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Gegeniiber der geschlossenen Phalanx der alteingesessenen sprachlichen 
Facher ist es fiir eine jugendliche Schuldisziplin schwer, Einlass oder hohere 
Wertschatzung zu gewinnen. Nur fortwahrende Propaganda, Aufklarung in der 
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Presse kann hier helfen — allerdings nicht nur in den Zeitschriften, die von 

ohnedies tiberzeugten Anhangern tier betreffenden Disziplin gelesen werclen, 

sondern in der allgemein padagogischen unci der Tagespresse. Die Geologie 

befindet sich gegenwartig in der gleiclien beclrangten, nach Ausdehnung ringen- 

clen Lage wie die Geographie und die Botanik-Zoologie, unci so zeigt sich in 

dem Ringen um Ellbogenfreiheit, dass sich die clrei Fachgruppen bald als Leidens- 

gefahrten zu gemeinsamen Yorstossen zusammenfinden, bald als Konkurrenten 

um clas enge Platzchen an der Sonne befehden. Der erste Standpunkt ware 

wohl der nattirliche unci wiinschenswerte; leider wiegt der letztere indenPiess- 

stimmen vor, und die Gegner versaumen nicht, daraus Vorteil zu ziehen. 

So kommt aus Baden (13) die Klage, class man an den hoheren Schulen 

die Geographie ganz zu den Naturwissenschaften rechnen will — nicht etwa, 

um damit der gegenwartig stark geologisch angehauchten Morphologie einen 

Gefallen zu tun, sondern um dann leichter von der ,,grossen Stundenzahl“ der 

„Naturwissenschaften“ etwas abhancleln zu konnen. Almlicher Meinung scheinen 

auch die preussisclien 0 b e r r e a 1 s c h u 1 dir e k t o r e n (5, 35) zu sein. In volliger 

Yerkennung der Eigenart der Oberrealschule suchen diese Herren clen Wert der 

ihnen anvertrauten Schulen dadurch zu heben, class sie dieselben dem vornehmen 

Gymnasium angleichen, clas Latein starken und womoglich obligatorisch rnachen. 

Da sie aber dem Andrangen der Biologie nicht ganz wehren konnen, so haben 

sie wenigstens beschlossen, class „keines£alls die Sprachen hierzu Zeit abgeben 

konnen.“ Gegen einen derartig engherzigen Standpunkt, cler nicht einmal an 

der Ober„r e al“schule den Realien freie Entwickelungsmoglichkeit gewahren will, 

muss ganz energisch protestiert werclen und zwar einmtitig von alien Beteiligten, 

nicht indem man Zwiespalt in die Reihen cler Mitkampfer tragt, wie es von 

manchen Seiten geschieht. 

Es ist leicht einzusehen, dass bei derartigen Einengungen die Geologie am 

ersten leiden muss, einmal, weil sie nocli weniger als Biologie unci Geographie 

auf ein Heimatsrecht in cler Schule pochen kann und zweitens, weil sie sich 

leichter aufteilen und als „Gesichtspunkt“ oder Anhangsel clen anderen Fachern 

zuweisen lasst. Vor allem findet die Yereinigung cler Geologie in it der 

Geographie zahlreiche Fiirsprecher. 

So stellte Rektor C. Hessler (12) im Yerein fur Erdkunde zu Kassel fol- 

gencle Thesen auf: 

„1. Ein besonderer Unterricht in Geologie ist in unseren Schulen vorerst 

wecler moglich nocli notwendig. 

2. Geologische Belehrungen, soweit solche zur Erklarung cles Bodenreliefs 

erforclerlich sind, gehoren in clen Rahmen cles erdkuncllichen Unterrichts. 

3. Aus dem Gebiete der Geologie empfehlen sich in erster Liinie zu einer 

kurzen Besprechung: a) die heutigen Yeranderungen cler Erdobertlache, b) die 

wichtigsten Vorgange bei cler Erstarrung der Erdrinde, c) die Seclimentgesteine 

und ihr geologisclies Alter, cl) die vulkanisclie Tatigkeit und die Eruptivgesteine, 

e) die Entstehung der Kohlen, f) diejenigen Gesteinsarten, welche am Aufbau 

der Erdrinde clen Hauptanteil haben. 

