, die verschiedenen naturwissenschaftlichen 

Lehrgebiete Physik, Chemie, Biologie, Geologie und Erdkunde in enge Beziehung 

zu setzen und zu einem einlieitlichen, in sich geschlossenen, naturwissenschaft¬ 

lichen Gesamtunterricht zusammenwirken zu lassen. “ Hierzu sind die den 

Naturwissenschaften (einschl. Erdkunde) zustehenden 21 Stunden in der Regel 

ausreichend; doch darf in geeigneten Fallen das Englisclie oder das Franzosische 

in den beiclen Primen je eine Wochenstunde an die Naturwissenschaften ab¬ 

treten. „In welcher Weise an den Realanstalten die vermelirten Unterrichts- 

stunden auf die einzelnen naturwissenschaftlichen Lehrgebiete verteilt und in- 

wieweit diese in eine Hand vereinigt werden, bleibt dem eigenen Ennessen der 

Anstalten iiberlassen.“ 

Der Erlass zeigt, dass in Preussen die Yerhaltnisse vor allem nach zwei 

Richtungen noch vollig ungeklart sind; Woher soli man die Stunden, wolier 

geeignete Lehrer nehmen? Yorlaufig konnen wir nur hoffen, dass auf Grund 

des zuletzt angefiihrten Satzes sich auch einige warme Yertreter der Geologie 

finden, die den praktischen Nachweis fiihren, wieviel Wichtiges und Allgemein- 

bildencles in diesem Fache geboten werden kann. Beclenklich ersclieint die 

Neigung, alle Disziplinen zu einem Ganzen zusammenzuschweissen. Gewiss 

darf in der Schule die Fachzersplitterung nicht weiter als unbedingt notig ge- 

trieben werden; gewiss wil’d ein verniinftiger Unterricht jede Gelegenheit zu 

Yerkntipfungen ausniitzen. Aber eben so sicher ist, dass sich Physiologie, Bio¬ 

logie, Geologie nicht einfach als „Gesichtspunkte“ chemischer Betrachtung er- 

ledigen lassen. Es gibt Kapitel in den genannten Wissenschaften, die mit der 

Chemie schlechterdings keine Beziehungen haben, die iiberhaupt nur in der 

Isolierung die eigenartige Arbeitsmethode und Bedeutung des Faches erkennen 

lassen. Ebensowenig gibt die Yerschmelzung von Geologie und Erdkunde eine 

befriedigende Gesamtheit. Denn so dringend notig die Erdkunde einer anthropo- 

geographischen und wirtschaftspolitischen Kronung beclarf, um in das viel- 

gestaltige, weltumspannende Wirtschaftsleben der Gegenwart einzufiihren, so 

ist das Ziel der Geologie nicht einseitig die vertiefende Auffassung der Land- 

schaft, sondern sie hat auch wichtige petrogenetische und entwickelungsge- 

schichtliche, nicht zuletzt auch praktisch-technische Fragen zu behandeln. 

Und so wil’d es weiterhin dringend notig sein, fur Biologie, 

Geologie und Erdkunde in sich abgeschlossene, wenn auch 

moglichst gut ineinander eingreifende Kurse zu erstreben. 

Einen recht guten Uberblick liber die geologischen Lehrplane der Schweizer 

Schulen gibt R. Keller (20). Die weitgeliende Selbstverwaltung der Ivantone 

bringt es mit sich, dass in der Schweiz nicht die Einheitlichkeit im Schulwesen 

herrscht wie bei uns; aber gerade cleshalb konnte dort schneller ein Reform- 

geclanke Eingang in die Praxis finden. So diirfte der Geologieplan der Kanton- 

schule in Aarau vom Schuljahre 1838/39 wohl der alteste seiner Art sein. Ein 

ausfiihrlicher Plan vom Gymnasium in Winterthur gibt ein Beispiel fur den 

heutigen Unterriclitsbetrieb. Aus statistischen Ubersichten ist zu entnehmen, 

Geologische Rundschau. II. 7 
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dass die Sc.hweizer Gynmasien, lioheren Realschulen und Lehrerbildungsanstalten 

im ganzen nmd 40 Stunden der Geolog’ie zur Yerfiigung stellen, dass aber auch 

80 Stunden vorkommen. Wertvoll ist hierbei vor allem die Feststellung, dass 

auch in humanistischen Gynmasien fiir Geologie Raum geschafft werden kanm 

Eine Aufzahhmg der in der Schweiz eingefuhrten Lehrbiicher in deutscher, 

franzosischer und italienischer Sprache, Berichte liber Exkursionen machen den 

zitierten Aufsatz weiterhin lesenswert. 

An zweiter Stelle registrieren wir zwei Publikationen der Geologi- 

schen Landesanstalten, die in steigendem Masse sicli der Verbreitung 

geologischer Kenntnisse im Volke annehmen. So besagt ein Schreiben der 

K. Preussischen Geologischen Landesanstalt rom 3. Okt. 1910 im 

Anschluss an die von uns frliher berichteten Beschllisse: 

„AVir hoffen in der ersten Halfte des nachsten Jalrres soweit zu sein, dass 

wir eine grossere Anzahl von Schulen, gegen Erstattung der geringen Unkostem 

mit kleinen Sammlungen der einfachsten und wichtigsten Alineralien in clerben 

Stticken werden versehen konnen; spater hoffen wir in der Lage zu sein, diesen 

Grundstock durch weitere und bessere Stiicke in gleicher Weise zu ergiinzen. 

Zunachst sollen die einfachsten Erze, die sonstigen techniscli wichtigen, leicht 

zu erlangenden Mineralien, einige Gesteine und ihre Einzelkomponenten beschafft 

werden. Es ware uns ganz angenehm, wenn Sie in Fachzeitschriften schon 

darauf aufmerksam machen wollten, aber mit dem Bemerken, dass wir Schulen 

mit grosseren Ansprtichen z. Z. noch nicht berucksichtigen konnen, —- damit 

nicht gleicli Erwartungen erweckt werden, clenen wir nachher nicht vollstandig 

zu entsprechen imstande sind. Bei der Besorgung einigermassen seltener 

Mineralien, wie Zinnober oder Kupferlasur oder Beryll u. a., wire! die Yermitt- 

lung einer Handlung gar nicht zu umgehen sein. Wir werden seinerzeit kleine 

Listen mit den von uns abgegebenen Sachen an Schulen und Seminare schicken 

und unsere Unkosten clabei vermerken.“ 

Es wird jetzt Aufgabe der beteiligten Lehrerkreise sein, von den Landes¬ 

anstalten der anderen Bundesstaaten ahnliche Zugestandnisse zu erwirken. 

Die Iv. S a c h s i s c li e Landes anstalt hat dem geologischen Unterrichte 

soeben auf andere Weise eine wertvolle Anregung gegeben, namlich durch Ver- 

offentliclmng einer Lbersichtskarte von Sachsen i. M. 1:500000 fiir den 

Scliulgebrauch (3). Das techniscli ausgezeiclniet gearbeitete Blatt ist zwar 

gegenliber der vor zwei Jahren erschienenen Ivarte 1:250000 wesentlich verein- 

facht, bietet aber mit seinen 10 Symbolen (23 Farbenplatten!) noch immer 

reichliche Einzellieiten, um auch dem Hochschulunterricht als Grundlage zu 

dienen. Der wissenschaftliclie Inhalt bringt manches Neue, was in den Spezial- 

blattern nicht zu finclen ist — leider, ohne class eine textliche Erlauterung die 

unbeclingt notigen Beweismaterialien bote. Eine weiter gehende Besprechung 

der Karte hat der Referent an anderer Stelle gegeben (36). 

Den amtlichen Publikationen reihen wir die Ausserungen der grossen 

naturwissenschaftlichen Gesellschaften an. Am 21. Marz 1910 hielt der „D elit sell e 

Ausschuss f ii r d e n mathematischen u n d n a t u r w i s s e n s c li a f 11 i c h e n 

Unterricht“ (19) in Berlin eine Sitzung ab, in der verlangt wurde, ,glass 

Mineralogie und Geologie nicht wie bisher als Anhangsel der Chemie, sondern 

ebenso wie Botanik und Zooloaie als selbstandio-es Priifungsfach behandelt 

werde. Daneben sei auch eine Yerbindung der Erdkuncle mit den naturwissen¬ 

schaftlichen Studien in hohem Grade erstrebenswert; aber eine einseitige 

A^erknlipfung der Geologie mit der Geographic zu eine m Priifungsfache sei 

nicht zu empfehlen, weil sonst die Moglichkeit bestiinde, dieses Fach mit dem 

philologisch-historischen zu verbinden und somit die Geologie von den iibrigen 

Naturwissenschaften zu isolieren. Ein erfolgreicher Betrieb der Geologie an 

unseren Schulen sei nur im Rahmen des naturwissenschaftlichen Unterrichts 

denkbar, da die Geologie zu ihrem Verstandnis nicht nur Physik und Chemie 

sondern vor allem auch mineralogische, botanische und zoologische Kenntnisse 
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yoraussetzt unci als Palaontologie die biologischen Facher zu einer verstandnis- 

vollen Naturgeschichte erganzt." 

Einen warmen Fiirsprecher fan cl der Geologieunterricht ferner auf der 

Hauptversamrnlung cles „V ere ins zur For clerung cles mathematischen 

und naturwissenschaftlichen Unterrichts“ zu Posen in dem preussi- 

schen Lanclesgeologen Geh. Bergrat Prof. Dr. A. Jentzsch (19). Er betonte 

den hohen materiellen unci ideellen Wert geologischer Kenntnisse im allgemeinen, 

ihren Nutzen fur einzelne Berufsarten unci forderte das „A.-B.-G. der Geologie" 

selbst fiir die einfacbsten Schulverhaltnisse. Audi in cler Dorfschule soil eine 

geologische Heimatkarte den Schiilern zuganglich aushangen, damit wenigstens 

die Begabten sidi in ihre Geheimnisse einzulesen versuchen unci clurch Fragen 

an clen Lehrer weiterstreben konnen. Entschieden wendet er sich gegen den 

Brauch hoherer Schulen, Geologie nur als ein Anhangsel an die Mineralogie zu 

behandeln. „Wo hinreichend Zeit zur Verfiigung steht, mag die grosse, schone 

unci wichtige Wissenschaft der Mineralogie, unabliangig von der Geologie, aucli 

ferner getrieben werden. Wo aber gegeniiber cler Notwendigkeit, anderen wert- 

vollen Unterrichtsfachern keine Zeit zu entziehen, nur eine sehr knappe Zeit fiir 

Mineralogie unci Geologie zur Verfiigung steht, da erscheint es am zweck- 

massigsten, diese Zeit ganz cler Geologie zu widmen und clen mineralogischen 

Unterricht an clrei andere Facher zu verteilen, welche bestimmte Teile cler 

Mineralogie ohnehin zu ihrem Verstanclnis brauchen ocler doch clurch diese eine 

Bereicherung unci Belebung erfiihren: der Physik, Chemie unci Mathematik.“ 

Eine Beleuchtung cler Geologie von cler geographischen Seite, die 

wohl geeignet ist, Missverstandnisse und Missstimmungen innerhalb cler Vertreter 

beider Disziplinen zu beseitigen, gibt das verdienstvolle Mitglied cler Unter- 

richtskommission cles Geographentages, Prof. Dr. Langenbeck (28). „Die Ercl- 

kunde ist nun einmal, unbeschadet ihrer mancherlei Beziehungen zu Geschichte 

und Volkswirtschaft, eine Naturwissenschaft, und sie kann daher wirklich er- 

folgreich nur auf naturwissenschaftlicher Grundlage und nach naturwissen- 

schaftlicher Methocle betrieben werden. — Verlangt muss werden, class die 

Geographie Studierenden, mogen sie nun Verbindungen mit Fachern wahlen, 

welche sie wollen, unter alien Umstanden auch naturwissenschaftliche Studien, 

vor allem Geologie, ernstiich betreiben, und zwar nicht nur geologische Vor- 

lesungen besuchen, sondern auch an geologischen Exkursionen und Ubungen 

sich beteiligen. Ich mochte noch einen Schritt weiter gehen unci fordern, class 

die Kandidaten in cler geographischen Fachpriifung naturwissenschaftliche, 

speziell geologische Kenntnisse auch wirklich zu erweisen haben." Derartige 

Bestrebungen, die geologische Durchbildung cler Fachlehrer fiir Erdkunde zu 

vertiefen, konnen von clen Geologen nur mit Freude begriisst und mit warmster 

Sympatliie unterstutzt werden. Ebenso sind Langenbecks Ausfuhrungen liber 

die Stellung cler beiden verwandten Facher im Schullehrplan mehr geeignet, 

clen Weg zu gemeinsamer Arbeit zu ebnen, als z. B. die Heine. Fischers. 

„Von den Geologen wire! uns Geographen vielfacli die Ansicht unterschoben, 

dass wir uns als die berufenen Vertreter auch cler Geologie betrachteten und 

den geologischen Unterricht auf clen hoheren Schulen ganz in unsere Hande zu 

bringen strebten. Das ist in clieser Allgemeinheit unbedingt nicht cler Fall. 

Im Gegenteil stehen wir Geographen in der tiberwiegenclen Mehrzahl dem 

Wunsche .cler Geologen, ihr Fach als besonderes Priifungsfach anerkannt und 

besonderen geologischen Unterricht auf clen oberen Klassen unserer hoheren 

Schulen eingefiihrt zu sehen, durchaus sympathisch gegeniiber." Wir haben 

oben in clen neuen sachsischen Planen gesehen, wie gut die beiclen Facher dort 

in cler Tat nebeneinander existieren konnen, und wenn oft ausgesprochen worden 

ist, cler Naturwissenschaftler moge sich auch eine Fakultas fiir Erdkunde er- 

werben, so miissen wir als ebenso wiinschenswert Uangen becks Schlussthese 

anerkennen: .,class die geographischen Fachlehrer sich moglichst auch eine Lehr- 

befahigung in Geologie erwerben, also auch vollberechtigte geologische Fach- 

7^ 
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lehrer werden. “ Diese „Personalunion“ kann fiir beide Facher nur von giin- 

stigstem Einflusse werden! 

Audi unter den Volksschulmethodikern wird immer energischer auf den 

Bildungswert der Geologie hingewiesen. Rothe (31) weist auf ihren Nutzen zur 

allgemeinen Ausbildung der physischen und psychischen Krafte, ihre Notwendig- 

keit fiir die Yertiefung des erdkundlichen und biologischen Unterrichts und fiir 

die Gewinnung eines Weltbildes hin. Ivnospe (25) betont, gestiitzt auf Cotta, 

die Einflusse der geologisdien Yerhaltnisse auf das Leben des Menschen und 

fordert geologische Belehrungen vom 7. Schuljahre der Yolksschule ab. Wensch (38) 

gibt Ratschlage, wie sidi zunachst der Lehrer die notigen Yorkenntnisse ver- 

schaffen kann, wie er dann im Unterrichte das Widitigste der Formationskunde 

entwickelt und die Anwendung auf Lehrausflugen maclit. Als Beispiel hierfur 

ist die Umgebung von Halle gewahlt. Klett (22) gibt ebenfalls Unterweisung 

zum Selbststudium und zu praktischer Feldarbeit „mit Hammer und Rucksack.“ 

Die Lelirb uchliteratur bringt uns nur einige Neuauflagen. Hoch- 

stetter-Bischings Leitfaden der Mineralogie und Geologie (21. Auf- 

lage) (14) ist der Typus eines systematischen, beschreibenden Leitfadens der 

alten Schule, der die Gliederung des akademisclien Kompendiums unverandert 

auf die Schule iibertragt. Kennzeichenlehre, Einteilung und Beschreibung der 

Mineralien, allgemeine Geologie, Petrographie, Geotektonik, Stratigraphie folgen 

einander ohne innere Yerkntipfung. Die allgemeine Geologie ist ziemlich reich- 

lich ausgestattet, die historische dagegen so ktimmerlich, dass sich aus dem 

Gebotenen kaum irgendwelche entwickelungsgeschichtlichen Schltisse ableiten 

lassen. Wossidlo (40) geht von der Yoraussetzung aus, dass nach dem preussi- 

schen Lehrplane mit seiner Yerkoppelung von Chemie und Mineralogie fiir 

letztere doch nichts Rechtes herauskommt, dass deshalb von vornherein das 

Lehrbuch auf den Privatfleiss der Schuler zugeschnitten werden miisse. So 

geht er in Kristallographie und Physiographie reichlich weit, gibt eine Menge 

Mineralspezies, die die Schuler wohl kaum anderswo als in einer wohlausge- 

statteten Schulsammlung oder im Museum zu sehen bekommen. Die allgemein. 

Geologie bietet das tibliche Mass von Stoff in gewohnter Anordnung. Die 

Formationskunde fasst jedesmal eine ganze Ara palaontologisch zusammen, wo- 

durch die allmahliche Entwickelung der Organismenwelt wenig zur Geltung 

kommt. Aber es sind wenigstens liber die wichtigsten Tier- und Pflanzen- 

gruppen liinreichende Angaben iiber deren anatomischen Ban gemacht, so dass 

nicht, wie so oft in den Leitfaden, nur trockene Namenaufzahlungen vorhanden 

sind. Die Illustrationen sind — namentlich im allgemein geologischen Teile — 

recht minderwertig. 

Wir fiigen noch zwei Lehrbiicher aus den Grenzgebieten der Geologie an. 

Das Lehrbuch der Chemie fiir Oberklassen von R. Herz (13) lasst 

den mineralogischen Wissensstoff ganz im Chemieplan aufgehen, ftigt aber dann 

ein besonderes Schlusskapitel liber Geologie an. Auf 14 Seiten werden hier in 

knappster Form einige Bemerkungen — unterstiitzt von 17 Bildern — liber 

Vulkanismus, Erdbeben, Gebirgsbau, Yerwitterung, Denudation gegeben. Die 

historische Geologie ist zu einer Tabelle der Formationsnamen zusammenge- 

schrumpft, wenn man von der Erwahnung einiger Steinkohlenpflanzen im 

chemischen Kapitel fiber den Kohlenstoff absieht. Irgend ein tieferer unter- 

richtlicher Wert kann selbstverstandlich einem derartigen Abriss nicht inne- 

wohnen, und die Lehrbuchverfasser sind wohl selbst die ersten, die solche An- 

hilnge iiber Bord werfen mochten, zu denen sie sich nur widerwillig unter dem 

Drucke schlechter Lehrplane bequemt haben. Denn was hat z. B. das Bild 

eines Dreikanters, des Gletschergartens von Luzern oder ein Zechsteinprofil in 

einem Chemiebuch fiir Existenzberechtigung ? 

Erwahnung verdient ferner das Lehrbuch der Er dku nde fiir holiere 

Scliulen von A. Steinhauff und G. Schwidt (32), eine recht fleissige, metho- 

clisch wohl durchdachte Arbeit mit reicher und technisch ausgezeichneter Bilder- 
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ausstattung. Der Teil VI bringt die allgemeine Erdkunde fiir die Oberstufe, 

die sich zwar sichtlich bemiiht, moglichst geographisch zu bleiben, aber natur- 

gemass einen reichlichen rein geologischen Einschlag erhalt, z. B. in den Kapiteln 

iiber Gesteine, Erdzeitalter, innere mid aussere Krafte. Wenn die Autoren die 

historische Geologie in der Weise erledigen, dass sie die Ubersichtstabelle aus 

P. Wagners Lehrbuch der Geologie und Mineralogie abdrucken und daran 

s&mtliche palaontologischen Abbildnngen dieses Buches oline Erklarung und 

Quellenangabe fiigen, so ist das wohl kauni nocli berechtigter Nachdruck zu 

nennen und vor allem deslialb zu bedauern, weil durch derartige „Bereicherungen“ 

der Geographiebiicher die Einfiilirung wirklicher Geologieleitfaden allzu leicht 

verhindert wird. 

Als Anschauungsmittel fiir den Geologieunterricht bietet Ingenieur B. Urban 

eine „landschaftlich-geologische Lehrbild er mappe“ an (34). Die 

erste Mappe mit voraussichtlich 10—14 Bildern soil Baden und Wiirttemberg 

umfassen und etwa 15 Mk. kosten. Nach und nach denkt der Herausgeber 

ganz Deutschland zu bearbeiten. Das bis jetzt vorliegende Probeblatt entspricht 

bei sehr billigem Preise den Anforderungen, die man an farbige Schulwand- 

bilder zu stellen gewohnt ist. Ein Urteil iiber die Auswahl der geologischen 

Objekte lasst sich zurzeit nocli nicht fallen. 

Am Schlusse des schulgeologischen Teiles sei nocli ein kurzer Blick auf die 

Literatur der P r o g r a m m a b h a n d 1 u n g e n geworfen. In der Festschrift zur 

Hundertjahrfeier des Lehrerseminars zu Plauen schildert E. Weise (37) die 

geologischen V e r h a 11 n i s s e seiner Seminarstadt. Die kleine Schrift 

ist eine wertvolle Ubersicht des vogtlandischen Palaozoikiuns mit besonderer 

Beriicksichtigung der periodischen Aufschliisse innerhalb des Stadtgebietes von 

Plauen. Niemand war zu dieser Zusammenstelliuig berufener als Weise, einer 

der altesten sachsischen Landesgeologen, der beste Kenner der Geologie des 

Vogtlandes, der 40 Jahre lang dieses schwierige Gebiet untersucht und kartiert 

hat. Mehr kompilatorisch stellt G. Klitsch (23) die geologische Ent- 

wickelung der ITmgegend von Borna dar. R. Amthon (1) fiihrt uns 

in die thiiringische Keuperlandschaft, deren Aufbau er an einer der beriihmten 

„Drei Gleichen", deni Wachsenburgberge, erklart. K. Hucke (16) gibt in 

kiirzester Form Anleitungen zu Exkursionen durch die Mark Brandenburg. Die 

Ausfliige sind nach den einzelnen Formationen geordnet; man findet in dem 

Hefte praktische Winke iiber den Reiseweg und Anfiihrung der Besonderheit 

jedes Aufschlusses. Niitzlicli sind die tabellarischen Ubersichten der gefundenen 

nordischen Geschiebe und der darin enthaltenen Fossilien. Das Ganze ist eine 

recht brauchbare Erganzung zu den „Botanisch-geologischen Spaziergangen in 

die Umgebung von Berlin" von W. Gothan (9), die das Geologische nur soweit 

beriicksichtigen, als es zum Verstandnis der Bodenbeschaffenheit und der 

Wechselwirkungen zwischen Boden und Vegetationskleid notwendig ist. Vom 

rein unterrichtlichen Standpunkt stellt O. Phleps (43) eine Anzahl von Exkur¬ 

sionen zusammen, die er mit seinen Schiilern in die Umgebung von Hermann- 

stadt unternommen hat. Zwei Arbeiten sind dem Rheingebirge gewidmet. Im 

Rahnien einer geographischen Monographie des Moselgebietes skizziert 

M. Gerhard (8) die Schichten des Rheinischen Schiefergebirges und die ge- 

schichtliche Entwickelung des Moseltales im Tertiar und Diluvium. E. Kurtz (27), 

der bereits 1909 eine Arbeit iiber die Beziehungen zwischen Rhein und Maas 

veroffentlicht hat, widmet seine neue Programmschrift den diluvialen Delta- 

bildungen der beiden genannten Fliisse. Auf Grund von genauen Bestimmungen 

der Herkunft der einzelnen Gerolle legt er die Ost- und Westgrenze der Geroll- 

schotter im Gebiete des unteren Rheins fest, ebenso an der Maas und konstatiert 

eine Durchkreuzung bezw. Uberlagerung der Maasschotter durch die Rheinkiese 

im Gebiete von Julich-Roermond. In dem Jahresbericht der Oberrealschule in 

Eger (18) finden wir eine Beschreibung der im Schulgebaude aufgestellten 

seismisc.hen Apparate, die dazu dienen sollen, die haufigen Erdbeben des 
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Yog11 andes und Egerlandes zu registrieren. Endlich sei in diesem Ab- 

schnitt nocli eine verdienstliche Lehrerarbeit genannt, namlich die Zusammen- 

stellung der „geologischen Literatnr des Herzogtums Sachsen-Altenburga von 

E. Kirste (21). 

Mit der Registrierung der Programmarbeiten sind wir bereits aus dem 

Rahmen der Schulliteratur im eigentlichen Sinne herausgetreten. Aber es gib 

noch ein zweites Gebiet, das sich innig mit dieser beriihrt und oline scharfe 

Grenze in sie iiberfliesst. Das ist die grosse Masse der volkstumlichen 

Schriften. Es ist vielleicht nicht unniitz, auch dieses Gebiet einmal zu iiber- 

blicken und auf Grund einiger Einzelbeispiele zu allgemeinen Gesichtspunkten 

der Beurteilung zu gelangen. 

Der Bildungshunger des Yolkes ist erstaunlicli; ihn zu befriedigen ist eine 

ebenso wiirdige als dringende Aufgabe der geistigen Fiilirer. Wer die Auslagen 

der Buchhandler mustert, wird freilich zu dem Urteil kommen, dass bei uns in 

Deutschland diese Aufgabe bereits in reichstem Masse gelost ist. Der Zahl 

nach gewiss — dem inneren Werte nach leider noch lange nicht. Denn die 

seichte Marktware, mit der nicht zum mindesten auch die naturwissenschaftliche 

Yolksliteratin’ iiberschwemmt ist, wird nicht eher das wirklich Gute empor- 

kommen lassen, bis die Kritik sich auf ihre Pflicht besinnt und im Interesse 

des Lesepublikums ernst und grtindlicli die Spreu vom Weizen sondert. 

Worm liegt nun das Wesentliche des volkstumlichen Schrifttums? Mao- 

man fur die reifere Jugend, fiir den schlichten Mann mit Yolksschulbildung, 

den „Gebildeten“ mit dem „Einjahrigen“ oder dem „Reifezeugnis“ in der Tasclie, 

oder fiir den „Studierten“ schreiben, der sich rasch liber einen dem eigenen 

Forschungsgebiete ferner liegenden Gegenstand unterrichten will — immer ist 

es die wichtigste und schwierigste Aufgabe des Autors, sich genau auf den 

geistigen Horizont seiner Leser, auf das Mass der vorhandenen apperzipierenden 

Vorstellungen einzustellen und auf dieser Grundlage so plastisch und einfach 

wie moglich den neuen Stoff an den Lernenden heranzubringen. Wohl gemerkt, 

ohne dass clabei die wissenschaftliche Wahrheit irgendwelche Einbusse erleidet. 

Das sind aber zwei Forderungen, die gleichzeitig nur wenige Schriftsteller er- 

flillen. Da ist z. B. der „Halbgebildete“ — mit viel Fleiss und gutem Willen 

hat er sich in ein neues Wissensgebiet eingearbeitet, und die eigene Entdecker- 

freude begeistert ihn, sich anderen mitzuteilen. Er ist verwachsen mit dem 

Denken und Fiihlen der grossen Masse, kennt aus eigener Erfahrung die Klippen, 

die dem geistigen Fortschritt drohen, trifft deshalb den Lehrton gut — aber er 

steht den Ergebnissen der Wissenscliaft nicht kritisch genug gegentiber und 

iibersieht das Quellenmaterial nicht. Da ist ferner der „Vielseitige“, der routi- 

nierte Zeilenschreiber, der iiber alles Mogliche schreibt, immer aktuell, immer 

feuilletonistisch, behaglich zu lesen — und immer seicht. Sein Gegenbild ist 

der ernste Forscher, der sein Gebiet souveran iiberschaut, die Arbeitsmethoden 

kennt und nun von seinem Gberfluss dem geistig Armeren gibt, was ihm dazu 

brauchbar diinkt. Aber er lebt meist so in seiner Wissenscliaft, dass er ver- 

lernt hat, ohne reichlichen Gebrauch von Kunstausdriicken auszukommen und 

redet iiber die Kopfe hinweg, trotz alien guten Willens, dem Laien verstand- 

lich zu bleiben. Aber auch unter den Gelehrten fehlt es leider nicht an seichten 

Feuilletonisten, die cla meinen, fiirs ^^olk konne man schnell etwas zusammen- 

schreiben, ohne das Mass von Sorgfalt und Yorstudien, das man einem wissen- 

schaftlichen Auditorium gegeniiber fiir selbstverstandlich halt. Es diirfte nicht 

schwer sein, fiir alle diese Typen drastische Beispiele aufzufinden — wir wollen 

uns begniigen, die eingegangenen geologischen Neuheiten auf ihre Brauchbar- 

keit als Yolksliteratur zu priifen. 

Unter den Yerlagsunternehmungen, die sich die Aufgabe stellen, in kleinen 

Banden abgerundete Ausschnitte aus der Wissenscliaft volkstiimlich darzustellen 

gebiihrt der Firma Goschen die Prioritat. Unter den allbekannten Bandchen 

sind auch einige Neuerscheinungen aus unserem Gebiete. Zunaclist die P a 1 a - 
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ontologie von R. Hoernes (15), eine systematische Ubersicht der wichtigsten 

fossilen Pflanzen- nnd Tierfamilien. Inhaltlich ist das Buch zuverlassig, abge- 

sehen davon, dass es nnr ein Neudruck der 1904 erschienenen 2. Auflage ist 

und infolgedessen die Ergebnisse der letzten seeks Jalire unberiicksicktigt lasst. 

Aber popular ist es nicht. Diese Ftille von Familien- und Gattungsnamen ohne 

Anschauung ist toter Ballast, wahrend andererseits wichtige elementare Be- 

lehrungen, z. B. Organisation der Graptolithen viel zulkurz ausgefallen sind. 

Dazu eine Menge unerklarter anatomischer Fackausdriicke, kurz — das Buck 

ist fiir den Laien zur Einfiikrung vollig unbrauchbar. Wohl aber kann es etwa 

einem Studenten der Palaontologie als Repetitorium dienen, nachdem er reick- 

liche Ansckauung und praktiseke Ubungen kinter sick kat. 

Gewissermassen als Fortsetzung ist die Palaontologie und Abstam- 

mungslekre von K. Diener (4) geschrieben. Es fiihrt ein in die Methoden 

palaontologiscker Forschung, erortert die Hauptprobleme der Abstammungslehre, 

spriclit z. B. iiber Stammesreilien, das biogenetiseke Grundgesetz, die kino- 

genetiseke Metkode, progressive und regressive Entwickelung und aknliches. 

Es sind geistreicke kockinteressante Darlegungen — aber verst&ndlich nur fiir 

jemand, der sclion sehr ansehnlicke Kenntnisse in vergleichender Anatomie und 

systematischer Palaontologie besitzt. Der Autodidakt wird damit herzlick wenig 

anfangen; im Rakmen der Gosekensammlung ist das Blicklein am falscken 

Platze und kommt kockstens in falscke Hande. Wesentlick besser lost 

E. Werth (39) seine Aufgabe als Popularisator in dem Bande iiber das Eis- 

zeitalter. Klar und einfacli in der Spracke, logiscli im Aufbau und dock 

zugleick padagogiscli, beginnt er mit einer Besckreibung des Tatsachenmaterials, 

mit morpkologiscken Daten; erst spater kommen die wichtigeren Tkeorien. 

Vorsicktig wird die Frage der Interglazialzeiten angeseknitten; das heikle Kapitel 

iiber die Ursacken der Eiszeit ist weggelassen. Man legt das Buck zurn Scklusse 

aus der Hand mit dem Bewusstsein, ein fest umrissenes Ziel, wenn auck nickt 

spielend, so dock mit nickt zu grosser Miike erreickt zu kaben — und ein 

solches Bewusstsein spornt zu weiteren Studien an. Endlich ist nock als alter 

Bekannter der Sammlung ein Neudruck der FRAAs’schen Geologic (5) zu 

nennen. Fraas gekort zu den sekliektesten, volkstiimlicksten unter unseren geolo- 

giseken Sckriftstellern. Seine „Geologie“ ist wokl eine der kiirzesten Dar- 

stellungen; stellenweise fiir die heutigen Anforderungen zu armlicli, vor allem, 

wenn man die wenig befriedigenden Illustrationen betracktet. Und auck kier 

gilt dasselbe wie bei Hornes; ein unveranderter Abdruck einer friikeren Auf- 

lage lasst sick kaum rechtfertigen; selbst volkstiimlicke Werke diirfen von der 

Wissensckaft endgiiltig verworfene Ansickten (z. B. Microlestes) nickt weiter 

schleppen. Es sei kier gleick ein anderes Werk desselben Autors eingesclialtet, 

mit dem er sick okne Zweifel die Anerkennung Tausender verdienen wird, das 

ist sein „P e t r e f a k t ens a mm 1 e r“ (6). Dieser Leitfaden gekort zu den 

Sckriften des Deutscken Lekrervereins fiir Naturkunde, der seinen 30000 Mit- 

gliedern alljakrlick ein wirklick ernstes Studienwerk, wenn auch in moglickst 

sekliekter Form, bietet. Fraas kat seine Aufgabe ausgezeicknet gelost. Der 

Text gibt Anleitung zum Sammeln von Petrefakten, Auskunft iiber den Er- 

haltungszustand der Versteinerungen und dann eine Ubersicht der Leitfossilien, 

getrennt nack den clrei Hauptzeitaltern, innerkalb dieser aber systematisch. 

Zahlreiche Textbilder, vor allem aber 72 Volltafeln mit recht typisclien, wenn 

auck manckmal etwas „geleckt“ ausgefiikrten Zeicknungen ermoglicken es dem 

Sammler, die wicktigsten Gattungen zuverlassig festzustellen. Das Werkclien 

wird sicker viel dazu beitragen, der Palaontologie namentlick unter den Volks- 

sckullekrern neue Freunde zuzufiikren. 

Aus der TEUBNER’sclien Sammlung „Natur und Geisteswelt" liegt eine 

stark erweiterte Neuauflage des Werkes von F. Frech (7) vor: „Aus der 

Vorzeit der Erde“. Statt eines Bandes bietet der Verfasser jetzt deren 

fiinf. An mancken Stellen war diese Erweiterung okne Zweifel sekr erwiinsekt; 
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an anderen hat wohl der im voraus bestimmte Rahmen dazu verfiihrt, Dinge 

aufzunehmen, die nur im lockeren Zusammenhange mit den Hauptriclitlinien 

stehen oder den Stoff polemisch anszugestalten. Dadurch ist die Einheitlichkeit 

des Niveaus gestort worden; wirklich volkstiimliche Schreibweise wecliselt mit 

akademischen Erorterungen. Jedenfalls aber bietet das Werk dem Fortge- 

scliritteneren manches Anregende, was er selbst in grosseren Lehrbiicliein nicht 

findet. 

