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Verzeichnis der geologischen, palaontologischen, 
petrographischen u. mineralogischen Vorlesungen 
an den deutschen Hochschulen im W.-S. 1917/18. 
Abkiirzungeu: Geol. = Geologie; g. = geologisch; Pal. = Paliiontologie; p. = palaontologisca; 

Petr. = Petrographie; petr. = petrograpjiisch; Min. =Mineralogie; m. = mineraIogisch; tlb. = 
tjbungen; Anl. =Anleitang zu selbstandigen Arbeiten; Exk. = Exkursionen; Coll. = Colloquium. 

1. Universitiiten. 
A. Deutschland. 
Berlin: Pompeckj: Ban und Ent- 

stehung der Gebirge 1, Allgemeine Pal. 
und Gescliichte der Tierwelt (in Verbin- 
dung mit Ub. und Besprecbungen) 6; 
Pompeckj und Haarmann: Anl., Coll.; 
Haarmann: G. Grundlagen des deut¬ 
schen Wirtsehaftslebens, mit Bespre- 
chungen und Ub. 2, Exk.; Tannhau- 
ser: Lagerstattenlehre 2; — Liebisch: 

Physikalisch-chemische Mineralogie 4, 
Die Anordnung der Atome in Krystallen 
1, Anl. (Min., Petr., Krystallographie); 
Belowsky: Petr. (Ubersicht iiber das 
Gesamtgebiet); Fock: Elemente der 
Krystallographie 1. 

Bonn: Steinmann: Allgemeine Geol. 
5, Geschichte der Saugetiere 1, Ub., 
Anl., Coll.; Pohlig: Eiszeit und Ur- 
gescbichte des Menschen mit Demon- 
strationen und Ausfliigen (nach seinem 
gleichnamigen Leitfaden) 1, Exk.; Til- 
mann : Repetitorium der Geol. mit Ub. 3, 
Geol. der Erzlagerstatten 2; — Brauns: 
Min., allgemeiner Teil (Kristaliographie, 
Kristallphysik, Mineralchemie) 3, Pra- 
jizieren, Zeichnen und Berechnen von 
Kristallen mit Ub. 2, Ub., Anl. 

Breslau: Sachs, Dyhrenfurtii, 
Meyer: Coll.; Meyer: G. Landeskunde 
von Schlesien, mit einer Einleitung iiber 
Kriegsgeologie mit Lichtbildern und 
Exk. 1, G. Landeskunde von Deutsch- 
Ostafrika 1, Wesen und Wirkung der 
Gletscher 1; — Milch: Eigenschaften 
und Vorkommen der wichtigeren Mine- 
ralien o, Gesteinskunde 3, mit Ub.; 
Milch, Sachs, Beutell: Anl. (Kristalio¬ 
graphie, Min., Petr., Mineralchemie); 
Sachs : GrundriB der allgemeinen Min. 1; 
Beutell: Ausgewahlte Kapitel aus der 

physikalisch-chemischen Min. 1, Boden- 
kunde und Bodenbeurteilung 2. 

Erlangen: Lenk: Allgemeine imd 
spezielle Min. o, m. Ub., Anl. (Min. 
u. Petr.), Coll.; Lenk und Krumbecx: 
Ub. in der makroskopischen Gesteinsbe- 
stimmung, Anl. (Geol.); Krumbeck: 
Pal. der Wirbellosen 2, p. Ub., Anl. 
(Stratigraphie u. Pal.). 

Frankfurt: Boeke: Kristaliographie 
und allgemeine Min. 4, Vulkanismus 1, 
m. Ub., Anl. (Min., Petr.); Drever- 
mann: Allgemeine Geol. 4, Das rhei- 
uische Schiefergebirge 1, Anl., Coll. 

Freiburg: Deecke : Allgemeine Geol, 
5, g.-p. Ub., Anl.; Osann: Allgemeine 
Min. 5, m. Ub., Anl. (Min., Petr.); De- 

ninger: Pal. der Wirbellosen; Soell- 

ner: Neuere Arbeiten aus dem Gebiet 
der Petr.; Wepfer : Geol. von Europa. 

GieBen: Kaiser: Allgemeine Geol. 4; 
m.-petr. Ub., Anl.; Meyer-Harasso- 
witz: Grundlagen der Pal. 2, Die Kliraa- 
zonen der Verwitterung 1, G. und agro- 
nomische Karten 2; Sievers: Allge- 
meine Geographic, I. Teil: Die das Fest- 

land gestaltenden Krafte 4. 
Gottingen: Stille: Historische 

Geol. 4, Ub., Anl.; Stille, Salfeld, 

Freudenberg: Coll.; Klute: Morpho¬ 
logic der Erdoberfiache 2. 

Greifswald: Jaekel: Allgemeine 
Geol. 4, Pal. der Wirbeltiere 2, Grund- 
lagen und Probleme der Entwieklung 1, 
Anl.; Jaekel, Philipp, Klingiiardt: 
g.-p. Ub.; Philipp: Geol. der deutschen 
Mittelgebirge 2, Ub. zur Geol. von Eu¬ 
ropa 2; Klinghardt: Pal. der Mollus- 
ken 2, Ub. im Bestimmen von Leitfossi- 

lien 1. 
Halle: Walther: Grundzuge der 

Geol. 4, Anl. zum Studium der Schau- 
sammlungen, g. Ub. mit Ub. imKarten- 

lesen, Anl. 
Heidelberg: Salomon: Geol. (innere 

Dynamik und Uberblick uber die Erd- 

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



258 III. Geologischer Unterricht. 

geschichte 5, g.-p. Ub., Anl. (Geol., 
Pal.); Wulfing: Allgemeine Min. 4, 
Petr. I (Methoden und gesteinsbildende 
Mineralien) 2, m. Ub., Anl. (Min., Petr.); 
Goldschmidt: tJber Messen, Zeichnen 
und Berechnen der Kristalle mit Ub. 2, 
Ub. im Bestimmen der Mineralien, 
Lbtrohranalyse 2, Anl. (Min., Kristallo¬ 
graphie). 

Jena: Lincx: Min. 4, m. Ub., Anl. 
(Min., Petr., Geol.); Linck und v. Seid- 

litz: Coll.; v. Seidlitz: Regionale Geol. 
2, Die fossilen Wirbeltiere Thiiringens ], 
g.-p. Ub., Anl. (Geol., Pal.). 

Kiel: Johnsen: Die wiehtigsten 
Mineralien 5, Allgemeine Geol. nebst 
Petr. 2, m. Ub., Anl., m. Coll.; Wust: 

Erdgeschichte 4, g.-p. Ub., Anl. (Geol., 
Pal.), g. Coll.; Mecking: Morpliologie 
der Erdoberflacbe 3. 

K o nigs berg: Bergeat : Min., 
Gold- und Eisenlander ], m. Ub., Unter- 
weisung Fortgesehrittener in der Be- 
handlung der Sammlungen und Instru- 
mente; Friedericksen : Uber Kiisten 
und liber das Werden und Vergehen 
ihrer Porinen 1; An dree: Allgemeine 
Geol. 4, Pal. nebst Palaobiologie ins- 
besondere der Wirbellosen 3, Uber die 
Lagerstatten und Vorrate von Kohle 
und Petroleum im europ'iisclien RuB- 
land 1, g. und p. Ub., Anl (Geol., Pal.), 

g. und p. Coll. 
Leipzig: Kossmat: Allgemeine Geol. 

4, Geol. von Sachsen 2, g. Ub., Anl. 
(Geol. und Pal.); Felix: Pal. derFische, 
Amphibien und Reptilien 1, p. Ub.; — 
Rinne: Min. 6, m. und petr. Ub., Anl. 
(Min. und Petr.); Niggli: Physikalisch- 
chemisehe Min. und Petr. I 2, Makro- 
skopisches Mineral- und Gesteinsbestim- 
ni en 1; Reinisch : Petr. Provinzen 2; 
Bergt: Deutsehlands Metall- und Erz- 
versorgung 1, Vulkanologie, mit Vor- 
fiihrungen im stadtisehen Museum, fur 
Volkerkunde 1. 

Marburg: Cloos: Ban und Ent- 
stehung der Gebirge 2, Praktische Ein- 
fiihrnng in die Geol. 2; Bauer: Spezielle 
Min. 3, Anleitung zur Benutzung der 
Lehrmifctelsammiung; Weigel: Allge- 
meine Min. und Kristallographie I 4, 
Grundzuge d. Mineralsynthese 1, m. Ub., 
Anl.; Sghultze Jesa: Morphologie der 
Erdoberflacbe 4. 