4. Als vorzuglichstes Forderungsmittel fur diese Belehrungen clienen geo¬ 

logische Wanderungen; cloch miissen dieselben durch einen guten Lehrapparat, 

bestehend aus Gesteinsproben, Karten, Bildern, Profilen u. dergl. vorbereitet unci 

erganzt werclen. 

5. Wo eine Schule hinreichendes Anschauungsmaterial besitzt unci die 

Heimat cler Schiller Hunderte von Yersteinerungen bietet, kann ein kurzer Uber- 

blick liber die Entwicklung cler Lebewesen gegeben werden, dock ist clabei von 

einem Einpragen von Namen abzusehen. 

6. Soweit es moglich ist, werclen die Schuler in clas 5 erstandnis einer geo- 

logischen Karte eingefillirt, unci zwar genllgt zunachst eine geologische Uber- 
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sichtskarte, zu cler jedocli auf Exkursionen die neuesten topographischen und 
geologisclien Spezialkart'en hinzukommen mussen." 

Es ist nicht klar ersichtlich. ob der Verfasser diese Thesen auf alle Schul- 
gattungen angewandt wissen will; jedenfalls aber musste seine Auswahl auf die 
Bedlirfnisse der Geographie Riicksicht nehmen, so dass die entwickelungsgeschicht- 
lichen Probleme der historischen Geologie selbstverstandlich zu kurz kommen. 

Ein Hauptverfechter der Verschmelzung von Geologie mit Erdkunde ist 
H. Fischer (6). Bereits auf dem Geographentag in Lubeck hatte er darauf 
hingewiesen, dass weder ein besonderer Geologieunterricht auf den Sckulen, 
noch eine besondere Geologiefakultas flir Oberlehrer sich als lebensfahig erweisen 
durften, und er hatte deshalb unter Berufung auf Steinmann eine Yereinigung 
von Geographie und Geologie zu einern Fach im Oberlehrerexamen gewiinscht. 
Damit glaubte er noch ein zweites erreichen zu konnen, namlich das Aufsteigen 
der Erdkunde bis Prima, was sonst — ohne Einbeziehung der Geologie in die 
Erdkunde — von der Biologie streitig gemacht werden wurde. Der Wunsch 
fand in Liibeck nicht hinreichende Unterstiitzung; deshalb tritt H. Fischer er- 
neut als Werber auf den Plan: „Wird auch die Frage, wie das zurzeit unnatiir- 
liche Verhaltnis der Geologie und Geographie im Unterrichte sowohl an den 
Universitaten wie an lioheren Schulen gesunden konne, nicht mehr von der 
Tagesordnung verschwinden, so haben wir Geographen wie unsere Freunds in 
der Geologie (die Manner des freieren Blickes, clenen ihre Wissenschaft noch 
jenseits der Bestimmung von fossilen Schnecken und von Eruptivgesteinen Aus- 
blicke frei lasst) doch die Pflicht und Sorge, den naturgemassen innigen Zu- 
sammenhang beider Schwesterwissenschaften zu pflegen und zu fordern, auch den 
Mut nicht sinken zu lassen, wenn von aussen her (Biologen!) Gegensatze ge- 
schaffen werden sollten. Im letzten Ende setzt das Ungesuchte und Naturliche 
sich doch durch, mogen schulpolitische Riicksichten es zeitweise auch in seinem 
Gange aufhalten." 

Als ein Beispiel aus der Praxis, wie diese Verschmelzung der beiden Facher 
vorgenommen werden kann, diene der neue SeminarlehrplanvonLiibeck(21), 
der im allgemeinen gerade auf naturwissenschaftlichem Gebiete viel moderne 
Ideen verwirkliclit. Er bringt als Abschluss des obligatorischen Geographie- 
unterrichts in Klasse II einen Jahreskurs (2stiindig) mit folgendem Programm: 
„Die Erde als Ganzes. Die geologische Tatigkeit des Wassers (und Eises) und 
die Hydrographie. Die geologische Tatigkeit des Windes und die Atmosphare. 
Die Einwirkung der Organismen, der Vulkanismus, die Gebirgsbildung und die 
Liithosphare. Erdgeschichte. “ 

Dieser Plan beriicksichtigt allerdings die meisten wichtigen Stoffe aus der 
Geologie; aber in zweifacher Hinsicht erregt erBeclenken: erstens wird da durch 
der Schwerpunkt der Erdkunde zu stark nach der naturwissenschaftlichen Seite 
verriickt, und die anthropogeographisclien, wirtschaftskundlichen Probleme, die 
doch gerade ftir kiinftige Lehrer viel wichtiger sind, fallen ganz unter den Tisch, 
bezw. sie tauchen nur im fakultativen Unterricht der obersten Ivlasse auf; zwei- 
tens kommt die Geologie zu spat, als dass wenigstens noch die Liinderkunde 
des Deutschen Reiches daraus Nutzen ziehen konnte. 