Mnsterhaft nach Form und Inhalt ist G. Stetnmanns (33) „Eiszeit und der 

vorgeschichtliche Mensch" aus derselben Sammlung. Die fliissige Sprache lasst 

den Ursprung des Buches aus Vortragen erkennen. An wissenschaftlichen Ein- 

zelheiten (Formtypen, Gliederungen, Fossilien) gibt Steinmann noch weniger 

als der gleiche Ziele verfolgende Band von Werth. Unterstiitzt durch wenige, 

aber sehr gut gewahlte Bilder wird vor allem das glaziale Relief der Alpen 

und des Schwarzwaldes in den Kreis der Betrachtung gezogen. Dem vor- 

geschichtlichen Menschen ist nur ein kleiner Bruchteil des Buches gewidmet. 

Die altesten Schadelreste unci das Eolithenproblem (die Funde von Aurillac 

werden als zweifellos altpliocan anerkannt) stehen im Mittelpunkte des Interesses. 

Hier und in den Bemerkungen iiber die weitere Kulturentwickelung, das Feuer, 

die Yernic-htung der jagdbaren Tiere, entwickelt der Verfasser eigenartige und 

interessante Gedankengange. 

Bereits im vorigen Jahre konnten wir auf ein neueres Unternehmen hin- 

weisen, das von AY. Schoenichen unter dem Gesamttitel „Die Natur, eine 

Sammlung naturwissenschaftlicher Monograpliien" herausgegeben wird. Die 

Sammlung brachte vor kurzem eine ausgezeichnete Arbeit von E. Bose (2) iiber 

die Erdbeben. Unterstiitzt durcli gute Originalbilder erlautert der Yerfasser 

die seismisclien Ersclieinungen, ihre Entstehung und Verbreitung. Und selbst 

die gewiss nicht leichte Darstellung der Messungsmethoden, der Hodographen, 

Zeitdistanzwinkel usw. ist ihm mit einem Minimum mathematischer Voraus- 

setzungen wohl gelungen. Das aktuelle Thema des Yulkanismus behandelt 

in derselben Sammlung der leider zu friih verstorbene Islandforscher YY. v. 

Knebel (24). Entsprechend dem Studiengebiete des Verfassers erfahren wir 

hier manches iiber Island, eine wahre Hochschule fiir Yulkanologen, was sonst 

noch nicht Allgemeingut der Wissenscliaft geworden ist. Theoretisch hat 

v. Knebel viele Anklange an Stubel ; es fehlt ihm aber noch an der Abgeklart- 

heit und Objektivitat, die bei der Darstellung fiir das Laienpublikum notig ist. 

Eine ganz einfache Skizze des Yulkanismus und der Erdbeben gibt 

B. Messerschmitt (29) in der von K. Lampert redigierten Sammlung „Natur- 

wissenschaftliche Wegweiser." Er halt sich fast ausschliesslich an die Scliil- 

clerung der Ereignisse auf Grund der Berichte von Augenzeugen. Der Aus- 

bruch des Krakatau nach Berichten der deutschen Korvette „Elisabeth“, die 

Erzahlungen des Strabo und Plinius, die neuen Lavaergiisse auf Hawai, die 

Glutwolke des Mont Pele, Schweizer Erdbeben nach chronikalischen Aufzeich- 

nungen, Messina, Valparaiso —- derartige Schilderungen, die den Hauptinhalt 

bilden, werden innner dankbare Leser im Laienpublikum linden. Demgegen- 

iiber tritt die Erorterung theoretischer Fragen oder die kurze Einleitung in die 

seismische Instrumentenkunde vollig in den Hintergrund. Anders geht H. Haas (10) 

an die Aufgabe, die „unterirdischen Gluten" dem gebildeten Laien ver- 

standlich zu machen. Er stiirzt sich mitten in den Strudel der Polemik iiber 

die schwierigsten Grundfragen des Yulkanismus, beginnt mit den Ansichten 

iiber den Zustand des Erdinnern, referiert iiber den Streit um die vulkanische 

Spalte mit voller Ausftihrlichkeit — selbst die kleinen Wortspaltereien zwischen 

Lenk. Branca u. a. werden uns nicht geschenkt —; auch die Kapitel iiber 

den Mechanismns der Y7ulkane sincl durchaus theoretisch. Erst zuletzt kommen 

eingehende Schilderungen vulkanischer Katastrophen der Neuzeit. So liegt der 

Schwerpunkt des Buches im theoretischen Teil, im Gegentiberstellen verschie- 

dener Lehrmeinungen, im „Hervorrufen kritischer Betrachtungen bei den Zu- 
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liorern"; es ist mehr der akademische Lehrer, als der Yolksbildrier, der zu 

Worte koinmt. 
Ein umfassendes Werk von Sieberg (44) behandelt endlich das Ge- 

samtgebiet der Erdphysik, die geologische Entwickelung und Umgestaltung des 

Erdballs, aber mit ansschliesslicher Beriicksichtigung der endogenen Krafte. 

Die besondere Betatigung des Verfassers als Erdbebenforscher macht sich nicht 

bloss in dem seismologischen Kapitel, sondern auch im librigen Teile des Buches 

geltend. Die Ansichten iiber das Erdinnere, die Gebirgsbildung, den Yulkanis- 

mus sind durchtrankt von den neueren Erfahrungen auf seismischem Gebiete, 

namentlich den Forschungsergebnissen Wiechert’s. Auch Tammann’s Verspche 

und Stubel’s Theorie werden stark herangezogen. So gelit das Buck weit iiber 

das Hauptziel eines popularen Werkes hinaus, indem es eine Menge neuer An- 

schauungen entwickelt. Die Bilderausstattung ist reich an ausgezeichneten 

Originalen; schacle, dass sich darunter einige alte, technisch ganzlich unzulang- 

liche Farbendrucke des Yerlages, von denen manche stark an „Liebigbilder“ 

gemahnen, breit machen. 

Als letztes populates Werk sei die Neuauflage von J. Walther’s Vor- 

schule der Geologie (41) genannt. Welche Bedeutung diesem Buche inner- 

halb der Entwickelung geologischer Lehrbucher zukommt, ist im vorigen Jahre 

gewiirdigt worden; Walther hat sich mit ihm namentlich unter den Lehrern 

eine ausserordentlich grosse Zahl von begeisterten Anhangern erworben. Um 

so mehr ist es notig, auf eine Schattenseite des Buches hinzuweisen, namlich 

auf den 60 Seiten umfassenden Literaturwegweiser. Dieser ist eine recht wahl- 

und kritiklose Zusammenstellung von Publikationen, die der Autor zum guten 

Teile nicht kennt. Denn sonst ware es unmoglich, dass er Bucher aufftihrt, 

die ganz wertlos sind, wahrend wichtige fehlen, dass ferner Biicher unter falschem 

Titel oder falsche Autoren vorkommen, oder dass Publikationen in falsche Ab- 

schnitte geraten sind, weil der Autor sich durch irgend einen mehrfach vor- 

kommenden Ortsnamen hat irreftihren lassen. Und doch, wie notwendig ware 

es, gerade dem Autodidakten mit einer auf das Sorgfaltigste geprtiften Auswahl 

der wichtigsten und dem Yerstandnis entsprechenden Literatur zur regionalen 

Geologie Deutschlands an die Hand zu gehen! Hierzu hatten zehn Seiten 

vollauf geniigt — vielleicht ware das fur den Yerfasser die muhsamste, aber 

sicher nicht die undankbarste Arbeit geworden. 

Wir sind am Ende unserer Jahresschau. Wenn der Standpunkt des Be- 

urteilers dabei etwas einseitig auf den Begriff der Yolksttimlichkeit festgelegt 

war, so geschah dies in der Uberzeugung, class hier noch vieles zu bessern ist. 

Starke Produktion pflegt scharfere Konkurrenz und damit Hebung der Qualitat 

der Ware im Gefolge zu haben. Dass dies auf dem geistigen Markte der Volks- 

literatur noch nicht recht fiihlbar ist, liegt sicher zum guten Teil an einer ge- 

wissen Nachlassigkeit und Sorglosigkeit der Kritik gegentiber popularen Werken. 

Und doch braucht gerade der Laie am notigsten einen sicheren Berater bei der 

Auswahl seiner geistigen Speise. Deshalb sollten es die Grossen der Wissen- 

schaft, die Spezialforscher nicht unter ihrer Wtirde linden, diejenigen Biicher 

scharf unter die Lupe zu nehmen, die ihr Each den breiten Massen zuganglich 

machen wollen. Und die „Geologische Rundschau", die sich in den Dienst 

weiterer Verbreitung geologischer Kenntnisse stellt, ware fur solche Hochwacht 

ein recht geeigneter Ort! 
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mannsdorffer : Anl. zu petrogr.-g. 
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Mitteleuropas 1; Grundwasser und 

Quellen 1; Ub. im Lesen g. Karten 1; 

Exk. Stremme: Die fossilen Wirbel- 

tiere (mit Ausnahme der Saugetiere i 1; 

palaontolog.-osteolog. Ub.; Exk. Tann- 

hauser : Die Struktur der natiirlichen 
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historische Geol. 5; Anl.; Exk. 

Freiburg i. B.: Deecke : Erdge¬ 

schichte m. Exk. 5; Geol. von Europa 2; 

Ub., Anl.; Coll, (mit Boehm). Boehm: 

Palaontolog. Ub. f. Fortgeschrittene; 
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bunden mit Coll. 

Mti nchen: Rothpletz : Geol. 4; 

Geol. der Alpen 1; G. Praktikum mit 

Ub. im Gebirge (mit Broili) 2; Ub.; 
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tilien und Vogel 1; praktisclie Anl. 

zum Gebrauch des Mikroskopes auf 

dem Gebiete der Palaontologie und 

Geol.; Ub.; Anl. 
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Munster: Busz: Petrographie 4; 

tlb.; Anl.; Wegner : Allgemeine Geol. 

mit Exk. 4; Geol. von Westfalen mit 

Exk. 1. 
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und) Petrographie 6; tlb.; Exk. 
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geschichte mit besonderer Beriicksich- 

tigung Deutschlands 4; Die fossilen 

Brennstoffe 1; tlb.; Exk. (mit v. Seid- 

litz); Anl. Coll. Bucking: tlb., Anl. 

(Petrogr.), v. Seidlitz : Gletscher und 

Eiszeit 1; Die oberrheinische Tiefebene 

und ihre Randgebirge 1. 

Tubingen: Koken : Geol. und 

Bodengestaltung von Wurttemberg 4; J 

Versteinerungskunde 4; tlb.; Anl.; 
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lande; Rollier: Petrefaktenkunde mit 

tlb. 2; Stratigraphie 2. 

Bucher- und Zeitschriftenschau. 

Die kristallinen Schiefer des 
Laacher Seegebietes und ihre Um- 

bildung in Sanadinit von R. Brauns 

(E. Schweizerbart’sche Verlagsbuch- 

handlung 1911, 61 S., 18 Taf.). Die 

Natur der kristallinen Auswtirflinge 

des Laacher Sees ist bekanntlich viel- 

fach Gegenstand der Untersuchung 

und Kontroverse gewesen, ohne dass 

bis heute eine eindeutige Erkliirung 

dafur hatte gegeben werden konnen. 

Das gleiche Gestein ist von einem 

Forscher als echter kristalliner Schiefer, 

von einem anderen als unterirdische 

Ausscheidung aus dem Trachytmagma, 

von einem dritten als kontaktmetamorph 

umgewandeltes Devonsediment erkliirt 

worden. Die Entscheidung dariiber 

wird aber nicht nur bedeutungsvoll 

ftir die Ermittelung der vordevonisehen 

Unterlage des rheinischen Schieferge- 

birges, sondern auch fur die verschie- 

denen Arten der Umwandlungsvor- 

gange tiberhaupt. Der Yerfasser hat 

die Entscheidung dieser Fragen wesent- 

lich fordern konnen durch systematische 

Untersuchung eines sehr reichhaltigen 

Materials von liber anderthalb tausend 

Auswiirflingen. Die wichtigsten Mine¬ 

ral- und Strukturvorkommnisse sind 

in zahlreichen (gegen 70), vorziiglich 

ausgefiihrten Photolithograpliien mikro- 

skopischer Praparate wiedergegeben 

und ausfuhrlich erlautert. Aus diesen 

Untersuchungen ergibt sich nun fol- 

gende Geschichte der Auswiirflinge: 

Aus vordevonisehen Sedimenten 

sind zunachst kristalline Schiefer 

von normalem Habitus (Gneise, 

Glimmerschiefer und Phyllite) entstan- 

den, mit Idioblasten von Disthen, Stauro- 

lith, Granat usw. Spater wurden 

diese Gesteine gefaltet, dabei teilweise 

mechanisch (und schwach chemisch) 

verandert. 

Darauf erfolgte eine kontakt¬ 

metamorph e U rn w a n d 1 u n g von 

seiten eines Tiefengesteins, 

die vielfach zur Neubildung von 

An da lu sit in den Schiefern fiihrte. 

Doch kennt man ein Tiefengestein 

selbst unter den Auswiirflingen nicht 

(wohl aber tritt Granit im Hohen Venn 

bei Lammersdorf zutage). 

Die auf solche Weise schon sehr 

mannigfaltig ausgestalteten Gesteine 

wurden schliesslicli durch hohe Tem- 

peratur und wahrscheinlich durch er- 

hitzte Gase aus einem aufsteigen- 

den (Tracliyt-)Magma einer Pyro- 

metamorphose unterworfen, wobei 

die vorhandenen Mineralien „unter den 

ausseren Merkmalen der Schmelzung 

auforelost und umkristallisiert wurden. 
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So entstanden aus den Andalusitge- 

steinen Korund-Sanidingesteine, aus 

den Staurolithglimmerschiefern spinell- 

und korundreiche Cordierit-Sanidin- 

gesteine, aus den Granatglimmerschie- 

fern feldspatreiche Gesteine. oder Sa- 

nidinite mit Hypersthen oder Cordierit 

usw. Wenn auch bis jetzt nur ein 

kleiner Teil der als Sanidinit be- 

zeichneten Gesteine sich auf diese 

Weise hat ableiten lassen, so 2,'laubt 

doch der Yerf., dass sich auch die 

Gesamtheit der Saniclinite, ebenso auch 

die Noseanite, Hauynite und Skapo- 

lithite nicht als Ausscheidungsformen 

eines Magmas sondern als pyrometa- 

morph umgewandelte Einschliisse wer- 

den erweisen lassen. 

Bei der Eruption cles Trachyt- 

magmas wurden die Gesteine von 

Trachyt eingewickelt und zusammen 

mit den unveranclerten devonischen 

Tonschiefern cles Untergrundes und 

anderen noch nicht sicher gecleuteten 

Gesteinen herausgeworfen und in die 

Trachyttuffe des Laacliersee-Gebiets 

eingebettet. St. 

Geologische Ubersichtskarte 
von Bulgarien 1:300000. Das von 
Zlatarski begonnene Werk ist nach 

seinem Tode jetzt von seinem Alit- 

arbeiter Boxtchew zu Ende geflihrt 

worden. Die Karte umfasst im Ganzen 

20 Blatter von kleinem Formate. Die 

Farbenerklarungen sind bulgarisch und 

franzosisch gehalten. St. 

Diluvial-Reste auf der Insel 
Jersey. Wie A. S. Woodward der 

Londoner geologisc-hen Gesellschaft be- 

richtet hat, sind in einer Hohle in der 

Sliclwestecke der Ivanalinsel Jersey 

Reste einer menschlichen Ansiedelung' 

in der Form von etwa 100 Moustier- 

Werkzeugen gefunclen; daneben auch 

Reste des wollhaarigen Xashorns und 

des Rens. Hiernach darf man an- 

nelnnen, class die Verbindung der Insel 

mit dem Festlande friihestens im 

Laufe der letzten Interglazial- 

zeit (Jlingerer Los) unterbrochen 

worden ist. Dies Ergebnis steht auch 

im Einklang mit dem Yorkommen 

jungdiluvialer Tiere in England. St. 

Rendiconti del Reale Istituto Lombardo di Scienze e Lettere. Serie 

II. 43. Milano 1910. 

1. T. Taramelli. Osservazioni stratio-rafiche nell’alta Yalle Brembana 
O 

e presso Como. 203—214. — Enthalt viele Beobachtungen liber die Yerbreitung- 

des Perms und der mesozoischen Formationen in der Yal Brembana, liber das 

Diluvium desselben Tales und eine Beobachtung liber die Umgebung von 

Chiasso. 

2. Fr. Salmojraghi: Saggi di fonclo di mare raccolti dal R. piroscafo 

„ Washington “ nella campagna idrografica del 1882. 432—453. Untersuchung 

von Meeresgrundproben, die zwischen dem italienischen Festlande, Corsica und 

Sardinien, in der Strasse von Messina und zwischen Sizilien und Afrika se- 
sammelt sind. 

3. C. Airaghi. Cenni geologici sul M. Barro di Lecco. 499—503. — 

Enthalt einige Angaben liber die Tektonik und fuhrt Fossilien aus dem Haupt- 

dolomit und dem Lias an. 

4. Lb Pratoloxgo. II Potere assorbente del terreno stucliato dal punto 

di vista fisico-chimico. 542—555. — Untersuchungen iiber Boden-Adsorption 

auf Grand von Experimenten an Zeolithen. Sal. 

Yerhandlungen des Naturhistor.-Medizinischen Yereines zu Heidel¬ 
berg. Neue Folge. 11. Heft 1. Dezember 1910. 

1. M. Seebach : Kristallographische Untersuchung eines neuen Barytvor- 

kommens von Oberstein. 1 — 6. t. 1. 

2. J. G. Lind: Geologische Untersuchungen der Beziehungeii zwischen den 

Gesteinsspalten, der Tektonik und dem hydrographischen Netz des Gebirges 

bei Heidelberg. 7—45. (Eine Karte.) — Die Orientierung des Flussnetzes bei 

Heidelberg beruht in erster Linie auf der. Anordnung der Gesteinsspalten- 

Systeme der Tertiarzeit. Das Ergebnis sttitzt sich auf die Messung von 1273 
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Kliiften. — Ausser den gewohnlichen Kliiften (Diaklasen) wurden 133 Harnische 

gemessen. Aus der Orientierung der Harnischfl&chen und -Streifen wird ge- 

schlossen, dass das horizontale Element der Bewegung sowohl an den longi- 

tudinalen dem Rheintal parallelen, wie an den transversalen Yenverfungen eine 

bedeutende Rolle gespielt hat. Sal. 

Berichte iiber die Versammlungen des Oberrlieinischen geologischen 
Vereins. 43. Versammlung zu Bad Dtirkheim. Juli 1910. 

1. W. Salomon. Bericht iiber die Tagung. 5—12. 

2. 0. M. Reis. Geologischer Spaziergang von Diirkheim nach der Limburg 

und zuriick nach Seebach. F. 1. 13 — 19. 

3. Derselbe. Ausflug nach Battenberg—Neu-Leiningen. 20 — 27. 

4. Derselbe. Ausflug in den Basaltbruch bei Forst. 28—41. 

5. D. Haberle. Besichtigung der Maxquelle zu Bad Diirkheim und Besucli 

der Saline. 56. 

6. A. Steuee. Ausflug in das Mainzer Becken (Weinheim, Alzey). 57—58. 

7. C. Botzong. Ausfltige nach Albersweiler und Umgebung. 59—65. 

Die vorstehenden Aufsatze 2 —7 schildern die auf der Yersammlung ge- 

machten Ausfliige; sie enthalten eine grossere Anzalil von Kartenskizzen und 

Textfiguren und sind als Lokalfiihrer niitzlich. 

8. M. Brauhauser. Die Beziehungen zwischen den Lossgebieten im Rhein¬ 

tal und am oberen Neckar bei Oberndorf, sowie neu aufgefundene Losslelnn- 

vorkommen im zwischenliegenden Schwarzwald. 66—76. Yon der Rheinebene 

her lassen sich in ostlicher Richtung durch das ganze Kinzigtal bis iiber den 

Kamm des Schwarzwaldes hinweg ins Neckargebiet Lossvorkommen verfolgen. 

Das Material wird, je holier und weiter man es verfolgt, mn so feinkorniger. 

9. E. Fjraas, Donaubruchlinie und Yorries. 77—78. Wendet sich gegen 

die von C. Regelmann sen. in den Berichten 44 und 42 des Vereines vertretenen 

Anschauungen. 

10. W. Meigen. Der „Hydromagnesit“ von Sasbach am Kaiserstuhl. 79—80. 

11. W. Freuhenberg. Mure? oder Morane? am Lochenhornle in der 

Balinger Alb. Mit einer Textfigur. 81—84. Beschreibt fragliche Gletscher- 

spuren. 

12. H. Thurach. Die Kupfererzlagerstatte bei Wattenheim (Rheinpfalz.) 

Mit einer Kartenskizze und einer Textfigur. 85—91. Das Erzvorkommen hat 

flozartigen Charakter. Es gehort dem Wellendolomit und Roth an und ist 

in der Tertiarzeit dadurch entstanden, dass von unten aufsteigende kupferhaltige 

Liisungen die betreffenden Schichten mit Kupfererzen impragnierten, die jetzt 

hauptsachlich als Kupferlasur und Malachit vorliegen. 

13. M. Dittrich. tTber Eisenoxydulbestimmungen in Silikaten. 92—93. 

14. D. Geyer. Zur Molluskenfauna der Sande von Mauer. Mit einer 

Liclitdrucktafel. 94—103. t 2. In der Molluskenfauna sind mit der Ablagerung 

der Sande von Mauer wesentliche Veranderungen eingetreten. Das damalige 

Ivlirna „kann ein an Gegensatzen reicheres (kontinentaleres), vielleiclit auch ein 

kalteres Ivliina gewesen sein“. 

15. Mattii. Schuster. Der Nephelinbasalt vom Pechsteinkopf bei Diirk- 

lieim in der Pfalz. 104 — 108. — An die vorstehend aufgefiihrten Aufsatze 

schliessen sich persOnliche Mitteilungen von H. Thurach, A. Sauer und 

W. Salomon an. Den Schluss bildet als Anhang: 

16. D. Haberle. Der Oberrheinische Geologische Verein in den vier ersten 

Jahrzehnten seines Bestehens (1871—1910) und seine Berichte. —- Geschichte des 

Yereins und Yerzeichnis seiner Veroffentlichungen. Mit Autoren-, Orts-, Sach- 

register und Mitgliederverzeichnis. 117—183. 1. Der Oberrheinische Geologische 

Vrerein in den vier ersten Jahrzehnten seines Bestehens. 118—139. 2. Repertorium 

zu den „Berichten“ Nr. 1—43 (1871—1910). 140—173. 3. Yerzeichnis der Mit- 

glieder nach dem Stande vom 1. Juli 1910. 174—183. 
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Wichtig ist besonders das Repertorium zu den bisher z. Teil schwer zu- 

ganglichen alteren Berichten. Es umfasst 1. ein chronologisches Yerzeichnis der 

Yeroffentlichungen, 2, ein Autorenregister, 3. ein Orts- und 4. ein Sachregister. 

Sal. 

Berichte iiber die Versammlungen des Niederrlieinischen geologischen 
Yereins. 4. 1910. 

E. Holzapfel. Neue Beobachtungen in der niederrheinischen Braunkohlen- 

formation. 7—12. Berichtet liber Bohrungen im Gebiete zwischen Ruhr und 

Wurm, die unter den clortigen Braunkohlenflozen Kieseloolithsande, also 

Pliozan, erschlossen haben. Damit sind im westlichen Teile des nieder¬ 

rheinischen Flachlandes zwei verschiedenaltrige Braunkohlenbildungen nachge- 

wiesen, eine miozane mit unbedeutenden Flozen und eine pliozane mit 

reicher Kohle. 

L. van Weryecke. Die Trierer Bucht und die Horsttheorie. 12—37. 

Die Dislokationen in den mesozoischen Schichten des westlichen Deutschlands 

werden der Hauptsache nacli auf posthume Faltungen zuriickgefuhrt. — Die 

urspriingliche Umrandung der Trierer und Luxemburger Bucht und die Yer- 

sandungen im Lias innerhalb clieser Bucht. 1 fig. 37—47. Behandelt die Sancl- 

steinbildungen innerhalb des Lias auf der Siidseite der Ardennen und die 

Rolle der Ardennen als Kiiste wahrend der mesozoischen Zeit. —Grundkonglomerat 

des Buntsandsteins und Oberrotliegendes siidw. von Saarburg bei Trier. 47—50. 

— Die lothringisch-luxemburgische Minetteablagerungen 50—108. Die Eisenerz- 

formation wircl als Flachseeabsatz charakterisiert, als mutmassliches Mutter- 

gestein der Eisenerze wird der Posidonienschiefer angesprochen. Der Absatz 

erfolgte in der Form von Silikat, Karbonat, Eisenkies, Magnetit, vielleicht 

auch als Oxydhyclrat. Eine epigenetische Bildung lasst sich nicht wahrscheinlicli 

machen. St. 

Gesellschaften, Versammlungen, Institute usw. 

Yerscliiedenes: S. M. der Kaiser stiftete aus seinem Dispositionsfond 

30000 Mk. flir die Ausgrabung von Dinosauriern bei Halberstadt. 

Privatdozent Dr. O. STUTZER-Freiberg i. S. hat mit 5 Bergingenieuren eine 

Reise nach Belgisch-Kongo angetreten. 

Das Geologiseh-palaontologische Institut der Uniyersitat 

Bonn bezieht mit clem Sommersemester einen vierstockigen Neubau in der Nuss- 

allee 4 beim Poppelsdorfer Schloss. 

Personalia. 

Gestorben: Prof. Dr. J. H. van’t Hoff am 2. Marz ds. Js. zu Berlin. Er 

war geboren 30. Aug. 1852 zu Rotterdam, war erst Prof, in Amsterdam, wurde 

1896 an die Uniyersitat in Berlin berufen, erhielt 1901 den Nobelpreis. Der 

Geologie stand der grosse physikalische Chemiker durch seine Untersuchungen 

liber die Bildungsverbaltnisse der ozeanischen Salzablagerungen nahe. 

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



Personalia. Geologische Vereinigung. 109 

Riicktritte: Prof. Dr. Alb. Heim in Zurich mit dem Ende des Winter- 

semesters von seinem Lehramt. — Der langjahrige Prasident der Wiener 

Akademie der Wissenscliaften Prof. Dr. Eduard Suess von seinem Amte. 

Berufungen und Ernennungen: Prof. Dr. KituMMEL-Kiel ist als Ordinarius 
fiir Geographie nach Marburg berufen worden. 

Der Privatdozent an der Techn. Hochschule in Stuttgart Dr. Martin Schmidt 

ist zum ao. Prof, ernannt. 

Der Assistent am Mineralog.-petrograph. Institut der Universitat Berlin Dr. 

R. Nacken ist als etatsmassiger ao. Professor fur physikalisch-chemische 

Mineralogie und Petrographie an die Universitat Leipzig berufen worden. 

Dr. M. LERiCHE-Lille ist als Prof, der Geologie an die Universitat Brussel 
berufen. 

Habilitiert: Dr. R. Lang fiir Mineralogie und Petrographie an der Uni- 

versi&t Tubingen. 

Ehrungen: Dem Professor fiir Geologie an der Universitat Christiania Dr. 

W. C. Brogger ist von der Geologischen Gesellschaft in London die Wollaston- 

medaille verliehen worden. 

Prof. Abel in Wien hat von der Geolog. Society of London die goldene 

Bigsby-Medaille erhalten. 

Prof. BECK-Freiberg i. S. ist von der Montanistischen Hochschule Leoben 

zum Dr. hon. c. ernannt worden. 

Geologische Vereinigung. 

Sitzungsberichte — Gruppe Bonn 

Samstag, den 25. Februar, in Aachen. 

Herr Haiissinann (Aachen) fiihrte die zahlreich erschienen Teilnehmer in 

der Erdbebenstation herum und erlauterte ihre Einrichtung, sowie die auf- 

gestellten und nocli aufzustellenden Instrumente. 

Herr Klein (Heerlen, Holland) sprach liber Flo zi dent if izierungen im 

Limburger Kohlenbecken und daraus zu ziehende Schlussfolgerungen. 

Die Merkmale der Flozgruppe des altbekannten Wurmrevieres als Aus- 

gangspunkt nehmend, zeigte er, welche von diesen Merkmalen sicli im hollan- 

dischen Kohlenbecken wiederfinden lassen. In erster Linie kommt clabei das 

grosse weitverbreitete flozleere Gesteinsmittel unter dem Floze Steinknipp in 

Betracht. Dieses ist zuerst auf den Gruben Domaniale und Willem bekannt 

geworden. Auf der nordlichsten Grube des Beckens, der Oranje-Nassaugrube 

nordlich von Heerlen hat man unter dem dortigen Floze VII eine flozleere, 

sandsteinreiche Zone von mehr als 150 m Machtigkeit durchfahren, und wenn 

man auch den anthrazitischen Charakter der Kohle und die Flozdistanzen be- 

achtet, lasst sich hier auf die Anwesenheit des Flozes Steinknipp schliessen. 

Im Wurmrevier zeigte eine Bohrung, class das erwahnte Mittel dort mindestens 

166 m machtigist; interessant ist nun, class man in dem so jugendlichen hollan- 

dischen Becken bald einen weit bedeutenderen Aufschluss in dieser unbekannten 

Zone schaffen wird, indem sich die Direktion der genannten Grube zu einer 

Bohrung entschlossen hat, die bei 150 m senkrechte Distanz unter clem Floze 

anfangen soli. Die Stellung der Floze der Grube Karl Friedrich, die die Herren 

Semper, Holzapfel und der Yortragende schon friiher untersucht haben, kann 

hierdurch naher festgelegt werden. Wo wir damals schon alle auf eine Lagerung 

Geologische Rundschau II. 8 
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unter Steinknipp schlossen, kann jetzt die immer noch sehr unsichere Distanz 

yielleicht bestimmt werclen. 

Auf den Gruben Carl und Wilhelmina ist die Lage des mehr genannten 

Leitflozes auch mit Wahrscheinlichkeit bekannt und durch eine mit grosser 

Sicherheit durchgefiihrte Identifizierung zwischen den Gruben Carl und Laura 

lasst es sich auch bis dort verfolgen. Dabei zeigte sich auch, class ein Floz von 

70 cm Kohle im Schachte Carl, im Felde Laura bis 3,50 m machtig wil’d, ob- 

wohl es dort von einigen Mitteln durchsetzt ist. 
Diese Identifizierungen ermogliehen eine genauere Darstellung cler Faltung 

des Be eke ns. Auf einem Sattel (aufgeschlossen in den Gruben Willem 

und Domanial e) folgt nach Norden hin eine streichende Verwerfung und 

nordlich von dieser kommt nur flachwellige Faltung vor. Erst bildet sich eine 

Mulde, in deren Achse die Grube Wilhelmina und das Siidfeld der Grube 

Laura liegen, und die man Wilhelmina-Mulde nennen kann; darauf folgt 

der Sattel vonOranje-Nassau, sowohl durch Bohrungen bei Nieuwenhagen, 

die ganz magere Kohle und grosse itbzleere Mittel durchteuften, wie durch 

Querschlagsaufschlusse in der Grube Oranje-Nassau bei Heerlen angezeigt. 

Der Grubenkomplex Laura-Domaniale wil’d von dem Komplex Willem- 

Wilhelmina-Carl abgetrennt durch eine Querverwerfung, die sich nur im 

Karbon selbst bemerkbar macht und deren Verwurf im Norden, zufolge cler Floz- 

identifizierung zwischen den Gruben Carl und Laura, als 65 m festgestellt 

werden konnte. Alles deutet darauf hin, class diese Storung die Fortsetzung 

cler bekannten Uersfelder Gewand cles Aacliener Beckens ist. 

Interessant ist noch cler Nacli weis einer Sei ten vers chiebung (Blatt- 

verschiebung) entlang clem grossen Quersprung, cler Feldbiss genannt wird. In 

dem Felde, clas westlich dieser Storung (auf hollandischem Gebiete) liegt, fangen 

die flachwelligen Falten erst 3 km weiter nordlich an, wie ostlich dieser 

Storung. 

Herr Kirschmann (Bonn) legte eine geologische Spezialaufnahme 

cles oberen Allertales zwischen Morsleben und Walbeck nebst melireren 

Profilen vor und sprach im Anschluss daran tiber den Ban des Reihen- 

ekzems an cler oberen Aller. (Vergl. Fig. 1.) 

Zwischen clem Weferlingen-Erxlebener-Triasplateau und der R&t-Liasmulde 

des Lappwaldes liegt die in (asiatischer) NNW-Richtung streichende S to rungs- 

zone cles oberen Aller tales. Hire Lange betragt etwa 30 km bei einer 

durchschnittlichen Breite von 1,5 km. Das Tal erweekt oberflachlich den Ein- 

druck eines Grabens, inclem von clen stehengebliebenen Fliigeln — dem Trias - 

plateau unci clem Lappwald — clas Tal mit versehiedenen Formationsstufen 

vom Keuper aufwarts an steil einfallenden und annahernd parallel verlaufenden 

Yerwerfungsspalten abgesunken erscheint. Zahlreiche Tiefbohrungen unci berg- 

bauliche Aufsclilusse haben indes gezeigt, class unter diesern „Graben“ das 

Zechsteinsalz sehr hoch und unmitt el bar unter Keuper und Terti&r 

liegt und zwar auf die ganze Langen- und Breitenausdehnung desselben stets 

in derselben absoluten Tiefe von 150 - 200 m. Die Salzmachtigkeit be¬ 

tragt etwa 500 m, ist jecloch stellenweise mit 716 m noch nicht durchbohrt 

worden. Unter den Randpartien jecloch sinkt die Maclitigkeit plotzlich auf 

50 in unci weniger herunter. Unter dem Salz wurde cler mittlere Zechstein in 

melireren Bohrungen angefahren, zeigte aber im Gegensatz zu dem stark ge- 

storten Aufbau cler hangenden Schichten allentlialben eine durchaus ungestorte 

und wenig gegen SW einfallende Lagerung. 