Miinchen: Rothpletz: Die Ent- 
faltung des Tier- und Pflanzenreiches 
im Laufe der g. Perioden 4, Teutonische 
Geol. 1, g. Coll.; Rothpletz und 
Broili: g.-p. Ub., Anl. (Geol., Pal.); 
Stromer von Reichenbach: Pal. der 
Evertebraten ausschlieBlich der Mollus- 
ken und Molluskoideen 2, p. Praktikum 
Ub. in den Preparations- und Unter- 
suchungsmethoden 2; Broili: PaL der 
Evertebraten: Mollusken und Mollusko¬ 
ideen mit bes. Berucksichtigung derLeit- 

O O 

fossilien 2, Geol. von Bayern I; DacquL: 

Grundlagen und Methoden der Palao- 
geographie 2, Biologic der fossilen wir¬ 
bellosen Tiere 1, Eintuhrung in die 
Erdgeschichte I; Leuchs: Geol. und 
Morphologie der Balkankalbinsel und 
Vorderasiens 1, Geol. der Wiisten 1; 
Boden: Geol. d. Mittelmeerlander 1. — 
v. Groth: Plivsikalische und chemischc 
Kristallographie 4 mit Ub., Anl. (Min. 
und Kristallographie); Groth und 
Gossner: Kristallographisch.es Prakti¬ 
kum; Weinschenk: Allgemeine und 
spezielle Petr. 4, Lagerstattenlehre I: 
Nutzbare Mineralien und Gesteine 2, 
Anleitung zum Gebrauch des Polarisa- 
tionsmikroskops 2, Anl. (Petr.); Goss¬ 

ner: Die Entstehung wichtigerer Mine- 
rallagerstatten mit besonderer Betonung 
der physikaliseh-chemischen Grundla- 
gen 1. 

Munster: Busz: Allgemeine Min. 
mit Kristallographie 2, kristallogra- 
phische, m. und petr. Ub., Anl.; Weg¬ 

ner: Erdgeschichte 4, g. Ub. 
Rostock: Geinitz: Geol. 8, m.-g. 

Praktikum. 
StraBburg: Wilckens: Allgemeine 

Geol. 3, Praktische Einfiihrung in die 
Versteinerungskunde 2, Anl. (Geol., 
Pal.), Coll.; Bucking: Kristallogra- 
phische und m. Ub.; Hecxer: Ausge- 
wahlte Kapitel aus der Physik des Erd- 
korpers 1; Kessler: Die nutzbaren 
Ablagerungen Deutsehlands 2, Geol. 
Siidwestdeutschlands 2, Repetitorium 
der Stratigraphic 2. 

Tubingen: v. Huene: Die fossilen 
Amphibien und Reptilien 1; Nacken : 
Min. 4, Die wiehtigsten Erzlager Deutsch- 
lands 1, m. Ub., Anl. (Min., Petr.); 
Lang : Oxydation, Zementation und 

i Verwitterung der Gesteine 2, Beziehun- 
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gen zwischen Vulkanismus, Tektonik 
und Erdbeben 1; Schmidt: Urge- 
Behichte und Abstamrnung des Mn- 
schen 2; Soergel: Praktische Geol. 2, 

Die Saugetiere des Eiszeitalters 2. 

Wurzburg: Beckenkamp: Min., spe- 
zieller Teii 4, Geometrische Kristallo- 
graphie mit Ub. 2, Anl. 

B. Osterreich. 
Graz: Hilber: Geol. und Pal. der 

Formationen bis ausschlieBlich Kano- 
zoikum 3, ErJauter ungen der g. Abtei- 
lung im Joanneum 1, g.-p. Ub.; Hilber 

und Heritsch: Anl. (Geol., Pal.); 
Soharizer: AUgemeine Min. 5, m. Ub., 
petr. Ub., Repetitorium aus der Min.; 
Heritsch: Grundziige der dynamischen 
und stratigraphischen Geol. mit bes. 
Beriicksichtigung der Alpen, in gemein- 
verstandlicher Darstellung, den Bediirf- 
nissen von Bergsteigern angepaSt, I. Teil 
2; Spengler: Grundziige der Palao- 
geographic 1. 

Innsbruck: Blaas: Ban und g. Ge- 
Bchichte der Tiroler Alpen 5, Demon- 
strationen und Col. 2; Gathrein: All- 
gemeine und spezielle Mikromineralogie 
4, Uber physikalisehe Mikrotachydia- 
gnose 1, Mikromineralog. u. petr. Ub., 
Anl. (Mikromineralogie, Petr.). 

Prag: Warmer: G. Bau der bohmi- 
Bchen Masse I 3, Grundziige der Zoo- 
paliiontologie I 2, g. und p. Ub., Anl.; 
Krasser: Grundziige der Phytopalaon- 
tologie 2; Pelikan: Mineralogie I. Teii: 
Morphoiogie und Mineralphysik 5, m. 
Clb., Anl. (Min.). 

Wien: Suess: Allgerneine Geol I. 
(Dynamische Geol.) 5, g. Ub., Anl., 
Fortschritte der Geol. in Referaten; 
Diener: Allg. Pal. I. Evertebrata 5, 
Anl.; Diemer und Arthaber: p. Ub.; 
Abel: Die Stamme der Wirbeltiere 5; 
Arthaber: Die Entwicklung der Rep- 
tilien 2; Schafeer: Historische Geol, 
(Erdgeschiehte) 4; Becke und Ber- 

werth: m. Ub., Anl. (Min.), Fort- 
Bohritte der Petr, in Referaten; Ber- 

werth: Petr. Ub. fur Mineralogen, Geo- 
logen und Petrographen; Doelter: 

Allg. Min. 5, Anl.; Doelter und Leit- 

meier: Min. Ub.; Dittler: Einfiihrung 
in die Mineralchemie 2; Leitmeier: 

Edelsteinkunde 2. 

C. Schweiz. 

Basel: Schmidt: Min. 5, Coll.; 
Schmidt und Preisvverk: m. Ub.; 
Schmidt, Preiswerk, Buxtorf: Anl.; 
Preiswerk: Optisehe Untersuchung 
der Mineralien 2, Bestimmungsiibungen 
(Lotrohrpraktikurn) 3; Buxtorf: Pal. 
derWirbellosen(Cephalopoden—Arthro- 
poden) 1, p. Ub., Exk. 

Bern: Hugi: Petr. I 2, Vulkanismus 
2, Ausgewahlte Kap. aus der Petr, der 
Alpen 1, in.-petr. Ub., Anl. (Min., 
Petr.); Hugi und Arbenz: M.-g. Refe- 
rierabend; Arbenz: Allgerneine Geol.3, 
Einfiihrung in die Pal. der Wirbellosen 
(Leitfossilien) 1, G., Geschichte und Bau 
der Alpen 2, g. Ub., Anl. (Geol.), Exk.; 
Nussbaum: Einfiihrung in die Morpho¬ 
iogie des Landes 1. 

■Zurich: Schardt: Allgerneine Geol. 
4, Repetitorium 1, g. Ub., Anl. (Geol.), 
Coll.; Hescheler: Pal. der Saugetiere 
2; Rollier: Petrefaktenkunde mit Ub.: 
Echinodermen 2, Stratigraphic der 
Trias- und der Dyasformation 2; — 
Grubenmann: Min. 4, Ub. im Mineral- 
bestimmen 2, m.-petr. Ub., Anl. (Min., 
Petr., Mineralchemie), makroskop. Ge- 
steinsbestimmen. 

2. Techaische Hoclisckulen. 
A. Deutschland. 
Aachen: Damnenberg: Allgerneine 

Geol., Elemente der Min. und Geol.; 
Klockmann: Min., m. Ub., Anl. (Min., 
Petr., Erzlagerstatten); Semper: Ver- 
steinerungskunde, p Ub., g. Coll. 

Berlin: Hirschwald: Kristaliogra- 
phie und Min. 2, Allgerneine Min. I, m. 
Ub.; Tannhauser: Lagerstattenlebre 
(Lagerungsformen, Bildung und Vor- 
kommen der Erz- und Kohlenlager* 
statten 2). In der Abt. f. Bergbau: 
Rauff; Formationslehre m. Ub. 6; 
Soheibe: Min.. 3, in, Ub.; Beyschlag: 

Lagerstattenlehre I (Kohlen, Salze, Erd- 
ol) 3; Keilhacx: Grundwasser- u. Quel- 
lenkundo 2; Gotham: Entstehung der 
Sfceinkohle unci der Kaustobiolithe iiber- 
haupt 1; Kuhn: Petr. 2, petr. Ub., Die 
g. Spezialkarte und ihre Benutzung 
(Kartenkonstruktionen) I; Michael: 

Geol. Deutschlands mit bes. Beriick- 
sichtigung d. nutzbaren Lagerstatten 2; 
Bartling: Die Lagerstatten der nieht 
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metallischen nutzbaren Mineralien 1; 
Finckh: Methoden der Gesteinsunter- j 
suchung 1; Weissermel: Geol. der 
deutschen Braunkohlengebiete I; Har- 
eort: Ausgewiihlte Kapitel a. d. Pal., 
mit bes. Reriicksicktig. der fiir die Geol. 
Deutschlands wichtigsten Leitfossilien, 
nebst Anleitung zu deren Bestimmung 1. 