Wie sollen sich nun die Geologen zu dieser engen Yerschwisterung von 
Erdkunde und Geologie stellen? Obgleich in den friiheren Berichten die Frage 
bereits gestreift worden ist, mochten wir noch einmal in einigen Satzen hierzu 
Stellung nehmen. 

1. Der erdkunclliche Unterricht kann in der Tat eine ganze 
Menge wertvoller geologischer Erfahrungen vermitteln. Er wird 
auf den dringend wiinschenswerten Exkursionen keine angstliche Fachgrenze 
innehalten, wird Gesteine, Bodenarten der Heimat kennen lehren, auf Yerwitte- 
rungserscheinungen, Zusammenhange zwischen Fels und Geliindeform, Bodenart 
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and Bodennutzung u. a- aufmerksam machenx). Er kann die Schilderung des 
Yesuvs so weit ausdehnen, class alle wesentlichen Merkmale des Yulkanismus 
erortert werden u. a. 

2. W7enn der Geographieunterricht Gelegenheit hat, einen zusammen 
fas sen den Kurs fiber physische Erdkunde zu halten, so lasst sich un- 
gezwungen das Wichtigste der dynamise hen Geologie einschalten. Es 
lasst sich auch die historische Geologie in der Weise vortragen, dass sie palao- 
geographisch gefarbt ist, class sie clen Schwerpunkt auf die grossen Ereignisse in 
der Erclumgestaltung legt, die Leitfossilien nur ganz kurz streift und auf dieser 
stratigraphischen Grundlage in das Lesen einer geologischen Karte einfuhrt. 
In zwei Punkten, die sich trotzdem nicht wohl umgehen lassen, muss aber die 
Geographic yersagen, weil hier ganzlich ungeographische Gesichtspunkte vor- 
walten: eine Unterscheiclung der Gesteine, die nicht auf clem Sextanerstandpunkt 
verharren will, setzt einige Kenntnis aus Chemie und Mineralogie voraus, und 
eine Palaontologie, die nicht clen Wert auf „Bestimmung von fossilen Schneckenu, 
sondern auf Herausarbeitung der entwickelungsgeschichtlichen Grundgedanken 
legt, muss auf die Organisation verscliiedener Tiere unci Pflanzen eingehen, die 
unter Umstanden gerade als Leitfossilien gar keine Rolle spielen. Solche Dinge 
dem Geographieunterricht auf burden, heisst nur, ihn seinen eigelisten Auf- 
gaben unnotig entfremden. Und gerade die Oberstufe des erdkundlichen 
Unterrichts sollte sich das Ziel setzen, clen Charakter der Wissenschaft rein 
lierauszuarbeiten und alle nicht dringend notigen Seitensprtlnge zu yermeiden. 

3. Die Lan clerk unde soli geologisch fundiert werden, weil da - 
durch ein genetisches Moment in die Beschreibung der Landschaft kommt, das 
wesentlich zur Belebung und Yertiefung des Unterrichts beitragen kann. Diese 
Forderung, die namentlich yon Harms (11) theoretisch und praktisch yerfochten 
wircl, findet sich in yerschiedenen neueren Planen yor. Aber es kann nicht ein- 
dringlich genug davor gewarnt werden, solche Dinge zu fruli auftreten zu lassen. 
Man muss Erwachsene, gebildete Laien iiber geologische Vorgange reden horen, 
um sich ein Bilcl zu machen, was wohl ein 10—12jahriger Schuler fur krause 
Vorstellungen von Gebirgsfaltung, Staffelbriichen hat. Und man iiberlege sich, 
welche ausserorclentliche Abstraktion notig ist, um eine farbige geologische Karte 
zu lesen, um das Nebeneinander der Farben in das stratigraphische Ubereinander 
umzudeuten! Das lernt sich nur clurch haufigen gleichzeitigen Gebrauch von 
Karte und Profilen, und hierzu ist eigentlich im geographischen Unterricht nur 
bei einer Behandlung Deutschlands auf einer hoheren Klassenstufe Gelegenheit. 
Bei den iibrigen Lanclern mangelt es ausserdem schon an Kartenmaterial. 