Wir erhalten also im Profil ein Bild, wie es in cler beigegebenen Figur 

dargestellt ist. Der innere Aufbau cles Salzstockes zeigt durchweg Steilstellung 

der Schichten, die auf cler Westseite nach SW, auf der Ostseite nach NO ein- 

fallen. Die asiatische Streichrichtung ist dabei durchaus vorwiegend. 

Jeder Yersuch einer Deutung cler Profile mit den Hilfsmitteln normaler Tek- 

tonik muss an der Tatsache der ungestorten Lagerung des mittleren 
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Zeehsteins scheitern. Sehr gut clagegen lasst sich der Anfbau mit Hilfe der 

LACHMANN.’schen Ekzemtheorie erklaren (vgl. Lachmann, „Studien iiber den Ban 

von Salzmassen“. Kali 1910, Heft 8, 9, 22, 23, 24 und „Salinare Spalten- 

eruption gegen Ekzemtheorie“, Monatsber. d. D. Geol. Ges. 1910. S. 597). Hier- 

nach ist das Salz wahrend des ganzen Mesozoikums in der Gegend des heutigen 

Tales durch Salzauftrieb emporgewandert und nnter den benachbarten Partien 

auf dem Wege der Rekristallisation fortgesogen worden. Die hangenden 

Schichten wurden emporgewolbt und fielen zur Festlandszeit des mittleren 

Reapers, bezw. des Tertiars teilweise der Erosion anheim. Spater setzte die 

Grundwasserauflosung in diesem Ekzem ein und fiihrte einen grossen Teil des 

Salzes fort, so dass die hangenden Schichten in den Holilraum hineinstiirzten 

und unmittelbar — als Graben — auf das Salz des Reihenekzems zu liegen 

kamen. 

Yon einer Diskussion musste aus Zeitmangel abgesehen werden. 

Herr E. Wildschrey (Bonn) sprach dann liber die Ergebnisse seiner Unter- 

suchungen an metamorphen Ein s chilis sen aus niederrheinischen 

Basal ten (Siebengebirge, Finkenberg, Dachelsberg, Llingsberg, Dungberg). 

Den Ausgangspunkt bildetenEinschliisse, deren sedimentarer Charakter unzweifel- 

haft ist, wie Kalksandsteine, gefrittete Quarzsandsteine und Basaltjaspis, die wahr- 

scheinlich den Kalksandsteinen, Grauwackensandsteinen und Tonschiefern des 

Unterdevons entsprechen. In solchen Einschliissen findet sich Kupferkies einge- 

sprengt, ebenso wie in den entsprechenden devonischen Gesteinen, so dass zun&chst 

flir ihn die devonische Herkunft gesichert scheint. Ferner trifft man in diesen klasti- 

schen Einschliissen zuweilen Quarzadern und -gange eingelagert, von derselben 

Art wie die isoliert im Basalt liegenden Quarze; auch flir diese kann somit 

der Charakter als Reste sedimentarer Gangquarze als wahrscheinlich gelten. 

Es fiel dem Redner auf, dass in den eingangs genannten, unzweifelhaft klastischen 

Einschliissen als geschwefeltes Eisenerz fast stets an Stelle des im urspriingliclien 

Gestein enthaltenen Pyrits Magnetkies auftritt, wofiir er Beispiele vorlegte. 

Redner schloss daraus, dass dieser Magnetkies aus- Pyrit infolge 

partieller Abrostung durch das Magma hervorgegangen s e i n 

miisse. Wie das ja auch von anderen Forschern in Kontaktzonen beobachtet 

wurde, und wie auch experimented erwiesen ist. 

Jeder eventuell noch mogliche Zweifel musste aber durch Pseudomorphosen 

von Magnetkies nacli Pyrit ausgeschaltet werden. Ein Einschluss von schwarzem 

Tonschiefer enthielt nicht ganz cm-grosse Wlirfel von Magnetkies eingewachsen, 

von genau derselben Art, wie z. B. bei Malmedy die Pyritwiirfel in schwarzem 

Tonschiefer liegen. Damit war jeder Einwand widerlegt. 

Diese Abrostung muss noch weiter gegangen sein. Nicht so gar selten 

kommt namlich mit Magnetkies und Kupferkies zusammen, oder an Stelle des 

zu erwartenden Magnetkieses in anderen Einschliissen, wie z. B. Quarz, Feldspat 

oder Sillimanit, schlackiger Magnetit, vor, der sich von dem gewohnliclien 

schlackigen Magnetit der Basalte, den man gemeiniglich als magmatische Aus- 

scheidung auffasst, durch Abwesenheit von oder Arrnut an Titan unterscheidet. 

Aus dieser Art des Vorkommens und der chem. Beschaffenheit schloss Redner, 

dass hier ein Endprodukt der Abrostung von Pyrit vorliege. 

Die drei genannten Erze konnen somit, wenn sie in anderen Einschliissen 

als Einsprengling auftreten, fiir deren sedimentare Herkunft gewissermassen als 

Leitmineral dienen. Nun war dem Vortragenden schon lange aufgefalien, dass 

sie haufig einzeln oder kombiniert in Feldspat oder Billimaniteinschliissen resp. 

deren Kombinationen mit Quarz zu linden sind. Dadurch wurde er veranlasst, 

eine Entstehung dieser Silikate aus dem begleitenden Gangquarz in Erwagung 

zu ziehen. Nach langerem Suchen gelang es ihm dann auch, fiir diese Hypo- 

these Beweise in Gestalt von U berg an gen zwischen Quarzen einer- 

seits und reinen Feldspat- oderSillimaniteinschliissen anderer- 

seits zu finden (die Stufen wurden vorgelegt). Ja noch mehr — man konnte 
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clirekt die Art cles Aufzehrens des Quarzes seitens der Silikate verfolgen. Ein 

schon fast vollig in Fibrolith umgewandelter Einschluss, in dem nur noch 

wenige Quarzinseln zuriickgeblieben sind, Hess auch im Schliff deutlich er- 

kennen, wie die Hauptmasse des Sillimanits kleinere Biindel in den Quarz vor- 

sendet, die sich dort hineinfressen und hauptsRchlich den praexistierenden 

Spalten folgen. Ahnliches zeigte sich auch makroskopisch wie auch mikro- 

skopisch beim Feldspat. An einem vom Redner vorgelegten Stuck, bei dem 

die Feldspatmasse seitlich in den Quarz eindrang, war dieser von einer Reihe 

von Parallelrissen durchzogen, die aber scharf an der Feldspatgrenze ab- 

schneiden: ein Beweis, dass dieser sich spater gebildet haben muss. Besonders 

iiberzeugend wirkten aber einige Einschlttsse, von denen der Vortragende einen 

vorlegte, bei denen der Quarz noch im Zusammenhang mit dem sandstein- 

artigen Nebengestein steht. Von diesem her hat offenbar die Umwandlung 

eingesetzt. Das Fahlband ist schon vollig in eine feinkornige Feldspatmasse 

umgewandelt, die einzelne Auslaufer in den Quarz hinein sendet. In einiger 

Entfernung tauchen im Quarz isolierte Feldspatkornchen auf. An diesem Stuck 

erkennt man, dass die Basen aus dem Nebengestein stammen miissen; die 

sog. Graniteinschliisse sind erst lialb umgewandelte Quarze. Bei der Feldspat- 

und Sillimanitbildung muss sich infolge Zuf filming von A1 im Uberschuss auch 

der grossere Saphir gebildet haben, von dem man in diesen Mineralien haufig 

eingeschlossene Korner auch isoliert im Basalt findet. Dafiir spricht das Ein- 

gesprengtsein des Minerals in den genannten Silikaten, ferner die Interposition 

der drei charakteristischen Frze in Saphirkornern, die Redner vorzeigte. Die 

innere Zusammengehorigkeit aller dieser nichtmetallischen Einschliisse wird 

durch synthetische Versuche von Morozewicz dargetan, der nachwies, dass aus 

einer entsprechend zusammengesetzten Schmelze je nach den Bedingungen Feld- 

spat, Korund, Sillimanit und Spinell kristallisieren, welch letzteres Mineral ja auch 

in den Sillimaniteinschlussen sehr gewohnlich ist. Redner wies dann noch kurz 

darauf hin, dass auch die Bildung des Zirkon und gewisser Augiteinschliisse mit 

den vorigen im Zusammenhang steht. 

Weiter ausgedehnte Untersuchungen gaben Anlass, den Kreis der Aus- 

gangsgesteine etwas zu erweitern. Zwar lassen sich die ahnlichen Quarz-Feld- 

spat-Einschliisse in den von Rinne beschriebenen norddeutschen Basalten noch 

ebenfalls auf devonisches Material beziehen — Devon muss nach Rinne auch 

dort im Untergrund vorausgesetzt werden. Aber auch in den Basalten von 

Lauban in Schlesien treten ganz ahnliche Einschliisse wie in den rheinischen auf; 

indessen kommen dort von durchbrochenen Sedimenten nur silurische in Betracht. 

Ferner kann das von 0. Becker in Quarzeinschliissen entdeckte Titaneisen in 

Verbindiuig mit der neuerdings konstatierten Tatsache, dass grosse Kristalle 

desselben Minerals in den metamorplien kambrischen Schichten von Salrn auf- 

treten, Anlass geben, auch solche Schichten im rheinischen Untergrund voraus- 

zusetzen. Schliesslich scheinen die von Bleibtreu und Ztrkel entdeckten Ein- 

schliisse von fliissiger Kohlensaure in Quarzeinschliissen, so wie der von Brauns 

entdeckte Molybdanglanz auf noch altere Ausgangsgesteine hinzudeuten. Jeden- 

falls steht fest, dass die Einschliisse zum grossten Teil metamorpher Natur sind. 

In der anschliessenden Diskussion stimmt Herr Klockmann (Aachen) 

den Ausfiihrungen des Vortragenden zu; zugleich weist' er darauf hin, welclr 

weitergehende Bedeutung die mitgeteilten Beobachtungen fiir das Verstandnis 

der Eigenart norwegischer Kieslagerstatten haben. Diese stimmen 

geologisch in alien wesentlichen Punkten mit den siidspanischen iiberein, unter. 

scheiden sich aber mineralogisch dadurch, dass sich an ihrer Zusammensetzung 

nebe 1 Pyrit auch noch Magnetkies in wechselnder Menge, zuweilen auch titan- 

freier Magnetit beteiligen; dazu sind sie mehr oder weniger deutlich kristallin 

ruiert. 

Wahrend nun die spanischen Kieslager zwischen normalen palaozoischen 

Schiefern liegen, finden sich die norwegischen Iviese eingeschaltet in regional 
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metamorphem Gebirge und es liegt nahe, zwischen dem metamorphen Neben- 

gestein und der besonderen mineralogischen und strukturellen Beschaffenheit der 

Kiese einen genetisclien Zusammenhang anzunehmen: dieselben metamorphen 

Yorgange, die die kambrisch-silurischen Schiefer Norwegens zu kristallinischen 

Schiefern umwandelten, erzeugten in den praexistierenden, ursprtinglicli dickten 

Kiesen kornige Struktur und reduzierten einen grosseren oder geringeren Teil 

des Pyrits zu Magnetkies, miter Umstanden auch zu Magnetit. Diese Deutung, 

die der Redner den norwegischen Kieslagerstatten schon frtiher gegeben hat, 

finden in den Beobachtungen des Herrn Wildschkey eine entschiedene Sttttze. 

Herr N. Tilmann (Bonn) sprach liber den tektonischen Charakter 

des Palaozoikums der Karnischen A1 p en. 

Die geologischen Karten dieses Gebietes zeigen deutlich den Gegensatz in 

den Lagerungsverhaltnissen zwischen den durch die karbonisclie Gebirgsbiidung 

stark verfalteten silurischen und devonischen Schichten (mit Einscliluss des 

Culm?) und der mit dem Oberkarbon beginnenden jtingeren Schichtfolge, die 

Yornehmlich durch Brtiche gestort ist. Erst detaiilierte Spezialaufnahmen lassen 

in diesem Reste karbonischen Alpengebirges die wahre Grosse der tektonischen 

Komplikation erkennen, die sich den verwickelten Erscheinungen des tertiaren 

Alpenbaues an die Seite stellt. 

Es liegt daher die Vermutung nahe, dass ebenso wie der tertiaren Alpen- 

faltung so auch diesem palaozoischen Gebirge ein deckenar tiger Bau zu- 

grunde liegt. Es miissten sich dann aber auch hier die wichtigsten Merkmale 

eines aus grossen Deckmassen bestehenden Gebirges wiederfinden. Dazu ge- 

horen: 

1. intensive Faltungserscheinungen, die sich in Cberschiebungen, Aus- 

quetschung ganzer Schichtkomplexe, Bildung von Reibungsbreccien in grossem 

Massstabe, inniger Verknetung heterogener Elemente zu anscheinend ein- 

heitlichen und einfach gebauten Schichtfolgen aussern. 

2. Regionalmetamorphose: die Umwandlung des primaren Habitus der 

Gesteine in einzelnen Zonen im Zusammenhang mit den tektonischen Prozessen. 

3. Wechsel der Fazies gleichalteriger Schichten in den verschiedenen. durch 

Uberschiebungen voneinander getrennten Zonen des Gebirges. 

All diese Merkmale sind auch dem karbonischen Gebirgsteil 

der Karnischen Alpen eigen; sie lassen sich an Hand einer Detailkarte 

(vergl. A. Spitz, Geologische Studien in den zentral-karnischen Alpen, Mittl. d. 

geol. Gesellscli. Wien. Bd. II. 1909) durch Beispiele belegen. (Yerfaltung von 

Devonkalk mit untersilurischen Schiefern, Umwandlung silurischer und devonischer 

Ivalke in halbkristalline Banderkalke, Faziesdifferenzen im Obersilur). 

Wenngleich sich heute die einzelnen Decken fur das gauze Gebirge 

noch nicht klar auseinander schalen lassen, so machen dock die erwalmten tek¬ 

tonischen Erscheinungen die Annahme eines deckenformigen Baus zur Notwendig- 

keit; dieser wird allerdings durch spatere Bewegungen erheblich an Ubersicht- 

lichkeit eingebiisst haben. 

Der Einwand, dass wir eine Wurzelregion nicht nachweisen konnen, ist 

kein stichhaltiger Grund gegen die entwickelte Auffassung; denn es ware ein 

ausserordentlieher Gllicksfall, wenn uns gerade dieser Teil des karbonischen Ge¬ 

birges in der verhaltnismassig wenig breiten Zone erhalten sein sollte, die heute 

noch sichtbar ist. 
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Auszug aus den Satzungen der „Greologisclien Vereinigung“. 

§ 3. Mitgliedschaft. 
Die Anmeldung zur Mitgliedschaft erfolgt an den Schriftfuhrer *. Das 

Eintrittsgeld betragt 5 M., der jakrliche Beitrag 10 M. fur Personen 
sowohl wie fiir Institute, Bibliotkeken 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 Jdhresheitrag ist bis Ende Januar an den Kassenfilhrer f einzuzahlen, 
andernfalls wird er durch Postauftrag erkoben. Verweigerung der Zah¬ 
lung bedeutet Austritt aus der Yereinigung und zieht Einstellung der 
Zusendung der Zeitschrift nach sick. 

Ehrenprasident: 
I. Vorsitzender: 
Stellvertret. Vorsitzender: 

*Schriftfiihrer: 

Stellvertret. Schriftfuhrer 
Redakteur: 
Mitredakteur: 

fKassenfiihrer: H. 

Der Vorstand: 

E. Suess (Wien) 
E. Kayser (Marburg) 
Ch. Barrois (Lille) 
G. A. F. Molengraaff (Haag; 
A. Rotlipletz (Miincken) 
Y. Uhlig (Wien) 
Fr. Drevermann (Frankfurt a. M., Senckenbergi- 

sches Museum, Victoria Allee 7) 
R. Richter (Frankfurt a. M.) 
G. Steinmann (Bonn) 
W. Salomon (Heidelberg) 
O. Wilckens (Jena) 
Schulze-Hein (Frankfurt a. M., Eschenheimer Anlage). 

YERLAG VON WILHELM ENGELMANN IN LEIPZIG 

Elemente 
der 

MINERALOGIE 
begriindet von 

Carl Friedrich Naumami 

=- 15., neu bearbeitete und erganzte Auflage - - 

von 

Dr. Ferdinand Zirkel 
ord. Professor der Mineralogie und Geognosie an der Universitat Leipzig, 

K. S. Geheimer Rat 

Mit 1085 Figuren im Text 

gr. 8. Geh. Jl 14.—, in Halbfranz geb. Ji 17.—. 
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Lichtbilder von den Felsenlandschaften des Pfalzerwaldes. 
Im 7. Jahrgange der Pfalzischen Heimatskunde (1911) hat Dr. E. Haberle 

in Heidelberg unter dem Titel „ D a s F e 1 s e n 1 a n d. d e s P f a 1 z e r w a 1 d e sa die 

merkwhrdigen und geologisch interessantesten Verwitterungsformen des Bunt- 

sand steines geschildert und die wichtigsten Typen in 37 wohl gelungenen Auto- 

typien wiedergegeben. Lichtbilder davon, zum Unterricht z. T. ausgezeichnet 

geeignet, liefert P. Welg, Heidelberg, Hauptstrasse 52, zum Preise von 

80 Pfg. das Stuck. 

Lichtbilder zur Verdentlichung der Entstehung der Steinkohle und 
der Kaustobiolithe tiberhaupt werden von Prof. Potonie herausgegeben. Sie 

sind zu beziehen durch die Yerlagsbuchhandlung Otto Roth, Berlin NO., 

Friedenstrasse 7. Die Serie von 72 Bildern kostet 90 Mk., einzelne Bilder 

1,50 Mk. 

Yom 13.—29. Juli findet in Zellerfeld unter Leitung des Lehrers E. Just- 

Zellerfeld ein Geologischer Ferienkursus statt, verbunden mit einer Reilie 

geologischer Exkursionen. Das Honorar betragt 16 M. (einschliesslich Karten, 

Besichtigungen u. a.). 

I)er geologische Unterricht an den dentschen Hochschnlen 
ini S.-S. 1911. (Schluss.) 

Abkiirzungen: Geol. = Geologie; g. = geologisch; Ub. = Ubungen; Anl. = Anieitung zu 
selbstandigen Arbeiten auf dem Gebiete der Geologie ; Coll. = Colloquium; Exk. = Exkursionen. 
— Die Zalilen bedeuten die Anzahl der Stunden. 

C. Osterreich: 

Czernowitz: Penecke : Palaontolo- 

gie der V/irbeltiere 5. 

Graz: Hoeenes: Uberblick der g. 

V erhaltnisse der osterr.-ungarischen Mon- 

archie 3; Geschichte der Geol. und 

Palaontologie 2; Pal&ontologie der wir- 

bellosen Tiere 3; Hilbee : Prakt. Geol. 

5; Heeitsch : Einfiihrung in die Geol. 

2; Ausgewahlte Kapitel aus der Geol. 

der Ostalpen 2; Ippen : Allgemeine 

Petrographie 3; Schaeizer und Ippen : 

Petrograph. Ub; Anl. 

Innsbruck: Blaas: Ausgewahlte 

Kapitel aus der Geol. der Alpen 2; Ub.; 

Cathrein: Petrogr. Exk. 

Prag, Wahxee: Stratigraphische 

Geol., Palaozoologie II, 2; Ub.; Anl.; 

Exk.; Pelikan : Petrogr. Ub.; Anl. 

Wien: Uhltg : Geol. II: Historische 

Geol. 4 : Ub.; Anl. Reyer : Theoretische 

Geol. mit Experiinenten. Uitlig, Suess, 

Schaffer : Exk. Doelter : Petrogene- 

tische Fragen 1. Berweeth: Petrogra¬ 

phie der kristallinen Schiefer 3. Dienee : 

Palaontologie der wirbellosen Tiere 
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II Teil 5; Ub.; Anl. Abel: Allgemeine 

Palaontologie 4. Akthaber: Entwick- 

lung nnd Systematik cler Cephalopoden 

mit bes. Beriicksichtigung der fossilen 

II. Teil 2; Ub. 

2. Technische Hoelischulen. 

A. D e u t sell 1 an d. 

Aachen: Dannenberg : Geol. fur 

Hiittenleute u. Chemiker; Erdgeschiclite; 

Elemente der Mineralogie und Geol. 

fiir Bauingenieure: Geol. der Stein- 

kohlen. Klockmann : Petrographie; 

Ub.; Anl. 

Berlin: Hirschwald: Allgemeine 

Geol. Tannhauser: Die wichtigsten 

Leitfossilien der geologischen Forma- 

tionen. 

Braunschweig: Stolley ; Geol. 

II; Ub. 

Breslau: F rech : Einfiihrung in 

die technische Geol. 1. yon dem Borne : 

Physik der Erdfeste 2. 

Danzig: v. Wolff: Geol. 3; Ent- 

stehung der Mineralien und Gesteine 

1 ; Ub. 

Darmstadt: Lepsius : Geol.; G. 

Praktikum fiir Ingenieure; Ub.' Exk. 

Klemm: Einfiihrung in die mikro- 

skopische Gesteinslehre. 

Dresden: Kalkowsky : Geol. von 

Sachsen. 

Hannover: Stille : Grundztige der 

Geol. 4. Hoyer: Praktische Geol. 2; 

Geol. des nordwestlichen Deutschlands 

1; Schondorf : Die technisch nutzbaren 

Mineralien und Gesteine in Deutschland 

2; Ub. im Entwerfen und der Verwer- 

tung g. Karten und Profile. 

Kar 1 sruhe: Paulcke: Geol. II 4; 

Entsteliung der Gebirge 2; Ub.; Anl.; 

Exk. Schwarzmann : Mikroskop.-petro- 

graph. Ub. 2., Heuglin : Lagerst&tten- 

lehre (Erze) 1. 

Munchen: Oebbeke: Die Amven- 

dung des Mikroskops in der Mineral., 

Geol., Chemie und Metallographie 2; 

Ub.; Anl; Exk. Weber: G. Exk. mit 

"V ortragen liber historische und strati- 

graphische Geol. 2; Ub. im Bestimmen 

von Gesteinen 2; Ub. im Bestimmen 

von Versteinerungen 2. 

Stuttgart: Sauer: Geol. mit Exk.; 

Bodenkunde auf g. Grundlage; Ub.; 

Anl. 
* # 

* 

Bergakadeinie Berlin: Rauff: 

Formationslelire; g.-palaontologisches 

Repetitorium- ^ Potonie: s. Universitat 

B. Gothan : Palaobotanisches Prak¬ 

tikum. 

Bergakademie Clausthal : 

Bode: Geol. II.Teilb; PalaontologieII; 

Tei’ 2; Ub. Bruhns: Lagerstattenlehre 

II. Teil 3; Petrographie 3; Ub.; Baum- 

gartel : Gesteinsmikroskopie. 

Bergakademie Freiberg i. S.: 

Beck: Geol.; Lagerstattenlehre; Ver- 

steinerungslehre; Ub. im Bestimmen von 

Gesteinen und Versteinerungen. 

* * 
* 

Hamburgisclies Kolonial- 

institut: Gurich : Die wichtigsten 

nutzbaren Minerale und Gesteine der 

deutschen Schutzgebiete, erlautert in 

praktischen Ubungen 2 ; praktische Ub. 

in g. und agronomischemKartieren; Exk. 

SenckenbergischeNaturfor- 

schende Gesellschaft Frank¬ 

furt a. M.: Drevermann: Geol. Siid- 

und Westdeutsclilands 1; Exk. 

A k a d e m i e Posen: Mendelsohn : 

Gesteinskunde 1. 

Sta dti sch es Poly technikum 

Kothen: Foehr: Geol. 1; g. Ub. 4- 
7 O y 

g. Seminar 4. 
* . * 

* 

Landwirtschaftliche H o di¬ 

sc h u 1 e Berlin: Gruner : Grundztige 

der Geol.; Geol. mit Bezug auf die Auf- 

suchung, Beschaffenheit und Brauchbar- 

keit des Wassers; Exk. 

Landw. Hochscliu 1 e Hohen- 

heim: Plieninger: Geol. II. Teil 3; 

Versteinerungskunde 1; Ub.; Exk. 

Lan d w. AkademieBonn-Pop- 

pelsdorf: Brauns: Geognosie 2; Exk. 

F orstakademie Eisenach : 

Migula : Mineralogie und Geognosie. 

Forstakademie Hann. VItin- 

den: Ehrenberg : Geol. 1. 

Forstakademie T h a r a n d t: 

Vater: Geol. 4; Ub.; Exk. 
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Forstakaclemie Eberswal tie: 

Remele: Geol.: Ub,; Exk. 

B. Osterreich. 

B r ii n n: Rzehak : Allgemeine und 

historische Geol. 4; Ub. 1. 

Graz: Rumpf : Architektonische und 

historische Geol. in Verbindung mit den 

Grundztigen der Palaontologie 3; Ub.; 

Exk. 

Prag: Franz E. Suess: Geol. II. 

Stratigrapliische Geol. in Verbindung 

mit Palaontologie; dynamische Geol. 

5; Ub. 1; Exk. 

Wien: Toula: Geol. II. Teil: Geo- 

tektonik, Formationslehre 4; Ub. 2; 

Rosiwal : Mikroskopische Petrogra- 

pliie 2. 
* * 

* 

HochschulefiirBodenkultur, 

Wien: Koch: Geol. und Bodenkuncle 

5; Ivossmat: G. Ubersicht iiber Oster- 

reich-Ungarn 2. 

Montanistische H o c h s c h u 1 e 

Leoben: Redlich : Geol. 6; Ub.; Exk. 

(mit Granigg). 

C. Schweiz. 

Zurich s. Universitat. 

Biicher- und Zeitschriftenschau. 

Der Steinhrucli. Y. Jalirgang 1910. 

1. R. Delkeskamp : Die Quarzgange des Odenwaldes. Vorkommen. Ver- 

wertung. Entstehiuig. Heft 1, S. 3—7. Heft 2, S. 16—18. 

Gibt eine kurze Ubersicht iiber das Vorkommen der verkieselten Baryt- 

gange des Odenwaldes; claran kntipft sich eine Besprechung des Alters, der 

Mineralsukzession und der Genesis der Gange. 

2. Hausmann : Die Priifung der Wetterbestandigkeit der naturlichen Bau- 

steine. Heft 3. S. 29—30. 

Bezieht sich auf die eingehenden Untersuchungen Hirschwalu’s iiber 

Wetterbestandigkeit der naturlichen Bausteine. 

3. L. Muller, Die Freyburger Kalksteine. Heft 5. S. 58-61. 

Bespricht die Herkunft und Entstehung der fur Arcliitekturen verwendeten 

Kalksteine von Freyburg a. cl. Unstrut. 

4. Alb. Schmidt: Der als Proterobas bezeichnete Griinstein im Fichtel- 

gebirge. Heft 5. S. 64—65. 

Das Gestein, das schon wiederholt in der Technik, z. B. bei der Ausfiihrung 

des Reichstagsgebaudes, Verwendung t'and, wircl petrographisch beschrieben und 

namentlich auf das Vorkommen am Ochsenkopf naher eingegangen. 

5. Luclw. Muller: Das Kaolin und seine deckenformigen Lagerstatten in 

Mitteldeutschland. Heft 6. S. 79 — 80. 

Die Kaolinlagerstatten in Mitteldeutschland sind nach Untersuchungen von 

Wust und ancleren zum grohten Teil Reste einer zusammenhangenden Verwit- 

terungsdecke, die zur Tertiarzeit das Gebiete der Porphyre von Halle und der 

Ergussgesteine von Meissen iiberzog. Beclingungen der Kaolinisierung sind Luft- 

abschluss und Umwandlung der unloslichen zweiwertigen Eisenverbindungen in 

losliche. 

6. Anonymus („R. M.“l: Der Erzbergbau in den deutschen Kolonien im 

Jahre 1908/09. Heft 9. S. 135-137. 

Gibt eine gedrangte Ubersicht iiber die Entwickelung des Bergbaues in den 

einzelnen Schutzgebieten. 

7. R. Delkeskamp : Die Kupferlagerstatten der basischen Eruptivgesteine 

der Toskana. II. Heft 9. S. 137—141. 
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Der Verfasser wendet sich gegen eine Erklarung dieser Erzyorkommen als 

Grenzfazies basischer Eruptivgesteine und spricht sicli fiir eine sekundare Ent- 

stehung durch thermale und hydatogene Vorgange aus. 

8. Rohland: Eber Sande und Kiese fiir Luft- und hydraulische Mortel. 

Heft 12: S. 165—166. 

9. Schnass : Die Kalkberge zu Riidersdorf. Heft 13. S. 180—184. 

Bringt Mitteilungen iiber die Art des dortigen Steinbruchbetriebes. 

10. Anonymus: Eber das Vorkommen der in- und auslandischen Pfiaster- 

stein-Materialien und ihre Verwendung in deutschen Stadten. Heft 14. S. 195 

bis 198. 

Enthalt eine Aufzahlung der Gesteine, die fiir Herstellung von Strassen 

und Wegen in Betracht kommen; beigegeben ist eine Zusannnenstellung der 

Herkunft, des Absatzgebietes und der Verwendung in den verschiedenen Stadten. 

11. Steuer: Der Wert geologischer Untersuclningen in der Steinbruch- 

industrie. Heft 14. S. 198—200. 

Weist auf die Notwendigkeit einer ortliclien geologischen Untersuchung 

und einer petrographischen Begutachtung bei der Anlage neuer Steinbruch- 

betriebe bin. 

12. Kaiser, Erich . Eber Rindenbilclung an Kalksteinen. Heft 18. S. 254 

bis 257. 
An vielen Kalksteinen lasst sich eine Art Schutzrinde erkennen, die als 

dlinne Haut die Obertiache iiberzieht. Chemisch besteht sie aus Kalziumsulfit 

und Sulfat. Als Mass fiir die Dichte der Rindenbildung zieht der Verfasser eine 

(indirekte) Bestimmung der Porositat an der Gesteinsoberflache heran. 

13. Schmidt, Alb.: Die Granitgewinnung im Fichtelgebirge, ihre Geschichte 

und Rechtsverhaltnisse. Heft 21. S. 294 — 296; Heft 22. S. 310—311. Heft 24. 

S. 344-345. 

14. Rohland: Eber die Verwitterung von Basalt. Heft 22. S. 309—310. 

Verfasser sieht als Ursache fiir die eigentiimliche Verwitterung der Ba- 

salte, die unter dem Namen Sonnenbrand bekannt ist, die Existenz eines leicht 

hyclrolysierbaren Alkalisilikates an; erst in zweiter Linie spiele die Kontraktion 

beim Erkalten eine Rolle. 

15. Tannhauser: Zur Frage der Verwitterungsursache der als „Sonnen- 

brenneH bezeichneten Basalte. Heft 24. S. 340 u. 341. 

Wendet sich gegen P. Rohland. Nach Tannhausers Auffassung ist der 

Zerfall der Sonnen'brenner lediglich eine Kontraktionswirkung. 

A. WuRM. 

Bollettino della Societa geologica italiana. Yol. 29. 1910. 

1. G. Dainelli: L’ Eocene nel Friuli Occidentale. 1—22. t. 1, 2. 

Die mit einem Ebersichtskartchen in Schwarz und 11 Profilen ausgestat- 

tete Arbeit beschreibt die Verbreitung und tektonische Stellung des Eozans im 

westlichen Friaul. Die Grenze gegen Trias-Jura ist danach gewbhnlich eine 

F alteniiberschiebung. 

2. M. Craveri: Le clune continentali di Trofarello—Cambiano e di Gru- 

gliasco (Torino). 23—31. 

Der Loss auf den Moranenziigen der zweiten Vergletscherung und der Loss 

der Turiner Hiigel haben sich in der zweiten Interglazialzeit abgelagert, wahrend 

nordostliche WTinde die Sanddunen von Trofarello-Cambiano aufhauften. In der 

Postglazialzeit hat sich Loss in geringerer Menge auf den Moranenziigen der 

dritten Vergletscherung gleiclizeitig mit den Dlinen von Grugliasco gebiidet. 

3. P. Principi : Sulla presenza di cristalli di cpiarzo nei prodotti disgre- 

gazione dei tufi di Pornello (Perugia). 32—36. 

Geologische Rundschau. II. 13 
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4/ A. Galdieri : Le terrazze orografiche dell’ Alto Picentino a Nord-Est di 

Salerno. 37—116. 23 Textfiguren. 

Genaue, mit zahlreichen Abbildungen versehene Beschreibung der Diluvial- 

terrassen und Parallelisierung mit den Abschnitten und Ablagerungen des al- 

pinen Diluviums. 

5. A. Verri und L. Lanzi: L’ uomo preistorico nella conca di Terni. 117 

bis 155. t. 3 (Profile). 

Enthalt auch Angaben fiber die alteren Schiclitsysteme. 

6. A. Cjampi : Alcune recent! osservazioni sulle limoniti del Campigliese. 

156-164. 

Auf Grund neuer Bergwerksanlagen stellt es sich heraus, dass die von 

dem Verf. untersuchten Limonitgange von Campiglia Marittima Zersetzungs- 

produkte von Sulfidgangen sind. Fur deren Entstehung wird unterirdischer, an 

einer Stelle erbohrter Granit verantwortlich gemacht. 

7. G. DeStefano: Ricerche sui pesci fossili della Calabria meridionale. 

I. Ittioliti miocenici di Capo dell’Armi. 165—198. t. 4—5. 

Aus der Beschreibung von 15 Arten geht die Zugehorigkeit des sie ent- 

haltenden „Bryozoenkalkes“ von Kalabrien ziun mittleren Miozan hervor. 

8. A. Portis : Notizie dal Palatino e Foro Romano. 199—206. 

Die neuen Ausgrabungen am Forum und Palatin haben eine Anzahl lokal 

interessanter Daten liber die geologische Beschaffenlieit desUntergruncles geliefert. 

9. 1. Chelussi : Osservazioni petrograficlie sopra alcune sabbie della costa 

Toscana e della pianura Grossetana. 207—219. 

Die untersuchten Sande stammen teils aus dem Inneren des Landes (Fluss- 

transport), teils sollen sie vom Meeresgrunde gegen das Land clurch Grund- 

stromungen („flutto di fondo“) getragen worden sein. 