Breslau: Milch: Grundziige der 
Min., Speziello Min.; Sachs: Ausgew. 
Abschn. a. d. allgem. Alin. !gr fh 

Danzig: Stremme: Min. u. Petr. 4, 
Geol. des norddeutschen Flachlandes 1, 
t)b., Anl. 

Darmstadt: Klemm: Einfiihrung in 
die Gesteinslehre I 2; Steuer: Tech- 
nische Geol. I und II, g. und p. Ub.; 
Grein: Morphologie der Erdoberflache, 

Dresden: Kalkowsky: Geol. und 
Min. 5, m. Ub., Die Lagerstatten unse- 
rer Mineralien 1. 

Hannover: Erdmannsdoeefer : 
Grundziige der Min. 2, Kristallographie 
2, Geol. II 1, m. und petr. Ub.; Erd- 
MANNSDORFEER Und SCHONDORE: Tecll- 
niscli-petr. Ub. I; Hoyer: Praktische 
Geol. I 2, Praktische Pal. 2; Sckon- 
dorf: Geol. und gerichtliche Recht- 
sprechung 1. 

Stuttgart: Sauer: Alin. 3, Gesteins- 
kunde 2, Geol. von Wurttemberg 2, 
Mineral- und Bodenschatze der Balkan- 
lander und Vorderasiens 1, m.-geol. 
Ub., Anl.; M. Schmidt: Ub. im Be- 
stimmen der Versteinerungen 2. 

* 

Landwirtschaftl. Hoclischulen. 

Berlin: Fliegel: Geol. 2, Alin, und 
Gesteinskunde 2, Exk.; Schucht: Ein- 
f iilirung in die Bodenkunde 2, Ausgew. 
Abschnitte aus der Bodenkunde 2. 

Hohenkeim: Plieninger: Geol. I 
3, Grundzuge der Min. 1, m. Ub. 

Poppelsdorf: Brauns: Geognosie 
2, m. Ub., Exk. 

Weilienstepkan: — 

❖ 
* 

Die Forstakademien Eberswalde, 
AT linden, Tharandt sind wahrend des 
Krieges geschlossen. Die F. Eisenach 
ist dauernd aufgekoben. 

Bergakademien. 

C1 a u s t h a 1: geschlossen. 

Freiberg: Beck: Geol., Versteine- 
rungslehre, Lagerstattenlehre, Alikro- 
skopische Untersuchung der gesteinbil- 
denden Mineralien, Geol. von Sachsen, 
Ub.; Stutzer: Kohle und Petroleum; 
Graphit, Diamant u. Schwefel, Ub. im 
g. Kartieren. 

* * 

Kolonialinstitut Hamburg: Gu- 
rich: Die g. Verhaltnisse der deutschen 
Schutzgebiete 1. 

Akademie Posen: AIendelsoen: 

Alin. Ub. 

B. Osterreich. 

Briinn: Rzehak: Alin. 3, Geol. I 3, 
Ub.; Oppenheimer: Pal. 1. 

Graz: Tornquist: Alin. 2, Geol. I: 
Allgemeine und angewandte Geol., Das 
Auffinden und die Begutachtung tech- 
nisch wertvoller Minerallagerstatten 1, 
m. Ub., g. Ub.; AIohr: Gesteinsbil- 
dende Alineralien unter bes. Beriick- 
sichtigung der modernen Untersuchungs- 
methoden 2. % 

±'rag: Redlich: Alin. 3, Geol. I. 3, 
m. Ub.; GR0sspiETSCH:^Die gesteins- 
bildenden Alineralien 1. 

Wien, Hochschule fur Boden- 
kultur: zu Leiningen-Westerbueg: 
Forstliclie Bodenkunde 2. 

Leoben, Alontanistische Hoch- 
sehule: Granigg: Alin. 3, Petr. 2, 
m. und petr. Ub.; Schmidt: Geol. 2, 
Pal. 2, Lagerstattenlehre 3. 

Pribra m, Alontanistische Hoch- 
schule: Ryba: Alin., Petr., Geol., Pal. 
Lagerstattenlehre, t)b. 

C. Schweiz. 

Zurich: Schardt: Allgemeine Geol., 
Anl. (Geol.), g. Coll.; Grubenmann: 
Alin., m.-petr. Ub., Alakroskopisches 
Gesteinsbestimmen, Anl. (Alin., Petr.), 
Ub. im mineral-chemischen Labora- 
torium; Rollier: Petrefaktenkunde 
mit Ub., Stratigraphie der Trias- und 
Dyasformation. 
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IV. Bucher- und Zeitschriftenschau. 

E. C. Abendanon, Die GroBfalten der 
Erdrinde* Mit einer Vorrede von 
Dr. K. Oestreich. Leiden 1914. 
Das friscli und ohne alien Autoritats- 

glauben geschriebene, aber mit ausfiihr- 
lichen Zitaten stark iiberlastete Bueh 
behandelt die epirogenetisehen Aufwol- 
bungen oder Verbiegungen, deren Vor- 
handensein zwar allgemeiner bekannt 
ist, als derVerfasser anzunehmen scheint. 

Im ersten Abschnitt beschaftigt sich 
Abendanon mit einigen Hypothesen 
der genetischen Tektonik. Er bekampft 
zunachst Suess’ Vorstellung von tan¬ 
gential wirkenden Kraften in der Erd¬ 
rinde, namentlicb einen einseitigen Tan- 
gentialscbub. »Es muBtea, meint er, 
»bei diesem dann doeh ein Stuck Erd¬ 
rinde z. B. hinter den Alpen sein, das 
die Alpen vorwarts geschoben hat, und 
so konnte man um den ganzen Erdball 
herumgehen«. Sodann tritt er in eine 
ausfiihrliche Kritik der Richthofen- 

schen Zerrungshypothese ein, die, wie 
er meint, ihren Urheber selbst nicht 
reclit befriedigt hat. Abendanon wun- 
dert sich, daB cliese Hypothese all- 
gemein angenommen sei, statt scharfe 
Kritik zu finden. Aber wer sagt denn, 
daB sie allgemein angenommen ist? 
Schon Lorenz hat die Erscheinungen 
in Ostasien ganz anders erklaren wollen. 
Abendanon meint, daB es nur eine 
Kraft gibt, die die Bewegungen in der 
Erdrinde erzeugt, namlich die Schwer- 
kraft. In mechanischer Hinsicht ist 
die Erdkruste heterogen zusammen- 
gesetzt. Die groBeren, starkeren und 
schwereren Blocke sinken in die Tiefe 
und lassen die kleineren, schwacheren 
und leichteren Teile zuriick oder dran- 
gen sie nach oben hinaus. Infolge des 
zentripetalen Strebens aller Blocke muB 
in der Tiefe zu Abnahme des Volumens 
fiihrender Druck, in den oberen Teilen 
der zentrifugal ausweiclienden Teile 

der Erdrinde aber Volumenzunahme 
verursachender Zug herrschen. Neu 
konnen wir diese Vorstellung Aben- 

danons nicht finden. Dieser Druck 
wirkt eben tangential, der seitliche Zu- 
sammenschub ist eine Folge des Stre¬ 
bens nach Absinken in gewissen Erd- 
rindenteilen. Das Absinken ist eine 
Folge der Schwerkraft. Wenn die Geo- 

j logen diese in der allverbreiteten Kon- 
! traktionshypothese enthaltenen Vor- 

stellungen nicht jedesmal erwahnen, 
sondern ohne weiteres von tangentialem 
Druck sprechen, so schlieBt das dock 
nicht aus, daB eine Vorstellung zu- 
grunde liegt, die mit der Abendanon- 

schen im wesentlichen iibereinstimmt. 
Auch wird allgemein angenommen, daB 
die Massen, die tangential gefaltet wer- 

! den, zwischen starren Massen liegen, die 
wie die Backen eines Schraubstockes 
wirken. DaB die Erklarung in den Ein- 
zelheiten noch unvollkommen ist, wird 
niemand bestreiten. Abendanon selbst 
nimmt einen tangentialen Druck an, 
der die kristallinen Schiefer steiigestellt 
haben soli. 