4. Sind an einer Schulgattung die Realien so eingeengt, class fiir eine selb- 
standige Ausgestaltung cles geologischen Unterrichts kein Raum geschaffen wer¬ 
den kann, so ist die Erdkunde berufen, sich des verw aist en Faches 
anzunehmen, weil sie selbst daraus den meisten Nutzen zieht. Wo es aber 
irgend an g an gig ist, muss der Geologie einmal eine Sonder- 
behand] ung ermoglicht werden. Dass es geht (ohne Schacligung der 
Erdkunde und Biologie!), zeigen die bereits frliher mitgeteilten sachsischen Plane 
(30, 31). Und ist diese Forderung clenn so unbillig? Dem Studium der 

' Pflanzen und Tiere widmet man selbst unter clen ungunstigsten Schulverhalt 
nissen mehrere Jahre; an Realanstalten werden die Oberklassen mehr und mehr 
daftir frei gemacht; biologische Ub ungen finden allmahlich Eingang — alles mit 

9 Yorausgesetzt, dass der Geographielehrer von diesen Dingen so vie! 
Kenntnisse besitzt, wie er es ja eigentlich sollte. Ein Notschrei aus Baden, der 
clem Ref. im Anschluss an seinen fruheren Bericht zugegangen ist, erzahlt frei- 
lich von einem Geographieprofessor, „der noch nie in seinem Leben etwas von 
Geologie gehort hat und nun diese Wissenschaft nicht nur lehren, sondern sogar 
praktisch austiben soil, z. B. auf Exkursionen.“ Leider mlissen wir zur Zeit 
noch mit recht vielen derartigen Geographielehrern rechnen! 
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vollem Recht. Aber hat die Naturgeschielite der unorganischen Welt nicht auch 

ihren Bildungswert ? Wenden die Staaten deshalb so viel Geld an die geo- 

logische Landesdurchforselmng, dass nicht einmal die Gebildeten der Nation 

eine Ahnung vom inneren Wesen der Geologie haben? Yor wenigen Tagen 

entriistete sich ein sachsischer flihrender Parlamentarier in der Kammerverhand- 

lung liber das in einem Seminar gestellte Priifungsthema: „Sachsen im archai- 

schen und palaozoischen Zeitalter.“ „Warum nicht lieber Sachsen in der Gegen- 

wartu — wozn branchen die jungen Lehrer etwas von den alten ausgegrabenen 

Top fen (!) zu wissen?“ Sapienti sat. 

Wir hoffen znversichtlich, dass sich anf der eben skizzierten Basis Geo- 

graphen und Geologen doch noch zu freundnachbarlicher Betatigung in der 

Schule zusammenfinden werden. In der Dezembernummer des Geographischen 

Anzeigers ruft der rtihrige Schiiftleiter H. Haack (8) die deutschen Schulgeo- 

graphen zu einem Verbande zusammen. Die Tendenz dieses Zusammenschlusses 

ist nur mit Freuden zu begrtissen; die Geologen werden dem vorwartsstrebenden, 

an modernem Bildungsgehalt so reichen Nachbarfache sicher vollste Sympathie 

entgegenbringen — auch wenn sie nicht stets tatig in den Kampf mit eintreten. 

Haack schreibt: „Nur ein Blinder kann verkennen, dass die neugegriindete 

„ Geologise he Vereinigung" mit alien Mitteln danach strebt, ihrem Faclie 

eine selbstandige Stellung im Lehrplan der hoheren Schulen zu erringen. Ihr 

Organ, die „Geologische Rundschau^, widmet in jedem Hefte dem geologischen 

Unterricht einen weiten Raum und niemand wil'd den Geologen das verdenken. 

Yergebens aber wird man auch nur aus einer Zeile eine Befiirwortung des geo¬ 

graphischen Unterrichts herauslesen konnen.“ Liegt das nicht in der eng um- 

schriebenen Aufgabe eines geologischen Fachblattes hinreichend begrlindet, olme 

dass deshalb auf feindselige Stellungnahme gesclilossen zu werden braucht? 