10. F. Salmojraghi : A proposito di una carta geologica e di alcuni fossili 

dell’ Appennino Benevento-Foggia. 220—222 

11. C. De Stefani: La livellazione sul litorale Calabro-Siculo fatta dopo 

il terremoto del 1908. 223—231. 
Der kristalline Untergrund der kalabrisch-peloritanischen Region zeigt keine 

Anzeichen von Niveau-Anderungen clurch das Erdbeben. Oberflachliche Rut- 

schungen und Sackungen des Bodens und der clarauf errichteten Bauwerke haben 

im Gebiete des Tertiars und Quartars vielfacli stattgeflinden. 

12. G. D’Achiardi: Luigi Celleri. 232—239. 

Nekrolog des bekannten Elbaner Mineralsammlers. 

13. G. B. Caccjamali : Una falda di ricoprimento tra il lago d’lseo e la 

Val Trompia. 240-246. 

Durch Profile und Kartenskizze erlliuterte Schilderung einer wichtigen 

Uberschiebung ostlich des Iseosees. 

14. D. Del Campana : Sopra un cranio ed una mandibola del Quaternario 

di Toscana, attribuiti al Canis lupus Linn. 247—256. t. 6. 

15. M. Anelli: Cenni petrografici sul conglomerato dei „Salti del Diavolo“ 

in Val Baganza (Prov. di Parma). 257—286. t. 7. 

Petrographische Schilderung der kristallinen Gesteine des tertiaren Kon- 

glomerates. Versuch, die Herkunft der darin enthaltenen, zum Teil fur den 

Appennin ganz fremdartigen Granite, Quarzporphyre, Gneisse, Glimmerschiefer 

und Quarzite aufzuklaren. 

16. F. Sacco: L’Appennino meridionale. 287—368. t. 8. 

Ubersichtliche und zusammenfassencle Darstellung der Stratigrapliie des 

sfidlichen Appennin und ilire Literatur. Dazu eine geologische Karte in 1: 500000. 

(Die Karte ist dem Doppelheft 3-4 beigegeben, wahrend die Arbeit in Heft 2 

abgedruckt ist.) 

17. B. Nelli: Fossili miocenici di Kasos nel mare Egeo. 369—377. 

18. G. De Angelis d’Ossat : Sulla Geologia della Provincia di Roma 

XIII. Coprolite nel travertino dei Bagni di Tivoli. 378—379. t. 9. 
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19. G. De StefanO: Sui pesci pliocenici dell’Imolese. 381 402. t. 10. 
Der Verf. kommt auf Grund seiner Untersuchungen zu dem Ergebnis, dass 

die Fischfauna des italienischen Pliozanmeeres sich, je mehr man sie kennen 
lernt, , als um so identischer mit der jetzigen Mittelmeerfauna erweist". 

20. M. Craveri : II tufo calcareo o breccia conchigliare dei tempi di Gir- 
genti. 403 - 410. 

Ein Stuck Kalkstein vom Tempel des Herkules erwies sich als ein an Bi- 
valven, Gastropoden und Bryozoen reicher Lithothamnien- oder Nulliporenkalk. 
Die zu den Bauten verwendeten Kalksteine gehoren zum Pliozan. 

21. P. Prjncipi : Sul periodo sismico di Mucciafora e Roccatamburo (Spo- 
leto) del Giugno—Ottobre 1910. 411—422. 

Mit einem Erdbebenkartchen versehene Beschreibung der Bebenperiode des 
letzten Jahres unter besonderer Berticksichtigung des geologischen Baues der 
Gegend. 

22. C. Migliorini: Sul calcare miocenico Casentinese. 423—456. 
Geologische und palaontologische Beschreibung mit einem Schwarzkartchen 

und 3 Problem Aus der palaontologischen Beschreibung geht die Zugehorigkeit 
zum mittleren Miozan und zwar zu der vom Yerfasser nach clem Yorgang von 
De Stefani als bathymetrische Fazies aufgefassten Helvetischen Stufe hervor. 

23. A. Yerei: L’uomo preistorico nella conca diTerni (Appendice). 457—476. 
Anhang zu der Arbeit auf S. 117 — 155. 
24. U. Pagani : Avanzi di vertebrati quaternarii scavati a Navezze (Gussago) 

presso Brescia. 477—486. 
25. J. Chelussi : Psammografia di alcune „terre rosse“ italiane. 487—507. 
Bestimmung einer Anzahl von Mineralien in „roten Erden“ des Karstes von 

Triest, cler Gegend von Siena, der Aquilaner-Abruzzen und der Provinzen Pa¬ 
lermo und Trapani in Sizilien. 

26. G. B. Cacciamali : I brontidi. 508—512. 
Unter ,,Bronticlen“ versteht cler Verf. auf Grund eines Vorschlags von 

Altppi die in verschieclenen Gegenden bekannten und sehr verschieden genannten 
Erdgerausclie. Er hat selbst 5 Brontiden in Porto Civitanova (Marche) beobaclitet 
und ist geneigt, sie als ein seismisches Phanomen aufzufassen. 

27. A. Martelli und B. Nelli: 11 Miocene medio e superiore cli Yalona in 
Albania. 513—551. t. 11. 

Palaontologische Beschreibung einer reichen Fauna (65 Arten), hauptsach- 
lich von Bivalven und Gastropoden aus dem Mittelmiozan. 

28. L. Baldacct: Nuove ipotesi sulla struttura geologica clelh Elba. 
LXXV—XCIII. 

Klare zusammenfassende Darstellung cler Stratigraphie und cler verschie¬ 
clenen Hypothesen fiber die Tektonik cler Insel. Der Yerf. ist cler Ansicht, class 
Steinaiann’s und Termier’s Anscliauungen nicht nur flir Elba, sondern auch fiir 
das ganze ausseralpine Italien unbegrundet seien. 

29. G. Dal Piaz : Giovanni Omboni. XCIY—CYI. Nekrolog mit Publi- 
kationsverzeichnis. 

30. G. De-Alessandri : Francesco Salmojraghi. CYII—CXXII. Nekrolog 
mit Publikationsverzeichnis. 

31. D. Pantanelli : Lembo quaternario neU’interno della Yalle di Reno. 
CXXIII—CXXIV. 

Nachweis einer Diluvialterrasse in erlieblicher Hohe fiber clem jetzigen Tal- 
boden. 

32. S. Di Franco: Struttura columnare della lava Etnea nella valle del- 
1’ Alcantara. CXXV- CXXYI. 

Der Lavastrom des Monte Mojo, des exzentrischsten Kraters des Atna, zeigt 
nur an cler einen von dem Yerf. beschriebenen Stelle Saulenstruktur, was auf 
besondere Weise zu erklaren versucht wird. 

13* 
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33. P. Aloisi : Escursioni nell’ isola d’ Elba eseguite dalla Societa geologica 

italiana dal 18 al 22 settembre 1910. CXXVII—CXLIV. 1 Tafel und 7 Text- 

figuren. 
Exknrsionsbeschreibung, die fiir einen Besnch derlnsel vcnYorteil sein kann. 

Gesellschaften, Versammlungen, Institute usw. 

Die diesjahrige vierte Jahresversammlnng der Deutschen Minera 1 ogi- 

sclien Gesellschaft findet in der Zeit vom 24.—30. September statt. Die 

Geschaftssitzung wil’d am 24. September in Heidelberg, die Vortrage werden vom 

25.—27. September in Karlsruhe abgelialten werden; vom 28.—30. werden Ex- 

kursionen unternommen. 

Auf der 83. Yersammlung Dent seller N atur for seller und Arzte 
in Karlsruhe vom 24. bis 30. September 1911 werden u. a. in den allgemeinen 
Sitzungen sprechen FnAAS-Stuttgart: Uber die ostafrikanischen Dinosaurier; 
SiEVERS-Giessen: liber die heutige und friihere Vergletscherung der siidamerika- 
nischen Kordilleren; in der Sektionssitzung der naturw. Abteilung Steinmann- 

Bonn : liber Abstammungslehre. Anmeldungen fiir Vortrage in der Abteilung 
flir Geologie nimmt Prof. Dr. W. PAULCKE-Karlsruhe entgegegen. 

In Konigsberg ist am 1. Mai eine Erdbebenwarte errichtet worder, 

deren Direktor der dortige Ordinarius fiir Geologie, Prof. Dr. Tornquist, ist. 

In Helsingfors ist durch die Finlandische Geographische Gesellschaft 

eine E r d b e b e n w arte errichtet worden. 

Geologisclie Forschmigsreisen. 

Der durch seine Arbeiten liber die Morphologie des Schweizer Jura und 

des norwegischen Hocligebirges bekannte Wiener Priv.-Doz. fiir Geographie Dr. 

Fritz Machatscheck hat im Marz eine Expedition in das Tienschangebirge an- 

getreten, um vor allem in den westlichen Teilen desselben glazialgeologische 

Untersuchungen vorzunehmen. 

Die vom Reichskolonialamt unterstiitzte bodenkundliche Expedition des 

Priv.-Doz. Dr. Vagkler in Konigsberg hat anfang Marz im ostlichen Teile der 

Landschaft lTgogo (Deutsch-Ostafrika) ihre Tatigkeit begonnen. 

Die National Geographical Society of America hat zu weiteren Glazial- 

forschungen in Alaska im Laufe dieses Sommers eine Expedition unter Fiihrung 

von Prof. Ralph S. Tarr von der Cornell University und von Prof. Martin von 

der Wisconsin University ausgesandt. 

Der durch seine Vulkan- und Eiszeitforschungen bekannte Geograph Prof. 

Dr. H ans Meyer-Leipzig tritt im Mai eine Reise nach Ostafrika zur Untersuchung 

der Kirunga-Vulkane und des grossen Grabens nordlich vom Kiwu-See an. 

Der Priv.-Doz. Dr. Arnold HEiM-Ztirich hat iniAuftrag einerPetroleumgesell- 

scliaft eine Reise nach Sumatra angetreten, wo er zurzeit im Hochland von 

Palembang seine geologischen Untersuchungen begonnen hat. 

Personalia. 

Ernennungen: Der Staatsgeologe von Bulgarien Dr. Lazar Vanrov ist 

zum ord. Professor fiir Geologie und Palaontologie an der Universit&t Sofia er- 

nannt; Dr. Charles R. Eastman von der Harvarduniversitat zum Professor der 
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Palaontologie an der School of Mines der Universitat in Pittsburg; der frtihere 
Assistent am mineralogischen Institut der Universitat Heidelberg Dr. Erkst 

Becker zum Dozenten fur Geologie an der Kaiserl. Chinesischen Universitat in 
Peking; Dr. J. S. Flett zum Assistenten des Direktors der Geological Survey 
von Schottland; Prof. Dr. Franz Ed. Suess in Wien zum Professor der Geologie 
an der Deutschen Technischen Hochschule in Prag; Dr. F. Zambonini in Sassari 
zum Professor der Geologie an der Universitat Palermo; L. C. Snider in Nor¬ 
man (Oklali.) zum Direktor der Oklahoma Geological Survey; Dr. M. Stark- 

Wien zum ao. Professor der Mineralogie und Petrographie an der Universitat 
Czernowitz; R. E. Hose zum Assistant State Geologist von Michigan; W. C. 
Smith vom Corpus Christi College in Cambridge zum Assistent der Mineralogischen 
Abteilung des britischen Museums in London; der Professor der Geologie an 
der Universitat Tientsin Dr. Noah F. Drake zum Professor der Geologie an der 
Stanford Universitat Cal. 

Habilitiert hat sich: Dr. Max Reinhard als Priv.-Doz. fur Petrographie 
an der Universitat Bukarest. 

RUcktritte: In den Ruhestancl tritt der Landesgeologe Geh. Bergrat Dr- 
E. DATHE-Berlin und der Direktor des Geologischen Museums in Cambridge, 
England, Henry Keeping. — Yon seiner Stellung als Staatsgeologe von Indiana 
ist W. S. Blatschley zurtickgetreten. 

Auszeichnungen, Jubilaen: Kommerzienrat G. Seligmann in Koblenz, 
lebenslangliches Mitglied der Geologischen Yereinigung, ist zum Dr. phil. h. c. 
der Universitat Bonn ernannt worden. — Dem Bezirksgeologen Dr. Willi KOert 

ist der Rote Adlerorden 4. Kl. und dem Landesgeologen a. D. Geh. Bergrat Dr. 
E. DATHE-Berlin der Kronenorden 3. Kl. verliehen worden. — Die Geological 
Society in London hat verliehen: A. W. RowE-Margate und Dr. F. A. Bather- 

London die Lyellmedaille, R. H. TiDDEMANN-London die Murchisonmedaille, Priv.- 
Doz. Dr. 0. T. Jones-Aberystwyth den Wollastonfund, E. S. Cobbold-A11 Stretton 
den Murchisonfund und Prof. Dr. C. G. CuLLis-London den Lyellfund. 

Todesfalle : Gestorben sind am 8. Marz der russische Palaontologe Prof. 
Joseph Lahusen, Dozent am Berginstitut in St. Petersburg; am 28. Marz in 
Washington der amerikanische Geologe Samuel Franklin Emmons, Teilnehmer 
an der sogen. 40 th Parallel Survey unter King und Yerfasser der grossen Mono¬ 
graph ie: „Geology and Mining Industry of Leadville, Col.“ (1886); am 18. April 
im 72. Lebensj ahr der Professor der Geologie an der Universitat von Jowa, 
Samuel Calvin, seit 1892 State Geologist von Jowa; am 30. Marz in Jamaica 
Plain, Mass. Frau Ellen H. Richards, Yerfasserin der „First Lessons in Mi¬ 
nerals^ (1885); am 13. April in Chesham Bois im 92. Lebensj ahre der englische 
Geologe Prof. Thomas Rupert Jones, Dozent ftir Geologie am Royal Military 
College, Sandhurst, zeitweiliger 2. Sekretar der Geological Society of London und 
von 1879—1881 Prasident der Geologists’ Association. Yon seinen zahlreichen 
geologischen Werken sind zu nennen die „Wonders of Geology4* sowie eine 
gauze Anzahl Monographien iiber Foraminiferen („Foraminifera of the Crag44 
(1866—1897) und die ,,British Carboniferous Entomostraca (1874 — 1884); am 
31. Marz in Cannes der Direktor des Naturwissenschaftlichen Museums in Brussel, 
Edouard Dupont, der sich bei der Fertigstellung der Geologischen Karte von 
Belgien und um die Aufstellung der reichen geologischen und palaontologischen 
Sammlungen (vollstandige Skelette des Iguanodon) im dortigen Museum grosse 
Yerdienste erworben hat; Ende Mai in Strengnas der Professor A. E. Torne- 

bohm, langjahriger Leiter der schwedischen geologischen Landesanstalt im Alter 
von 72 Jahren; am 16. April in Washington der Mineraloge Edwin E. Howell 

im 66. Lebensj ahre. . 
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Geologische Vereinigung. 

Ortsgruppe Mannheim-Heidelberg. 

Am 11. November fancl die Griindung der Ortgruppe unter zahlreicher 

Beteiligung von Mannheimer Interessenten in Heidelberg statt. Zum Yorsitzen- 

den wurde Prof. W. Salomon (Heidelberg), zu stellvertretenden Yorsitzenden 

der Direktor des Heidelberger Wasser-, Gas- und Elektrizitatsverkes, Ingenieur 

Kuckuck und Prof. Fohner (Mannheim), der Yertreter des Mannheimer Yereines 

fiir Naturkunde, gewahlt. Das Amt des Schriftfiilirers und Ivassenwartes iiber- 

nahm Dr. A. Wukm, erster Assistent am geolog. pal&ont. Institut d. Universitat. 

Es wurde beschlossen, ausser den stimmberechtigten Mitgliedern des Zentral- 

vereines auch ,,standige Gaste“ gewissermassen als ausserordentliche Mitglieder 

zuzulassen. (Jahresbeitrag 1,50 Mk.) Der Ortsgruppe gehoren zurzeit (1. April 

1911) 85 stimmberechtigte Mitglieder und 101 ,,standige Gaste“ an. 

In dem Wintersemester 1910 11 fanden folgende Yeranstaltungen statt: 

11. XI. 10. Griindung der Ortsgruppe. Yortrag von Dr. A. Worm: ,,Der 

Bergschlipf von Mtihlhausen bei HeidelbergL 

20. XI. 10. Ausfiug in das Siebenmtihlental bei Heidelberg und Besich- 

tigung der neuen Quellfassungen fiir die Wasserversorgung von Heidelberg. 

Ftihrer: Direktor Kuckock. 

4. XII. 10. Besichtigung des Bergschlipfes von Mtihlhausen bei Heidelberg. 

Ftihrer: Prof. Salomon. 

31. I. 11. Yortrag des Dr. Rudolf Ewald: „Uber geologische Reisen in 

Spanienu (mit Lichtbildern). (Sitzung in Mannheim.) 

10. II. 11. Yortrag des Dr. Fritz Heim, Geologen der deutschen antarktischen 

Expedition: ,,Die deutsche antarktische Expedition und ihre ZieleY (Sitzung in 

Heidelberg.) 

12. II. 11. Besichtigung der bei Eisstauungen transportierten grossen Fels- 

blocke im Neckardiluvium der neuen Bahnhofsanlage in Heidelberg. Ftihrer: 

Oberingenieur Teoeler. 

17. II. 11. Yortrag des Prof. Dr. W. Paulcke (Karlsruhe): „Bild und Bau 

des Unterengadins, geologische Forschungen im Gebiete der Heidelberger Htitte“ 

(mit Lichtbildern). (Gemeinsame Yeranstaltung mit dem Naturhistor. Mediz. 

Yerein Heidelberg und der Sektion Heidelberg des Deutschen u. Osterreichischen 

Alpenvereines.) Sitzung in Heidelberg. 

Das Gescliaftsjahr der Ortsgruppe lauft vom 1. Januar bis zum 31. Dezember. 

Anmeldungen und Anfragen sind an Dr. Wurm, Geolog. Institut d. Universitat 

zu richten. 

1 JUL 1911 
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Auszug aus den Satzungen der „Geologischen Vereinigung“. 

§ 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 lebenslanglicbe 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 erkoben. Verweigerung der Zah- 
lung bedeutet Austritt aus der Yereinigung und zieht Einstellung der 
Zusendung der Zeitschrift nacb 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) 
> > Y. 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) 
+Kassenfiihrer: H. Schulze-Hein (Frankfurt a. M., Eschenheimer Anlage). 

:: VERLAG VON WILHELM ENGELMANN IN LEIPZIG :: 

Friedrich Dannemann 

Die Naturwissensehaften 
in ihrer Entwicklung und 
in ihrem Zusammenhange 

In vier Banden 

Erster Band: 

Von den Anfangen bis zum Wiederaufleben 
der Wissenschaften 

Mit 50 Abbildungen im Text und mit einem Bildnis von Aristoteles 
gr. 8. Gek. Jl 9.—, in Leinen geb. M 10.— 

Zweiter Band: 

Von Galilei bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts 
Mit 116 Abbildungen im Text und einem Bildnis von Galilei 

gr. 8. Geh. Jl 10.—, in Leinen geb. Jl 11.— 

Die beiden letzten Bande befinden sich in Yorbereitung und erscheinen 

im Laufe des Jahres 1911 
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240 Geologischer Unterricht. 

Unterricht nicht voll geniigen wird, so ist eine planmassige Organisation von 

Schiilerausflugen in die weitere Umgebung unbedingt notwendig. Es empfiehlt 

sich auch, die jetzt bereits gebrauchlichen Ivlassenausfliige geologisehen 
Unterrichtsausflugen dienstbar zn machen. 

Mit Beriicksiebtigung dieser Grundsatze verteilt sich das geologische Pen- 
sum wie folgt: 

IV. Heimatkunde. Einftihrung in die erdgeschichtliche Betrachtungsweise 

auf Grand gut zu beobachtender Erscheinungen cler allgemeinen und historischen 

Geologie in der Heimat. 

UIII. Sachsen. Erweiterung der allgemeinen und historisch-geologischen 

Beobachtungen. Einftihrung in das Verstandnis der geologisehen Spezialkarten. 

O III. Behandlung geologischer Fragen im Anschluss an die zu bearbeitenden 

Landschaften des deutschen Reichs. Das geologische Profil. 

UII. Die Prozesse der Gebirgsbildung, Erdbeben und Vulkanismus. 

OIII und UII. Anorganische Chemie mit Mineralogie. Lotrohrversuche. 
Gruppierungen des mineralogischen Wissens. 

UI. Historische Geologie, Entwickelungslehre mit besonderer Berucksich- 

tigung der Palaontologie. 

0 I. Entwickelung und Entwickelungsgeschichte des Menschen. 

Man wird zugeben, dass in diesem Rahmen der Geologie eine hinreichende 

und yielseitige Betrachtung gesichert ist. Ob die Mineralogie ebensogut weg- 

kommt, ob sie nicht nur einseitig chemisch, sondern auch etwas genetisch- 

geologisch getrieben wird, das diirfte sehr von der besonderen Neigung des 

Chemielehrers abhangen. Ebenso ist nicht ersichtlich, ob die Kenntnis der 

Gesteine etwas weiter gefordert wird, als die robe empirische Auffassung bei 

den Ausfliigen der Unterstufe gewahrleistet. Alles in allem aber dtirfen wir 

uns des Fortschrittes freuen in besonderer Hoffnung auch darauf, dass Sachsens 

Volksschullehrer kiinftig in der Lage sein werden, geologisches Wissen in 

breitere Volksschichten tragen zu helfen und zur Wertschatzung geologischer 

Arbeit mitzuwirken. 

Soviel aus dem reichen Beratungsstoffe der letzten Sitzung. Die nllchste 

Tagung soil im Oktober stattfinden. Auch auf ihrem Programm werden Seminar, 

Volksschule und Fortbildungsschule im Mittelpunkte stehen. Eine Unterkom- 

mission ist mit der Zusammenstellung eines Literaturverzeichnisses zur natur- 

wissenscbaftlichen Fortbildung der Volksschullehrer betraut. 

Biicher- und Zeitschriftenschau. 

E. Kayser : Lehrbucli der Geologie 
4. Aufl. II. Fe. Encxe 1911. M. 20. 

Die gewaltige Zunahme des Inter- 

esses an der Geologie spiegelt sich deut- 

lich in dem Zuwachs neuer Lehrbiicher 

und in der raschen Aufeinanderfolge 

neuer Auflagen vorhandener wieder. 

Selbst das umfangreiche und verhalt- 

nismassig kostspielige Werk Kaysers 

liegt jetzt schon in 4. Auflage vollendet 

vor. Hatte der 1909 erschienene I. Teil 

den raschen und grossen Fortschritten 

der allgemeinen Geologie durch Er¬ 

weiterung wie durch Umarbeitung tun- 

lichst Rechnung getragen, so bietet auch 

der jetzt erschienene historische Teil 

reichliche Erweiterung und Vertiefung 

des Stoffes sowie Vermehrung der di- 

daktischen Beigaben. Eine ausfuhrliche 

Neubearbeitung hat besonders der Ab- 

schnitt iiber den fossilen Menschen ge- 

funden; ebenso sind die Absclmitte iiber 

die mesozoischen Formationen erheblich 

erweitert worden. Wir besitzen in dem 

IvAYSER Schen Lehrbuche ein Werk, das 

alle Seiten der Geologie tunlichst gleich- 

massig beliandelt, zugleich aber auch 

auf deutsche Verhaltnisse besondere 
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Riicksicht nimmt. Moge es dem Yer- 

fasser vergonnt sein, das Buch andauernd 

auf clieser Hohe zu erhalten, was bei 

dem gewaltigen Umfange der Literatur 

unci clem vielfach mangelhaften Zu- 

stande unserer Bibliotheken keineswegs 

eine leichte Arbeit ist. St. 

Schneider, Karl. Die vulkanisehen 
Erscheinungen der Erde. VIII fi- 
272 S. 50 Abbilcl., Kartell, Profile. 

Verlag von Borntrager. Berlin 1911. 

12 Mk. (ungebunden). 

DerYerf. ist bemtiht gewesen, unter 

Verarbeitung selir zahlreiclier lokaler 

Publikationen ein zusammenfassencles 

Bilcl vom gegenwartigen Stande der 

Yulkankunde zu geben. Er hat be- 

sonderen Wert auf eine sorgfaltige 

Beschreibung cler einzelnen Yulkantypen 

gelegt, unci yerwenclet dabei eine Reihe 

eigener Namen, die eine scharfere 

morphologische und genetische Gliede- 

rung heryorrufen sollen. Die Namen 

sind ebenso wie die lokalen Beschrei- 

bungen clurch eine Anzahl von anschau- 

lichen Figuren und Kartchen erlautert. 

Leider lasst clie Keproduktion der 

Photographien oft zu wiinschen iibrig. 

(Man vergl. S. 63 u. a.) Besonclers 

wertvoli ist eine Ubersicht der vulka- 

nischen Bildungen Mitteleuropas seit 

clem Tertiar, clie Darstellung der geo- 

graphischen Yerbreitung der Yulkane 

in der Gegenwart unci eine sorgfaltige 

Zusammenstellung der in historischer 

Zeit tatig gewesenen Yulkane. Sal. 

Palaozoische Schlotbreccien im 

ostlichen Kanada. Nach R. Harvie 
(Trans. Roy. Soc. Kanada 3, 1Y, 1909 

—10, 249—278, 11. Taf.) zieht clurch 

die I n s e 1 Montreal und clie nalie 

angrenzenden Gebiete eine etwa 3 engl. 

Meilen breite Zone, in welche sich clie 

Yorkommnisse von Massengesteinen cler 

Alkalireihe (Nephelinsyenit, Essexit und 

verwandte Ganggesteine) mit einer 

einzigen Ausnahme einreihen. Sie treten 

alsLakkolithe, als runde bis ovale Schlot- 

ftillungen, oder als Gauge auf, und die 

grosseren Yorkommnisse bilden steil 

aufragende, gerundete Berge in cler im 

allgemeinen fiachen Landschaft. 

Neben kompakten Gesteinen ist 

vulkanische Sclilotbreccie mit 

alnoitischem, (selten mit nephelinapli- 

tischem) Zement weit verbreitet. Man- 

cherorts erscheint sie durch Ubergange 

mit dem kompakten Gestein verbunden, 

sonst bildet sie gangformige bis schlot- 

formige Massen ftir sich allein. Sie 

dringt zungenformig in die alteren Ge- 

steine (vom Archaikum bis zum Unter- 

silur) ein, unci cliese erscheinen am 

Kontakt oft zerriittet und schwach 

metamorphosiert. Sie enthalt Ein- 

schltisse von Essexit, besonders aber 

solche der durchbrochenenGesteinsarten, 

Granit, Sandstein, Schiefer, Kalk; 

letztere auch in Gestalt m&chtiger, 

fossilfiihrender Blocke. Gange von 

Alnoit und Camptonit durchsetzen die 

Breccien. 

Was diesen Breccienvorkommnissen 

ein besonderes Interesse verleiht, ist 

ihre auf f allige A h n 1 i c h k e i t mit 

den Schlotbasalten Europas 

i. B. mit denen der schwabischen Alb, 

deren Eigenttimlichkeiten uns durch 

Branco geschildert sind. In cler Breccie 

sincl namlich nicht nur Fragmente cler 

SockeJgesteine enthalten bis zum Utica- 

Horizonte (U.-Silur) aufwarts, sondern 

auch solche hoherer Schichten, 

die in der Umgegend nicht mehr an- 

stehen, namlich cler Helclerberg- und 

Oriskany-Stufe (U.-Devon). Die Mach- 

tigkeit der verschwundenen Sedimente 

kann auf etwa 700 m gesch&tzt werden, 

wahrend die Sockelsedimente bis zur 

Oberkante des Archaikums etwa 800 m 

machtig sind. 

Der Yerfasser kann ferner dartun, 

dass der Zement der Breccie ein w i r k- 

licher Schmelzfluss gewesen sei, 

da clie Breccie zungenformig in Spalten 

des Nachbargesteins eingedrungen ist, 

da clie Gesteinskomponenten gut aus- 

kristallisiert und clie durchbrochenen 

Gesteine deutlich, wenn auch i. A. nur 

schwach metamorphosiert sind. 

Die Durchbriiche sind zweifellos 

jiinger alsDevon, aber aller Wahr- 

scheinlichkeit nach alter als Ober- 

karbon. St. 

Die Pithecanthropusschichten auf 
Java. Geologische und palaonto- 

logische Ergebnisse cler Trinilexpedi- 
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tion (1907 u. 1908). Ausgeftihrt mit 

Unterstfitzung der Akad. Jubil&ums- 

stiftung der Stadt Berlin und der 

Kgl. bayer. Akad. d. Wiss. Her. v. 

Lenore Selenka und Prof. Max 

Blanckenhorn unter Mitwir- 

kung zahlreicherFachgelehr- 

ten. 4°, 310 S., 66 Textfig., 32 Taf., 

Leipzig, W. Engelmann 1911, Mk. 52. 

Wenn auch die grossartig ange- 

legte Expedition keine neuen Reste 

des Pithecanthropus selbst zutage 

gefordert hat, so sind doch einige Er- 

gebnisse yon allgemeiner Bedeutung bei 

dieser Gelegenheit erzielt worden. Der 

stattliche Band enthalt21 gesonderte Ar- 

beiten mehrerer Forscher. die liber den 

Verlauf der Expedition und die dabei 

erzielten geologischen und palaonto- 

logischen Resultate berichten. Wir 

heben daraus das Wichtigste hervor. 

DiePithecanthropusschichten 

lagern auf fossilreichem marinen Plio- 

can; sie bestehen aus einem Gemisch 

von vulkanischen Aschen und Lapilli 

mit Sand und Ton und sind in wech- 

selnd bewegten Buchten des Flusses 

oder in einem Morast abgesetzt. Die 

Knochen der Vierfussler, die sich in 

diesem Absatz finden, liegen zerstreut, 

weil sie sich nicht mehr auf ursprfing- 

licher Lagerstatte befinden, sondern, 

wenn auch nur auf kurze Strecken, 

durch wolkenbruchartigen Regen trans- 

portiert und in Mulden zusammenge- 

schwemmt wurden. 

Uber den Knochenschichten folgen 

ebenfalls yulkanische Aschen und Tuffe 

sowie Tone; sie enthalten Pflanzenreste. 

Die Bedingungen, unter denen dies 

Hangende entstand, miissen die einer 

sehr niederschlagsreichen (sog. Pluvial-) 

Periode gewesen sein. 

Das Alter der Knochenschichten 

ist hochstwahrscheinlich alt diluvial; 

manche Autoren halten es ftir pliocan, 

andere fur mitteldiluvial. Die zahl- 

reichen Pflanzenreste gehoren alle 

lebenden Arten und Abarten an, die 

heute unter einem erheblich regen- 

reicheren (11,5 m) und um etwa 6° 

kfihleren Klima leben (ostl. Himalaya). 

Daraus schliesst man auf ein Zusammen- 

fallen mit derPluvialperiode der Tropen, 

die den beiden altdiluvialen Eiszeiten 

entsprechen soil. Von den Schnecken 

ist nur ein geringer Prozentsatz (etwa 

12 °/o) nicht lebend bekannt. Auchhier 

begegnet man der auffalligen 

Erscheinung, l.ass im Gegen- 

satz zu den : flanzen und W i r- 

bellosen die Vierfussler alle 

ausgestorben sind. Einige neue 

Sauger wurden entdeckt, und die ge- 

fundenen Stegodon-Reste vervoll- 

standigen unsere Kenntnis vom Bau 

dieser Tiere. Die Saugerfauna zeigt 

grosse Ubereinstiinmung mit der plio- 

canen und altpleistocanenlndiens. Spuren 

des Menschen in den Pithecanthro¬ 

pi! s- Schichten bleiben unsicher; da- 

gegen wurde eine Zahnkrone im Sonde- 

tale, W. Trinil, in geologisch nicht 

bestimmten Lagen gefunden; ihr Er- 

haltungszustand soli auf ein relativ 

holies Alter hinweisen (?) St. 

Neue geologische Spezialkarten 
der Schweiz, 1.50, 000. Unter den 

in letzter Zeit neu erschienenen Karten 

der Schweiz befinden sich zwei von 

hervorragendem allgemeinen Interesse. 

Die eine stellt das Gebiet des Lint- 

ta 1 s und seiner Umgebung dar 

und ist in den kritisclien Jahren 1900 

—1908 von J. Oberholzer und A. 

Heim (Vater) aufgenommen worden. 

Das dargestellte Gebiet wird im N. 

durch den Walensee, im S. durch den 

Selbsanft, im O. durch Foostock-Piz 

Segnes begrenzt und greift im W. bis 

fiber den Klausenpass hinaus. Gegen- 

fiber der alteren Darstellung enthalt 

die Karte vielfach erhebliche Ande- 

rungen, die uns die jetzige Auffassung 

vom Deckenbau gut begreifen lassen. 

Schon lange erwartet wurde die 

Karte der Kalkhochalpen z wi¬ 

se h e n Kander und Lizemetal, 

die das Gebiet zwisclien dem oberen 

Rhonetale und den Freiburger Alpen 

(Prealpes) umfasst. Lugeon hat seine 

Auffassungen vom Deckenbau wesent- 

lich mit auf diese Gegend begrfindet, 

und darum wird es alien Interessenten 

der Alpengeologie erwttnscht sein, eine 

sorgfaltige Darstellung dieses Gebiets 

von Lugeon selbst zu besitzen. Auch 

diese Aufnahme hat sich fiber den 

langen Zeitraum von 11 Jahren er- 

streckt. 
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Aus beiden Karten ersieht man 

deutlich, welche geringe Bedeutung 

die Verwerf ungen gegeniiber den Fal- 

tungen, Uberfaltungen und Oberschie- 

bungen im Gebirgsbau der Schweizer 

Alpen spielen. Sie sind eine so unter- 

geordnete F olgeerscheinung wahrschein- 

lich lokaler Nachsackungen, dass ihre 

Vernachlassigung das tektonische Ge- 

samtbild kaum irgendwie beeinflussen 

wiirde. Das ist iibrigens auch schon 

auf alteren Karten ersichtlich, auf denen 

Verwerfungen ausgezeichnet sind, wie 

auf den Karten Quereaus von Iberg 

und auf der Santiskarte von Heim 

u. Gen. Die geringe Bedeutung der 

Briiche wiirde iibrigens noch viel klarer 

hervortreten, wenn auch alle anormalen 

Faltungskontakte durch auffallende 

Linien kenntlich gemacht wiirclen, was 

auf den vorliegenden Karten nicht ge- 

schehen ist. 

Fiir die Kenntnis der Glazialer- 

scheinungen in der Nacheiszeit ist die ge- 

naue Eintragung allerRiickzugsmoranen, 

wie sie sich auf diesen Karten findet, 

von Wichtigkeit. St. 