Das einfachste Beispiel von Faltung 
sind nach Abendanon die Falten des 
Roten Beckens von Sz’tschwan, die auf 
mehr als 250 km Lan^e im Streichen 
und im Querprofil tadellos regelmaBig 
sind. Diese Falten sind nach Aben¬ 

danon nicht durch einen tangentialen 
Schub, sondern dadurch entstanden, 
daB die beiden Synkiinalen eine zentri- 
petale Bewegung ausfuhrten, wahrend 

! die iMitiklinalen zentrifugal ausweichen, 
wodurch in ihnen Dehnung liervor- 
gerufen wurde. Mit diesen einfachen 
Falten stimmen die GroSfalten der Erd¬ 
rinde in ihrem mechanischen Wesen 

; uberein. 
Eine GroBfalte ist eine Aufwolbung 

mit folgenden Eigenschaften: Ihre 
: Struktur ist von der des Erdrinden- 
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teiles, den sie als Ganzes gefaltet hat, 
unabhangig. Ihre Bildung fallt ins 
Neogen (nicht Neogan, wie Abendanon 

immer schreibt) und Quartar und setzt 
sich noch heute fort. Durch die in den 
auBeren Erdrindenteiien wirkenden Zug- 
spannungen, der »antiklinalen Distrak- 
tion« entstehen der Achse der GroBiaite 
parallel laufende Grabensenkungen. 
Hiermit sind Erdbeben verbunden; auch 
auBert sich in dieser antiklinalen Zone 
der GroBfalte der Vulkanismus. 

Der Hauptteil des Buches enthalt 
nun den Nackweis, daB solche GroB- 
falten mit den von Abendanon hervor- 
gehobenen Eigenschaften in den ver- 
schiedensten Teilen der Erde vorkom- 
men, nebst ihrer Beschreibung. Aus 
dem niederlandisch-ostindischen Archi- 
pel werden so die GroBfalten von Zen- 
tral-Celebes auf Grund eigener, die von 
Timor nach Molengraafs, die von 
Sumatra auf Grund der VoLZschen For- 
schungen dargestellt. Die GroBfalte des 
sudwestlichen Deutschlands wird nach 
Suess (der in dem deutsch geschriebenen 
Bucli leider immer in der franzdsischen 
Ubersetzung zitiert wird) und Johannes 

Walther geschildert. Die Speziallite- 
ratur iiber dies Gebiet, seine Aufwolbung 
und den Rheintalgraben (ich erinnere 
nur an die Schriften van Wervekes) 

scheint Abendanon unbekannt geblie- 
ben zu sein. Auch meine »Grundziige 
der tektonischen Geologie <t sind ihm 
offenbar entgangen. Sonst hatte er sich 
wohl an dieser Stelle mit mir iiber den 
Ausdruck »GroBfalte« auseinanderge- 
setzt, den ich vor ihm in diesem Buch 
(S. 3 und 11) gerade (zwar nicht fur die 
Gesamtaufwolbung des oberrheinischen 
Gebirgssyste?ns, aber) fiir die variscisch 
streichenden Aufwolbungen groBen 
MaBstabes Vogesen—Schwarzwald und 
Hardt—Odenwald gepragt habe. Ge¬ 
rade angesichts dieser die Richtung der 
karbonischen Faltung innehaltenden 
Aufwolbungen muB darauf hingewiesen 
werden, daB die GroBfalten doch nicht 
immer von der alteren Tektonik unab¬ 
hangig sindj auch ist, gerade angesichts 
dieses Beispiels, hervorzuheben, daB die 
heute auf der Erde vorhandenen GroB¬ 
falten auch schon vorm Neogen sich zu 
bilden begonnen haben konnen. Wenn 

schlieBlich auch noch die AuBerung der 
vulkanischen Krafte fehlen kann (wie 
in der GroBfalte der Alpen; — die ter- 
tiaren Stocke fiihrt wenigstens Aben¬ 

danon nicht als solche an), so bleiberi 
als konstante Eigenschaften der Aben- 

DANONSchen GroBfalten nur noch die 
parallel zu den GroBfaltenachsen laufen- 
den Briiche und die damit verbundenen 
Erdbeben. Ungern vermiBt man bei 
Abendanon eine ausfiihrliche Ausein- 
andersetzung mit Haugs Schrift iiber 
die Geosynklinalen. 

Abendanon bespricht nun weiter 
die GroBfalte der Alpen, deren Langs- 
taler er als durch Distraktionsrisse an- 
gelegt betrachtet, die skandinavische 
GroBfalte, die GroBfalten des Balkans, 
von Nord- und Slid japan, von Formosa, 
des Gr. Chingan, des Jabionoi, Mada- 
gaskars und Ostafrikas. Auf das Vor- 
handensein von GroBfalten im west- 
lichen Nordamerika schlieBt Aben¬ 

danon aus der Darstellung Black- 

welders im »Handbuch der regionalen 
Geologies Seit dem Quartar bestehen 
nach seiner Ansiclit in diesem Gebiet 
zwei GroBfalten: eine ostliche vom Fel- 
sengebirge bis zur Sierra Nevada und, 
von dieser durch die GroBsynklinale des 
kalifornischen Tales getrennt, eine west- 
liche, die Kiistenkette und Niederkali- 
fornien. 

Der letzte Abschnitt des Buches ist 
»Tektonische SchluBfolgerungen ^ iiber- 
schrieben. Hier wendet sich Abendanon 

zunachst noch einmal gegen den Hori- 
zontalschub. Namentlich die Bux- 
TORFsche Vorstellung, daB der Falten- 
jura eine gefaltete Abscherungsdecke, 
bei deren Entstehung keine Volumver- 
anderung des Untergrundes eingetreten 
sein und der Druck von den Alpen aus- 
gegangen sein soli, wahrend das schwei- 
zerische Mittelland davon nicht be- 

troffen wurde, lehnt er speziell energisch 
ab. Die Entstehung der GroBfalten ist 
auf die Einschrumpfung der Erdkugel 
zuruckzufiihren. In den zentrifugal aus- 
weichenden Rindenteilen zwiscjien den 
zentripetal vorangehenden Bloc Icon ent- 
steht ein lockereres Gefiigc und die Er- 
scheinung des Massendefektes. Auch 
herrschen hier Zugspannungen, deren 
GroBe aber von oben nach untcn ah- 
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fiimmt bis zu einer neutralen Flache, 
•imterhalb deren Druckkrafte auftreten. 
Die Grabensenkungen entstehen nur in 
den auBersten Teilen der Erdrinde, »in 
der untersten Zone der Druckkrafte 
werden die Gesteine umgebildet zu fast 
-senkrecht stehenden kristallinen Schie- 
fern und Gneisen, was eine Art zentri- 
fugaler Stromungserscheinung ist«. Hier 
mochte man den Verfasser mit seinen 
eigenen oft gebrauchten Worten fragen: 
1st das eine Erkiarung? Wie stellt er 
-sich denn zu der Entstehung der liegen- 
den Gneisfalten der penninischen Zone 
in den Alpen? Abexdaxox zieht nuii 
&us dem Vorliandensein und den Eigen- 
schaften der GroBfalten noch folgende 

■Schlusse: 1. Die Abkiiiilung der Erde 
ist ein fortdauernder Vorgang, aber die 
GroBfaltenbildung erfolgt intermittie- 
rend (Entstehung der jetzigen im Neo¬ 
gen—Qaartiir!). Eine altere Periode der 
GroBfaltenentstehung ist die herzy- 
nische. 2. Das ganze GroBrelief der Erde 
ist in seiner gegenwartigen Gestaltung 
sehr jungen Alters. 3. Die Bildung der 
GroBfalten war durch die damit zu- 
sammenhangende bedeutende Hebung 
vieler Teile der Erdrinde der Haupt- 
oder der alleinige Faktor fiir die Ent¬ 
stehung der Eiszeit. DaB Haug schon 
diesbeziigliche, wenn auch nicht so weit- 
gehende Schliisse gezogen hat, wird von 
Abexdaxox anerkannt. 4. Durch die 
Entstehung der GroBfalten wird die 
gleichmaBige Rotation der Erde gestort. 
5. In den antiklinaien Zonen der Erd¬ 
rinde treten die Bestandteile des Erd- 
innern zutage. Diese Zonen haben da¬ 
mit Bedeutung fiir den Bergbau. Wenn 
bei dieser Gelegenheit Abexdaxox von 
einer Metamorphose der Sedimente in 
Tie fen gesteine spricht, so ist das 
wohi ein Lapsus calami? 