In derselben Nummer bezweifelt H. Fischer (Id), ob im „Deutschen 

Ausschuss® wohl fur die Erdkunde je „praktische Freundschaftu gezeigt 

werden wiirde. Er fordert als Beweis die „ungeschminkte Erklarung der Bio- 

logen (einschliesslich Geologen), dass eine Beseitigung des Erdkundeunterrichts 

auf der Oberstufe zugunsten der Biologie unbedingt verworfen und ihre Ein- 

flihrung, wenn eine Yermehrung der Lehrstunden verniinftigerweise -nicht ge- 

wunscht wird, nur auf Kosten der Sprachfacher erstrebt werden darf.“ Der 

Beweis diirfte durch die beiden jiingsten Massnahmen des Ausschusses erbracht 

sein: Eine im Interesse der Oberrealschulen an den preussischen Unterrichts- 

minister gerichtete Denkschrift (37) tritt ftir die Naturgeschichte ebenso warm 

ein, wie ftir die Erdkunde und fordert Beschneidung des fremdsprachlichen 

Unterrichts, und die Hauptarbeit des letzten Jahres, eine Schrift liber die Reform 

der Lehrerseminare, berticksichtigt zum ersten Male die Geographie als voll- 

berechtigtes Pflegekind des Deutschen Ausschusses. In seiner Sitzung am 13. 

und 14. Oktober 1911 beauftragte der Ausschuss eine viergliedrige Kommission 

(Poske, Krapelin, Lietzmann, Waoner) mit der Ausarbeitung von Lehrplanen 

und allgemeinen Leitsatzen zur Organisation der Lehrerseminare. Das umfang- 

reiche, von der Kommission bearbeitete Schriftsttick wurde am 1. und 2. April 

1912 dem Plenum vorgelegt und eingehend durchgesprochen. Die Stundentabelle 

sieht 2x5 Stunden Biologie in Klasse VI bis II, dazu eine wahlfreie Stunde in 

I ftir die mathematisch-naturwissenschaftliche Abteilung vor. Flir Erdkunde 

ist genau dieselbe Zeit eingesetzt; ein besonderer mineralogisch-geologischer Kura 

ist ausserdem fiir Klasse II gefordert (2stiindig). Die endgliltige Redigierung 

und Drucklegung diirfte in wenigen Wochen beendet sein. Einstweilen sei aber 

versichert, dass nicht ein Redner versucht hat, eine Anderung in der Stunden¬ 

tabelle zu ungunsten der Erdkunde zu vertreten oder die besonderen Forderungen 

des geographischen Lehrplanes zu beschneiden. Diese Tatsache ist urn so wert- 

voller, als im Deutschen Ausschuss die mannigfaltigsten Fachinteressen vertreten 

sind und ausserdem hervorragende Sachverstandige aus dem Seminarwesen zu 

den letzten Beratungen zugezogen waren. Wer sich iiber die Berlicksich- 
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tigung der Geologie im geographischen Unterrichte weiter in- 

formieren will, findet eine Zusammenstellung von Quellennachweisen im Geogra¬ 

phischen Anzeiger (22). 

fiber den geologischen Unterricht an den Hochschulen und die Aus- 

bildung der Faclilehrer bietet R. Brauns (3) eine interessante Zusammen- 

stellung. Er vergleicht die Priifungsordnungen fur das Lehramt in Preussen, 

Hessen, Thtiringen, Baden, Sachsen, Bayern, Wiirttemberg und tritt mit grosser 

Warme fiir die neuen Bestimmungen der Sachsischen Priifungsordnung von 1908 

ein. Hier bilden Mineralogie und Geologie ein selbstandiges Priifungsfach, das 

sowohl mit Mathematik, als Chemie, Botanik und Zoologie (diese sind jetzt zwei 

getrennte Prufungsfacher!), Erdkunde zusammentreten kann1). 

Die Anforderungen in Mineralogie und Geologie sind folgende: 

a) 2. Stufe: Kenntnis der wesentlichsten Grundlehren der Kristallographie, 

der physikalischen und chemischen Mineralogie, sowie eine auf Anschauung ge- 

griindete Kenntnis der am haufigsten auftretenden Mineralien nach Erscheinungs- 

weise und Yorkommen. Bekanntschaft mit den verbreitetsten eruptiven und 

sedimentaren Felsarten nach ihrer Zusammensetzung, Lagerung, Bildung und 

Umbildung, mit den Hauptlehren der Vulkanologie, mit den Wirkungen der 

wichtigsten geologischen Faktoren, mit der Reihenfolge der geologischen Forma- 

tionen. 