Geologisclie Karte von Preussen und 
benachbarten Bundesstaaten. Lie- 
ferung 152. Berlin 1910. 1:25 000. 

1. Blatt E s c h e r s h a u s e n, bearbeitet 

durch A. v. Koenen, und 0. Grupe 

2. Blatt Stadtoldendorf, be¬ 

arbeitet durch O. Grupe. 3. Blatt 

Sievershausen, bearbeitet durch 
0. Grupe. 

Das geologisch dargestellte Gebiet 

uinfasst auf den Blattern Sievershausen 

und Stadtoldendorf den inneren Kern 

und den nordlichen Auslaufer des 

Soilings, eines ausgedehnten, von prach- 

tigen Waldungen bestandenen Bunt- 

sandsteinmassivs, das in erster Linie 

von den oberen Stufen der Mittleren 

Buntsandsteinformation, dem Bausand- 

stein und den tonigen Grenzschichten, 

zusammengesetzt wircl. Der ziemlich 

einformige Bau des Soilings wird aber 

durch eine Reilie von Spalten und 

Bruchzonen unterbrochen, die zum 

Teil als breitere, mit Tertiar, zuweilen 

auch Muschelkalk erfiillte Talversen- 

kungen ausgebildet sind. Im Norclen J 

tauchen die Buntsandsteinschichten des 

Soilings unter die vielfach arg gestorten 

und verworfenen jiingeren Triassedi- 

mente, Muschelkalk und Keuper, unter, 

die dann entlang einer bedeutenderen 

Storungszone, dem sogen. „Solling- 

abbruche“, in der NO.-Ecke des 

Blattes Stadtoldendorf und in der 

SW.-Ecke des Blattes Eschershausen 

an den alten Aufpressungshorsten des 

Homburgwaldes und Voglers abstossen. 

Die letztgenannten, hauptsachlich 

dem Blatte Eschershausen angehorigen 

Horste sind im grossen und ganzen 

sattelformig gebaut und bestehen aus 

den Schichteu des oberen, mittleren und 

unteren Buntsandsteins, unter denen 

zu beiden Seiten des Odfeldes bei 

Stadtoldendorf auch noch die Glieder 

des Oberen Zechsteins, Letten, Dolomite 

und machtigere Gipse, zum Vorschein 

kommen und von der jiingeren Trias- 

landschaft bei einer Sprunghohe von 

700—800 m abgeschnitten werden. 

In der Gegend von Eschershausen ist 

zwischen den Nordfliigeln der Bunt- 

sandsteinantiklinalen ein grosseres Ter- 

tiarbecken eingesenkt, in dem samtliche 

drei Abteil ungen des marinen Oligocans 

zutage treten. Fiir das marine Unter- 

oligocan bezeichnet dieses Vorkommen 

neben dem Vardereilser Unteroligocan 

bei Einbeck die siidlichste Grenze. 

Im Nordosten legen sich auf den 

oberen Buntsandstein (Rot) des Voglers 
und Homburgwaldes der Reihe nach, 

vielfach von starkeren Losslelimmassen 

verhiillt, die jiingeren Formationen des 

Mesozoikums auf, zunachst entlang der 

Denne der Muschelkalk, weiterhin der 

Keuper Und schliesslich am Ith die 

verschiedenen Juraschichten, unter 

denen besonders derKorallenoolith viel¬ 
fach in Form schroffer, malerischer 

Klippen landschaftlich hervortritt. 

Dem so in kurzen Ziigen geschil- 

derten Gebirgsbau des Gebietes liegen 

zwei verschiedenaltrige Dis- 

lokationsprozesse zugrunde, ein 

alterer, praoligocaner, welcher der 

Lanclschaft in ihrem tektonischen Auf- 

bau bereits die massgebenden Grund- 

ziige verlieh, und ein jiingerer, jung- 

tertiarer, welcher im grossen und 

ganzen nur lokale Einbriiche entlang 

clen alten Spalten bewirkte und vor 

allem in den zahlreiehen Tertiarver- 
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senkungen des Soilings zum Ausdruck 

kommt. 

An der Zusammenstellung des Ge- 

biets beteiligen sich: Ob. Zechstein, 

Buntsandstein (900—1000 m machtig) 

Muschelkalk (ca. 170 in), Keuper, Lias, 

Dogger, Malm, ein Block Unterkreide, 

Oligoc&n, Miocan, Diluvium und Basalt. 

Die soeben erschienene 154. 

Lieferung der Spezialkarte 

von P reus sen umfasst die 3 Blatter 

Lolme, Baccum und P1 an11 iinne. 

Sie stellt einen Teil des mittleren 

. Emsgebiet.es dar. Die weiteste 

Verbreitung besitzen auf den Ivarten 

die Talsande der Ems und Hase, deren 

genaues Alter immer noch nicht auf- 

geklart ist. Aus diesen Sanden ragen 

wie Inseln tertiare Hohen hervor, die. 

einen meist nur dtinnen Mantel glazialer 

Gebilde tragen. Vom Tertiar ist das 

Mitteloligozan als bis 80 m machtiger 

Septarienton entwickelt, unterteuft von 

kiesigen Sanden mit Haifischzahnen. 

Vom Miozan kennt man als Vertreter 

der unteren Stufe Braunkohlenstoffe 

und -Sande, die von machtigen, glau- 

konitischen Tonen und Sanden des 

Mittel- undOber-Miozan bedeckt werden. 

Zwischen das Miozan und das Glazial- 

diluvium schieben sich Kiese, Sande 

und Tone, die dem Pliozan und jiingeren 

Bildungen angelioren. Sie siiid unter 

derBezeichnung ,,Praglazialu zusammen- 
gefasst. 

Die starke Zerstorung der glazialen 

Ablagerungen, die weitgehende Ein- 

ebnung des ganzen Gebietes, die tief- 

eingeschnittene Erosionsrinne des jungen 

Emstales sprechen ftir ein holies Alter 

der glazialen Gebilde. Sie sind Reste 

einer alteren Vereisung. Die heutigen 

Formen der Hohenztige bestanden 

schon vor dem Eintritt dieser 

Vereisung, bezw. sind nur wenig 

von ilir verandert worden. 

Sehr jungen Alters sind die meist 

am Emsufer weit verbreiteten Diinen. 

Hoclimoore von einiger Bedeutung sind 

im Bereich der Blatter nicht mehr vor- 

h an den. 

Wiinschelrute. Das „Journal ftir 
GasbeleuchtungundWasserversorgung“ 

vom 4. Marz d. J. bringt folgende 

5 Leitsatze zum Abdruck, die Prof. 

Dr. Weber in Kiel fiber das Wesen 

der Wiinschelrute auf der diesjahrigen 

Jahresversammlung der Gas- und 

Wasserfachmanner in Flensbura- auf- 

gestellt hat: 

1. Dass unterirdisches Wasser eine 

unmittelbare Zugkraft auf die von einem 

Menschen gehaltene Wiinschelrute aus- 

iiben konne, ist ein grober Irrtum. 

Noch absurder ist es, dass eine solche 

Kraft abhangig sei von elektrischen 

Isolationen, oder gar auch von anderen 

Dingen wie Petroleum, Kali, Bleierz etc. 

2. Die vorsichtigere Vermutung, 

dass unterirdisches Wasser eine ideo- 

motorisclie Wirkung ausiibe, d. h. in 

einer nocli unbekannten Weise auf das 

Nervensystem des Rutengangers wirke 

und liierdurch die im labilen Gleich- 

gewicht gehaltene Rute mittelst ihrer 

eigenen elastischen Kraft zum Aus- 

schlag bringe, ist bisher durch keinen 

einzigen einwandfreien Bericht bestatigt. 

3. Die scheinbaren Erfolge von 

Rutengangern im Auffinden von Wasser 

linden ihre Erklarung nicht durch die 

oben genannten Vorgange, sondern teils 

sind sie reine Zufallserfolge, teils beruhen 

sie auf mehr oder weniger unbewussten 

V erkettungen verschiedenartiger lokaler 

Wahrnehmungen und Verhaltnisse. 

4. Die angebliclic Tiefenbestimmung 

des Wassers geliort zu den unter 1. 

gekennzeichneten schweren Selbst- 

tauschungen der Rutenganger. 

5. Zu erneuten physikalischen oder 

geologischen Untersuchungen des sog. 

Ratsels der Wiinschelrute liegt kein 

Anlass vor. Wohl aber ist zu wiinschen, 

dass durch scharfste und systematische 

Nachpriifung der angeblichen Erfolge 

und durch bessere Kritik der Presse 

eine Ausrottung des Wiinsclielruten- 

aberglaubens angestrebt wird. 

Geog^apllen-KaleIl(lel,. 9. Jakrgang 

1911. Herausgegeben von Dr. Herm. 

Haack. Gotha. J. Perthes. 

Der Hauptwert des Geographen- 

Kalenders liegt in dem so genau durch- 

o-earbeiteten Adressbuch aller Personen, 

die irgendwie mit der Geographie in 

Verbindung stehen. Dieses ninnnt auch 

im vorliegenden Jahrgang wieder den 

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



Bucher- und Zeitschriftenschau. 245 

o’rossten Raum ein; daneben finden sich 

die iiblichen Rubriken „Kalendarium“, 

„Geographische Chronik“, ,,Geogra- 

phische Forschungsreisen“, „Geogra- 

pliische Literatur“, „Nekrologea (alles 

fiir 1910). Audi sind etwa 100 Seiten 

Anzeigen vorlianden. Als Einleitung 

findet sich diesmal eine Biographie des 

hervorragenden argentinischen Geo- 

graphen Moreno. Obwolil der Kalender 

gegen den Jahrgang 1909, der das 

vorhergeliende Personenadressbuch ent- 

hielt, an Umfang etwas abgenonimen 

hat, auch die Ubersiclitskarten der 

Routen der Forschungsreisen diesmal 

weggefallen sind, hat sich der Preis 

des Kalenders von 6 auf 8 Mk. erhoht. 

Hoffentlich ist der Yerlag, dessen sehr 

grosse Opfer fiir das Werk wir keines- 

wegs unterschatzen, in der Lage, diesen 

Preis beizubehalten. Sonst wiirde er 

iiber das, was ein Privatmann fiir ein 

solches Buch erlegen kann, hinaus- 

gehen. 

Die grossen Vorziige des Geogra- 

phen-Kalenders, seine Zuverl&ssigkeit 

und Yielseitigkeit sowie seine glanzende 

Ausstattung und praktische Gestaltung 

sind so bekannt, dass sie kaum noch 

besonders hervorgehoben zu werden 

brauchen. Wcks. 

G eolo ge n - K al e n d er. Her ausgegeb en 

unter Mitwirkung der Deutschen 

Geologischen Gesellschaft. 9. Jahr¬ 

gang fiir die Jahre 1911—1912. Be- 

arbeitet von Dr. W. Quitzow. Leipzig, 

Max Weg. 1911. 4 Mk. 

Der selinlich erwartete neue Jalir- 

oano- des Geologen-Kalenders ist er- 

schienen und entspricht, wie vorweg 

betont sein moge, vollauf alien berech- 

tigten Anforderungen. Sein Inhalt be- 

ginnt mit einem zuverlassigen Adress- 

buch der Geologen aller Lander. Dann 

folgt unter deni Gesamttitel ,,Die geo- 

logische Forschung“ eine detaillierte 

Beschreibung der geologischen Landes- 

anstalten der ganzen Welt, ein Yer- 

zeichnis der Hochschullehrer der Geo- 

logie und verwandter Wissenschaften 

in alien Erdteilen und ein Yerzeichnis 

der geologischen Gesellschaften. Ferner 

finden sich in diesem Kapitel eine Liste 

der seismischen Stationen, ein Bericht 

liber den gegenwartigen Stand der geo¬ 

logischen Karte von Europa und ein 

Verzeichnis der geologischen Samm- 

lungen Europas. In einem Abschnitt 

,,Yerschiedencs“ sind mannigfaltige, fiir 

den Geologen wertvoile und niitzliche 

Angaben zusammengestellt. Wenn 

unter den „wichtigsten geologischen, 

palaontologischen und mineralogischen 

Zeitschriftenu die ,,Geolog. Rundschau^ 

nicht mitaufgeflihrt ist, so ist dieser 

Anachronismus verzeihlich. 

Der Herausgeber des Kalenders 

hatte fiir das Adressbuch Fragekarten 

verschickt. Die Beantworter derselben 

sind mit einem Sternchen bezeichnet, 

Man muss sich wiuidern, dass diese 

Beantwortung nicht viel allgemeiner 

stattgefunden hat. Wir Geologen liaben 

docli alle ein grosses Interesse daran, 

einen moglichst guten Kalender zu be- 

sitzen und sollten die Herausgabe des- 

halb in jeder Beziehung unterstiitzen. 

Wcks. 

Zeitschriftenschau aus nicht geologischen Zeitschriften. 

Petermann’s Geograpliische Mitteilungen. 57. Bd., 1911. Aprilheft: C. 

Kuchler: Eine Uberschreitung des Snaefellsjokull auf Island (S. 187—^188, Abb.); 

A. Tobler : Bericht iiber die geologische Djambi-Expedition auf Sumatra 1906 

bis 1910 (S. 189): G. Berg: Die international geologische Karte von Europa 

(S. 201, 1 Ubersichtskarte). — Maiheft: E. C. Abendanon: Die Expedition der 

Kgl. Niederlandischen Geologischen Gesellschaft nach Zentralcelebes 1909 u. 1910 

(S. 234-338, 1 Karte, Abb.). — Juniheft: R. Stappexbeck: Die Yorkordillere 

zwischen den Fliissen Mendoza und Jachal in Argentinien (S. 293—’297, 1 Karte). 

Zeitsclirift der Gesellschaft f/Erdkunde, Berlin 1911, Heft4: E. Moritz : 

Reisestudien aus Siidwestafrika (S. 213—152, 1 Karte); W. Ule: Glazialer 
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Karree- oder Polygonenboden (S. 253—262, Abb.). Heft 5: P. Range: Die 

deutsche Siidkalahari (S. 291—310, 1 geol. Kartensk.) 

Geographische Zeitschrift, Bd. XVII, 1911, Heft 5: Die Tatigkeit des 

Vulkans Meru (S. 278—281, Abb.). — Heft 6: D. Haberle: Der Pfalzer Wald 

(S. 297—310, 1 Karte, Abb.). 

Geographisclier Anzeiger, XII, 1911, Heft 6: A. Haustein : Geologie in 

der Volksschule (S. 129—131). 

Wissenschaftl. Veroffentlichungen des Vereins f. Erdknnde, Leipzig, 
Bd. VII, 1911. R. Hattthal: Reisen in Bolivien und Peru. 247 S., Abb., Karten. 

Mitteilungen aus den Deutschen Schntzgebieten, XXIV, 1911, Heft 2: 

K. Hassert: Das Kamerungebirge (S. 55—112, 1 Karte, Abb.). — Erganzungs- 

heft zu den Nr. 4, 1911: Fr. Jaeger: Das Hochland der Riesenkrater und 

die umliegenden Hochlander Deutsch-Ostafrikas. Darin L. Finck: Die von F. 

Jaeger in Deutsch-Ostafrika gesammelten Gesteine (S. 72—85). 

Nachricliten von derKgl. Gesellscliaft der Wissenschaften i. Gottingen, 
math.-phys. Klasse 1911, Heft 1: E. Kohlschutter : Uber den Ban der Erd- 

kruste in Deutsch-Ostafrika (S. 1—40). 

Landwirtscliaftliche Jahrbiiclier, XL, 1911, Heft V2: H. Stremme: Die 

Verwitterung der Silikatgesteine (S. 325—338). Heft 3/4: H. Gruner: Die arsen- 

lialtigen Boden von Reichenstein in Schlesien (S. 517—557, 1 Kartenskizze). 

La Geographie XIII, 1911, Nr. 4: P. Lemoine: Les mines de plomb et 

de zinc en Algerie (S. 263—269). 

Comptes Rendus de l’Academie des Sciences, Paris, Bd. 162, 1911, 
Nro 17: F. L. Pereira de Sousa : Le raz de maree dans le grand tremblement 

de terre de 1755en Portugal (1129—1131). — Nro 19: A. Michel Levy et A. 

Lacroix : Les materiaux des eruptions explosives rhyolitiques et trachytiques 

du volcan du Mont-Dore (S. 1200—1204); A. de Schulten: Examen cristallo- 

graphique jde quelques fluorures obtenus par M. Henry Moissan et ses eleves 

(S. 1261 — 1263). — Nro 21: P. Termier u. J. Boussac: Sur l’existence, dans 

rApennin ligure au nord-ouest de Genes d’un passage lateral de la serie cristallo- 

phyllienne dite des schistes lustres a la serie sedimentaire ophiolithique de 

rApennin (S. 1361—1363); A. de Schulten: Determination des constantes 

cristallophiques de quelques apatites artificielles (S. 1404—1406); G. Vasseur: 

Les facies de la formation marine stampienne dans le bassin de 1‘Aquitaine 

(S. 1426—1429); V. Roussanof : Sur la faune a goniatites du Carbonifere in- 

ferieur et du Devonien superieur trouvee en Nouvelle-Zemble (S. 1429—1431). — 

Nro 22: Sr. Meunier: Sur le role de la force biologique dans revolution a la 

surface terrestre (S. 1522—1423); G. Vasseur: La France occidentale a l’epoque 

stampienne (S. 1523—1526, 2 geol. K&rtchen); M. Deprat: Sur l’importance des 

mouvements epirogeniques recents dans l’Asie sudorientale (1527—1529); Fr. Rey : 

Sur la presence du Gothlandien dans la plaine du Tamlet (confins algero-maro- 

cains (S. 1532). — Nro 23: P. Termier u. J. Boussac: Sur les mylonites de la 

region de Sayone (S. 1550 — 1556); Ch. Lallemand: Sur les changements du 

niveau du sol en Provence a la suite du tremblement de terre du Mjunin 1907 

(S. 1560—1562, 1 Kartenskizze); H. Hubert: Les roches microlithiques de la 

Boucle du Niger (S. 1606—-1608); E. et N. Bonnet: Sur un gisement cretace 

de la vallee du Nakhitchewan-tscha'i (Charour-Daralagoz, Transcaucasie meri- 

dionale) (S. 1634—1636). 

Archive des Sciences Physiques et Naturelles, Geneve XXXI, 1911: 

L. Duparc: Le platin et les gites platiniferes de l’Oural (suite) [S. 311—345, 

439—456]; Ch. Sarasin: Le caractere de l’exhalaison volcanique d’apres M. 

Albert Brun (S. 346—355). 
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Gesellschaften, Versammlungen, geologische 
Forschungsreisen usw. 

Die 55. Versammlung der Deutschen Geologischen Gesellschaft wird 

zmn Herbst in Darmstadt stattfinden. Fiir die Versammlung ist folgendes 

Programm anfgestellt. Vor der Versammlung finden vom 5.-9. August Ex- 

kursionen in den kristallinen Odenwald statt. Vom 10.—12. August werden die 

allgemeinen Sitzungen in Darmstadt abgehalten, yerbunden mit Exkursionen in 

die nahere Umgebung. Nach der Versammlung werden Ausfllige unternommen 

in das Mainzer Becken vom 13.—16. August; in der Umgebung yon Giessen und 

in den nordwestlichen Vogelsberg vom 17.—19. August und nach Bad Nauheim 

und Umgebung am 20. August. 

Eine geologische Exkursion ins siidliche Finnland findet im 

August statt, mit dem speziellen Zweck, die Entstehung der geaderten Gneise 

und tiberhaupt die Granitisationserscheinungen zu studieren. Bei einer Fahrt 

von den Sch&ren zwischen Hango, Helsingfors und Borga sollen die „natlirlichen 

Praparate^ der aussersten Felseninseln w&hrend 3—4 Tagen besichtigt werden. 

Spater werden die Sammlungen in Helsingfors demonstriert. Besondere Ex¬ 

kursionen ins Tammerforsgebiet, eventuell auch ins ostliche Finnland sind geplant. 

Anmeldungen zur Teilnahme sind zu richten an den Direktor der geologischen 

Kommission von Finnland, J. J. Sederholm, Helsingfors. 

Spitzbergens Reichtum an Steinkohlen und vielleicht auch an anderen Natur- 

schatzen hat Veranlassung zu zwei Expeditionen gegeben, die Ende Juni, Anfang 

Juli dorthin aufbrechen werden. Eine norwegische Expedition, die unter Leitung 

des Geologen Hoel steht und eine schwedische unter Leitung des Geologen 

B. Hogbom werden sich zunachst der genauen Untersuchung der Steinkohlenlager 

widmen. 

Wissenschaftliche Institute, Stiftungen u. a. 

Ein standiges vulkanisches Observatorium ist auf der Insel Hawaii 

in der Nahe des Kilauea errichtet worden mit Hilfe der Unterstiitzung mehrerer 

nordamerikanischer wissenschaftlicher Gesellschaften. Die Leitung des neuen 

Observatoriums ist dem Amerikaner Frank A. Perret iibertragen. 

Die Mutter des verstorbenen Professors der Geologie in Jena, Dr. E. Philippi, 

hat der Universitat Jena 25000 Mk. zur Unterstiitzung von Arbeiten auf dem 

Gebiete der Geologie zur Verfligung gestellt. 

Die physik.-mathem. Klasse der Akademie der Wis sense haft en in 

Berlin hat bewilligt: Dem von dem II. Deutschen Kalitage ftir die wissenschaft¬ 

liche Erforschung der Norddeutschen Kalilager eingesetzten Komitee als flinfte 

Rate 1000 Mk.; dem Priv.-Doz. Prof. Dr. Fr. v. Huene in Tubingen 750 Mk. zu 

einer Reise nach Nordamerika behufs Studien liber fossile Reptilien; dem Prof. 

Dr. G. Tornier in Berlin 900 Mk. fiir Untersuchungen iiber den Bau der 
Dinosaurier. 
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Dem Priv.-Doz. fiir Geologie an der Universitat Berlin, Dr. Hermann 

Stremme, ist fiir das Jahr 1911 das Paderstein-Stipendium zuerkannt worden. 

Personalia. 

Habilitiert bat sich an der Technischen Hochschule in Karlsruhe Dr. 

M. M. Heuglein fiir praktische Geologie, an der Universitat Gottingen Dr. 

0. W. Freudenberg (friiher in Tiibingen). 

Ernannt sind: die Bezirksgeologen Dr. Adolf Klautsch, Dr. Waldemar 

Weissermel, Dr. Otto von Linstow und Dr. Willi Koert zu Landesgeologen; 

die ausseretatsmassigen Geologen Dr. Heinrich Erdmannsdorfer, Dr. Gotthard 

Fliegel, Dr Hans Hess von Wichdorff und Dr. Jacob Stoller zu Bezirks¬ 

geologen; der Observator am kgl. preuss. geodatischen Institut in Potsdam Prof. 

Dr. Oskar Hecker zum Direktor der kaiserlichen Hauptstation fiir Erdbeben- 

forschung und des Zentralbureaus der Internationale!! Seismologischen Assoziation 

in Strassburg i. E.; der Priv.-Doz. der Geologie der Universitat Miinster Dr. 

Theodor Wegner zum ausserordentlichen Professor; der Mineraloge und Petro- 

graph an der Universitat Wien Prof. Dr. Friedrich J. Becke zum Sekretar der 

mathem.-naturw. Klasse der Akademie der Wissenschaften in Wien; der Direktor 

der Geologischen Reichsanstalt in Wien Hofrat Dr. Emil Tietze zum korrespon- 

dierenden Mitglied der Geological Society of America: H. H. Thomas zum 

Petrographen bei der Geological Survey of Great Britain als Nachfolger von Dr. 

S. Flett; der Kurator am Bristol Museum of Natural History Herbert Bolton 

zum Lektor fiir Palaontologie an der Bristol University; der Assistant-Professor 

Dr. Richard Swann Lull zum Professor fiir Wirbeltier-Palaontologie an der 

Yale-University; die Geologen William Bullock Clark und Thomas Wayland 

Vaughan zu korrespondierenden Mitgliedern der Academy of Natural Science 

in Philadelphia; der Landesgeologe Dr. L. L. Hubbard am Michigan College 

in Houghton (Mich) zum Rektor desselben; der Geologe C. T. Kirk zum a.o. 

Professor der Geologie am Normal College in Newyork. — An den Prof. Dr. 

Eduard Suess richtete aus Anlass seines Riicktrittes als Prasident der Akademie 

der Wissenschaften in Wien der Kaiser von Osterreicli ein Handschreiben, in 

dem er ihm fiir die dem Vaterland und der Wissenschaft geleisteten Dienste 

seinen warmsten Dank ausspricht. — ■ Professor Dr. Hans Schardt ist als Nach¬ 

folger von A. Heim an das Eidgenossische Polytechnikum in Zurich berufen. 

Auszeichnunsren: Verliehen ist dem Bezirksgeologen Dr. W. Koest in 

Berlin der Rote Adlerorden 4. Klasse, dem Professor der Geographie in Marburg 

Dr. O. Krummel derselbe Orden 3. Klasse mit Schleife. 

Zuriickgetreten sind: der Professor fiir Petrographie an der Universitat 

Warschau Dr. G. V. Wulff und der Professor fiir Mineralogie an der Univer¬ 

sitat Moskau Dr. V. J. Vernadsky. 

Gestorben sind: am 11. Januar in Lesina im 82. Lebensjahr der dortige 

Telegraphenamtsleiter a. D. Gregorio Buccich, der sich um die geologische Er- 

forschung von Lesina grosse Verdienste erworben hat; am 17. Mai in Cambrigde, 

Mass, der Naturforscher Samuel H. Scudder, von 1886—1892 Palaontologe an 

der U. S. Geological Survey; am 20. Mai in Basset-Down House, Swindon, Wilts, 

im 87. Lebensjahre der Mineraloge Professor Dr. M. H. Nevil Story-Maskelyne; 

im Ylai Professor Samuel Calyan, Professor der Geoloa'ie an der Staatsuniver- 
7 O 
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sitat von Jowa und State Geologist ebenda; der Professor der Mineralogie und 

Metallurgie an der Ohio State University Nathaniel Wright Lord im 55. Lebens- 

jahr; Mitte Jiini der Landesgeologe a. D. Prof. Dr. Richard Klebs, der sich 

durch eine Reilie grtindlicher Untersuchungen zur Geologie und Palaontologie 

des Bernsteins einen hervorragenden Namen ervvorben hat; am 4. Juni Prof. 

Victor Uhlig aus Wien in Karlsbad, der hochverdiente Nachfolger von E. Suess 

im Alter von 55 Jahren. 

Bericlitigung. In Heft 3 der Geologischen Rundschau S. 135, Zeile 10 

ist zu lesen statt „Vorg&nger“ — „Mor&nen“. 
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Auszug aus den Satznngen der „(iteologischen Vereinigung“. 

§ 3. Mitgliedschaft. 
Die Anmeldung %ut Mitgliedschaft erfolgt an den Schriftfuhrer*. Das 

Eintrittsgeld betragt 5 M., der jahrliche Beitrag 10 M. fiir Personen 

sowohl wie fiir Institute, Bibliotbeken usw. Die lebenslanglicbe Mitglied- 

scbaft einer Person kann durch einmalige Zablung von 250 M. erworben 

werden. Wer eine einmalige Zablung von 1000 M. leistet, wird als 

Stifter gefiihrt. Alle Mitglieder erbalten die »Geologiscbe E,undscbau« 

unentgeltlich und portofrei zugestellt. 

Der Jahresheitrag ist bis Ende Janiiar an den Kassenfuhrer \ einzuzahlen^ 
andernfalls wird er durch Postauftrag erhoben. Verweigerung der Zah- 

lung bedeutet Austritt aus der Yereinigung und zieht Einstellung der 

Zusendung der Zeitschrift nach sicb, 

Der Vorstand: 

Ehrenprasident: E. Suess (Wien) 
1. Yorsitzender: E. Kayser (Marburg) 
Stellvertret. Yorsitzender: Ch. Barrois (Lille) 

> » G. A. E. MolengraafF (Haag) 
> » A. Rothpletz (Miinchen) 
> » fV. Uhlig (Wien) , 

♦Schriftfiihrer: Er. Drevermann (Frankfurt a. M., Senckenbergi- 
scbes Museum, Victoria Allee 7) 

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

> O. Wilckens (Jena) 
fKassenfuhrer: H. Schulze-Hein (Frankfurt a. M., Escbenheimer Anlage) 

YERLAO YON WILHELM ENGELMANN IN LEIPZIG 

Die geologischen Grundlagen 

der Abstammungslehre 
von 

Dr. Gustav Steinmann 

Mit 172 Figuren im Text 

8. Geheftet Ji 7.—; gebunden J4 8.— 
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Geologischer Unterricht. 

Der geologische Unterricht an den deutschen Hochschulen 
im W.-S. 1911/12. 

Abkiirzungen: Geol. — Geologie; g. = geologisch; p. = palaontologiscli; Ub. = Ubungen; 
Anl. = Anleitung zu selbstandigen Arbeiten auf dem Gebiete der Geologie; Coll. = Colloquium; 

Exk. = Exkursionen. — Die Zahlen bedeuten die Anzabl der Wochenstunden. 

1. Universitaten. 

A. Deutschland. 

Berlin: Branca: Geol. 4; Ub.; 
Anl.; Coll. Potonie: Ausgew&hlte Ka- 
pitel aus der Palaobotanik 1; Anl. 
(Palaobotanik); Coll. Wahnschaffe: 

Geol. des Quartars 1; Stremme : Die 
fossilen Saugetiere 1; [/p.-osteologische 
Ub.; Coll. Erdmannsdorffer ; Einfiih- 
rung in die Petrographie 2; Ub. Tann- 

hauser : Lagerstattenlehre 11/2. 
Bonn: Steinmann : Allgemeine 

Geol. m. Exk. 5; Einfiihrung in die 
Abstammungslehre 1; Ub.; Anl.; Coll. 
Pohltg : Eiszeit und Urgeschichte des 
Menschen 1; Exk. Wanner : Einfiihrung 
in die Pal&ontologie 3; Tilmann : G. 
Bild, Bau und Bodenschatze der deut¬ 
schen Kolonien 1 ; Fossile Wirbeltiere 
1. Brauns: Petrographie I. 2. 

Breslau: Frech : Einfiihrung in 
die Geol. mit Exk. und Skioptikon- 
Darstellungen 4; Geol. der Steinkohle 
1; Ub.; Anl.; Coll, (mit Sachs, von 

dem Borne, Benz), von dem Borne : 

Geophysikalisehe Ub.; Renz: Erdge- 
schichte 2; Technologische Geol. 4; 

Erlangen: Lenk : Anl. Coll.; 
Freiburg i. B.: Deecke: Allge¬ 

meine Geol. 5; Die fossilen Stamme 

des Tierreichs 2; Ub.; Anl.; Coll, (mit 
Boehm). Boehm: P. Ub. f. Fortge- 
schrittene. Soellner: Ub. im makro- 
skopischen Bestimmen von Gesteinen 2. 

Giessen: Kaiser : Ub. (Petro¬ 
graphie). Meyer: Einfiihrung in das 
Verstandnis der Leitfossilien 2. 

Gottingen: Pompeckj : Allge¬ 
meine Geol. 5; Palaontologie und Des- 
zendenzlehre 1; Anleitung zum Ge- 
brauch des Mikroskops fiir g. und p. 

, Arbeiten; Ub.; Anl.; Coll, von Koenen : 

Tertiarfaunen. Salfeld: Geol. desnord- 
deutschen Flachlandes. Freudenberg : 

Die fossilen Siiugetiere 2. 
Greifswald: Jaekel: Geol. I. 4; 

Palaontologie II. 2; Ub.; Anl.; Coll, 
(mit Milch und Philipp) ; Milch : 

Eruptivgesteine und kristalline Schiefer 
2; Anl. (Petrographie); Philipp: Geol. 
der deutschen Mittelgebirge. 

Halle: Walther : Die Geol. im 
Schulunterricht 2; Einfiihrung in die 
Palaontologie 1; Ub.; Anl.; Coll. 
Scupin: Formationslehre 2; Anl. zum 
Bestimmen der g. wichtigsten Leitfos¬ 
silien 2; Die erdgeschichtlichen Grund- 
lagen der Darwinschen Abstammungs¬ 
lehre 1; Boeke : Bildung und Beschaf- 
fenheit der Kalisalzlagerstatten 1; Pe- 
trographische Ub. 2. 
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Heidelberg: Salomon : Allge- 
meine Geol. 2 ; Palaontologie 5 ; Ub. 
Schmidt : Technische Geol. 3; 

Jena: Linck : Coll, (mit Wilckens, 

Marc, Ritzel); Wilckens: Erdge- 
schicbte mit Exk. 2; Einfiihrung in die 
Palaontologie 1; Geschichte der vor- 
weltlichen Wirbeltiere 2; Ub. im Pra- 
parieren und Bestimmen von Yersteine- 
rungen 2; Anl. Ritzel; Pliysikalisch- 
chemische Petrographie 1; petrographi- 
sche Ub. 

Kiel: Johnsen : Die wichtigsten 
(Mineralien nnd) Gesteine 5; Coll, (mit 
Wust); West: Erdgeschichte mit be- 
sonderer Beriicksichtigung der g. For- 
mationen Deutschlands 4; Die Anfange 
von Knltnr und Kunst im Eiszeitalter 
1; Ub.; Anl. 

Konigsberg: Tornquist: Geol. 
von Ostpreussen 1; Palaontologie 3; 
Ub.; Anl. 

Leipzig: Credner : Allgemeine 
und historische Geol. 4; G. Bau des 
Konigreichs Sachsen (Lausitzer Provinz) 
1; Repetitoriiun; Ub.; Coll. Felix: 

Palaontologie der Fisclie, Amphibien 
und Reptilien 1; Ub. Rinne: Anl. 
(Petrographie); Reinisch: Systemati- 
sche Petrographie 2; Kristalline Ge¬ 
steine Deutschlands 1; Bergt : Die 
wichtigsten Erze in Natur undTechnik. 

M a r b u r g : Kayser : Formations- 
lehre mit besonderer Beriicksichtigung 
der Leitfossilien 3; Abriss der Palaon¬ 
tologie der niederen Tiere 3; Ub.; Anl.; 
Coll. Andree : Yulkanismus in Gegen- 
wart und Yorzeit 1; Sedimentbildung 
am Meeresboden und auf Kontinenten 
1; Praktische Einfiihrung in die geo- 
logische Gesteinskunde 1. Bauer; Pe- 
trographische Ub. Schwantke: Die 
kristallinen Schiefer 1. 