Die Ealtengebirge betrachtet Abex- 
daxox, v/enn wir ihn recht verstehen, 
als »Falten im Sedimentmantel«. Als 
Ursachen ihrer Entstehung gibt er an: 
1. den Druck in den unteren Zonen der 
Antiklinalgebiete der GroBfalten als Ur- 
sache fiir die intensive Ealtung der 
kristallinen Schiefer im Innern der 
GroBfalte, welehe spater durch Denu¬ 
dation zutage tritt. (Dann waren also 
die Gneise des Schwarzwaldes zur Zeit 

der Entstehung der siidwestdeutschen 
GroBfalte senkrecht gestellt? Dabei 
stehen sie noch liingst nicht iiberall 
senkrecht!) 2. Die Abgleitung entlang 
den Fliigeln der GroBfalten, also durch 
einen ahnlichen Mechanismus, wie 
Reyer ihn angenommen hat. 3. Die 
Raumverminderung in den oberen Zonen 
der Erdkruste durch zentripetale Be- 
wegung der Synklinalgebiete der GroB¬ 

falten. 
Die unter 1. und 2. erwahnten Ur¬ 

sachen sollen auch die Dcckenbildung 
bcwirken. Eine genaue Darstellung, 
welches die Ursachen der Alpenfaltung 
sind, sucht man vergebens. Jura, Dina- 
riden, Karpathen, die Falten von Ost- 
Sumatra sind nach Abexdaxox v)durch 
ZusammenflieBen von Schichtenserien 
langs der antiklinaien Fliigel der GroB¬ 
falten entstandene Falten«. Hervor- 
gehoben sei noch die Einzelheit, daB 
der Verfasser die Antiklinaltaler der 
Ealtengebirge fiir tektonisch angelegt 

halt. 
Ob Abexdaxox fiir seine weitgehen- 

denSchluBfolgerungen und semen Stand- 
punkt, daB alle tektonischen Erschei- 
nungen auf den Mechanismus der GroB¬ 
falten zuriiekzufiihren sind, allgemeine 
Anerkennung linden wird, erscheint uns 
zweifelhaft. Selbst K. Oestreich, der 
dem Buche eine Vorrede mit auf den 
Weg gegeben hat, empfiehlt es nicht als 
ein neues Evangelium, sondern hoffb, 
daB die Fachgelehrten dariiber disku- 
tieren mochten. Er empfand wohl selbst, 
daB Abexdaxoxs Ausfiihrungen viel- 
facli auf einer zu schmalen Basis stehen, 
sowohl wras die Tatsachen als was die 
Literatur betrifft. Woks. 

Die Frage nach dem Alter des Chocs- 
dolomits in der Tatra ist neuerdings 
von Goetel in anscheinend befrie- 

digender Weise gelost worden (Zur 
Liasstratigraphie und Losung der 
Chocsdolomitfrage in der Tatra. 
Ac. Bull. Sc. Cracovie 1916, 32 S.). 
Der Chocs- oder Karpathendolomit 

hat trotz gelegentlich geauBerter Zweifel 
bis in die jiingste Zeit als ein Glied der 
Kreide gegolten, da er angeblich neo- 
kome Schiefer iiberlagert. Haxtkex 

und Gumbel hatten zwar darin Gyro- 
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porellen nachgewiesen und Stache 

hatte die diskordante Uberlagerung 
betont. Erst 1904 wiesen Beck und 
Vetters durch sichere Gyroporellen 
das triadische Alter der Wetterling- 
kalke und weiBen Dolomite in den 
Kleinen Karpathen nach, aber noch 
1910 rechnete Vetters nur einen Tell 
jener Dolomite im Zjargebirge zur 
Trias. 1915 land Vigh Daonellen im 
Chocsdolomit des benachbarten Mino- 
sovgebirges und erklarte ihn als eine 
wurzellos und diskordant auf jiingeren 
Bildungen lagernde Decke. SchlieB- 
lich kam auch die Stellung des Dolomits 
in der Tatra ins Wanken. Wigilew 

fand als sein Liegendes versteinerungs- 
fiihrendes Rhat, Kuzniar entdeckte 
darin allerdings fragliche Gyroporellen, 
und Goetel konnte nachweisen, daB 
das Liegende an mehreren Orten nicht 
aus Neokom, sondern aus einer meist 
verkehrten Serie von Oberer Trias und 
von Lias besteht und daB der Chocs- 
do5omit durchaus mit dem sicher tria- 
dischen Dolomit iibereinstimmt, der 
das Liegende der verkehrten Serie 

bildet. 
So hat denn der »Choesdolomit<; 

als stratigraphischer Begriff zu ver- 
schwinden. Er stellt ein Triasglied vor, 
das als Decke liber jiingere Schichten 
geschoben ist, an einzelnen Sfcellen 
aber auch mit der normal liegenden 
Trias noch verkniipft ist. St. 

Lehrbuch der praktischen Geologic. 
(Arbeits- und Untersuchungsmetho- 
den aus dem Gebiete der Geologie, 
Mineraiogie und Palaontologie.) Von 
K. Keilhack. Dritte, vollig neu be- 
arbeitete Auflage. II. Bd. 198 Text- 
abbildungen, 524 S. Stuttgart 1917 
beiF. Enke. Geh. 14,20 M, geb. 16«4£. 
Der erste Band des vortrefflichen 

Werkes ist bereits auf S. 369 des sieben- 
ten Bandes besprochen worden. Der 
zweite Band enthalt einen 55 Seiten 
langen Abschnitt von Sieberg liber die 
Methoden der Erdbebenforschung sowie 
ausflihriiche Beschreibungen der Was- 
ser- und der Boden-Untersuchungsme- 
thoden von Keilhack selbst. Der von 
dem zurzeit in Afrika internierten E. 
Kaiser herriihrende Abschnitt liber 

die mineralogisch-petrographischen Me¬ 
thoden ist durch G. Berg erganzt wor¬ 

den. Den SchluB bildet Keilhacks Dar- 
stellung der palaontologischen Metho¬ 
den. 

Wenn das Buch auch den Anfanger 
nicht befahigen wird und soli, selbstiin- 
dig zu arbeiten, so wird es ihm doch ein 
ausgezeichnetes Hilfsmittel beim Ar¬ 
beiten unter Anleitung sein; und auch 
der Fachmann wird auf vielen Gebieten, 
dank der reichen Erfahrungen der ein¬ 
zelnen Verfasser, wertvolle Ratschlage 
erhalten. Salomon. 

Geologie Kleinasiens im Bereiche der 
Bagdadbahn. Ergebnisse eigener 
Reisen, vergleichender Studien und 
palaontologischer Untersuchungen. 
Von Fr. Frech (•}*). (Sonderabdruck 
aus der Zeitschr. d. Deutsch. geol. 
Ges. Bd. 68. Berlin 1916.) 322 S., 
20 palaont. Tafeln, 3 geol. Karten, 
1 Profiltafel, 5 Textbilder. Stuttgart 
1916 bei F. Enke. Geh. 20,20 M. 
Die Bodenschatze und der geolog. 

Bau der Balkanlander und der asiati- 
schen Tiirkei haben durch den Krieg 

: und die nach ihm zu erwartenden wirt- 
schaftlicben Verhaltnisse ein so hohes 
Interesse fiir uns gewonnen, daB das 
Erscheinen des vorliegenden Buches 

! sehr dankenswert ist. Hat doch der 
! leider im letzten Herbst im Dienste 
: unseres Vaterlandes dahingeschiedene 
i Verfasser nicht nur den europaischen 
| Orient, sondern auch viele Teile der 

Tiirkei und der angrenzenden russischen 
Gebiete durch mehrfach wiederholte 
Reisen kennen gelernt. Auch seine 
Todesreise war die Fortselzung frliherer 
Untersuchungen. 

Das Buch ist daher cine wertvolle 
Erganzung des auf S. 369 des siebenten 
Bandes der Rundschau besprochenen 

; Blichleins von Doelter: »Die Mineral- 
schatze der Balkanlander und Klein¬ 
asiens <c, sowie der grundlegenden Unter- 

! suchungen Philippsons. 

