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Vorwort. 

Eine gute geologische Karte mit Erlauterung hat 
nicht bloB wissenschaftliche Bedeutung, sondern ist 
auch in technischer und wirtschaftlicher Hinsicht von 
hohem Wert. Viele Staaten haben dies schon lange 
erkannt, griindeten und erhalten geologische Landes
anstalten, deren erste Aufgabe die Herstellung guter 
geologischer Karten ist, welche durch beigegebene 
ErHiuterungen ihren voUen Wert bekommen. 

Das vorliegende Taschenbuch hat den Zweck, 
jenem jungen Geologen, der sein Wissen aus Vor
trag en oder aus Biichern holte, einen Fiihrer zu 
geben, an dessen Hand er die Behelfe und Methoden 
kennen lernt, nach welchen er sein geologisches 
Wissen in die Praxis umsetzen kann. Es ist weit 
entfernt, ein Leitfaden der Geologie zu sein, im 
Gegenteil, es wird dem Anfanger dringend empfohlen, 
ein Lehrbuch del' Geologie odeI' seine Schriftell ins 
Feld mitzunehmen, dam it er mogliche Liicken im 
Wissen schleunigst ausfiillt. Das vorliegende Heft 
macht in Schlagworten aufmerksam, was del' Geologe 
zu beobachten hat; die Bedeutung des Schlagwortes 
muB ihm bekannt sein. Hatte ich jedes Schlagwort 
erlautert, so hatte icll eine umfangreiche Geologie 
schreiben miissen, und del' Zweck dieses Biichleins 
ware verfehlt. 
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Manche Konstruktion und Berechnung, welche be
sonders die angewandte Geologie benotigt, diirfte dem 
Interesse auch des geiibteren Geologen begegnen. 

Das Taschenbuchformat wurde gewahlt, damit del' 
junge Geologe das Heft im Feld stets bei sich haben 
und sieh raseh beraten kann, und zwar nieht allein bei 
seinen 'Vandel'ungen, sondern auch bei der Ausarbei
tung del' geologischen Karte und deren Erlauterung. 

Ieh habe dieses Biichlein auf Grund einer mehl' 
als vierzigjahrigen Praxis geschrieben; insbesonders 
die Einfiihrung meiner Schiiler in die geologischen 
Aufnahmsarbeiten lehrten mich die Schwierigkeiten 
kennen, welehe der Anfanger zu iiberwinden hat, und 
die Fehler, in welche er so leicht verfallt. Dies mag 
manche Darstellung, manches scheinbal' zu weit 
gehende Detail erklaren. 

Den jungen Geologen sei dieses Heft mit einem 
kameradliehen, freudigen "Gliiekauf" gewidmet; es 
moge ihneh von Nutzen sein! 

Wien, im November 1914. 

Der Verfasser. 



Vorwort zur zweiten Auflage. 

Obzwar die meisten jungen Geologen, fiir welche 
dieses Biiehlein gesehrieben ist, als Krieger ihrem 
eigentliehen Bernf. entzogen waren, wurde es den
noch in wenigen J ahl'en vergriffen. 

Die vorliegende Neuauflage hat zwar keine wesent
liehe Anderung erfahren, doeh viele kleine Erganzungell 
bekommen. Hoffentlieh ist sie meinen jungen Freun
den ebenso willkommen wie ihre Vorgangerin, welehe 
nach den mir vorliegenden Kritiken eineni wahren 
Bediirfnis entspraeh. 

Ieh danke del' geehrten Verlagsbuchhandlung, daB 
sie trotz del' Sehwere del' Zeit die Ausgabe diesel' Neu
auflage, wenn aueh mit groBer Verspatung, unternahm. 

Wien III, im April 1921. 

Der Verfasser. 
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Die mir geste\lte Aufgabe umfa6t verschiedene9. Es ist 
zuerst notwendig. daB der JUDge Geologe jene Behelfe ein
gehend kennen und zu beurteifen lerrit, welche et zu seiner ..Auf
nahmearbeit benotigt: hieran reihen sich einige Bemerkungen 
uber die touristische Ausrustung. 