Miinchen: Rothpletz: Die Ent- 
faltung des Tier- und Pflanzenreichs 
im Laufe der g. Perioden 4; tekto- 
nische Geol. 1; Ub.; Anl.; Coll, (mit 
Broili). Stromer von Reichenbach: 

Palaontologie der Evertebraten exkl. 
Mollusken und Molluskoideen 2. Broili : 
Palaontologie der Evertebraten: Mol¬ 
lusken und Molluskoideen mit besonde¬ 
rer Beriicksichtigung der Leitfossilien 
2; Geol. von Bayern 1; Ub.; Anl. 

Munster: B usz: Metamorphismus 
der Gesteine 1; Petrographische Ub. 

Wegner: Palaogeographie 2; Geol. der 
Kolonien 1; Ub. fur Geographen 2. 

Rostock: Geinitz: Geol. 6; Die 
Eiszeit 2; Ub. 

Strassburg: Holzapfel: Allge¬ 
meine Geol. 3; Leitfossilien 3; Ub.; 
Anl.; Coll. v. Seidlitz : Ausgewahlte 
Abschnitte aus der Entwickelungsge- 
schiclite der fossilen Wirbeltiere 1; 
Bodenschatze und Bodengestaltung der 
deutschen Kolonien 1. Bucking: Anl. 
(Petrographie). 

Tubingen: Koken: Allgemeine 
Geol. und Erdgeschichte 4; Ub.;Anl.; 
Coll. Lang: Petrographie der Eruptiv- 
gesteine und kristallinen Schiefer 1; Ub. 

Wurzburg: —. 

B. Schweiz. 

Basel: Schmidt : Erzlagerstatten 1 ; 
Coll. 2. Buxtorf: Palaontologie der 
Wirbellosen (Mollusken und Arthro- 
poden) 3; Ub.; Exk. 

Bern: Baltzer: Allgemeine Geol. 
2; Geol. der Schweiz und System der 
Alpen 2; Ub.; Coll. Hugi: Allgemeine 
Petrographie 2. Nussbaum: Gletscher 
und Eiszeit 1. 

Z ur i e h: Rollier : Petrefaktenkunde 
mit Ub. 2; Stratigraphie des Palaozoi- 
kum 2. Arbenz : Geol. der Mittelmeer- 
lancler 1; G. Geschichte der Alpen 2; 

de Quervain: Erdbeben-und Gletscher- 
kunde 1. Hescheler: Palaontologie 
der Saugetiere 2. 

C. Osterreich. 
Czernowitz: Penecke: Allge¬ 

meine Geol. 5; Bohm von Bohmers- 

heim : Gletscherkuncle 2. 
Graz: Hoernes: Allgemeine Geol. 

I. 5; G. Bilder 1; Palaontologie der 
Wirbeltiere I. 3. Hilber : Urgeschichte 
des Menschen 2; Anl. Ippen: Spezielle 
Petrographie 3. 

Innsbruck: Blaas : Historische 
Geol. 2; Demonstrationen 2; Uber Trink- 
wasserquellen 1. 

Prag: Wahner: Allgemeine Geol. 
I. 2; Stratigraphische Geol. III. 1; 
Palaozooiogie III. 2; Ub.; Anl.; Exk. 

Wien: Suess : Geol. I (Dynamische 
Geol.) 5; Ub.; Anl.; Coll. Diener: Pa¬ 
laontologie der Wirbeltiere 5; Anl. 2; 
v. Arthabee : Ausgewahlte Kapitel aus 
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dem Gebiet der wirbellosen Tiere 2; 
Abel : Allgemeine Palaontologie der 
Wirbeltiere (III. Saugetiere) 4; Ber- 

weeth : Einleitung in die Petrographie 
3; Schaffer: Sedimentbildung 2. 

2. Teclinische Hochschulen. 

A. Deutschland. 

Aachen: Dannenberg : Allgemeine 
Geol.; KlOckmann : Lagerstattenlehre; 
Semper: Versteinerungskunde; Ub. in 
Versteinerungskunde. 

Berlin: Tannhauser : Tiber Lage- 
rungsformen, Bildung und Yorkommen 
der Erz- und Kohlenlagerstatten. 

Braunschweig: Stolley: Geol. I 
und II; Ub. 

Breslau: Frech: Geol. 3; Geol. 
der Steinkohle 1. 

Danzig: v. Wolff: (Mineralogie 
und) Petrographie 4; Ub. 

Darmstadt: Lepsius: Geol.; Tib.; 
Steuer: Geol. des Mainzer Beckens, 
Anl. zu Vorarbeiten fur Wasserver- 
sorgung; Klemm : Einfiihrung in die 
mikroskopische Gesteinslehre. 

Dresden: Kalkowski: Geol. 
Hannover: Stille: Geol. II. 1; 

Technisch - petrographische Untersu- 
chungen; Hoyer: Praktische Geol. 1; 

Praktische Palaontologie 2; Ub.; 
Schondorf : Die Entwicklung des 
organischen Lebens in der g. Ver- 
gangenheit. 

Karlsruhe: Paulcke: Geol. 2; 
Teclinische Geol. 1; Entwicklungsge- 
schichte der Tierwelt und prahistori- 
scher Mensch 2; Ub.; Anl.; Coll.; 
Henglein : Lagerstattenlehre I 1. 

Mlinchen: Oebbeke: Geol. mit 
Demonstrationen 4; Einfiihrung in die 
Wirtschaftsgeol. Deutschlands und der 
deutschen Kolonien 2. Weber : Ein- 
fiihrung in die Gesteinskunde 2; ge- 
steinsmikroskopische Ub. 4. 

Stuttgart: Sauer : Gesteinskunde; 
Geol. von Wiirttemberg; Ub.; Anl.; 
M. Schmidt: Ub. im Bestimmen von 
Versteinerungen. 

* 
& 

B e r g a k a d e m i e Berlin: Wahn- 

schaffe: Allgemeine Geol. Geol. des 
Quartars mit Exk.; Rauff: Einfiihrung 

in die Geol. und Lagerstattenlehre: 
Palaontologie mit Ub.; Beyschlag : 

Lagerstattenlehre (Kohle, Salz, Pe¬ 
troleum) ; Krusch : Erzlagerstattenlehre: 
Untersuchung und Bewertung von Erz- 
lagerstatten; XCb.; Bartling : Die Lager 
statten der nicht metallischen, nutz- 
baren Mineralien; Keilhack : Anl. zu 
g. Beobachtungen; Denckmann: Geol. 
des Siegerlandes und ihre Nutzan- 
wendung auf die Spateisensteingange 
des Siegerlandes; Michael: Geol. 
Deutschlands; Gagel: Geol. der deut¬ 
schen Schutzgebiete; Weissermel: 

Geol. der deutschen Braunkoklenge- 
biete; Harbort: Ausgewahlte Kapitel 
aus der Palaontologie; Potonie: Aus¬ 
gewahlte Kapitel aus der Palaobotanik; 
Anl.; Coll.; Gothan: Palaobotanisclie 
Ub.; Kuhn und Finckh : Petrographi¬ 
sche Ub.; Anl. 

Bergakademie Clausthal: 
Bode: Geol. I 3; Palaontologie I 2; 
Bruhns: Lagerstattenlehre 13; Baum- 

gartel : Gesteinsmikroskopie. 
Bergakademie Freiberg i. S.: 

Beck: Geol.: Lagerstattenlehre; Ver¬ 
steinerungskunde; Ub. 

* * 
* 

H a m b u r g i s c h e s K o 1 o n i al¬ 
ius t i t u t: Gurich : Die g. Verhaltnisse 
der deutschen Schutzgebiete 2; g. 
Grundlagen der Bodenkunde 1; Exk.: 
Wysogorski : Die Wasserfukrung des 
Bodens mitbesonderer Berucksichtigung 
der Verhaltnisse in den Kolonien 1. 

Senkenbergische Naturfor- 
schende Gesellschaft Frank¬ 
furt a. M.: Drevermann: Geschichte 
der Erde 2. 

Akademie Posen: Mendelsohn: 
Der Aufbau der Erdrinde und die fossile 
Organismenwelt 1. 

P o 1 y t e c li n i k u m C o t h e n: F oehr 

Ub. 

* 

Landwirtsc h a f 11 i c h e H o di¬ 
sc h u 1 e Berlin: Gruner : Die boden- 
bildenden (Mineralien und) Gesteine. 

Landwirtsc haftlic he Hoch- 
scliule Hohenheim: Plieninger : 
Geol. I. 3. 

Landwirtschaftliche H o di¬ 
sc h u 1 e Bonn-Pop pelsdorf: —. 

* * 

* 
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Forstakademie Eberswalde: 

F. Eisenach: 

F. M tin den: —. 
F. Tharandt: Vater: (Mineralogie 

und) Petrographie. 

B. Osterreich. 

Brtinn: Rzehak : Geol. I. 3; Oppen- 

heimer : Palaontologie 1. 
Graz: Kossmat ist berufen. 

Prag: Lehrstuhl vacat. 

Wien: Toula : Geol. I. II. Rosiwal : 

Petrographie; Kittl: Einfiihrung in die 

Palaontologie. 
* * 

* 

Hochschul© fiirBodenkultur 

Wien: Koch: (Mineralogie und) Petro¬ 

graphie 5. 

Montanistische Hochschule 

Leo ben: Redlich : Geol. Palaonto¬ 

logie; Lagerstattenlehre; Granigg: 

Petrographie; Geol. des Erz- und 

Kohlenbergbaus; Vetters: G. Ban der 

Steiermark. 

C. Schweiz. 

Z ti r i c h: Schardt : Allgemeine 

Geol.; Grubenmann: Makroskopisclies 
Gesteinsbestimmen. 

Bucher- und Zeitschriftenschau. 

Geologische Speziafkarte von 
Preussen und den benachbarten 

Bundesstaaten (Lief. 149) enthalt 

die Blatter Prienhausen, Massow, 

Schonebeck, Ku blank, Star- 

gard i. Pom. und Marienfliess 

im Massstab 1 : 25000. Anf den Blat- 

tern Priemhausen und Kublank ver- 

lauft der Rand des Haffstauseegebietes, 

und im Stiden der Blatter Kublank 

und Stargard beginnt das als „Pyritzer 

Weizacker“ bekannte Beckentongebiet 

des Maduesees. Das iibrige Gebiet ge- 

hort der hinterpommerschen Hochflache 

an und ist besonders ausgezeichnet 

durc.h die grossartige Entwickelung der 

Oser, die auf alien 6 Blattern vorkom- 

men, aber besonders auf den vier ost- 

lichen in einer fiir das norddeutsche 

Flacliland ganz ungewohnlich reichen 

Anzahl vorhanden sind. Das Ihnatal 

und die Senke des Maduesees zerschnei- 

den die Hochflache in drei sehr un- 

gleich grosse Abschnitte; im Nordosten 

des Gebietes treten raumlich beschrankte 

Endmoranen- und Sandbildungen auf, 

das Iibrige Gebiet ist davon frei und 

zeigt eine flach-wellige Ausbildung der 

Oberfliiche, deren Gleichformigkeit 

durch die massenhaft vorhandenen Oser 

angenehm unterbrochen wird. 

Das Tertiar ist besonders auf dem 

Blatte Schonebeck zur Beobachtung 

gelangt: hier wurden Septarienton, 

Stettiner Sand und Miozan nachge- 

wiesen. Im Stettiner Sand konnte 

eine schone Fauna in den als „Stet- 

tiner Kugeln“ bekannten Konkretionen 

beschrieben werden. Interessant sind 

hier besonders auch die Lagerungsver- 

haltnisse des Tertitirs. Auf den tibrigen 

Blattern ist von Tertiar nur Miozan 

der Beobachtung erschlossen worden. 

Im Hohendiluvium sind neben den 

zmai Teil eigenartig entwickelten End- 

moriinen auf Blatt Schonebeck beson¬ 

ders, wie sclion oben angedeutet, die 

Oser von Interesse, die allein auf Blatt 

Marienfliess inmehr als 80 Wallbergen 

auftraten. Von ihnen zeigen die mei- 

sten die Ausbildungsweise der Auf- 

schiittungsoser; eine nichtunbedeutende 

Zahl aber — beispielsweise 15 auf 

Blatt Marienfliess — sind als Auf- 

pressungsoser ausgebildet, wobei die 

verscliiedenen Ausbildungsarten ohne 

erkennbare Regel miteinander wechseln 

konnen. 

Das Stauseegebiet des „Pyritzer 

Weizackers“ am Maduesee greift nur 

in schmalen Streifen in das Gebiet 

liber, dagegen sind die Terrassen des 

Haffstauseegebietes in reicher Ent¬ 

wickelung [auf den beiden westlichen 

Blattern vorhanden. 

Im Alluvium verdient besonderes 
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Interesse das Schlickgebiet im Ihnatale, 

das oberhalb der Stargarder Enge vor- 

handen ist unci dieser Enge, die den 

Abfluss der Hochwasser verzogerte, 

seine Entstehung zu verdanken hat. 

Die aus den Blattern Mockern, 

Loburg, Leitzkau und Lind au 

bestehende Lieferung 157 fallt auf die 

HochflUche des westlichen Flamings und 

dessen Abdachung zum sudlichsten, 

Breslau-Magdeburger Urstromtal. Die 

silurischen Quarzite von Gommern sind 

die einzigen Vertreter des palaozoischen 

Untergrundes, die im Gebiete der Lie- 

ferung an die Oberflache treten. Die 

iibrigen Stufen des im „Magdeburger 

Grauwackenvorsprung“ varistisch ge- 

falteten Kernes, der auf der linken Elb- 

seite noch an zahlreichen Punkten zu- 

tage tritt, bleiben hier von einer mach- 

tigen Decke tertiarer und diluvialer 

Sedimente verhiillt. Uber den mehr 

oder weniger steil aufgerichteten Silur- 

gesteinen liegen vielfach Reste von 

mitteloligozanem Septarienton, an dessen 

Basis ein in seiner Machtigkeit stark 

schwankendes, bis kopfgrosse Gerolle 

fiihrendes Transgressionskonglomerat 

auftritt. Auch sonst ist der Rupelton 

auf alien vier Blattern weit verbreitet. 

Er ist infolge der Erosion der diluvialen 

Elbe am Plateaurand vielfach ange- 

sclmitten, oder er bildet den Kern zahl- 

reiclier, durch das Inlandeis empor- 

gepresster Sattel. Auf den Sclienk,eln 

dieser Ealten treten teilweise auch 

Griinsande und Toneisensteine auf, die 

nine reiche oberoligozane Fauna ent- 

halten. Auch gestatten diese aufge- 

brochenen Sattel einen vorztiglichen 

Einblick in den Aufbau des Diluviums, 

das teilweise von der Faltung mit- 

betroffen ist, ein Beweis, dass sie clilu- 

vialen Alters ist. Aus dem eigenartigen 

Verlauf der Falten, dem Umstand, dass 

die Einpressung nordischer Geschiebe 

Hand in Hand gegangen sein muss mit 

der Faltung, wird auf ihre nicht „tek- 

tonische“, sonclern glaziale Entstehung 

geschlossen. Aus der kraftigen Dis- 

kordanz zwischen den von der Faltung1 

betroffenen Schichten — Mittel- und 

Oberoligozan —, einem lokal auftre- 

tenden, vielleicht interglazialen Schotter, 

dem einzigen im Faltungsgebiet vor- 

kommenden Geschiebemergel mit den 

stellenweise darunter liegenden fluvio- 

glazialen Bildungen — einerseits und 

jungeren diluvialen Sanden andererseits 

geht hervor, dass das Eis seine beim 

Yorriicken abgelagerte Grundmorane 

w ah rend seines Riickganges in einzelnen 

Etappen gefaltet und sodann mit Sanden 

iiberschuttet hat. Die Wirkungen der 

Denudation machen sich im Faltungs¬ 

gebiet aufs schonste bemerkbar, derart, 

dass an Stelle der geologischen Sattel 

— meist eines Rupeltonkernes — heute 

eine topographische Mulde sich befindet 

unci umgekehrt. 

Das Streichen cler im grossen und 
ganzen symmetrisch gebauten, selten 

iiberkippten oder liberschobenen Falten 

stimmt im Norden genau tiberein mit 

clem Streichen cler wenige Kilometer 

weiter nordiich gelegenen Endmorane 

cles Flamings. Das Faltungsgebiet hat 

aber nicht die Bedeutung einer End¬ 

morane, denn es wird rings umschlossen 

von einer GrundmorUnenebene, nicht 

etwa einer Grundmoranenlandschaft 

(payage morainique). Auch stehen die 

Aufpressungen nirgends in Yerbindung 

mit wallartigen, zugformig angeorclneten 

Auf schiitt ungen, noch sind sie mit solchen 

kombiniert. Die Plastizitat des nah 

1 an die Basis cles Inlancleises tretenden 

Rupeltones ist es, die Anlass zu den 

zahlreichen Schichtenaufwolbungen ge- 

geben hat. 

Die Endmorane des Flamings, die 

im Anschluss an die auf den Nachbar- 

blattern vertretene Auffassung samt 

den iibrigen an der Oberflache ver- 

breiteten Glazialablagerungen als der 

letzten Yereisung angehorig dargestellt 

wurde, ist im Gebiet der Lieferung nur 

noch undeutlich entwickelt. Dagegen 

schliesst sich an sie im Siiden ein aus- 

gesprochener Sand an, cler in nahe Be- 

ziehung zu den gleichzeitig entstandenen 

Schmelzwasserrinnen der Ehle und 

Nuthe tritt und mit diesen in das Ur¬ 

stromtal der Elbe mtindet. 
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Greologische Vereinigung. 

Sitzungsbericlite — Gruppe Frankfurt am Main. 

Donnerstag 2. Februar 1911. 

Prof. A. Steuek, Darmstadt, spricht iiber ein Gutachten, das er iiber 

Wasserentziehung abgegeben hat und iiber Grundwasserforschung 

im allgemeinen. 

Diskussion: Naumann, Petersen, Franck, Michelis, Henze und der Vor- 

trag ende. 

Dr. Drevermann spricht iiber neuere Arbeiten iiber die altesten Trilobiten 

von Walcott, in denen die vermeintliche Blindheit von Olenellus widerlegt wird, 

und iiber Orthoceren und Belemniten von Steinmann, der nachweist, dass 

der Gbergang zwischen beiden Gruppen im breiten Flusse erfolgt ist. Er legt 

weiter Osborns „Age of mammals" vor. 

Diskussion: Richter, der Vortragende. 

Dr. E. Naumann spricht iiber die Tektonik der Insel Japan und be- 

zeichnet die japanischen Gebirge als eclite alpine Kettengebirge. Er wendet 

sich entschieden gegen Richthofen’s Theorie der Zerrungsbogen. 

Diskussion: Franck, der Vortragende. 

Donnerstag 9. Marz 1911. 

Bergingenieur A. Blumental spricht unter Vor] age von zahlreichen guten 

Belegstiicken von Nephrit und seinen Nebengesteinen iiber die neueren 

Forschungen, die den Nephrit in den Alpen und im Harz anstehend gefunden 

haben. 

Diskussion: Schauf, Spiegel, Franck, der Vortragende. 

Ingenieur K. Fischer spricht iiber das jiingste Tertiar des Mainz er 

Beckens (sielie hinten). 

Diskussion; Drevermann, Schauf, Franck, Wenz, Muller. 

Dr. Drevermann spricht iiber das vom Senckenberg Museum neu erworbene 

Trachodon-Skelett mit mumifizierter Haut, unter Vorlage einer Notiz von 

Osborn iiber den ersten derartigen Fund im New-Yorker Museum. 

Diskussion: Becker, der Vortragende. 

Donnerstag 6. April 1911. 

Dr. Dahmer, Hochst spricht iiber eine neue Deutung der Mond- 

oberflache, auf Grund seiner Versuche. 

Diskussion: Wenz, Reuber, Schauf, Franck, Steuer, Petersen und der 

Vortragende (siehe hinten). 

Prof. Dr. A. Steuer, Darmstadt spricht iiber deutschen und 

schwedischen Granit, unter Bezugnahme auf den deutsch-schwedischen 

Handelsvertrag. Er verteidigt die deutschen Ptlastersteine, die mindestens die 

gleiche Qualitat und viel grossere Mannigfaltigkeit aufweisen, als die schwedischen. 

Diskussion: Reuber, der Vortragende. 

S a in s t a g 6. M a i 1911. 

A. O.-Versammlung der geologischen Vereinigung im Senckenbergischen Museum. 

Nacli den Begriissungsworten des Vorsitzenden, Herrn E. Kayser, Marburg 

an die zahlreieh erschienenen Mitglieder der Ortsgruppe und von auswarts 

sprach zuerst: 
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Prof. F. E. Suess, Prag, iiber grosse t)b er sc hi eb ungen tieferer Ge- 
steinszonen des mahriseh-niederosterreichischen Grundgebirges. 
Der Yortrag wurde von zahlreichen Wandtafeln erlautert (siehe hinten). 

Prof. G. Klemm, Darmstadt, sprach an Hand der neuen Aufnahmen des 
Blattes Messel liber die am Sonntag, den 7. Mai geplante Exkursion. Ge- 
steinsdiinnschliffe wnrden mittelst des von der Firma Leitz in liebenswiirdiger 
Weise zur Yerfiigung gestellten Epidiaskops gezeigt. 

Prof. Semper, Aachen, sprach liber alte und nene Irrttimer in der 
Geologie und betonte, dass Goethes Fehlerquellen auch heute noch zuReclit 
bestehen (siehe Geol. Rundschau 2 Heft 5/6). 

Dr. F. Linke, Frankfurt, sprach iiber den projektierten Bau einer Erd- 
bebenwarte auf dem Taunus, zu der Frau v. Reinach die Mittel bereit 
gestellt hat. Es wurde u. a. betont, dass verschiedene Umstande, besonders die 
Windstarke, gegen eine Einrichtung von Erdbebenwarten auf Inseln sprechen, 
da die Seismometer deutlich die verschiedenen Starken des Windes einzeichnen. 

Prof. Zeissig, Darmstadt legte im Anschluss daran Erdbebendia- 
gramme der Station Jugenheim vor. 

Landesgeologe Prof. Eeppla, Berlin, sprach iiber seine Aufnahmen an 
der oberen Mosel und stellte den Zusammenhang von Talterrassen und Yer- 
gletscherungen fest, der sich ziemlich deutlich verfolgen lasst. Am Rhein hort 
die Klarheit im allgemeinen auf (siehe hinten!). 

Im Anschluss an die beiden Vortrage von Ltxke und Leppla beteiligten 
sich an der Diskussion die Herren Naumann, Kayser, Klemm und Steuer. 

Sonntag, den 7. Mai fand unter Ftihrung des Herrn G. Klemm eine Ex¬ 
kursion nach Messel und Rossdorf statt, mit iiber 50 Teilnehmern, darunter 
5 Damen. Man fuhr iiber Darmstadt nach Station Messel, besichtigte dort 
zuerst den durch Steinbruchbetrieb am Bahnhof Messel aufgeschlossenen Granit, 
dann die Auflagerung des Rotliegenden auf demselben und die grossen Tage- 
baue der Gewerkschaft Messel. Alsdann wurden Aufschliisse im Granophyr und 
Diorit besucht und nach einem Frtihstiick im Restaurant Einsiedel die Wande- 
rung nach Rossdorf angetreten. Auf derselben wurde in der Richtung von 
Nord nach Siid eine ganz allmahliche Yerfeinerung des Ivornes des Flugsancles 
festgestellt, der bei Rossdorf selbst in Loss iibergeht. Bei letzterem Orte 
linden sich Aufschliisse in Uralitdiabas, der von Granitporphyr durchsetzt wird 
und solche von quarzitischem, in Amphibolit iibergehenden Hornfels. Der Riick- 
weg nach Darmstadt wurde zu Fuss ausgefiihrt, wobei der Klirze der Zeit 
wegen die Melaphyrbriiche im Osten der Stadt nicht mehr besucht werden 
konnten. 

K. Fischer, Frankfurt a. M.: Uber das jiingste Tertiar des Mainzer 
Be ck ens. 

In den letzten Jahren ist viel an Detailarbeit geleistet worden, was zur 
Klarlegung und feineren Horizontierung der unteren, wie der obersten Stock- 
werke cles Mainzer Beckens beigetragen. Hat doch der Rupelton durch 
E. Spandel eine mustergiiltige Bearbeitung erfahren; auch sind durch die Studien 
des Cyrenenmergels in der Hafenbaugrube zu Offenbach von Zixndorf unsere 
Erkenntnisse sehr wesentlich bereichert worden. Schliesslich wurde uns in der 
oberpliozanen Flora und Fauna des Untermaintals durch Engelhardt-Kinkelix 

ein Werk an die Hand gegeben, das uns encllich ermoglicht, klarere Yorstellungen 
iiber die eigenartigen Verhaltnisse zu bekommen, die beim Abklingen der 
Tertiarzeit herrschten. Die zwischenliegenden Horizonte dagegen haben seit 
ihrer ersten grundlegenclen Bearbeitung durch Boettger und den spiiteren 
Arbeiten Kinkelixs] leider keine eingehendere Durchmusterung mehr erfahren. 

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



Geologische Vereinigung. 437 

Die Beobachtungen an den dnrch die Enveiternng der Stadt bedingten 

Tiefbanten wahrend eines Jabrzehnts, bei denen sich der Untergrnnd Frank- 

fnrts nach alien Richtungen der Wind rose geoffnet hat, sowie entsprechende 

Vergleichsstudien im Rheinhessischen Hiigellande, haben micli in den Stand ge- 

setzt, neue Fixpunkte bei der Horizontierung der Schichten, vom Cyrenen- 

mergel aufwarts, festzulegen. Nun wird es wiederum ein wenig leichter, 

unser tertiares Schichtensystem zu einem etwas solideren Gebaucle anfznrichten. 

Heute will ich nur etwas eingeliender auf einen Horizont aufmerksam 

machen, der bis jetzt noch nicht in unserem Becken beobachtet wurde und der 

sich direkt einschaltet zwischen die Hydrobienschichten und das Oberpliozan. 

Es sind lichtgraue kalkige Mergel, die eine Fauna einschliessen, wie sie nur die 

Paludinenschichten Slavoniens beherbergen. Prososth enien, Bythinien 

und Hydrobien sind z. T. dieselben Arten, z. T. sehr nahe Venvandte der- 

jenigen, die einst die Randzone des pannonischen Beckens bevolkerten. 

Bei Praunheim, im Vorland des Taunus, wurden an vier, in der Gesamt- 

ausdehnung kaum 300 m voneinander liegenden Punkten durch Bohrungen 

die erst Aulehm der Nidda, grobe diluviale Kiese, dann oberpliozane Sande, 

in it Toneisensteinknauern (Fagus, Sequoia und Taxocliuinresle einschliessend), 

zuletzt die vorerwahnten grauen Mergel zu Tag gefordert. •— Yergleichsstudien 

an dem zur Verfugung stehenden Hydrobienmaterial belehrten micli, dass ein 

allmahlicher Ubergang von Hydrobia slavonica (aus den ersten Metern der grauen 

Mergel) nach der Tiefe zu, in unsere Hydrobia ventrosa staltfindet, auch Melania 

Escheri stellt sich in den allertiefsten Horizonten ein, wohl ein sicheres Zeichen, 

class nun uns hinlanglich bekannte Schichtenreihen in der Tiefe folgen. -— Das 

Interessanteste dieser Beobachtung ist unstreitig, dass sich, wie schon erwahnt, 

dicser uns bis jezt unbekannt gebliebene Horizont zwischen Hydrobienschichten 

und Oberpliozan einschaltet. 

G. Dalimer, Hochst a. M.: Ein neuer Versuch zur Deutung der 

Mondoberflache auf experimenteller Grundl a g e. (Mit Fig. 1 u. 2). 

(„Die Gebilde der Mondoberflache". Neues Jahrbuch ftir Mineralogie etc. 1911. 

1. 89.) 

Wenn breiformige Gemische mit sehr innig vermengten Bestandteilen 

(z. B. aus frisch geloschtem Kalk und Wasser) an einer Stelle auf den Siecle- 

punkt des fliissigen Gemengteils erhitzt werden, so hinterlassen die aus dem 

Innern entweichenden Dampfe auf der Oberflache Gebilde, die mit den Boden- 

formen des Mondes eine weitgehende Ahnlichkeit haben, sowohl was ihre 

charakteristischen Einzelmerkmale, als auch ihre Anordnung zueinancler und die 

zeitliche Reihenfolge ihres Auftretens betrifft. Die einzige Abweichung der 

ktinstlichen Objekte von den natiirlichen besteht in einer alien gemeinsamen 

Abrundung, die haupts&clilich erst nach Beendigung des gestaltenden Yorganges, 

unter dem Einfluss der Schwere, hervortritt. Offenbar lag auf dem Monel, wenn 

wir fur die Bildung seiner Bodenformen einen analogen Prozess annehmen, ein 

rasch erstarrendes Material vor, das die Form, die die Gebilde unmittelbar nach 

der Entstehung liatten, bewahrte. 

Die Annahme einer dampferfiillten Magmahulle, die in einer verflossenen 

Epoche den Mondball umgab, ist also ein Schluss aus den Experimenten; wir 

gelangen damit zu einer eigenartigen vulkanistischen Auffassung vom Ursprung 

der Mondformen. 

Die bei den Yersuchen beobachteten eruptiven Yorgange hinterlassen nur 

wenig auffallencle oder gar keine direkten Spuren. Es sind vielmehr gewisse 

damit verkntipfte Nebenprozesse, denen die friiher oft mit Krateren oder ge- 

platzten Dampfblasen verglichenen Ringgebirgsformen des Mondes ihre Ent¬ 

stehung verdanken. Die ktinstlichen Ringgebirge mit Zentralkegel sind das 

Geologische Rundschau. II. 30 
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Proclukt einer Konvnlsion der Umgebung der relativ kleinen Ausbruchstelle 

durcli Druckwellen, die kiinstlichen Maren und Wallebenen hingegen das Er- 

zeugnis von OberflachenschnbvorgRngen. 

Fig. 1. Fig. 2. 

Fig. 1 zeigt einige typische Ringgebirge. Der Ausbrnch, bestehend im 

Aufschiessen einer Schlammsaule, hat als direkte Spur (meist) einen Zentralberg 

hinterlassen; er ist durcli eine Eintiefung von clem Schlammring getrennt, den 

ein von der Ausbruchstelle aus clivergierendes System von Druckwellen empor- 

hob. Fig. 2 gibt eine Wallebene wieder. Mehrere Eruptionen, die in einem 

ziemlich diinnen Brei For sicli gingen, schoben den kreisformigen Wall nach 

aussen bin zusammen; die einzigen direkten Spuren, die sie hinterliessen. 

sincl die wenig hervortretenden „Kraternarben'1 im Innern der Wallebene. 

Es konnten neben den geschilderten Formen auch alle iibrigen Mondober- 

Hachengebilde in Yerfolgung des gleichen einfachen Vorganges — Dampfent- 

wicklung in einem Brei — beobachtet und als Praparate (durch Paraffinabguss) 

festgehalten werden. So die „Mare“ (deren Entstehung aus einem kochenden 

Schlamm schon Dana auf Grund einer Naturbeobachtung annahm), die Massen- 

gebirge, die „kleinen Kratere“ und die Rillen. Oft waren ganz bestimmte 

Distrikte der Mondlandschaft auf den Priiparaten wiederzuerkennen, z. B. Clavius 

mit seinen clrei Ringtypen: Wallebenenumgrenzung mit aufgesetzten Ringge- 

birgen mit Zentralberg und ,,Kratergruben“ im Innern, das Gebiet von Theo- 

philus und Cyrillus, das Rillengebiet des Hyginus mit den perlschnurfbrmig 

aufgereihten Kraterchen usw. 

Aus den Versuchen kann die hypothetische Folgerung gezogen werden, 

class der Monel eine normale Phase in der Entwicklungsreihe der Planeten be- 

cleutet, die sicli auch bei unserer Erde einstellen muss, wenn ihre Erkaltung 

weiter fortgeschritten sein wird. Unter der Voraussetzung namlich, class die 

Zusammenziehung der Erde auch dann nocli fortdauert, wenn ihre Rincle sicli 

nicht mehr der Volumverringerung anzupassen vermag, ist deren Zusammen- 

bruch unausbleiblich. Die Folge wird aber eine tiberflutung des ganzen Balles 

mit den fltissigen oder durcli die Druckentlastung fiussig gewordenen Massen 

der Tiefe sein, die wahrencl der Uberflntung gewaltige Dampfmengen ausstossen 
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und dainit jene Vorgange einleiten werden, die bei den Versuchen beobachtet 
warden, llir Ergebnis wird eine Iv rater waste sein: das Mondstadiain der Erde. 

Herr W. Wenz entgegnet: 

Gegen die iiier dargelegte Theorie der Entstehung der Gebilde der Mond¬ 
oberflache lassen sicli, meiner Ansicht nach, gewisse Bedenken geltend machen, 
die allerdings nicht nar diesen E r k 1 a ran gs v e r s a e h, sondern aach viele der 
friiheren treffen. Es fragt sicli, ob wir berechtigt sind, ans den Erfahrnngen. 
die wir bei den Experimenten in kl eine in Massstabe im Laboratoriam 
machen, den Schlnss zn ziehen, dass die Gebilde der Mondoberflache, bei denen 
wir es dock mit ganz ge wait i gen Gross env erhal tnissen za tun haben, 
in analoger Weise entstanden sind. 

So ist es mir nicht selir wahrscheinlich, dass die Zentralkratere der Ring- 
gebirge and andere Erhebnngen, die docli gelegentlich Hohen yon 8000—9000 
Meter erreichen, entsprechencl den Experimenten durch einige gewaltige Gas- 
oder Dampfblasen emporgehoben warden and dann plotzlich za den schroffen 
Formen erstarrten, die sie nns heate darbieten. 