Der erste Abschnitt (S. 1—34) be- 
handelt den Gebirgsbau Anatoliens, der 
zweite (S. 35—203) den Kleinasiens. 
Auf S. 204—307 ist die Palaontologie 
und Stratigraphie des Tauros dargestellt. 
Der letzte Abschnitt (S. 307—322) be- 
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schreibt die Erdgeschichte und den Ge- 
birgsplan Anatoliens. Die Tafeln bilden 
ab: Oberdevonische Brachiopoden 
des Tauros (Rhynchonella, Chascothyris, 
Productella, Strophalasia, Spirifer), 
zahlreiche Invertebraten des taurischen 
K arbons (Spirifer, Leptaena, Spiri- 
ferina, Athyris, Platyceras, Griffithides, 
Phillipsia, Conocardium, Ziphrentis, 
Gyathophyttum, Palaeacis, Productus, 
Ortkothetes, Chonetes, Davisiella, Pleuro- 
tomaria, Euomphalus, Loxonema, Bellero- 
phon, Macrocheilos, Rhynchonella), Trilo- 
biten desUntersilurs (Fraena, Acaste), 
Mollusken der Kreide (Inoceramus, 
Spondylus, Avicula, Pleurotomaria, Na- 

tica, Gryphaea, Ostrea, Gucullaea, Janna, 
Pecten, Protocardia, Lucina, Cytherea, 
Gyprina, Trigonia, Panopaea, Anatina, 
Gardita), Echiniden der Kreide (Py- 
gurus, Glypeaster, Hemiaster). Taf. XXI 
ist eine geolog. Ubersichtskarte von 
Anatolien in 1 : 4 Millionen. Taf. XXII 
eine geolog. Rautenaufnahme der Bag- 
dadbahn im Hohen Tauros in 1:300000, 
Taf. XXIII ebenso im ost lichen Kili- 

brien und im Amanos in 1 :600 000. 
Taf. XXIV ist das geologische Profil 
des groBen Amanos-Tunnels in 1:10000. 
Es ist sehr bedauerlich, daB der Verf. 
durch den Tod an der Fortsetzung sei¬ 
ner hochst verdienstvollen Studien ge- 
hindert worden ist. Salomon. 

Karte der Fundorte von mineralisclien 
Rohstoffen in der Schweiz. 1:500 000. 
I. Kohlen, Asphalt, Erdol, bituminose 
Schiefer, Erdgas. II. Salze. III. Erze. 
Bearbeitet im Auftrage der Schwei- 
zerischen Geotechnischen Kommis- 
sion von Dr. C. Schmidt, Professor 
an der Universitat Basel. Kom- 
missionsverlag A. Francke, Bern 1917. 
Preis mit Erlauterungen (76 Seiten) 
5 Frank en. 

Obwohl die Schweiz alle Veranlas- 
sung hatte, auf die geologische Erfor- 
schung ihres Bodens und ihres Baues 
Geld zu verwenden, hat sie sich doch 
bekanntlich bis zum heutigen Tage noch 
nicht einmal dazu entschlieBen konnen, 
eine wirkliche geologische Landesunter- 
suchung zu begriinden. So verdankt sie 
es nur der Opferfreudigkeit einer frei- 
lich erheblichen Anzahl von tiichtigen 

Geologische Rundschau. VIII. 

Geologen, daB viele wertvolle geolo¬ 
gische Untersuchungen rein wissen- 
schaftlicher Art und neuerdings auch 
eine kleine Reihe von geotechnischen 
Arbeiten veroffentlicht worden sind. 
Als sechste Veroffentlichung dieser 
letzten Reihe von Arbeiten erscheint die 
vortreffliche ScHMiDTsche Karte. Sie 
stellt mit verschiedenem Farbendruck 
die Lager von Torf, diluvialer Schiefer- 
kohle, tertiaren Braunkohlen, karboni- 
schen Anthrazitflozen, die Vorkomm- 
nisse von Asphalt, Petrolsanden, bitu- 
minosen Schiefern, Steinsalz, Bittersalz, 
sowie die praktisch ja meist nicht sehr 
bedeutsamen Erzvorkommnisse dar. 
Unter diesen werden unterschieden die 
oxydischen Eisenerze, die Manganerze, 
kiesigen Eisen- und Arserierze, Kupfer- 
erze, Molybdanerze, Nickel- und Ko- 
balt-, Blei- und Zinkerze und die alluvi- 
alen Goldseifen. Der MaBstab der Karte 
ist natiirlick viel zu klein, als daB der 
Leser mekr als eine schematische Vor- 
stellung von der Lagerungsform der be- 
treffenden Materialien bekame. Dem 
hilft nun aber die zwar kurze, aber gute 
und klare Beschreibung in den Erlaute¬ 
rungen ab, so daB die ScHMiDTsche Ver¬ 
offentlichung nicht nur fur praktische 
Zwecke, sondern auch fur wissenschaft- 
liche Untersuchungen ein wertvolles 
Hilfsmittel ist. Unter anderem enthalt 
sie auch eine Tabelle der samtlichen 
Salzbohrungen. Bedauerlich ist nur der 
Mangel eingehender Literaturangaben 
liber die Vorkommnisse, da sich der 
Verfasser darauf beschrankt, lediglich 
im Vorwort ein paar allgemeine Ver- 
offentlichungen liber die Schweizer nutz- 
baren Lagerstatten anzuflihren. Flir 
eine Neuauflage mochte der Referent 
daher die Aufnahme der Spezialliteratur 

empfehlen. Der Umfang und der Preis 
der Erlauterungen wiirden ja dadurch 
nur ganz unbedeutend erhoht werden. 

SALOiMON. 

Doelter, C„ Handbuch der Mineral- 
ehemie. Bd. II. 11 (Bogen 51—60). 
Dresden und Leipzig 1916 bei Th. 
Steinkopff. Subskriptionspreis 6,50.16. 

Einzelpreis 7,50 M. 
Unter Bezugnahme auf die Be- 

sprechung der vorhergehenden Liefe- 

18 
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rung in dieser Rundschau VII, S. 373 
und auf die Besprechungen der friiheren 
Lieferungen fiihre ich hier nur kurz an, 
daB in der neuen Lieferung die Be- 
sprechung des Zoisits beendet wird und 
daB dann der Reihe nach folgen: Epidot 
(Goldschlag), Piemontit (Doelteb), 

Analysenmethoden des Orthits (R. J. 
Meyer). Orthit, Granatgruppe und 
Prehnit (Doelter), Analyse des Vesu- 
vians (J anna sen), Vesuvian, Gehlenit, 
Melilith (Doelter). 

Da es sich, wie die Aufzahlung zeigt, 
hier um sehr wichtige gesteinsbildende 
Mineralien handelt, und da nicht nur 
die eigentliche chemische Zusammen- 
setzung, sondern auch Verwitterungs- 
erscheinungen, das Verhalten beim 
Schmelzen, Vorkommen und Genesis, 
sowie die synthetischen Versuche viel- 
fach besprochen sind, so hat das Heft 
auch fur den Geologen wieder ein nicht 
unerhebliches Interesse. Sal. 

Muller-Erzbach, R., Das Bergrecht 
PreuBens and des weiteren Deutsch- 
lands. 2. Halfte, S. 303—603, sowie 
Inhaltsverzeichnis. Stuttgart 1917 
bei F. Encke. Geh. 12 M. 
Unter Bezugnahme auf die Bespre- 

chung der ersten Halfte des Buches auf 
S. 179 von Bd. VII der Rundschau hebe 
ich hervor, daB die zweite Halfte die 
folgenden Abschnitte enthalt: Das Ver- 
haltnis des Bergbaues zum Grundeigen- 
tum und zu offentlichen Verkehrsan- 
stalten, das Bergarbeiterrecht, das 
Dienstverhaltnis des Werksbeamten, 
das Knappschaftsrecht, die Bergbehor- 
den, die Verwaltung der Staatswerke, 
Bergpolizei, Privatbergregal, Grund- 
eigentiimer, Bergbau. 

Wenn wir also von dem Abschnitt 
iiber die Haftung fur Bergschaden ab- 
sehen, bietet der zweite Teil des Buches 
dem Geologen unmittelbar nicht viel, 
obwohl auch hier eine Menge von in- 
teressanten Einzelheiten eingestreut 
sind. Er ist aber dennoch fur die geo- 
logische Praxis durch das vollstandige 
Register aller sich auf das Bergwesen 
beziehenden Gesetze und durch ein aus- 
fiihrliches Sachregister ein wertvolles 
Hilfsmittel 

Salomon. 

Haberle, D., Die geologisch-geogra- 
phischen Verhaltnisse der Nordpfalz. 
II. Auflage, 41 Seiten, 23 Textbilder. 
Kirchheimbolanden 1916 bei Thieme. 
Geh. 1 jOa. 

Dasfrischund anziehend geschriebene, 
mit guten Bildern reich versehene Bii- 
chelchen hat zwar im wesentlichen den 
Zweck, eine kurze Landeskunde der 
Nordpfalz zu bieten, beschreibt aber 
den geologischen Aufbau auf nicht we- 
niger als 13 Seiten und widmet auch den 
Oberflachenformen noch 4 Seiten. Es 
wird daher auch dem Geologen als ein 
kurzer Fiihrer fur Wanderungen in der 
Nordpfalz willkommen sein. Die Lite- 
ratur ist nicht angegeben. Wohl aber 
wird auf andere Arbeiten desselben 
Verfassers verwiesen, in denen sie ganz 
ausfiihrlich und mit besonderer Sorg- 
falt angefiihrt ist. 