Daon kann die eigentliche Aufnahmetatigkeit beginnen; 
der junge Forscher muB erinnert werden, was und wie er zu 
beobachten, das Gesehene in der Karle wiederzugeben bat; die 
wissenschaftliche Verarbeitung der Beobachtungen muB seinem 
Kombinationsvermogen iiberlassen werden und nur einige all
gemein gultige Winke konnten gegeben werden, Der Geologe 
uberlege sich tiiglich, was er gesehen bat und was ibm die ge
fundenen Tatsachen lehren; er trachte die bisherigen Einzel
beobachtungen zu einem Gesamtbilde zu verarbeiten; dadurch 
erhoht sich ,der Reiz der Arbeit, die Beobachtung bekommt oft 
wertvolle Direktiven und der Bericht wird vorbereitet. 

Da mancher Geologe in der darstellenden Geometrie wenig 
bewandert sein diirf£e, so wurden verschiedene in der Praxis 
ofter vorkommende Konstruktionen moglichst eingehend el'-
1iiutert. Ieh empfehle jedem, sieh die .KoDstruktion im Raume 
verkorpert zu denken, damit er bei abgeanderten Verhiiltnissen 
sie sinngemiiB wieder richtig anwenden kann. 

Bevor die Aufnahmetiitigkeit beginnt, wird man sieh, mit 
der das Aufnahmegebiet betreffenden Literatur bekannt und 
sich ubersichtIiche Ausziige machen. Man wird dadurch einer
seits auf gute und wiehtige Aufschliisse (Fundstellen) verwiesen, 
andererseits lernt man die I<'olgerungen seiner Vorganger kennen, 
die man bei den Wanderungen kritisch iiberpriHen muB: letz
teres wird urn so besser gelingen, je mehr man sich in das 
Gebiet .eingearbeitet" hat. Etwa vorhandene Lokalsammlungen 
sind sorgfiiltig durehzusehen, da sie oft sehr wertvolle Funde 
nnd ,Aufschlusse bieten. Auch gute Bilder, die geologisches 
Interesse besitzen, sind zu erwerben. 

Hofer, An)eitung z, geo)og. Beobacbten. 1 



I. Die Ausriistung. 
A. Die fachliche Ansriistnog nod deren Gebraucb. 

HandkompaJ. 
Bescbt'eibung. Die Ausstattung, d. h. das .A uBere des 

Handkompasses, ist verschieden j sie kann aus lI1essing, einem 
anderen unmagnetischen ]'letall odel' aus Holz bestehen j diese 
letztere bietet mehrere Vorteile, weshalb sie empfohlen und 
hier beschrieben seL 

Del' KompaB (Ifig. 1) besteht aus dem Holzgehause, welches 
in einern kreisrunden Ausschnitt dIe 

Fig. 1. Bodenplatte a, den Stundenring b, 
c-:--.... _ die Magnetnadel emit dem StiLt, 

die Arretiervorrichtung d, das Klino
meter e und das Deckglas ein
schlieBt. Ein Holzdeckel D in 
Scharnieren dient zurn Schutz und 
zurn Visieren. 

Das flache Holzgehause ist 
quadratisch oder rechteckig und 
mit dem Holzdeckel so verbunden, 
daB beim vollen Aufklappen des
selben seine Kanten in die genaue 
Verliingeruug del' entsprechenden 
Gehausekanten fallen. 

Die mit del' Holzunterlage fest 
verbundene Bodenplatte a ist aus 
einem weiBen :Metall hergestellt, in 
welcher durch zwei sich in del' lI1itte 

kreuzende, gut sichtbare Gerade, welche parallel zu den Kante.n 
.des Holzgehauses sind, Nord - Siid (N - S) und Ost -West 
(0 - W) markiert sind. Die N - S - Linie ist senkrecht zur 
Scharnierseite des Holzgehauses und dieser ist N zugewendet. 