Nicht vergessen diirfen wir iibrigens, class 
Gashiille am den Monel im Eanfe eines Monats 
treten, die melirere Hnndert Grad betragen and 

infolge der Abwesenheit einer 
Temperatarschwankangen auf- 
clie aach wohl za einer Zer- 

klaftang cles Gesteins beigetragen haben. 
Nicht za erklaren vermag die Theorie die hellen Streifen, die besonclers 

von Tycho, aber aach von vielen anderen Krateren ausgehen and sicli ange- 
stort iiber weite Strecken der Mondoberflache hinziehen. Wenn man aach za- 
geben mass, class gerade diese Gebilde der Erklarung bisher am meisten 
Schwierigkeiten machten, so mass clock eine Theorie, die die Gebilde cles Moncles 
einheitlich erklaren will, aach darauf Riicksicht nekmen. Ob iiberhaupt eine 
solche einheitliche Erklarung, cl. h. eine Erklarung ans einern Prinzip heraas, 

die Mondoberflache darbietet, 

geracle dadarch von 

bei diesen vielgestaltigen Formen, wie sie ans 
moglich ist, mag clahin gestellt bleiben. 

DerV ortragende erklart, class seine Anffassnng sich 
den friiheren unterscheicle, class sie nicht die Ernptionen selbst, sondern B e - 
gl eitvor gange, die sich iiber grosse Oberflachengebiete kin erstrecken, als 
Ursache cler Bodengestaltung cles Moncles annimmt. Eine direkte Entstehung 
der gewaltigen Ringformen cl a r c h Da m p f' b la s eii sei aach nach seiner 
Ansicht pliysikalisch anmoglich. Er verweist aach aaf die Arbeit Dana’s 

(Americ. Joarn. of Science, Second Series. 2). 
Die Erklarung cler hellen Lichtstreifen gewisser Kratere gehore nicht zum 

Programm seiner Arbeit, da die Strahlensysteme ebenso wie die anderen opti- 
schen Phanomene cler Mondoberflache nur 
(z. B. Annahme reflektierender Eisablagerungen) 
ziehung 
„Neuen JahrbuchA 

rebracht werden konnen. 
*3 

Er 

clurch hypothetisclie Koinbinationen 
mit clen Boclenformen in Be- 

auf S. 107 seiner Arbeit im verweist 

Herr Reuber begriisst die DAHMER’sche Hypothese als selir beachtenswert, 
bezweifelt jedocli, class die Natar cles za clen Versuchen benutzten Materials 
fiir deren Ausfall ohne Becleutung sei. Er wiinscht, es moge gelingen, die Ver- 
suche mit einem magmaartigen Schmelzflusse zn wiederholen. 

Herr Schauf kniipft an eine Bemerkung cles Vortragenden an, class er 
claran gedacht habe, aach mit Schwefei za experimentieren, and erinnert an die 
instrnktiven Mitteilungen F. v. Hochstedters aus cler Soclafabrik in Hrnschan 
(Sitz.-Ber. Wien. Ak. 1870, 62. Bek, 2. Abt. pg. 771 ff.) and an die Spratzkegel 
cles geschmolzenen Silbers. Bei aller Anerkennung cler schonen Versuche cles 
Herrn Dahmer behalte cloch der von den Herren Wenz and Reuber gemachte 
Hinweis aaf die wesentliche pliysikalische Verschiedenheit cles angewandten 
Materials einerseits and cles Magmas andererseits seine voile Berechtignng. Aach 
auf A. Stubel’s Vergleich cler grossen Monclscliachte mit den Kratern cler 

30* 
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„monogenen“ Vulkane (Typus Kilauea) wird hingewiesen: Massenergiisse auf 

der Decke des Mondes und von Einbrlichen begleiteter Ruckzug des Magmas 

(durch Gasverlust) gentigen nach Stubel zur Erklarung der Ringgebirge. 

Der Vortragende erwidert auf die Ausflihrungen der Herren Reuber und 

Schauf, dass er zwischen einem feuchtfliissigen und einem glutfliissigen darnpf- 

erfiillten Brei keinen prinzipiellen Unterschied sehen konne. Da Lava in dem 

Zustande vor dem Ausbruch fiir Experimente nicht zuganglich ist, miisse 

an Verwendung anderer, Dampfe ausstossender Schmelzfliisse gedacht werden; 

Versuche dieser Art seien wunschenswert. 

Franz E. Suess: Grosse U b e r s c li i e b u n g e n t i e f e r Gesteinszonen 

des m&hrisch-niederbsterreichischen Grundgebirges. 

Die einformig wellige Oberflache des bohmisch-mahrischen Hochlandes 

und des sticllich anschliessenden, niederosterreichischen Waldviertels verbirgt 

einen komplizierten Ban. Der tief abgetragene Gebirgsrumpf besteht aus- 

schliesslich aus kristallinischen Gesteinen und die Entratselung der Tektonik 

ist, ohne unmittelbare stratigraphische Anhaltspunkte, allein auf die petro- 

grapliischen Unterscheidungen angewiesen. Durch die Aufzeichnung und Ver- 

bindung der meist beschrankten Aufschliisse und der Beobachtungen an ver- 

streuten Lesesteinen werden die Zusammenhange im grossen festgestellt und 

enthullen sich die Umrisse einer grossztigigen Tektonik. 

Schon vor vielen Jahren ftihrten mich meine Aufnahmen in Mahren im 

Dienste der k. k. geolog. Reichsanstalt zur Unterscheidung zweier scharf ge- 

trennter Gebiete im mahrisch-niederosterreichischen Grundgebirge: Die mol da- 

nub ische Scholle und die moravischen Randgebiete. Erstere umfasst den 

ganzen Westen bis zuin bayerischen Walde und zum Bohmerwald. Sie besteht 

aus einer sehr mannigfachen Serie von Ortho- und Paragneisen und Schiefern 

(Fibrolith-, Cordierit- und granatftihrende Biotitgneise, Granulite, Kornel- und 

Flasergneise, plagioklasreiche Sedimentgneise, Amphibolite, Eklogite, Serpentine, 

Gabbros, Marmore mit Graphit und Kalksilikatmineralen, Augitfelse u. a.). Diese 

Gesteine werden durchbrochen von ausgedehnten Tiefenstocken (meist grobpor- 

phyrischer Amphibolgranitit) und reichlich durchschwarmt von turmalinfuhrenden 

Pegmatitgangen. Die linsenfbrmig gestreckten Korper der kristallinischen 

Schiefergesteine zeigen kein einheitliches Streichen, sondern schiniegen sich — 

mit mannigfachen bizarren Windungen im einzelnen — in ihrem Gesamtstreichen 

an die Umrisse der grossen granitischen Batholithen. An den Randern 

gehen Gneise und Granite ohne scharfe Greuze ineinander liber, Einschaltungen 

von granitischen Gneisen: Kornel- und Flasergneisen, Arteriten usw. vermitteln 

den Ubergang. Die Schiefer lagern nicht gewolbeartig auf den Graniten, 

sondern tauchen an den meisten Grenzstrecken unter diese hinab. Die molda- 

nubisclie Scholle besteht aus einer innigen Mengung mannigfaltiger infrakrustaler 

und suprakrustaler Gesteine (Sederholm), welche ihre letzte Umpragung unter 

dem Einflusse des Empordringens von Tiefenmassen erlitten haben. Sie bildet 

einen tiefen Teil der Erdrinde, ein Stiick der Bathosphare, in der das 

Streichen der Gesteine nicht in grossen, auf lange Strecken einheitlichen Richtungen 

durch tangentiale Bewegung bestimmt wird, wie in den Kettengebirgen, 

sondern durch die Umrisse der Batholithen, 

Von dieser moldanubischen Masse scheiden sich nahe dem Ostrande des 

Grundgebirges, scharf, an einer Linie mit eigentumlich gewundenem Verlaufe 

die beiden moravischen Gebiete. Das nordliche, genannt die Schwarzawa- 

K up pel, erstreckt sich von Ols nahe der bohmischen Greuze bis Oslawan in 

Mahren. Das siidliche, die Th aya-Kupp el, von Mahr.-Kromau bis zum 

Manhartsberge in Niederosterreich. Obwohl ebenso wie die moldanubische Scholle 

ausschliesslich aus kristallinischen Para- und Orthoschiefern mit granitischen 

Batholithen bestehend, stellen sie doch vollig anders geartete Gebirgsmassen 
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dar. Die Unterschiede beziehen sich ebenso auf die ursprtingliche Beschaffen- 

heit der Sedimente, wie auf die chemische Mischung der Intrusionen, auf die 

Art und den Grad der Metamorphose und vor allem aucli auf den gesamten 

Bauplan und die Anordnung der Gesteinsziige im grossen. 

Die moravischen Kuppeln sind Aufwblbungen, vergleichbar den alpinen 

Zentralkernen mit sehiefriger Umrandung. liber einen Kern von tonalitartigem 

Granit (mit Pegmatitgangen olme Turmalin) legt sich mit grosser Regelmassigkeit 

eine^sedimentare Serie von Phylliten, phyllitartigem Glimmerschiefer und kristal- 

linischen, meist glimmerigen Kalken (olme Graphit und olme die fur die molcla- 

nubischen Kalke bezeichnenden Silikatminerale). Daruber folgt ein sehr charakte- 

ristisches, wechselncl machtiges Lager von serizitischem orthoklasreichen Augen- 

gneis (BiTTEscher Gneis, in mancher Hinsiclrt verwandt den alpinen Zentralgneisen). 

Diese Haupthorizonte keliren in der gleichen Folge und mit den gleichen bezeich¬ 

nenden Merkmalen in der Sclnvarzawakuppel und in der Thayakuppel vie der; 

auf mehrere hundert Kilometer lassen sich die Gesteinsziige mit bogenfdrmigem, 

aber im allgemeinen gegen NNO streichenden Yerlaufe verfolgen: ganz im 

Gegensatze zu den in verworrener Weise durcheinander gekneteten molda- 

nubischen Gesteinen. 

In der Thayakuppel ist die Granitinasse des Kernes auf weite Strecken 

aufgeschlossen, nur die westlich auflagernde Schieferserie ist sichtbar, im Osten 

taucht der Granit hinab miter die jtingeren Bildungen des ausseralpinen Wiener 

Beckens. In der nordlichen Schwarzawakuppel ist unter clem Schieferdache nur 

der oberste, ebenfalls schiefrige Teil des Batholithen blossgelegt. Es sind die 

gleichen flaserigen und schiefrigen Ranclbildungen, in denen die Merkmale der 

Protoklase und Kataklase in schwer unterscheidbarer Weise vermengt sind, die 

man von den Randern alpiner Granitmassen kennt. 

Die moravischen Schiefer gehoren hoheren Umwancllungsstufen (Becke) 

an als die moldanubischen Gesteine, mit der Tendenz zur Ausbildung hydroxyl- 

haltiger Minerale (Chlorit, Serizit, Epidot) mit Neubildung von Albit und olme 

basischen Plagioklas. Nur die durchaderten Schieferzonen am Granitrande sind 

in feinschuppige biotitreiche, hornfelsahnliche Schiefer umgewandelt. 

Die nordiiche Schwarzawakuppel hat clurch nachtragliche Dislokationen 

den regelmassigen Auf ban teilweise eingebusst. In ihrem innersten Teile, als 

Liegendstes der Glieder der ganzen moravischen Serie kommen die am wenigsten 

metamorphen Gesteine (serizitische Quarzkonglomerate und Kalke der Kwetnitza 

bei Tischnowitz) zum Yorscliein. 

Die moravischen Gesteine tauchen an"*"alien sichtbaren Grenzen mit grosser 

Regelmassigkeit unter die moldanubische Scholle hinab, und zwischen beiden 

Massen ist allenthalben eine breitere ocler schmalere Zone von grobsclmppigem 

Glimmerschiefer und Zweiglimmergneis eingeschaltet. Wie aus der Yergesell- 

schaftung der Gesteine und den Ubergangen hervorgeht, sind diese Glimmer¬ 

schiefer ein Teil der moravischen Scholle in einer anderen Form der Metamor¬ 

phose, die clurch gesteigerte Druckwirkung an der Greuze zwischen den 

moravischen Kuppeln und der auflagernden moldanubischen Scholle hervor- 

gerufen wurde. 

Moravisch und moldanubisch sind zwei vollig verschiedene Gebirgsmassen, 

bestehend aus anderen sedimentaren Serien, die in verschiedenen Rindentiefen, 

erstere unter vorwiegend mechanischem Gebirgsdruck, die letztere hauptsachlich 

unter dem Einflusse der Erwarmung der aufsteigenden Batholithen, zu kristalli- 

nischen Schiefern umgewandelt wurden. Die tieferenTeilen der Ercle entstammende 

moldanubische Scholle liegt nun auf den moravischen Gewolben und ist olme 

Zweifel nachtraglich iiber diese hinwegbewegt worden. Der Mantel von Glimmer¬ 

schiefer, welcher sich kondordant iiber den moravischen Aufwolbungen und an 

der Basis der moldanubischen Scholle ausbreitet, hat lange der Deutung wider- 

standen. Er stellt keinen besonderen stratigraphischen Horizont dar, sondern 

ist als ein schiefriges Umwandlungsprodukt der moldanubischen Gneise auf- 
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zufassen, enfstanden durch gesteigerte Umkristallisation miter Neubi Idling der 

Minerale der mittlerin Umwancllungsstufe (Gkubenmakk) an der Basis der 

gleitenden Masse. Diese Gesteine zeigen durcliaus keine Ivataklase, und es hat 

vollstandige Umkristallisation im starren Zustande stattgefunden. 

Die moravischen Ivuppeln sind unvollkommen nmrahmte Fens ter am 

Jock, deren Bander znm Teil durch spatere Yerwerfungen verschoben oder 

durch jungere Sedimente verhiillt sind. Die Tiefenscliolle musste liber die ent- 

gegenstelienden aufgewolbten Gneis und Schiefermantel im Dache der moravischen 

den U berscliiebungsrand mit Batholithen hinweggleiten. Spatere Erosion hat 

unregelmassig gewundenem Verlaufe blossgelegt. 

In den mahriscli-schlesischen Sudeten keliren ahnliche Gegensatze zwischen 

einem ostlichen und einem westlichen kristallinischen Gebiete wieder. Das 

Gebiet des Altvater und des Kepernik zeigt die Merkinale alpinen Baues und 

alpiner Metamorphose; der Westen dagegen — das Gebiet des Spieglitzer 

Schneeberges unci die Berge am oberen Marchtale, gehoren nacli ihrer ganzen 

Zusammensetzung zur moldanubischen Scholle. Die Greuze zwischen beiden 

Gebieten ist eine Uberschiebungslinie, an der die westliche Masse liber die ost- 

liclie hinwegbewegt wurde; sie lasst sich mit grosser Deutlichkeit von Eisenberg 

an der March iiber 

Ebene bei Friedeberg 

den Bamsausattel verfolgen 
O 

bit an den Rand der schlesischen 

Es ist zu vermuten, class sie sich nock mehr unter der 

Ebene fortsetzt bis jenseits der Berge von Strehlen, welche, ebenso wie der 

Zobten bei Breslau, zur moldanubischen Masse gehoren. 

Die Verbindung zwischen der Uberschiebung voin Bamsausattel und den 

moravischen Umrissen bei Ols ist durch jungere Dislokationen, wie die Stoning 

von Busch in (W. von Mahr. Schonberg) unci den Grabenbruch der Boskowitzer 

Furche gestort und auf weite Strecken durch jiingere Sedimente verhiillt. Yon 

Greuze beider Gebiete unter den breiten 

gegen Slid wire! vielleicht in 

Eisenberg 

Hire Fortsetzung 

bis Miiglitz diirfte die 

Alluvien des Marchtales liegen. 

den sparlichen kristallinischen Aufbriichen zwischen Kulm und Devon im Westen 

der Budweiser Ebene zu suclien sein. 

Vom Manhartsberge unweit der Donau bis in die schlesische Ebene, auf 

Strecke von mehr als 250 km, lasst sich demnach, wenn auch mit Unter- 

i ungen, 

erne 

brec 

von 

mindestens 40—50 

die Uberschiebung der moldanubischen Tiefenscliolle iiber ein Gebirge 

betragt alpinem Ban nachweisen. Die Breite der iiberschobenen Scholle 

schiebungsrancles gibt 

km. Der Yerlauf des 

aber keinen Aufschluss iiber 

Uber- 

clie Bichtung der Bewegung. 

gegenwartig blossgelegten 

Brof. Klemm (Darmstadt): Geologie des Blattes Messel. 

Das auf Blatt Messel der geologischen Karte von Flessen dargestellte Ge- 

lande geliort zu den nordlichsten Auslaufern des westlichen Odenwalcles. Es 

besteht aus einer vorwiegend von Rotliegendem aufgebauten Hochflache, die 

nacli Westen zu gegen die Bheinebene und wahrscheinlich aucli im Osten gegen 

die alte Main-Gersprenz-Ebene durch Yerwerfungen abgegrenzt wil’d. Aus clem 

Rotiiegenden ragen im Siiclen des Kartengebietes bei Bahnhof Messel Kuppen 

kristal linen Gebirgs hervor. Die Oberflache des letzteren fallt nacli Norden 

ein, so class es etwas jenseits des Nordrandes bei Sprendlingen erst in ca. 270 m 

Tiefe bei einer Bohrung angetroffen wurde. Das kristalline Gebirge besteht 

aus wahrscheinlich palaozoischen Sedimenten, die kontaktmetamorph umgewan- 

delt worden sincl von Gabbros und Graniten, welche bei der Aufrichtung des 

Gebirges zu nordostlich streichenden Falten im glutfliissigen Zustande in jene 

Sedimente eingepresst wurclen. Die Produkte der Metamorphose sind glimmer- 

reiche und quarzitische Hornfelse, Kalksilikathornfelse und Amphibolite. Letztere 

werden vom Yortragenden aufgefasst als metamorphe Schalsteine, zugehorig zu 

Diabasen, die den Seclimenten besonders in der Gegend von Darmstadt einge- 

lagert sind und vielleicht auf oberclevonisclies Alter jener Schichten liinweisen. 

Auf Blatt Messel sind kontaktmetamorphe Sedimente nur schlecht aufgeschlossen, 
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besser in cler Nahe von Darmstadt. Diorite, welche als Ranclfazies des Gabbros 

aufgefasst werden, gebildet durch Resorption von Schiefermaterial, treten bei 

Messel mehrfach zutage, iiberall reich an Scliollen oder kleinsten Fragmenten 

von Amphibolit nnd Diabas. Jiinger als der Gabbro nnd seine dioritische Rand- 

zone sind die Granite des Odenwaldes, die ans drei wold rascli anfeinander ge- 

folgten Intrusionen bestehen. In ihrer Gefolgschaft treten aplitische nnd lam- 

prophyrische Ganggesteine auf, von denen sieh bei Messel Malchit nnd Granophyr 

linden, etwas weiter siidlich bei Rossdorf auch Granitporphyr. Das wahrschein- 

lich in oberkarbonischer Zeit aufgerichtete Faltengebirge nnterlag alsbald starker 

Abtragung, so dass sick auf seine Rnmpfflaclie schon das mittlere Rotliegende 

diskordant auflegt. Die Schichten desselben gehoren der Tholeyer State an; 

sie werden iiberlagert von einer vielleicht dem „Grenzmelaphyr“ des Saar-Nahe- 

Gebietes entsprechenden Melaphyrdecke, deren Auflagerungsflache von Norden 

nach Siidwesten geneigt ist. Von den Schichten des Oberrotliegenden des Zech- 

stoins, der Trias, des Jura fehlt jede Spur in dem besprochenen Gebiete, ob- 

wohl dieselben dort urspriinglich wohl vorhanden gewesen sein cliirften, wahrencl 

kretazeisclre Ablagernngen wohl tiberhaupt dort nie existiert haben. Tertiar in 

Form von Cerithien- unci Corbiculakalken ist am Westrande der rotliegenden 

Hocliflache in einzelnen Scliollen erhalten geblieben. An mehreren Stelhn des 

Kartenbereiches sind nahe seiner Mittellinie Scliollen bituminoser Schiefertone 

vom Alter der Hydrobienscliichten in Form von Graben eingebroclien, deren 

grosster unci machtigster (bis 150 m) durch die Gewerkschaft Messel in grossen 

Tagbauen ausgebeutet wirch Fluviatiles Diluvium ist auf der Hocliflache nur 

in sparlichen Resten vorhanden (z. B. liber der Messeler Braunkohle); machtig 

clagegen ist es in ihrem Westen und Osten in den grossen Flussebenen ent- 

wickelt. In der Rheinebene lassen sicli noch wahrencl cler jlingeren Diluvialzeit 

Absenkungen nachweisen, welche besonders durch die Verlegung von Bachlaufen 

aus. nordwestlicher in siidwestliche Richt.ungen bewiesen werden. Aeolisclie 

Diluvialablagernngen in Form von Flugsand finden sich auf der ganzen Hocliflache 

des Blattes Messel, sind aber besonders in den diluvialen Stromebenen verbreitet. 

Prof. Leppla, Das Diluv cler Mosel. 

D as Diluv der unteren Mosel ist clurch meine friiheren Aufnahmen in mehrere 

Gruppen zerlegt worclen, deren Beziehung zu den einzelnen Pliasen cler Ver- 

gletscherung bislier noch unbekannt war. Da eine unmittelbare Verbindung 

des Moseldiluvs mit der skandinavischen oder alpinen Vergletscherung nicht vor¬ 

handen ist, so musste diejenige des oberen Moseltales selbst untersucht werden, 

wenn die Altersverhaltnisse der von mir unterschiedenen Talstufen einigermassen 

erkannt werden sollten. Die Ergebnisse clieser Untersucliung sind folgende. 

Alle Moseltalstufen von 35—40 m liber dem heutigen Betf bis herab zu 

cliesem selbst sind gleichalterig und jiinger als der grosste Talgletscher der 

Mosel, cler bei Eloyes, unterhalb Remiremont, encligt und bier noch Endmoranen 

zeigt. Die raumliche Abhangigkeit clieser Talstufen von clem Gletscher wircl 

durch die Gerollftihrung clieser Stufen bestatigt. Der Gletscher flihrte fast 

ausschliesslich granitisches Material in seinen Endmoranen. Alle Moselterrassen 

nieclriger als 35—40 m liber clem heutigen Bett ftihren ebenfalls Granitgerolle, 

die holier gelegenen, also alteren, clagegen nicht. Diese letzteren mlissen also 

alter als cler Talgletscher von Eloyes sein. 

Im oberen Moselgebiet zeigen sich nun auch Gletsclierwirkungen aus 

alterer Zeit, eine sehr deutliche, deckenartig ausgedehnte, mehr nach Siidwesten 

gegen die obere Saone gerichtete und eine etwas jiingere, anscheinend bereits 

der Tailing folgende. Beicle alteren Ersclieinungen miissen bedingungslos alter 

als cler Moseltalgletscher von Eloyes sein. Jiinger als clieser erscheinen die 

Stirn- und Seitenmoranen cler obersten Talstrecken cler Mosel oberhalb St. Mau¬ 

rice, der Moselotte oberhalb Cornimont, der Cleurie oberhalb Le Tlioly. 

Die Ahnlichkeit cler verschiedenen Gletscherphasen in den Siidvogesen 

oder im oberen Moselgebiet mit denjenigen cler benachbarten Alpen ist sehr 
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gross, und man ist daher versuclit, die hier aufgestellte Reihenfolge der Ver- 

gletscherangen an der Mosel wiederzufinden. 

Unter der Voraussetzung, dass die beiden alteren Vergletscherungen an 

der Mosel den alpinen Giinz- und Mindeleiszeiten, der Moseltalgletscher von 

Eloyes der Risseiszeit und die Moranen der obersten Talungen der Wtirmeiszeit 

entsprechen, konnen die alteren Moseltalstufen, von den Ultesten bis herab zu 

100 m fiber dem heutigen Bett, als ungefahr gleichalterig mit Deckenschottern, 

dieTalstufen von 100m iiber den>heutigen Belt bis zu 20m herab, ungefahr gleicli- 

alterig mit den alpinen Hochterrassen oder etwas alter als diese sein, die noch 

tieferen oder jungeren Talstufen der alpinen Niederterrassen etwa entsprechen. 

Diese Gesichtspunkte inogen auch auf die alten Talstufen in der engen 

Rheinstrecke unterhalb Bingen und vielleicht noch auf cliejenigen im Rheingau 

angewendet werden konnen. Naheres hiLeppla: Das Diluvium der Mosel. 

Ein Gliederungsversuch. (Jahrb. d. k. pr. Landesanst. 31, 1910, 343—376.) 

Herr E. Sness hat an die Vereinigung nachstehendes Antwortschreiben auf 

die ihm dargebrachten Gliickwiinsche gerichtet: 

Marz, Marzfalva, Ungarn, 5. September 1911. 

An die geelirte geologische Vereinigung zu Frankfurt a. M. 

Sehr geehrte Herren! 

Sie haben die Giite gehabt, mir aus Anlass der Vollendung des aclitzigsten 

Lebensjahres einen iiberaus liebenswiirdigen Gliickwunsch zu iibermitteln, und 

es ist mir zugleich von Prof. Steinmann in Ihrer Rundschau und von Dr. Nau- 

mann m der Frankfurter Zeitung so viel Ehre erwiesen woiden, dass ich mich 

ernstlich fragen muss, nicht nur wie so viel Dankesschuld in Worten auszu- 

driicken voire, sondern auch ob meine Leistungen nicht iiberschatzt werden. 

Jeder unserer grossen Meister und Vorbilder ist in seinen Verallgemeine- 

rungen soweit gegangen, als seine Kenntnisse ihm gestatteten. Werner, 

Hutton und selbst L. v. Buck stutzten sich fast ausschliesslich auf selbst Ge- 

schautes. Elie de Beaumont und Lyell konnten in iliren Vergleichen viel weiter 

gehen. Mit der zunehmenden Erleichterung des Verkehrs mehrten sich die Be- 

riclite. Die amtlichen Landesaufnahmen breiteten sich aus. Die Hilfswissen- 

schaften entwickelten sich. Die Schulen fiillten sich. Endlich ist es nicht nur 

in der Geologie, sondern auch in vielen anderen Zweigen der Naturwissenscliaften 

dahin gekonunen, dass das jeweilig erreichte Niveau der Erkenntnis nicht mehr 

das Verdienst Einzelner, sondern das Verdienst der auf der ganzen Erde in 

Wetteifer sich erschopfenden Generation von Forschern ist. 

Mit dem heroischen Zeitalter sind auch die Heroen unserer Wissenschaft 

entschwunden und an ihre Stelle tritt das Bediirfnis nach vorurteilsloser Priifung 

aller Ergebnisse, nach Aneiferung des Nachwuchses und vor allem nach jenem 

ungetrubten kameradschaftlichen Wohlwollen, das, wie ich aus der Feme zu 

erkennen vermeine, Iliren mit Vorliebe die neuen Bahnen aufsuchenden Verein 

ins Leben gerufen und zu rascher Blitte gebracht hat. 

Je grosser aber die Probleme sind, denen der einzelne sich zuwendet, je 

mehr er strebt, die Erde als Himmelskorper im ganzen zu umfassen, um so mehr 

ist er an die Mitbenutzung fremder Erfahrungen gewiesen und um so rascher 

schwindet im Angesichte so grosser Aufgaben sein personlicher Ehrgeiz. Im 

hohen Alter mag er dann gewaliren, wie die Erlangung des hOchsten Lebens- 

preises, des Gleichgewichtes der Seele, ihm erleichtert wird durch das Bewusst- 

sein, in den vergangenen Jahrzehnten seiner Leislungsfahigkeit auch einer der 

treuen Mitarbeiter gewesen zu sein in den breiten Scharen der nach vermehrtem 

Verstandnisse der Aussenwelt ringenden Genossen. 

Ich bin, sehr geehrte Herren, 

llir tief verpflichteter 

\ 1 

E. Suess. 
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Auszug aus den Satzungen der „Geologischen Vereinignng“. 

§ 3. Mitgliedschaft. 
Die Anmeldung %ur Mitgliedschaft erfolgt an den Schriftfiihrer*. Das 

Eintrittsgeld betragt 5 M., der jahrliche Beitrag 10 M. fiir Personen 
sowohl wie fiir Institute, Bibliotheken usw. Die lebenslangliche Mitglied- 
scbaft einer Person kann durch einmalige Zahlung von 250 M. erworben 
werden. Wer eine einmalige Zablung von 1000 M. leistet, wird als 
Stifter gefiihrt. Alle Mitglieder erhalten uie »Geologiscbe 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 Zeitscbrift nach sich. 

Der Yorstand: 

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

» » G. A. F. Molengraaff (Haag 
> > A. Rotlipletz (Miinchen) 
* > f V. Uhlig (Wien) 

♦Schriftfiihrer: Fr. Drevermann (Frankfurt a. M., Senckenbergi- 
sches Museum, Victoria Allee 7) 

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

> O. Wilckens (Jena) 
-{•Kassenfuhrer: H. Schulze-Hein (Frankfurt a. M., Eschenheimer Anlage). 

YERLAG YON WILHELM ENGELMANN IN LEIPZIG 

Die geologischen Grundlagen 
der Abstammungslehre 

von 

Dr. Gustav Steinmann 

Mil 172 Figuren im Text 

8. Geheftet Jl 7.—; gebunden Jl 8.— 
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A. Steuer, Vorkommen, Bescliaffen- 
lieit und Gewinnung von Bau- 
steinen. Sonderabdruck des XIV. 
Kapitels aus dem Handbuch der In- 
genieurwissenschaften, Teil 4, Bd. 4. 
101 S. 48 Fig. Leipzig, bei Engel- 
mann 1911. 4 Mk. 

Das Buch ist in erster Linie auf 
Praktiker bereclmet undbehandelt daher 
die nur wissensehaftlieh interessanten 
Fragenziemlich knapp undkurz, widmet 
aber umgekehrt den technisch-interes- 
santen Fragen viel Platz. Es ist daher 
eine niitzliche Erganzung der alteren 
Lehrbticher und bringt wegen vieler 
Hinweise auf praktisehe Erfahrungen 
auch dem Theoretiker manche An- 
regung. Von besonderem Werte sind 
die Abschnitte liber die technisclie Unter- 
suchung der Gesteine und liber das 
Aufsuchen und die Gewinnung von Ge- 
steinen in Steinbriichen. Sal. 

C. Doelter. Handbucli der Mineral- 
chemie. Bd. 1. 1. Bogen 1—10 und 
Bd. 1. 2, Bogen 11 — 20. Dresden bei 
Steinkopff 1911. Je 6,50 Mk. 

Die vorliegenden beiden Hefte sind 
die ersten Lieferungen eines grossen, 
auf vier Bande berechneten Werkes, 
fur das sich der Herausgeber die Mit- 
arbeit zahlreicher Spezialforscher ge- 
sichert hat. 

Die erste Lieferung enthalt eine 
16 Seiten lange allgemeine Einleitung 
von Doelter selbst liber denZweck des 
Werkes, seine Disposition, die darin 
verwendeten Forme! n und Abkiirzungen 

mit einer Reihe von Betrachtungen 
liber Kritik der Analysen und Formeln, 
Mineralsynthese, Umwandlungen im 
Mineralreiche nsw. 

Es folgen zwei Abschnitte von M. 
Dittrich liber analytische Mineral- 
chemie im allgemeinen und liber die 
Vorbereitung der Mineralien zur Ana¬ 
lyse, sowie ein Aufsatz von E. Kaiser 

(Giessen) iiber die mechanische Analyse 
der Mineralien. 

Die eigentliche Darstellung der 
speziellen Mineralchemie beginnt mit 
dem Kohlenstoff und zwar mit einer 
allgemeinen Darstellung von Dolter. 

Es folgen: Diamant-DoLTER; Graphit- 
Heixisch, Amberg, Dolter; Schungit- 
Heinisch. 

Nach diesem Abschnitt beginnen 
die Karbonate, denen der Rest der 
ersten Lieferung und die ganze zweite 
Lieferung gewidmet sind. Die erste 
enthalt: Allgemeines von Dolter ; Ana¬ 
lytische Metlioden-DiTTRicH; Chem. Re- 
aktionen zur Unterscheidung der Kar¬ 
bonate von Meigen ; liber die Bildung 
der Karbonate des Calciums, Magne¬ 
siums und Eisens von Lixck ; Analyse 
der Natriumkarbonate von Ditttich ; 

Xatriumkarbonate— Wegscheider, zum 
Teil. 

Die zweit e Lieferung beendigt 
den Aufsatz von Wegscheider und 
bringt weiterhin die folgenden Ab¬ 
schnitte : 

Analysenmethoden derDoppel- und 
Tripelsalze des Natriumkarbonates — 
Dittrich. 
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Doppel- unci Tripelsalze cles Na- 
triumkarbonates mit anderen Karbo- 
naten unci Alkali- ocler Erdalkalisalzen 
— Wegscheider. 

Analysenmethode cles Teschemache- 
rits — Dittrich. 

Kalium- und Ammoniumkarbonate 
— Wegscheider. 

Analysenmethode der Calcium- und 
Magnesiumkarbonate — Dittrich. 

Magnesiumkarbonat - Magnesit 
Leitmeier. 

Entstehung und Yorkommen cles 
Magnesites — Redlich. 

Verwertungdes Magnesites — Red¬ 

lich. 

Die Hydrate cles Magnesiumkarbo- 
nates — Leitmeier, G. d’Achiardi. 

Calciumkarbonat — Leitmeier. 

Die noch aussteliende dritte Liefe- 
rung wircl die Darstellung der Kar- 
bonate beenclen und die Karbide bringen. 

Sclion die vorstehende Ubersicht 
zeigt, dass das Werk aucli den Geo- 
logen willkommen ist unci in der Tat 
ein unentbehrliclies Hilfsbuch werden 
wircl. Sal. 

Heine, E. Die praktisclie Bodenunter- 
suclmng. (Bibliothek fiir naturwissen- 
schaftliche Praxis. Gebrtider Born- 
trager. Berlin. 1911. 162 S. 25 Abb. 
im Text. 1 geol. agronom. Karte. 
3,50 Mk.) 

Das niitzliche Bilchlein ist auf den 
Praktiker berechnet, der nicht die Zeit 
hat streng wissenscliaftliche und aus- 
fuhrliche Bucher liber Bodenkunde zu 
studieren. Dementsprechend sincl nur 
einfachere Methoden unci Apparate be- 
sclirieben. In dankenswerter Weise ist 
auf die Bedeutung geologischer Kenntnis 
und den Nutzen der geologischen Karten 
hingewiesen. Sal. 