b) 1. Strife iiberdies: Eingehende Vertrautheit mit der Kristallographie, 

mit den physikalischen und chemischen Untersuchungsmethoden, den chemischen 

Beziehungen der Mineralien, sodann mit deni Auftreten der Mineralien in der 

Natur, ihrer Bildungsweise und praktischen Verwertbarkeit. Speziellere Kenntnis 

der Gesteinsarten, Bekanntschaft mit den Lehren von der Gebirgsbildung und 

Tektonik, mit der Gliederung der geologischen Formationen und deren charak- 

teristischsten Leitfossilien.“ 

Wortlich die gleichen Bestimmungen gelten aucli fiir die sogenannte Pada- 

gogische Priifung, zu der immatrikulierte Volksschullehrer zugelassen werden. 

Nacli diesen allgemeinen Erorterungen iiber geologischen Unterricht werfen 

wir einen Blick auf die Fachaufsatze und selbstan digen Bile her, die 

zur Schulliteratur gerechnet werden konnen. Kleinere, populare Aufsatze — 

meist nach Vortragen — in Lehrerzeitungen bekiuiden das wachsende Interesse 

an Geologie. Wir begniigen uns, einige Titel in die Quellennachweise aufzu- 

nehmen. 

Besonderer Pflege erfreuen sich zurzeit die geologischen Wander- 

biicher und Heimatkunden. Recht erfreulich ist das „Geologische Wander- 

buch“ von Yolk (28). Ausgehend von einfachen Yorstudien in der Heimat 

(Bach, Quelle, Iviesgrube), kleinen Arbeiten im „Yersuchsstubchen“, fiihrt Yolk 

die jungen Wanderer ins Deutsche Mittelgebirge. In Thtiringen wurden Kam- 

brium-Silur, am Rhein das Devon, in Westfalen die Steinkohle, im Harz die 

karbonischen Faltungen und die Dyas studiert. Eine Exkursion ins Erzgebirge 

dient zur Erorterung des Gneisproblems. Ein zweiter Band soil spater Mittel- 

alter und Neuzeit der Erdentwickelung behandeln. Moge die Fortsetzung ebenso 

warmherzig, padagogisch geschickt und sachlich gut werden wie der Anfang! 

Als ein volkstiimlicher Ersatz fiir Neumayr’s Anleitung zu „Beobachtungen 

auf Reisen“ bietet sich das „Handbuch fiir Naturfreun de“ (10) an, ein 

Kosmosband, in dem der geologisclie Abschnitt von E. Meyer bearbeitet ist. 

Q Der Geographentag empfiehlt die Verbindung der Erdkunde a) mit Ge- 

schichte, b) mit Mathematik und Physik, c) mit Geologie (sofern diese Priifungs- 

gegenstand ist) und Biologie. In Sachsen sind also die Wiinsche der Geographen 

ebenso wie die der Geologen erfiillt. 
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Der Yerfasser gibt Literatur, eine theoretische Ubersicht fiber die allgemeine, 

ganz kurz auch iiber die historische Geologie und Anleitungen zu geologischer 

Betatigung. Es fehlt dem Kapitel etwas die Einheitlichkeit des Niveaus. Stellen- 

weise wendet sich der Antor an vollige Laien; dann bringt er ganz schwierige 

Probleme, vor allem auch Themen, die in einer Anleitung zum „Naturbeobachten~ 

wenig Existenzberechtigung haben. Wenn die einzelnen Mitarbeiter des Bandes 

sicli mit ihrer recht yerschiedenen Auffassung ihrer Aufgabe etwas mehr an- 

gleichen kbnnten, wiirde das Buch wesentlich gewinnen. 