Der Stundenring b ist ein Hacher Ring aus WeiBmetall, 
der am Rande des kreisrunden Holzausschnittes oberhalb del' 
Bodenplatte sicher befestigt istj er ist in 360 Teile (Grade) 
geteilt, Es empfiehlt sich, wie es beim deutschen Berg
kompaB seit jeher und auch in del' Aslronomie iiblich ist, je 
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15 0 zu einer Stunde (hora = h) zusammenzufassen, so daB 
del' Kreis (Horizont) in 24 Stunden geteilt erscheint, ebenso 
wie del' schein bare Lauf del' Sonne bezliglich del' Zeit. In 
Ostel'reich-Ungarn werden die Stunden fortlal,lfend mit 0 bis 24 
bezeichnet, was praktischer ist als jene in Saehsen, woselbst, 
entsprechend del' bei uns iibliehen Zeitbemessung, von N iiber 
o nach,§ 1 bis 12h und dann von S iiber W naeh N wieder 
1 bis 12h im Stundenring eingeschrieben sind. So hat fiir SW 
del' osterreiehisehe KompaB 15 h, del' siiehsische 3h W. Del' 
NUlipunkt del' Gradeinteilung (24h = 360°) -steht stets genau 
libel' N, 6h = 90 0 libel' 0, 12h = 180 0 libel'S und 18 h = 270 0 

iiber W del' Bodenplatte. Die Einteilung in Stunden er
leichtert aueh die riiumliche Vorstellung. 

1m !1ittelpuukt des Stundenringes, dem Kreuzungspunkt 
del' N - S- odeI' 0 - W - Geraden del' Bodenplatte, ist in dies em 
von unten her ein stiihlerner Stift eingesehraubt, wel.cher uuten 
eiReu kleinen Kopf besitzt, del' am Boden des Holzgehiiuses 
in einer Vertiefung steekt und von hier aus ausgeschraubt 
werden kann. Del' Stift endet oben in del' Ebene des Stunden
ringes iu einer scharfen Spitze, welche die !lagnetnadel c 
triigt. Diese kann verschieden gestaJtet sein; meist ist sie, wie 
auch in Fig. 1, eine Rhombennadel, d. h. sie besitzt die Form 
eines sehr spitzen Rhombus, dessen Fliiche sieh in del' Ebene 
des Stundenringes ausbreitet; in diesel' miissen auch die Spitzen 
del' Nadel knapp neben dem Stundenring liegen, d. h. die 
Liinge del' Nadel ist nahezu so groB wie del' Durehmesser 
dieses Ringe~. Die Balkennadel hat dieselbe Liinge, sie. ist 
ein sehmales Reehteck, dessen kurze Seite vertikal, also parallel 
zum Stift, steht. Die Nordseite del' !lagnetnadel ist blau an
gelaufen; da dies bei del' Rhombennadel bessel' als bei del' 
Balkennadel sichtbar ist, so findet man erstere zumeist ver
wendet. Urn dies en MiBstand del' Balkennadel zu beheben, ist 
au ihrer Nordseite ein kleiner versehiebbarer M.essingring auf
geschoben, welcher auch gestattet, eine etwaige Anderung del' 
Inklination auszugleichen. 

In del' JI'htte del' Nadel ist in einem kleinen Messing
gehiiuse das Hlitchen gewohnlieh- aus einem harten Edel
oder Halbedelstein eingesetzt, welches unten mit glatter kon
kaver Fliiehe auf der Spitze des Stiftes aufsitzt und sieh auf 
diesel' Leicht bewegt, dreht. 

Die Arr e ti e r v 0 rri c h tu n gd ist ein ungleieharrniger 
Hebel, meist aus .Messing, dessen Stlitzpunkt auf del' Boden
platte befestigt ist; der liingere Arm ragt radial zum Stift unter 
die. Nadel !lnd llmfaBt denselben gabelformig. Der kiirzere 
Arm geht durch eiuen kLeinen Allssehnitt in der Holzfassung; iiber 

1* 
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seinem Ende ist in letzterer von oben her eine Schraube ein
gelassen. Wird die Schraube tiefer ins Holz gedreht, so driickt 
sie den kleineren Hebelarm nieder, der liingere wi\'d dadurch 
gehoben, sein gabelformiges Ende hebt auch die dariiber be
findJiche Magnetnadel und driickt diese an das Deckg'as, wes
halb sie sich nieht mehr frei bewegen kann, di e N ad eli s t 
arretiert. In diesem Zustande muB sie stets beim 
Transport belassen werden, damit die Spitze des Stiftes 
nicht besehiidigt wird. Die Nadel wird nun desarretiert beim 
Gebraueh des Korupasses oder wenn derselbe nicht gebraucht 
wird, z, H. bei liingerer Rast und in der Station. Es ist vor
teilhafter, statt del' Schraube einen Stift zu benutzen, der oben 
ein rundes Bliittehen triigt; wird dasselbe ni~dergedriiekt, was 
auch durch SchlieBen des Deckels automatisch geschieht, so ist 
die Nadel al'retiert. Del' KompaB mit meiner Spiegelvisur be
sitzt aueh diese Verbesserung. 