Geologische Karte von Preussen 
und benachbarten Bundesstaaten. 
Lieferung 156. Blatt Bienenbiittel, 
Blatt Ebstorf, Blatt Bevensen. Berlin 
1911. Im Vertrieb bei der Ivonig- 
liclien Geologischen Landesanstalt. 
Berlin Nr. 4, Invalidenstrasse 44. 
Preis cler Lieferung 6 Mk., des ein- 
zelnen Blattes mit Erlauterungen 2 Mk. 

O I 

Die neue Lieferung umfasst das 
Talgebiet cler Ilmenau unterhalb Ulzen 
bis in die Nahe von Ltineburg sowie 
die weitere Umgebung von Ebstorf 
mit clem gesamten Flottsandgebiet Eb- 
storf-Bevensen. In diesenr Gebiet treten 
nur Schichten cles Quartars, Diluvium 
und Alluvium, zutage. Im Bereich cles 
Hohencliluviums haben wir im ganzen 
eine reicli gegliederte, eigentumlich mo- 
clifizierte Grundmoranenlanclschaft aus 
cler letzten Eiszeit vor uns, die clurcli 
Erosion bereits stark zerteilt ist. Zu- 
dem ist die dtinne obere Grundmorane, 
die einst liickenlos die Gegend bedec-kte, 
durch Erosion vielfach ausgewasclien, 
ja sogar zerstort unci weggefiihrt, so 
dass namentlich entlang den Talrandern 
verscliieclene altere diluviale Schichten 
angeschnitten unci blossgelegt werden. 
Daher bietet die Gegencl heute an vielen 
Stellen das typische Bild einer Erosions- 
lanclschaft. Zu jenen iilteren diluvialen 
Schichten gehoren die Mergelsande unci 
Tone, die meist das Liegende cleroberen 
Grundmorane bilden, ferner interglaziale 
Siisswasserkalkmergel und Torfe und 
die Grundmorane der vorletzten Eiszeit. 
Das T a 1 cl i 1 u v i um ist durch clas jung- 
diluviale, spatglaziale bis postglaziale 
Ilmenautal vertreten, clas eine durch- 
gehende Hauptterrasse und zwei, nur 
in einzelnen Bruchstiicken deutlich nach- 
weisbare Nebenterrassen erkennen lasst. 
welche letzteren sich aus cler Haupt¬ 
terrasse bei Ulzen entwickeln und von 
ilir in ihrem Gefalle nur wenig unter- 
scheiden, vielfach mit ihr sogar ver- 
schwimmen. Das diluviale Ilmenautal 
kennzeichnet sich somit als echtes Ero- 
sionstal, dessen Terrassenstufen einzelne 
Entwickelungsstadien ein und derselben 
Erosionsperiode, namlich aus cler Ab- 
schmelzperiode der letzten Eiszeit clar- 
stellen. Bevor die Schmelzwasser im 
Ilmenautal nordwarts, ins mittlerweile 
eisfrei gewordene Elbtal, abfliessen 
konnten, batten sie sich in siidlicher 
Richtung z. T. ins Allertal einen Ab- 
fluss gebahnt, z. T. hatten sie sich siid- 
lich vom weichenden Eisrancl in clen 
vorhanclenen Niederungen des Gelancles 
zu umfangreichen Stauseen angesam- 
melt, von clenen zwei, namlich cler 
Ulzener unci cler Liineburger Stausee 
Teile des Ilmenautales selbst sincl. 
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Die Erzlagerstatten tier Vereinigten 
Staaten von Nordamerika mit Ein- 
schluss von Alaska, Kuba, Portorico 
unci den Philippinen etc. Auf Grund 
der Quellen dargestellt v. Charles 

L. Henking, Sc. D., Stuttgart, F. Enke 
1911. 293 S. 97 Textf. 

Da es keinezusammenfassende Uber- 
sicht liber die Erzlagerstatten cler Yer- 
einigten Staaten in deutscher Sprache 
gibt unci bier eine solche in knapper 
Form unci in sorgfaltiger Bearbeitung 
geboten wircl, so wire! das Buck vielen 
Interessenten selir willkommen sein. 
Es enthalt aber niclit nur eine gleich- 
formige und trockene Aufzalilung der 
Lagerstatten, sondern es sincl die wich- 
tigsten herausgehoben, durch reichliclie 
und gute Kartell und Profile verdeut- 
licht, und es sincl einige Kapitel hinzu- 
gefiigt, die die Brauchbarkeit clesBuclies 
wesentlich erhohen Neben einem lii- 
storischentiberblickuber die Geschichte 
des Bergbaues in den Vereinigten Staa¬ 
ten, einigen Bemerkung^n liber die Ein- 
richtung cler Geological Survey und 
iiber das Bergreclit cles Dancies linden 
wir einen langeren Abschnitt liber die 
Ansichten der amerikanisclien Geologen 
iiber den Metamorphismus (= Erzgang- 
bildung). Der spezielle Teil beginnt 
mit einer Zusammenstellung cler erz- 
gangbildenden Perioden unci behandelt 
sodann die Erzvorkommnisse und die 
Produktion cler wichtigsten Metalle, 
wobei jedesmal die Ansichten der ameri- 
kanischen Geologen iiber die Entsteh- 
ungsweise, die sick vielfach widerspre- 
chen, eingefiigt werden. Sehr brauch- 
bar erscheint auch das kurze Glossar 
englisch-deutscher Eachausdriicke, das 
am Schlusse eingefiigt ist. Man hnclet 
hier manclies Wort erklart, clas in 
keinem Worterbuch steht unci auch in 
England unbekannt sein cliirfte. Doch 
darf niclit unerwahnt bleiben, class in 
clem Wortverzeichnis wie auch im Texte 
die deutschen Ausdriicke cifters niclit 
ganz zutreffen, wenn man sie auch 
ohne Schwierigkeit verstehen wird, z. B. 
Spaltbarkeit fiir „cleavage, erclig 
fiir ,,terrigenousa usw. Ubrigens war 
sich cler Yerfasser, wie er im Vorwort 
betont, dieser Schwierigkeiten wolil be- 
wusst; es fehlt ,ihm seit langem die 
Beriihrung mit cler Muttersprache. Die 

Brauchbarkeit cles einpfehlenswerten 
Buches wircl dadurch aber nur fiir den 
Anfanger etwas gemindert. St. 

Meister, A.: Geologische Beschrei- 
bung der Reise von Semipalatinsk 
naeli Wernyi. Memoires du Comite 
Geologicpie. N. S. Livr. 51. 1909. 

Orographisch lasst sich die bereiste 
Gegencl in clrei Gebiete zerlegen: in 
das nordlichste hiigelige Gebiet von 
Tarbogatai, das siidlichste-hochge- 
birgige Gebiet cles Dsungarisclien 
A 1 a t a u und clas mittlere, ebene Ge¬ 
biet zwischen diesen beiclen. Am geo- 
logischen Aufbau dieser Gegencl neh- 
men verschieclene, niclit nSher bestimm- 
bare paliiozoische Schiefer, devonische 
Kalksteine mit Spiriftr disjunctus Sow., 
Sp. Archiaci Murch. etc., karbonische 
Sandsteine unci Kalksteine mit Lesley a. 

Chonetes sarcinulata Sclil. unci Productus, 

Porphyre, Diabase und Tuffe devoni- 
schen und karbonischen Alters und 
Granite eines jiingeren Alters teil. Im 
Ds. Alata kommen zu diesen nocli 
jurassische und alttertiare Schichten 
hinzu. In cler Hauptsache sincl die 
Schichten stark gefaltet. Das Streichen 
ist WNW. Das steile Abfallen cler 
einzelnen Gebirgsglieder nach Norclen 
und ihr daches Abdachen naeli Siiden 
ist durch beinalie OW vorlaufende Yer- 
werfungen bedingt. 

Der Ds. Alatau ist ein von alien 
Seiten durch Brticlie begrenzter Horst, 
welcher selbst in Horste zweiten Grades 
zerfallt. R. Spulski. 

E. Behme, Geologisclier Fiihrer durch 
die Uingebung der Stadt Claus- 
thal im Harz. 221. p. 1909. Ders., 
Geologisclier Fiihrer durch die Um- 
gebung cler Stadt Blankenburg . im 
Harz einscliliesslich Benzingerocle, 
Elbingerode, Rubeland und Tliale. 
139. p. 1911. 

Die bekannten BEHME’schen geologi- 

schen Fiihrer in den Harz bedlirfen 

kaum nocli eines Wortes cler Empfeh- 

lung. Auch jetzt, nachdem die schonen 
Spezialkarten vom Oberharz von cler 
preussischen Landesanstalt herausge- 

geben sincl, sincl sie immer nocli sehr 

niitzliche ReisebeHeiter. Behme hat 
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fur die Fachgeologie, der seine Werke 
dock auch mancherlei verdanken, niclit 
viel ubrig. Wenn er sckreibt, die 
meisten geologischen Forschungen seien 
in nur clem Geologen verst ancllicken 
Fachschriften in einem schwer ver- 
standliclien Deutsch voll von „der- 
selbe“ und „welcher“ niedergelegt, so 
ist darauf zu erwidern, class es unter 
den Geologen wie unter anderen Leuten 
gute und schlechte Stilisten gibt. 
Selbstverstandlich ist es, class Fach¬ 
schriften niclit flir Leute geschrieben 
werden, die die Grundbegriffe der be- 
treffenden AVissenschaft nicht kennen. 
Soli etwa jeclem Erlautemngsheft cler 
geologischen Spezialkarte vorn ein 
populares Lehrbuch der Geologie bei- 
gegeben werden ? 

Behme ist ein ausgezeichneter Pho¬ 
tograph. Die 2. Auflage des Claiis- 
tlialer Fiihrers ist mit Abbildungen 
ganz vorziiglich ausgestattet, mit geo¬ 
logischen Profilen. Ausschnitten von 
Karten, Landschaftsbilclern usw. Ein 
Fiihrer ist das Buch allerdings in- 
sofern nicht, als cler Leser clocli nicht 
daraus erfahrt, wohin er clenn gelien 
muss, um all die schonen Dinge zu 
sehen. Einzelne Fundorte sind wohl 
angegeben. aber keine Exkursionsrouten. 
Um so freudiger ist die Anordnung 
liacli Ausfliigen im Blankenburger 
Fiihrer zu begriissen. Hier schliessen 
sicli an die Schilderung cler Aufschllisse 
die allgemeineren Ausfuhrungen an. 
Das Buch wire! noch um so mehr Inter- 
esse finden, als es sicli hier — Begenstein, 
Michaelstein, Heimburg, Elbingerocle, 
Bodetal, Riibeland usw. — um hocli- 
interessante Gebiete handelt, von denen 
geologische Spezialkarten kaum vor- 
liegen. 

AATenn cler Verfasser auch mit bestem 
Erfolg bemiiht ist, verstandlich zu 
schreiben, so passieren ihm docli auch 
in deni neueren Blankenburger Fiihrer 
Unverst ancllichkeiten. AVas soli cler 
Laie z. B. mit den krystaliographi- 
sclien Flachenbezeiclinungen an den 
Qnarzkrystallen (Fig. 42—52) machen? 

AAYks. 

Eine selir brauchbare Anleitung zur 
Bestimmung der Karboiipflanzen 
AA^esteuropas wire! von der hollancli- 

sclien geologischen Landesanstalt her- 
ausgegeben. Es liegfc der 1. Band vor- 
der von W« S. Loxgmanns bearbeitet 
ist und die Algen, Equisetalen und 
Splienophyllalen umfasst (Medecleelin- 
gen van cle Rijksopsporing van Delf- 

stoffex Nr. 3. s’Gravenhage 1911. 
422 S. 389 Fig.) Nach diesem Buch 
wil’d man die bekannten Karbonpflanzen 
AA".-Europas, auch die deutschen, leicht 
bestimmen konnen, da iiberall Schliissel 
unci zahlreiche Abbildungen beigefiigt 
sind. Auch clas ausgiebige Literatur- 
verzeichnis wire! vielen willkommen sein. 

St. 

Hobbs, AAh H., Characteristics of 
existing glaciers (XXFF u. 301 S. 
34 Tafeln und 140 Textfiguren. New 
York 5. Avenue The Macmillan Com¬ 
pany 1911. 3,25 Dollars). 

Das reich ausgestattete, ATktok 
Goldschmidt in Heidelberg gewiclmete 
Buch ist aus verschiedenen Aufsatzen 
entstanden, die cler ATerfasser in ameri- 
kanischen und deutschen Zeitschriften 
veroffentlicht hat. Es ist besonders 
dadurch wertvoll, class es sowohl bei 
cler Einteilung und Besclireibung cler 
Gletscher selbst, wie bei cler des von ihnen 
verlassenen Bodens sicli niclit auf ein 
Gebiet allein stlitzt, sondern den Formen- 
reichtum cler ganzen Erdoberditche 
heranzieht. Selir beaclitenswert ist in 
dieser Hinsicht z. B. cler Abschnitt: 
„Classification of glaciers based upon 
comparative alimentation.“ Ein weiterer 
A'orzug des Ruches ist die ausgedehnte 
Berucksichtigung nicht bloss cler ameri- 
kanischen, sondern auch cler europai- 
schen Literatur, wenn aucli aus begreif- 
lichen Griinden absolute A^ollstanclig- 
keit weder erstrebt noch erreicht ist. 
Der Referent wiirde von seinem Stand- 
punkt aus gewiinscht haben, class cler 
Rolle cler „Frostsprengung“ beim 
„plucking“ im Gletsclieruntergrunde 
mehr Beaclitung geschenkt worden 
ware. Das hindert aber niclit die An- 
erkennung, dass das HoBBs’sche Buch 
einen ausserst wichtigen Zuwachs cler 
Gletscherliteratur bedeutet. Sal. 

Die Adamellogruppe, ein alpines Zen- 
tralmassiv, und seine Bedeutung flir 
die Gebirgsbildung unci unsere Kennt- 
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nis von clem Mechanismus cler Intru- 
sionen von W. Salomon. Teil I unci 
II. Abhandl. cl. k. k. geol. Reichs- 
anst, Bel. XXI, Heft 1 u. 2. 1908/10. 

Das umfangreiche Werk bringt uns 
clie Resultate cler liber fast zwei Jahr- 
zehnten sich erstreckenden Unter- 
suchungen cles Yerf. liber den Tonalit- 
stock cles Adamello und seine Kontakt- 
zone. Eine ausfiihrliche Besprechung 
muss bis ziun Erscheinen des Schluss- 
heftes zuriickgestellt bleiben; dock 
bieten schon clie vorliegenden Teile 
eine Fiille von neuem unci interessan- 
tem Material, class wenigstens ein kurzer 
Hinweis auf einige wichtige Ergebnisse 
hier am Platze erscheint. Ausser einer 
umfangreichen, durch zahlreiche Profile 
unci Ansichten erlauterten Lokalbe- 
schreibung bietet das erste Heft eine 
ausfiihrliche Darstellung cler im Acla- 
mellogebiet auftretenclen Formationen 
— Kristalline, Scliiefer, Perm, Trias —. 
Im zweiten Teil erfahren clie gross- 
artigen Glazialerscheinungen cles Ge- 
bietes eine eingehende Behandlung. 
Der Abschnitt liber clie Intrusivgesteine, 
den Tonalit und seine verschiedenen 
Modifikationen, clie ihn begleitenclen 
Aplite, Pegmatite unci dunklen Gang- 
gesteine, beschrankt sich auf eine Dar- 
legung des geologischen Auftretens und 
der wichtigsten Charaktere cler verschie¬ 
denen Typen, cla eine spezielle minera- 
logische Beschreibung den schon grossen 
Umfang des Werkes weit Iiberschritten 
haben wlirde; sie soli vielmehr spateren, 
gesonderten Publikationen vorbelialten 
bleiben. 

Als eins cler wichtigsten Ergebnisse 
muss clie Losung der Altersfrage der 
Tonalitintrusion angesehen werden. Die 
Entdeckung cler Kontaktmetamorphose 
der Triasschichten legte zwar als obere 
Altersgrenze clie Zeit der Obertrias fest, 
aber erst dem Verfasser gelang es eine 
Reihe beweisender Tatsachen aufzu- 
decken, clie die Annahme eines sehr 
jungen — tertiaren — Alters cler In¬ 
trusion wohl zweifellos machen. So ist 
z. B. mit einer anderen Altersbestiin- 
mung kaum clie Beobachtung in Ein- 
klang zu bringen, class Apophysen cles 

Tonalits unci zahlreicher dunkler Ge- 
steinsgange clie doch wohl erst zur 
Tertiarzeit gefalteten Triasschichten 
ungestort durchsetzen. Doch wil’d man 
in dem noch ausstelienden tektonischen 
Teil cles Werkes weitere Beweise er- 
hoffen diirfen. 

Besonders moge aber schon hier 
hervorgehoben werden, class es clem 
Yerf. nicht allein gelungen ist, eine 
erschopfende Beschreibung cler einzelnen 
Schichtkomplexe, clie sich am Aufbau 
cles Gebietes beteiligen, zu geben, son- 
dern class er sich auch mit Erfolg be- 
miiht hat, ihre Stellung in dem grosseren 
Rahinen ihrer weiteren Umgebung auf- 
zudecken. jSo gelingt ihm cler Nachweis, 
class clie Zone cler durch Marmoreinla- 
gerungen unci grime Gesteine sich 
von clen iibrigen Komplexen cler kri- 
stal linen Scliiefer scharf sonclernden 
Tonalitschiefer die Fortsetzung der 
bekannten Zone von Ivrea darstellt. 
Bei cler Besprechung cler Kalkmassen 
der mittleren Trias lasst er es niclit 
bei einer lokalen Darstellung bewenden; 
clasKapitel gewinnt vielmehr einhoheres 
und allgemeines Interesse dadurch, dass 
clie Entstehungsweise unci Zusammen- 
setzung clieser und ahnlicher Bildungen 
im allgemeinen erortert und uns clabei 
eine klare Darlegung cles Standes clieser 
Frage auch unter Berucksiclitigung cler 
Forschung an rezenten Ablagerungen 
clieser Art gegeben wil’d. Ahnliche 
eingehende Erorterungen schliessen sich 
an clie Frage der Bedeutung cler Glet- 
schererosion ocler cler Bildung cler basi- 
schen Ausscheidungen im Tonalit, die er 
zum weitaus grosstenTeil als Lazerations- 
spharoide, cl. h. als mit heraufgerissene 
Fetzen cler zunachst in cler Tiefe ge- 
bildeten Kruste cles Magmakorpers 
deutet. Allerdings wil’d durch solche 
prinzipielle Erorterungen cler Umfang 
der Arbeit bedeutend vergrossert. Der 
Yerf. wiircle einem vielseitigen Wunsche 
nachkommen, wenn er denFachgenossen 
nach Erscheinen cles ganzen Werkes 
eine kurze Zusammenfassung in Gestalt 
eines Exkursionsftihrers durch clie Ada- 
mellogruppe besclieren wlirde. 

Tilmann. 

Geologisohe Rundschau. II. 36 
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72 Personalia. Dmckfehler. 

Scholz in Berlin znm kais. Regierungsgeologen in Deutsch-Ostafrika; der Mine- 

ralog Professor Dr. Pail Heinrich v. Grot pi-Munch en znm auswartigen Mit- 

glied der Royal Society in .London; der Professor der Geologie Dr. V. C. 

Brogger-Christiania znm Ehrenmitglied der Royal Institution in London; der 

Professor der Geologie an der Universitat Greifswald Dr. 0. Jaekel znm korresp. 

Mitglied der K. Russ. Akademie der Wissenschaften in St. Petersburg; die 

Geologen Prof. Dr. A. BALTZER-Bern und E. de MARGERiE-Paris zu auswartigen 

Mitgliedern, und Prof. Ch. DEPERET-Lyon und Prof. A. G. HoGBOM-Upsala zu 

auswartigen korresp. Mitgliedern der Geological Society of London; die Pro- 

fessoren ftir Geographie Dr. S. Passarge-Hamburg und Dr. A. Philippsox- 

Bonn zu Ehrenmitgliedern des Frankfurter Vereins ftir Geographie und Statistik. 

In den Ruliestand tritt am 1. April der Ordinarius ftir Geologie, Mine- 

ralogie und Bodenkunde an der Lanclwirtschaftlichen Hochschule in Berlin, Geh. 

R, Prof. Dr. Hans Gruner. 

Verlielien ist: von der Geological Society in London die Wollaston- 

Meclaille clem Geologen Lazarus Fletcher, die Murchison-Medaille dem Geologen 

Prof. L. Dollo, die Lyell-Medaille dem Geologen Philip Lake, der Wollaston- 

Fund Prof. J. C. Gardiner, der Murchison-Fund Dr. A. M. Davies, der Lyell- 

Fund R. A. Rastall; die goldene Hayden-Medaille der Academy of Natural 

Science in Philadelphia dem Geologen Prof. J. C. Branker ; dem Yulkanologen 

und Glazialforscher Prof. Dr. Hans M'EYER-Leipzig die goldene Eduard Vogel- 

Medaille der Geographischen Gesellschaft in Leipzig und die goldene Rtipell- 

Medaille des Frankfurter Vereins ftir Geographie und Statistik; die silberne 

Rtipell-Medaille dem durch seine Dtinenarbeiten bekannten Kustos am Geogr. 

Institut der Universitat Berlin, Prof. Otto BAschin; dem Geologen Clement 

Reid die Boletto-Goldmedaille der Royal Society of Cornwall. 

Gestorben ist: am 10. November in Turin der Professor der Mineralogie 

an der dortigen Universitat Giorgio Spezia. 

Druckfehler: 

Bel. II, Heft 8, S. 524, rechts Zeile 3 A'on oben lies Jungmanns statt 

Longmanns. 

Bd. II, Heft 4, S. 204, Zeile 13 A’on unten lies H4Al2Si209 statt H4A120c). 
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526 Versammlungen etc. Preisaufgaben etc. Naturwissenschaftliche Institute etc. 

Versammlungen und Kongresse. 

Vom 7.—8. Oktober fand in Bonn die Herbstversammlung des Nieder- 
rheinischen Geologise hen Vereins statt, die mit Ausfliigen in das 
Devon, Tertiar und Diluvium der Umgebung von Bonn verbunden war. 

Yom 7.—10. September wurde in Hallstadt ein S p eleologenkongress 
unter Leitung des Vereins fiir Hohlenkunde in Osterreich abgehalten. 

Der 11. Internationale Geograp henkongress , der im Oktober in Rom 
stattfinden sollte, ist auf das Friihjahr 1912 verschoben. 

Preisaufgaben, Preisverleihungen, Stiftungen. 

Die Academie royale de Belgique in Briissel hat folgende Preisaufgaben 
— Abteilung Sciences Naturelles — gestellt: 

1. Completer par de nouvelles observations l’etat de nos connaissances con- 
cernant la constitution du massif cambrien de Stavelot. Les observations nou¬ 
velles devront etre rapportees sur une carte au 1:20000. Preis 1000 fr. 

2. On demande des recherches sur la tectonique du Brabant et des regions 
limitrophes. Preis 1000 fr. 

Die franzosisch oder flamisch geschriebenen Abliandlungen sind bis zum 
1. August 1912 an den standigen Sekretar der Akademie einzusenden. 

Die philosophische |Fakultat der Universitat B erlin hat ftiri dasJJahr 1912 
als Preisaufgabe ,,Untersuchungen liber die Krummung von Schwemmland- 
kiisten“ gefordert, fur deren Losung der sogen. stadt. Preis ausgesetzt ist. 

Dem Geologen Dr. R. Nickles wurde von der Pariser Akademie der 
Wissenschaften der Prix Joseph Lab be von 1000 fr. verliehen fiir seine er- 
folgreichen Untersuchungen iiber die Kohlenlager im Departement Meurthe- 
et-Moselle. 

Aus Anlass des 80. Geburtstages von Edtjaed Sxjess hat der Journalisten- 
und Schriftstellerverein „Concordiau, Wien, einen 6000 Kr. umfassenden Eduard 
Suess-Fonds gestiftet, dessen Zinsen zur Verleihung an junge Geologen der 
Wiener Universitat bestimmt sind. 

Bei Gelegenheit des 70. Geburtstages von Hermann Credner am 1. Oktober 
wurde dem Jubilar ein Kapital von 20000 M. iibermittelt, das den Namen 
Hermann Credner-Stiftung fiiliren soil. Die Zinsen dieses Ivapitals, das 
von zahlreichen Geologen und Freunden der Geologie gesammelt ist, sollen zur 
Forderung der geologischen Wissenschaft dienen. 

Naturwissenschaftliche Institute, Reisen, Zeitschriften. 

Seitens der Stadtverwaltung von Almeria (Spanien) ist zu Anfang des 
Jalires eine E r d b e b e n w a r t e errichtet, mit deren Leitung Dr. Eduardo Toralla 

beauftragt ist. 
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Naturwissenschaftliche Institute, Reisen, Zeitschriften. Personalia 527 

Privatdozent Dr. H. von Si’AFF-Berlin hat eine Reise nach Deutsch-Ost- 

afrika angetreten, um sich an der Beaufsichtigung der Ausgrabungsarbeiten am 

Tendaguru zu beteiligen. Kustos Dr. Janensch und Assistent Dr, Hennig, die 

seit zwei Jahren die Ausgrabungen der Dinosaurierskelette leiten, werden diese 

Arbeit nocli wahrend eines dritten Jalires fortsetzen. 

Eine neue Zeitschrift „Inter nationale Mitteilungen fii.1* Boden- 

kunde“ ist vor kurzem gegriindet. Die Zeitschrift, die im Verlag ftir Fach- 

literatur, G. m. b. H., Berlin W 30, in 6 Heften pro Jahr erscheint, wird heraus- 

gegeben von Wahnschaffe, Ramann und Murgoci. Der Abonnementspreis be- 

tragt 24 M. 
cJ 

Personalia. 

Habilitiert haben sicli : Dr. P. Grober als Pr.-Doz. ftir Geographie in 

Leipzig; Dr. E. Wepfer als Pr.-Doz. fiir Geologie und Palaontologie in Frei¬ 

burg i. Br.; Dr. L. Krumbeck als Pr.-Doz. ftir Geologie und Palaontologie in 

Erlangen (derselbe best im laufenden Wintersemester: 1. Geol. u. pal. Arb., 

2. Pal. Anfangerpraktikum, Geol. Colloqu.); Dr. 0. Schlagintweit als Pr.-Doz. 

ftir Stratigraphie und Palaontologie in Wurzburg; Dr. A. Till ftir Geologie an 

der Hochschule fiir Bodenkultur in Wien; Dr. Casimir Wojcik fiir Geologie an 

der Universitat Krakau. 

Ernannt ist: der Prof, der Geologie an der Deutschen Technischen Hoch¬ 

schule in Prag, Dr. Franz Eduard Suess, zum ord. Prof, der Geologie an der 

Universitat Wien; der Pr.-Doz. Dr. Franz Kossmat zum ord. Professor der Mi- 

neralogie und Geologie an der technischen Hochschule in Graz; der Erdbeben- 

forscher Pr.-Doz. Prof. Dr. Emil Rudolph in Strassburg zum Honorarprofessor 

daselbst; der Sekretar cles Geolog. Museums und der geolog. Landesaufnahme 

F. G. Ogilyie zum Direktor des Science Museums in London; der Dozent fiir 

Geologie an der Universitat Chicago A. G Trowbridge zum Professor der 

Geologie an der Jowa Staatsuniversitat; der Professor der Mineralogie und 

Geologie an der Universitat Chicago William H. Emmons zum Vorsteher der 

geologischen Abteilung an der Universitat von Minnesota in Minneapolis; Dr. 

H. G. Jonker zum ordentlichen Professor fiir historische Geologie und Pala¬ 

ontologie an der technischen Hochschule in Deft;' Dr. J. H. Bonnema zum 

ordentlichen Professor ftir Mineralogie an der Universitat Groningen (als Nach- 

folger von Prof, van Calker); der Dozent ftir Geographie an der Universitat 

Zurich Dr. Hans Wehrli zum ausserordentlichen Professor; von der Akademie 

der Wissenschaften in Wien zum wirklichen Mitglied: der Glazialforscher und 

Professor der Geographie an der Universitat Wien, Dr. Eduard Bruckner; 

zum Ehrenmitglied derselben Akademie: Slr Archibald Geikif. ; zu korrespon- 

dierenden Mitgliedern der Wiener Geologe Prof. Dr. Fr. E. Suess; zum korrespon- 

dierenden Mitglied der Gesellschaft der Wissenschaften in Gottingen der Direktor 

der k. k. Geolog. Reichsanstalt in Wien, Hofrat Dr. E. Tietze; zu Geologen an 

der Geologischen Landesaufnahme Argentiniens: Dr. Paul Grober aus Leipzig; 

Dr. W. Delhaes-Boiiii ; Dr. Rich. WiCHMANN-Hamburg; Dr. Guido Bonarelli- 

Turin; Dr. Helge BACKLUND-St. Petersburg; zu Geologen an der Geologischen 

Landesaufnahme Chiles: Dr. Hermann BRUGGEN-Bonn, Dr. Johannes FELSCH-Bonn. 

Verlielien ist: dem Pr.-Doz. der Geologie in Breslau, Dr. Georg von dem 

Borne, der Titel ,.Professoru; dem Prof, der Geologie und Mineralogie an der 

Technischen Hochschule in Graz, Dr. Joh. Rumpf, der Titel „Hofrat“; dem Do- 

zenten fiir Palaontologie an der Technischen Hochschule in Zurich, Dr. Louis 

36* 
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528 Personalia. Geologische Yereinigung. 

Rollter, der Titel Professor; von der Berliner Akademie der Wissenschaften 

die goldene Leibnitz-Medaille an Prof. Hans MEYER-Leipzig, die silberne an Dr. 

JANENSCH-Berlin. 

Gestorben sind: Am 4. Juli der durch zahlreiche geologische und mine- 

ralogische Arbeiten liber Spanien bekannte Geologe Prof. Dr. Salvador Calderon, 

langjahriger President der Real Sociedad de Historia Natural in Madrid; am 

23. Juli der Direktor des mineralogischen und geologischen Instituts der Uni- 

versitat Kopenliagen Prof. Dr. Niels Yiggo Ussing ; am 6. August in La Plata 

der Palaontologe Dr. Florentino Ameghino, Direktor des Museo Nacional in 

Buenos Aires; im August in Meldem bei Bonn der Vulkanforscher Dr. Pall 

Grosser; am 6. September in Caidas, Minas Geraes, der brasilianisclie Staats- 

geologe Dr. Eugen Hussak ; am 25. September in Paris im Alter von 67 Jahren 

Auguste Michel-Levy, Professor der Mineralogie am College de France, Leiter 

der Arbeiten fur die geologische Karte von Frankreich, Pr&sident der Societes 

de Geologie et de Mineralogie de France; am 16. September der bekannte 

Forschungsreisende und Bergsteiger Eduard Whymper in Chamonix im Alter 

von 71 Jahren; am 9. Oktober der durch seine phytopalaontologischen Arbeiten 

bekannte Professor J. B. Richter in Quedlinburg, 57 Jahr alt. 

Geologische Vereinigung. 

Einladung 
zur 

HiiuptYersammlung am Samstag den 6. Januar 1912 nachm. 3 I hr 
im grossen Horsaal des Senckenberg-Museums, Yiktoriaallee 7. 

Das Frogranim liegt diesem Hefte bei. 

Der Mitgliedsbeitrag fur 1912 — 10 Mk. — ist bis Ende 

Januar an den Kassenfuhrer 

Herrn H. Schulze-Hein, Frankfurt a. M., Eschenheimer 

An 1 age 31/III 

einzuzahlen. Andernfalls wird der Beitrag mit dem 1. Hefte 1912 

durch Postauftrag erlioben. Der Yorstand. 
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Auszug aus den Satzungen der „Geologischen Vereinignng“. 

§ 3. Mitgliedschaft. 

Die Anmeldung zur Mitgliedschaft erfolgt an den Schriftfukrer*. Das 
Eintrittsgeld betragt 5 M., der jahrlicbe Beitrag 10 M. fiir Personen 
sowohl wie fiir Institute, Bibliotheken usw. Die lebenslangliche Mitglied- 
scbaft einer Person kann durch einmalige Zahlung von 250 M. erworben 
werden. Wer eine einmalige Zablung von 1000 M. leistet, wird als 
Stifter gefiihrt. Alle Mitglieder erhalten die »Geologische Rundschau« 
unentgeltlich und portofrei zugestellt. 

Der Jahresheitrag 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 nacb sicli. 

Der Yorstand: 

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

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

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

Stellvertret. Schriftflihrer: 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). 

:: VERLAG VON WILHELM ENGELMANN IN LEIPZIG :: 

Die geologischen G-rundlagen 

der Abstammungslehre 
von 

Dr. Gustav Steinmann 
Mit 172 Figuren im Text 
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Verlag von Wilhelm Engelmann in Leipzig 

Soeben erschien: 

Tf ^ • P •« 1 • 
hmfuhrung in 

die Tropenwelt 
Erlebnisse, Beobachtungen und Betrach- 
tungen eines Naturforschers auf Ceylon, 
zugleich ein Handbuch fur den Reisenden 

von 

Dr. Konrad Guenther 
Privatdozent an der Universitat Freiburg i. Br. 

25 Bogen 8° mit 107 Abbildungen nach 
photographischen Original-Aufnahmen des 
Verfassers und einer Karte von Ceylon 

In elegantes engl. Leinen gebunden M. 4.80 

Inhalt: 1. Kapitel: Auf der See. — 2. Kapitel: Europaische 
und tropische Landschaft, Temperatur, Gesundheitsregeln, so- 
genannte Gefahren. — 3. Kapitel: Das Leben auf Ceylon. Ein- 
kaufe und Ausriistung. — 4. Kapitel: Vogelleben auf Perade- 
niya. — 5. Kapitel: Reptilien, Insekten und andere Tiere. — 
6. Kapitel: Die groBen Tiere und die Jagd auf Ceylon. — 
7. Kapitel: Vom tropischen Urwald. — 8. Kapitel: Im Hoch- 
land. — 9. Kapitel: Am Mangrovesee. — 10. Kapitel: Am In- 
dischen Ozean. — 11. Kapitel: Kulturpflanzungen. — 12. Ka¬ 
pitel: Das Volk. — 13. Kapitel: Versunkene Stadte. — 14. Ka¬ 

pitel: Der Buddhismus. — Register. 

Druck von Breitkopf & Hartel in Leipzig. 
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