Nur dem Titel nach allgemein, in Wirklichkeit eine Heimatkunde von 

Thliringen sind die „ Geologischen Wanderungena von Klett (18). Sie sind 

noch einfacher als J. Walther’s Buch, fiihren in den meisten Kapiteln in die 

Umgebung von Miihlhausen, erst zuletzt in das mitteldeutsehe Mesozoikum und 

die Eruptivmassen des Thiiringer Waldes. Die Darstellung ist schlicht, gelegent- 

lich mit poetisch angehauchten Landschaftsschilderungen und volkwirtschaftlichen 

Exkursen. Leider fehlen Skizzen und Profile. Iv. Hucee (15) bietet uns seine 

im Vorjahre besprochene Programmarbeit in wesentlich erweiterter Form als 

einen gut illustrierten Ftihrer durch die Mark Brandenburg. Neben den 

wenigen Aufschliissen im alteren Gebirge sind natiirlich besonders Tertiar und 

Diluvium behandelt. Bald werden Ausfliige beschrieben, bald theoretische Zu- 

sammenfassungen oder interessante technische Mitteilungen gegeben. Das Aus- 

flugsgebiet reicht im Suden bis auf den Flaming und in die merkwiirdigen, Rum- 

mein genannten Erosionstaler. Die neubearbeiteten Sektionen der geologischen 

Karte und Wahnschaffe’s zusammenfassendes Werk dienen als Grundlage. Es 

sei hier gleich eingeschaltet, dass F. Wahnschaffe (32) selbst seine wissenschaft- 

liche Arbeit iiber die Eiszeit in Norddeutschland in allgeineinverst&ndlicher Form 

herausgegeben hat. Das kleine Biiehlein bietet eine treffliche Einfiihrung in die 

deutsche Glazialgeologie, und es kann nicht dringend genug darauf hingewiesen 

werden, dass die berufensten Yerbreiter geologischer Kenntnisse immer die her- 

vorragendsten Yertreter ihres Faches sind —■ vorausgesetzt, dass sie es so gut 

verstehen, schlicht zu schreiben, wie Wahnschaffe. Eine bedeutsame landes- 

kundliche Arbeit ist die Geologie des Erzgebirges von C. Gabert (33) in der 

Sammlung der Landschaftsbilder aus dem Konigreich Sachsen. Dieses Sammel- 

werk, zunachst fiir den Unterricht an den Seminaren in Angriff genommen, dann 

aber wesentlich iiber diesen Rahmen hinausgewachsen, bietet iiberhaupt yiele 

treffliche geologische Zusammenfassungen. Gabert’s Arbeit ist die modernste 

wissenschaftliche Darstellung des Erzgebirges; sie stellt eine Fortsetzung der in 

der Zeitschrift der Deutschen Geol. Gesellschaft erschienenen Gneismonographie 

dar und weicht nicht unwesentlich von der (jREDNERschen Auffassung ab. So 

wird sie auch flir den Fachgeologen zu einer unentbehrlichen Quelle. Eine aller- 

erste Einfiihrung in geologische Gedankengange stellt Sonntag's (26) „ Geologi¬ 

scher Ftihrer durch die Danziger Gegenda dar. Auch die „Geologischen Bilder 

aus dem Grossherzogtum Hessen“ von Stoltz (27) wollen in erster Linie unter 

der Jugend werben fiir das Interesse an der geologischen Wissenschaft. Es ist 

bereits der 3. Teil einer grosseren Heimatkunde, der vor allem mit Oberhessen 

bekannt macht (Wetterau, Yogelsberg). In den Nordharz fiihrt uns eine Be- 

schreibung der Umgebung von Blankenburg von F. Behme (2). 

E. Kurtz (20) fiigt zu seinen friiher erwahnten Spezialarbeiten iiber die 

Rhein- und Maasschotter eine neue Programmschrift, die in Form von Ausflligen 

die Umgebung von Diiren behandelt. Auch hier spielen naturgemass die dilu- 

vialen Sedimente eine grosse Rolle; aber auch die alteren Formationen am Nord- 

rande des Rheinischen Schiefergebirges finden voile Beriicksichtigung. Eine 

tektonische Karte zeigt die jugendlichen Schollenverschiebungen, die an der 

Herausbildung der Kolner Bucht und ihrer Umgebung beteiligt sind. Ein Schluss- 

kapitel wiirdigt die Beziehungen zwischen Geologie und Yolkswirtschaft. Einige 

weitere Programmschriften: „Die geologischen Yerhaltnisse von Berndorfu von 
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Bruckmoser (4) und die „Geologie mid Prahistorie von Kremsmiinster von L. 
Angerer (1) standen dem Berichterstatter nicht zur Verfiigimg1)- 