Salomon. 

Tornqtjist, A., Grundziige der allge- 
meinen Geologie. 242 Seiten, 81 Text¬ 
bilder. Berlin 1916 bei Borntraeger. 

Geh. 9,20 M. 
Das flott und klar geschriebene 

kurze Lehrbuch der allgemeinen Geo¬ 
logie ist als erster Teil des schon im 
Jahre 1913 bei demselben Verleger er- 
schienenen kurzen Lehrbuchs der geo¬ 
logischen Formations- und Gebirgs- 
kunde gedacht. Es ist nicht fur den an- 
gehenden Geologen bestimmt, sondern 
»fiir diejenigen Studierenden der Hoch- 
schule, welche die Geologie als erganzen- 
des oder grundlegendes Nebenfach ihres 
naturwissenschaftlichen oder techni- 
schen Haup'tfaches betreiben<t. Es ist 
gut ausgestattet und hat bei groBerer 
Kiirze einen ahnlichen Charakter wie 
die allgemeine Geologie desselben Ver¬ 
fassers, die auf S. 375 des VII. Bandes 
der Rundschau von Steinmann be¬ 
sprochen ist. Das Buch gliedert sich 
in die folgenden sieben Abschnitte: 
Astronomische und geophysikalische 
Geologie mit einem hubschen Unterab- 
schnitt fiber Palaoklimatologie, petro- 
genetische Geologie, biologische Geo¬ 
logie, dynamische Geologie, geotekto- 
nische Geologie, morphogenetische Geo¬ 
logie und ein auch in einem solchen 
Buche durchaus wilikommener und 
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empfehlenswerter Abschnitt liber an- 
gewandte Geologie. 

Der Verfasser hat, wie bekannt, in 
vielen Punk ten eigenartige und vom 
hergebrachten abweichende Anschau- 
ungen. Er hat viele Literatur gelesen 
und verwertet, die in anderen Lehr- 
biichern nicht zu Worte kommt; und so 
halte ich es fur recht erfreulich, daB 
sein Buch als Erganzung neben die be- 
stehenden Lehrbiicher tritt. 

Salomon. 

Sapper, K., Geologischer Ban und 
Landsclialtsbild. (Die Wissenschaft, 
Sammlung von Einzeldarstellungen 
aus den Gebieten der Naturwissen- 
schaft und der Technik, Bd. 61.) 208 
Seiten und 16 Abbildungen. Braun¬ 
schweig 1917 bei Vieweg und Sohn. 
Die wechselseitigen Beziehungen 

zwischen geologischem Bau und Land- 
schaftsbild sind vielleicht derjenige 
Teil der Geologie, der den Laien am 
meisten interessiert; und doch fehlt es 
meines Wissens bisher an einem auch 
fiir Laien verstandlich und klar ge- 
schriebenen Buche, das die modernen 
Errungenschaften der Geologie als 
Grundlage hat und diese Beziehungen 
darstellt. Wohl wenige Forscher sind 
fur diese Aufgabe so geeignet wie Sap¬ 

per, der selbst aus der Geologie hervor- 
gegangen, dann zur Geographie liber- 
ging und durch eine Fiille von erdum- 
spannenden Reisen ein nur von wenig 
anderen lebenden Geologen und Geo- 
graphen erreichtes Anschauungsmate- 
rial zur Verfiigung hat. Die Zahl der 
dem Buche beigegebenen Abbildungen 
war zu klein, als daB der Leser samt- 
liche wichtigeren Landschaftstypen 
darin vertreten fande. Der Verfasser hat 
daher nur Bilder aus weniger bekannten 
Gebieten ausgewahlt und verweist den 
Leser hinsichtlich der iibrigen auf leicht 
zugangliche Zeitschriften. Das ist aber 
auch eigentlich der einzige dem Refe- 
renten an dem Buche aufgefallene 
Mangel; und ich mochte dem Verleger 
sehr zureden, bei einer etwaigen Neu- 
auflage die doch nicht so bedeutenden 
Mehrkosten nicht zu scheuen und das 
Buch reicher auszustatten. 

Salomon. 

Sapper, K., Beitrage zur Geographie 
der iatigen Vulkane. Sonderabdruck 
aus der Zeitschrift fiir Vulkanologie 
1917, Bd. Ill, S. 65—197, Tafel VII 
bis XXIII. 
Die umfangreiche Schrift ist die 

Fortsetzung und Erganzung des auf 
S. 165 in diesem Bande besprochenen 
Kataloges der geschichtlichen Vulkan- 
ausbriiche. S. bespricht ausfiihrlich die 
geographische Anordnung der tatigen 
Vulkane, ihre Zahl und den moglichen 
EinfluB der vulkanischen Ausbriiche 
auf das Klima der Erde. Eine Fulle von 
anschaulichen Karten und Kartchen er- * 
lautert die Darstellung. Von besonde- 
rem Interesse sind namentlich die in 
Buntdruck beigegebenen Ubersichts- 
karten der Anordnungsdichte der tati¬ 
gen Vulkane, ihrer Ausbruchsfrequenz 
und ihrer Forderleistung seit 1701. Die 
Iibrigen Kartchen zeigen die Lage und 
eine Reihe von Einzelkeiten liber die 
Natur und Bedeutung der Ausbriiche in 
den wichtigsten Vulkangebieten der 
Erde (Island, Mittel- und Ostafrika, 
Samoa-Inseln, Kamschatka, Japan, Phi- 
lippinen, Java, Neuguinea, Alaska und 
Aleuten, Kleine Antillen und Mexiko, 
Guatemala und Salvador, Xikaragua, 
Costa Rica, Nordliches Slidamerika, 
Slidliches Siidamerika). 

Tafel XXIII gibt libereinander eine 
Kurve der Ausbruchsfrequenz der Vul¬ 
kane und eine Sonnenfleckenkurve von 
1750, eine pyrheliometrische Kurve von 
1882 an. 

Das Werk hat die gewohnlichen Vor- 
zlige der SAPPERschen Vulkanarbeiten. 
Insbesondere ist es sehr anerkennens- 
wert, wie eifrig sich der Verfasser be- 
mliht, das sichere und das unsichere 
Material zu trennen. Salomon. 

Hofer von HERfflALT, H., Die geother- 
mischen Verhaltnisse der Kohlea- 
becken Osterreichs. 179 S., 19 Text- 
bilder. Wien 1917, Verlag fiir Fack- 
literatur G. m. b. H. Geh. 4 M. 
Das vorliegende Buch erschien zu- 

erst als Beitrag im Berg- und hlitten- 
mannischen Jahrbuch Wien 1916. Es 
enthalt das gesamte osterreichische Ma¬ 

terial liber Temperaturen in und liber 
den osterreichischen Kohlenlagem. Der 

18* 
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Verfasser zeigt einwandfrei, daB die 
Fldze eine Eigenwarme haben, die auch 
bei volligem AbscnluB atmospkarischer 
Luft durch den KohlungsprozeS ent- 
steht. Davon zu unterscheiden ist die 
»BrLib'warms«, die auf Verbrennungs- 
erscheinungen durch atmospharischen 
Sauerstoff beruht. Bei der hohen prak- 
tischen Bedeutung der Temperaturmes- 
sungen ist es sehr dankenswert, daB 
sich der Verfasser statt sich dem von 
ihm doch wohl verdienten otium cum 
dignitate hinzugeben, sich der muhevol- 
len Aufgabe unterzogen hat, das ge- 
samte sehr umfangreiche Material nach 
einheitlichen Gesichtspunkten zu be- 
arbeiten. 

Ein weiteres wichtiges Nebenergebnis 
der Untersuchungen ist die gesicherte 
Beobachtung, daB die Braunkohlen- 
floze eine bedeutend hohere Eigen¬ 
warme haben als die Steinkohlenfloze, 
sowie daB im Ostrau-Karwin-Krakauer 
Gebiet die jiingeren FJoze mehr Eigen - 
warme als die alteren besitzen, »daB also 
im groBen ganzen die Energie des Koh- 
lungsprozesses (Inkohlung) mit dem 
Flozalter allmahlich abnimmt; man- 
cherorts ist in der Steinkohle dieser 
ProzeB seinem Ende schon sehr nahea. 

Man vergesse nicht, das hier wich- 
tige Druckfehlerverzeichnis zu dem 
Buche zu verlangen. 

Salomon. 