Das Klinometer e (Senkel) aus Messing od. dgl. ist mit 
einern Ohr an dern Stift del' Magnetnadel leicht drehbar be
festigt: das Ohr ist das Eude eines radialen Stiibchens, das 
sieh gegen den Rand hill als Biigel erweitert, in dessen iiuBerer 
Mitte ein spitzer Zeiger genau in der ,I<'ortsetzung der Mittel
linie des Stiibehens ist. Die Liinge des ganzen Senkels ist 
nahezu der Halbmesser der Bodenplatte. In dieser ist von 
o oder W sowohl nach N wie naeh S bis zum N - S - Strieh 
reichend eine Gradeinteilung (Hohenkreis) beiderseits zu je 
90°; 0 undW tragt O. Bei manchen .minderen Kompassen 
kOllimt es hier und da VOl" daB sieh der Senkel verklemmt, 
was durch vorsichtiges Klopfen oder Aufschlagen behoben 
werden kann. 

Das Deckglas schlieBt den kreisformigen Ausschnitt des 
Holzgehiiuses nach oben abo Ein gleich groBerMessingring f 
hiilt die kreisrunde Glasplatte fest. Will man diese etwa be
hufs einerReparatur entfernen, 'so fiihl'tman mit einem Messer 
od. dgl. ganz fiach am Glas unter dem Messingring vorsichtig 
he rum, bis er so weit gehoben ist, daB er sich leicht entfernen 
lIiBt, Bei dieser Arbeit ist Vorsicht geboten, da das Glas leicht 
zel'brochen werden kann. 

Der Deckel des Ho)zgehiiuses wird selbstredend wiihrelld 
des Transportes zugeklappt. 

Priifung und RichtigsteJlung des Kompasses. Die 
wichtigsten l'riifungen eines Handkompasses sind fo)gende: 

1. Die mit 00 oder 360 0, bzw. 24h bezeichnete SteJledes 
Stundenringes muB genau iiber dem N-Strich der BodenpJatte 
liegen, was durch senkrechtes Daraufsehen gepriift wird.1st 
dies nicht der Fall, was bei manchen weniger solid gea'rbeiteten 
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Instrnmenten nach liingerem Gebrauch eintritt, so mnB das 
Deckglas vorsichtig abgehoben und der Stnndenring so hange 
gedreht werden, bis jene Anforderung erfiillt ist. Man kann 
auch den Fehler vorliiufig belassen und ihn bei den Beobach
tnngen je nach seiner Stellung zn N mit + oder - in Hech
nung briDgen; dies ist jedoch nicht aUein umstiindlich, sonderD 
kann auch Anla8 zu Irrungen geben. 

2. Es wird vorausgesetzt, da8 die N -S-Linie der Boden
platte genau parallel zu den· beiden korrespondierenden KaDteD 
des Holzgehiiuses ist, widrigenfalls der Kompa8 unbrauchbar ist; 
hiervon iiberzeugt man sich bei abgehobenem Deckglas mittels 
eines Zirkels; die EntferDung der Holzbnte mu8 bei N ebenso 
gr08 wie bei S sein; dies wird fiir jede der beiden Kanten 
untersucht; ist dies nicht der FaU, so ist der Kompa8 schlecht. 

3. Die Magnetnadel mn8 frei spieleD, d. h. leicht drehbar 
sein. Bringt man bei horizontaler Lage des Kompasses in ihre 
Nahe einen Eisengegenstand, z. B. ein Messer, so mu8 die 
Nadel sofort und 'weit aus8chlagen, oach Entfernung des Eisens 
noch eine geraume Zeit schwingen, gleichformig nach links und 
rechts ausschlagen, und nach Bernhigung der Nadel deuselben 
Grad am Stundenring zeigen, wie vor der Beunruhigung. 