Von popularen Darstellungen der allgemeinen Geologie darf der Referent 
wohl die von ihm selbst verfassten „Grundfragen der Geologie" (29) an- 
fiihren. Sie stellen nicht eine allererste Einftihrung dar, sondern in gewissem 
Sinne einen vertiefenden Anhang zu dem frtiher veroffentlichten „Lehrbuch der 
Geologie und Mineralogies An 11 ausgewahlten Hauptproblemen (z. B. Erd- 
inneres, Magma, Metamorphismus, Verwitterung u. a.) sucht der Verfasser den 
Leser zum kritischen Durchdenken geologischer Fragen anzuregen und ihn vom 
mehr dogmatischen Sclmlbetrieb zum selbstandigen Weiterarbeiten hiniiber- 
zuleiten. Der Grundsatz, dass das Buch — trotz moglichst einfacher Darstellung 
— nicht nur zur belehrenden Unterhaltung dienen, sondern eine Briicke zur 
Lektiire geologischer Klassiker sein mochte, ist auch in der Anftigung von ge- 
eigneten Quellenwerken zum Ausdruck gebracht. 

Biicher- und Zeitschriftenschau. 

Vorkambrisclie Organismenreste 
hat L. Cayetjx in den huronischen 
Eisenerzen der nordamerikanischen Seen- 
region entdeckt (Cpt. rend. Ac. Sc- 
Paris 9. Nov. 1911, 910). Diese Erze 
sind nach ihm z. T. ursprunglich sedi- 
mentare Eisenoolithe, die spater durch 
Verkieselung verandert wurden. Zwi- 
schen den Eisenerzkornern finden sich 
Durchschnitte grosserer Ivorper von 
kreisrundem, ovalem, angenahert vier- 
seitigem oder halbkreisformigem Umriss, 
wie man sie ganz ahnlich in jlingeren 
Eisenoolithen (palaozoisch und mesozo- 
isch) von Crinoidengliedern trifft. In 
einzelnen Fallen haben diese Reste auch 
noch die feingitterformige Struktur der 
Crinoiden bewahrt, doch ist die Substanz 
des Kalkskelets in Eisenerz umgewan- 
delt. Der Verf. schliesst hieraus, dass 
s c h o n zur huronischen Z e i t die 
Echinoder m e n v o n den a n d e r e n 
Organismen getrennt b e s t a n - 
den h a b e n. St. 

Erbohrte Therme. Bei Krotzingen, 
15 km S. Freiburg i. B., ist durch Zu- 
fall eine warme Quelle von 41° mit liber 
100 Sekundenliter in fast 500 m Tiefe 
erbohrt worden. Es ist ein radioaktives 
kohlensaures Wasser mit Chlornatrium 
schwefelsaurem Natron und geringen 

Mengen von Magnesia- und Eisensalzen. 
Es wird beabsichtigt, das Wasser nach 
Freiburg zu leiten und dort eine grosse 
Badeanstait zu errichten. St. 

Die Magneteisen-Lagerstatten von 
Pressnitz im bohmischen Anteil des Erz- 
gebirges haben neuerdings eine iiber- 
sichtliche Darstellung von seiten des 
Dr. ing. Fr. Herzbeeg erfahren. (Beitr. 
z. geol. Kennt. d.Pressnitzer Erzlagerst. 
Freiberg i. S. Craz und Gerlach 1910). 
Es handelt sich hier bekanntlich um ein 
Magneteisenvorkommen, das durch die 
Begleitmineralien Hornblende, Pjroxen, 
Granat, Apatit usw. grosse Almlichkeit 
mit den skandinavischen Eisenerzlagern 
des „Skarntypusu aufweist. Wie iiber 
die dortigen, so sind auch liber das 
Pressnitzer Vorkommen sehr verschie- 
denartigeErklarungen geaussert worden. 
Der Verfasser kommt zu dem Ergebnis, 
dass die wesentliclie Ursache fiir die 
Entstehung hier in dem zwar unsicht- 
baren, aber jedenfalls vorhandenen 
Granit zu suchen ist, der das Gebirge 
unterteuft. Nur auf diesen, nicht auf 
dem Gneis konno der kontaktmetamor- 
phe Charakter der LagerstHtte zurlick- 
geflihrt werden. Auch kann die Her- 
kunft des Erzmaterials selbst aus dem 
Granit nicht als unwahrscheinlich be- 

0 Dies veranlasst den Ref. zu der Bitte an die Autoren, ihn bei der Zu- 
sammenstellung der schwer zu liberschauenden Kleinliteratur, die nicht im Buch- 
handel angezeigt wird (z. B. padagogische Zeitschriften, Vortragsberichte) durch 

, tiberlassung v^on Sonderabziigen zu unterstutzen. 
Geologischo Rundschau. 111. 15 
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