Ho fee, von Heimhalt, H., Die Ver- 
werfungen (Paraklase, exokinetische 
Spalten). Fiir Geologen, Bergin- 
genieure und Geographen. 128 Seiten, 
95 Textbilder. Braunschweig 1917 
bei Vieweg und Sohn. 
Der Verfasser hat seit vielen Jakren 

dem Studium der Verwerfungen, Kliifte 
und Harnische Zeit und Anfmerksam- 
keit gewidmet und sehr dazu beigetra- 
gen, daB dies von anderer Seite oft im 
Gegensatz zu den Faltungserscheinun- 
gen vemachlassigte Kapitel der Geo- 
logie vertieft und erweitert wurde. 
Niemand kann das dankbarer anerken- 
nen als der Referent, der sich ja eben- 
falls seit einer Reihe von Jahren zu- 
sammen mit seinen Schiilem um den- 
selben Gegenstand bemiiht. Das Buch 
hat in sehr dankenswerter Weise eine 

groBe Menge von eigenen Beobachtun- 
gen und Literatur verarbeitet. DaB es 
bei der ersten Auflage und der unglaub- 
lichen Zerstreuung der Literatur nicht 
moglich ist, diese erschopfend zu be- 
handeln, wird niemand wundernehmen. 
Jedenfalls ist es ein bedeutsamer Fort- 
schritt, der Erweiterung und Vervoll- 
standigung verdient. 

Nicht richtig ist es, daB J. Walther 

zuerst darauf hingewiesen habe, daB 
Keilhorste durch Seitenschub auf der 
keilformig nach unten zugespitzten 
Horstscholle gehoben werden konnen. 
Das habe ich bereits 1901 in meiner 
Arbeit iiber den Eberbacher Graben 
(Mitt. Bad. geol. Landesanst. Bd. IV, 
S. 241) hervorgehoben und seitdem noch 
oft betont (z. B. Z. d. Deutsch. geol. Ges. 
Bd. 55, 1903, S. 409 u. f. Dort ist auch 
bereits auf S. 410 das Schema auf- 
gepreSter Keilhorste gezeichnet). 

Salomon. 

H. Pohlig, Erdgeschichtliche Spazier- 
gange. Niitzliche Plaudereien da und 
dort im Ernst und Scherz. Mit zahl- 
reichen Abbildungen im Text und 
einer farbigen Tafel. Leipzig 1914. 
Alfred Krdner. 448 S. geh. 7,50 M. 
Erdgeschichte mag aus Lehrbiichern 

und Sammlungen, im Kolleg und im 
Praktikum erarbeitet werden, sie wird 
zum Erlebnis erst durch geologische 
Wanderungen. Erinnerungen an Wan- 
derfahrten mit Studenten und Studen- 
tinnen, gewurzt mit rheinischem Humor 
und allem Ubermut der Jugend, hat der 
Verfasser in seinem Buche festgehalten; 
fast konnte man es einen geologischen 
Roman nennen, dieweil sich Dr. Leh¬ 

mann, alias Peter, und Ella von 

Harck nach langerem Widerstreben am 
Schlusse zum Bund furs Leben zusam- 
menfinden. 

Man wird dem Buche nur gerecht 
werden, wenn man es als das nennt, 
was es sein will: eine unterhaltende und 
zu ernster Beschaftigung mit den Fra- 
gen der Erdgeschichte anregende Plau- 
derei. Wer sich von der feucht-froh- 
lichen Stimmung und dem Ubermut des 
Rheinlanders nicht mitreiBen lassen 
will, verzichtet besser auf die Lektiire. 
Und wer den PoHLiGscken Zootomen 
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oder der grausigen Lostheorie (siehe 
Kapitel 5, Unter Peter Hebels Lands- 
leuten — ich empfehle fiir eine zweite 
Auflage, den Originaltext von Hebels 

Gedichten abzudrucken!) keinen Ge- 
schmack abgewinnen kann, der halte 
sich an die Kapitel, die ihm weniger be- 

denklich scheinen. 
Den Klagen liber die Riickstandig- 

keit mancher hoheren Schulen (S. 326) 
konnen wir nur beipflichten. Ob es nach 
dem Kriege mit der Geologie vorwarts 
gehen wird? 
rj i Heidelberg. J. Ruska. 

P. Wagner, Lclirbucli der Geologie 
und Mineralogie fiir hohere Schulen, 
GroBe Ausgabe. 6. Auflage. 1917. 
Teubner, Leipzig, Berlin. — Broach. 
M 3,—. 

Diese neue Auflage ist wie die friihe- 
ren durchgesehen und verbessert. Durch 
Fortlassen der chemischen Einleitung 
liber Luft und Wasser wurde Raum fiir 
wichtigere Gegenstande gewonnen. Nur 
das Papier (und damit auch die Text- 
figuren) reicht — begreiflicherweise — 
nicht an die friiheren Auflagen heran. 

Steinmann. 

V. Personliches. 

Gestorbeo sind: Dr. M. Balter, bis 1915 o. Prof. f. Mineralogie in Marburg, 
am 4. Nov. 1917; Dr. R. Bell-Ottawa am 19. Juni 1917, 76 J. a.; Dr. E. W. 
Benecke, bis 1907 o. Prof. f. Geol. u. Pal. in StraBburg i. E., am 7. Marz 1917, 
79 J. a.; Dr. Dathe, Geh. Bergrat in Berlin am 20. Mai 1917, 71 J. a.; Dr. M. v. 
D£chy, Prof, in Budapest am 8. Febr. 1917, 66 J. a.; Dr. K. Deninger, a. o. 
Prof. f. Geol. u. Pal. in Freiburg i. Br., am 15. Dez. gefallen a. d. italienischen 
Front; Dr. O. Dobing, Prof. a. d. Universitat Cordoba, Argentinien, im Jan. 1917; 
Dr. Fr. Frech, o. Prof. f. Geol. u. Pal. in Breslau; Pi of. FRiEDERiCH-Liibeck; 

Dr. A. Gtjtzwiller-Gonzenbach in Basel am 14. Sept. 1917, 72 J. a.; Dr. K. 
Hintze, Prof. f. Mineralogie in Breslau am 28. Dez. 1916, 65 J. a.; Dr. H. Hoernes, 

o. Prof. f. Urgeschichte inV/ien am 10. Juli 1917, 65 J. a.; Th. McKenney Hughes, 

Prof. f. Geologie a. d. Universitat Cambridge am 9. Juni 1917, 85 J. a.; Dr. H. 

Mylius, Dozent a. d. techn. Hochschule Miinchen, i. Februar 1918; Cl. Reid 

v. d. Geol. Survey England am 16. Dez. 1916, 62 J. a.; Dr. A. Rothpletz, o. Prof, 
f. Geol. u. Pal. in Miinchen, 65 J. a.; Dr. E. Sauvage - Boulogne s. M. im Jan. 
1917, 73 J. a.; Dr. A. Schmidt, a. o. Prof. f. Geologie in Heidelberg am 30. Jan. 
1917, 81 J. a.; Dr. F. ZYNDEL-Basel, am 25. Febr. 1917, 35 J. a. 

Zuruckgetreten sind: Dr. W. Branca, Prof. f. Geol. u. Palaont. in Berlin; 
Dr. H. Bucking, Prof. f. Mineralogie in StraBburg i. E.; Dr. H. v. Peering von 
der Leitung des Museu Paulista in San Paolo, Brasilien; Dr. E. Kayser, Prof, 
f. Geol. u. Palaont. in Marburg. 

Berufen sind: Prof. Dr. E. Blanck* Rostock als Prof. f. Geol. u. Bodenkunde 
an die Landwiitsch. Hochschule Tetschen-Liebwerda; Prof. Dr. Max Fried- 

richsen(Geograph inGreifswald)nach Konigsberg alsNachfolgervonF.Hahn; 

a. o. Prof. Dr. E. Hennig (Berlin) nach Tubingen als o. Prof, und Nachfolger 
von J. Pompecki; Prof. Dr. L. Milch (Mineraloge in Greif swald) nach Breslau 
als Nachfolger von E. Hintze; Prof. Dr. J. Pompecki (Geologe in Tubingen) 
nach Berlin als Nachfolger von W. Branca; Prof. Dr. R. Wedekind (Geologe 
in Gottingen) nach Marburg als Nachfolger von E. Kayser; Prof. Dr. Nacken 

(Mineraloge in Tubingen) nach Greif swald als Nachfolger von L. Milch. 

Ernannt ist: Prof. O. Abel-Wien z. o. Prof. f. Palaobiologie. 
Habilitiert hat sieh: Dr. W. Wetzel in Kiel fiir Geologie u. Pal. 
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