1st dies nicht der Fall, ist die Nadel triige, so liegt der 
Fehler entweder darin, daB die Spitze des Stiftes abgewetzt 
oder das Hiitchen an seiner Unterselte beschiidigt oder da8 
die Nadel nur schwach magnetisch iat. Die beiden friiheren 
Beschiidigungen -erkennt man unter der Lupe; die Spitze des 
Stiftes kann durch vorsichtiges Schleifen wieder in Ordnung 
gebracht werden, wobei jedoch beachtet werden muB, da8 die 
neue Spitze zur Achse des Stiftes nicht exzentrisch wird. Ein 
schadhaftes Hiitchen hat der Mechanike!' auszuwechseln und 
eine triige Nadel muB durch Streichen mit einem Magneten 
wieder brauchbar gemacht werden .. Hat man einen 11echaniker 
in der Niihe, so wird man aUe diese Reparaturen ihm iiber
tragen. 

4. ·Die Nadel muB in jeder Stellung an ihren beiden Enden 
auf um 180° verschiedene Einteilungen des Stundenringes 
weisen. 1st dies nicht. der Fall, so ist entweder die Spitze des 
Stiftes exzentrisch oder die Nadel ist schlecht, d. h. die Ver
bindungsgerade der beiden Polspitzen geht nicht durch den 
Mittelpunkt der Nadel. Welche der beiden U rsachen vorliegt, 
findet man auf folgendem Wege: Mall stelJt den Kompa8 bzw. 
die Nadel auf N-S und liest an beiden EndeD ab, so auch 
beirn allrniihlichen Drehen des Kompaases urn je eine Stunde. 
Zeigen die Ablesungen aine konstante Differenz gegeniibel' 1800;-
80 ist die Nadel schlecht; variiert jedoch die Differenz von 0 0 
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bis xo, so ist die Stiftspitze exzentrisch; diese wird vorsichtig dort
hin gebogen, wo die Differenz am griiBten ist: ob nach reeMs 
odeI' links, kann aus del' Lage del' Differenz entnommen werden. 

5. Die Kanten des aufgeklappten Deckels ruiissen genan in 
die Fortsetzung jener des Gehiiuses falien, wOvon man slch 
mittels eines guteu Lineals iiberzeugt. 1st der KompaB 10 

diesel' Hirisicht fehlerhaft, so gibt er keine richtige Visuren. 
6. Die Richtigkeit des Klinometers probt Illan dadurch, 

daB man d~n aufgeklappten KompaB mit seiner langen Kante 
auf eine ebene Fliiche (Tisch u. dgl.) aufstellt, welche friiher 
mittels eiDer Wasserwage horizontal eingestelit wurde; daB 
Senkel muB dann 0 zeigi!D. Wird del' KompaB auf diese 
horizontale Fliiche mit del' kurzen Seite aufgestelit, so muB 
das Senkel auf 90 0 einspielen. Bei diesen Proben ist die Nadel 
arretie1't. In del' Regel ist es nicht notwendig, lllitteis Zirkel 
zu priifen, ob die beiden 90 o-Punkte des Hiihenkreises vom 0 0 

gleichweit entfernt sind. 
Die hier bespt'{)chenen, wichtigeren Priifungen sollen heim 

Kauf des· Kompasses und nach seinem liingeren Gebrauch vor
genommen werden; die meisten Reparatureu wird mau dem 
.M.echaniker iibergeben und wurden fiir jene .Falle angegeben, 
wo man einen solchen nicht zur Verfiigung hat. 

Oebrauch des Kompasses. Es muB zuerst eine Eigen
tiimliehkeit des Kompas'ses ·erwahnt werden, welehe den An
fanger gewiihnlich befremdet, ja veranlaBt, das Instrument flit' 
fehlerhaft zu halten. Es erscheint namlich in der Bodenplatte, 
halt man N nach vorn, 0 und W verwechselt. Wenn man in 
der Natur nach N sieht, so ist 0 rechts~ W links. 1m KompaB 
ist es umgckehrt, was wie folgt begriindet jat. Wenn in einer 
Uhr del' Zeiger fest stiinde undsich das Zifferblatt drehen 
wiirde, so miiBte dann dart, wo eine gewiihnliehe Uhr mit 
drehendem Zeiger rechts lhat, das drehende Zifferblatt 1 links 
haben; ebenso Kamen aile Zahlen der gewiihnliehen Uhr von 
rechts nach links •. Wenl! wir in der Natur von N nach 0, S 
und W zeigen, so drehen wir uns, wir sind der drehende 
Zeiger. Wenn wir jedoch mit der N-S-Linie des Kompasses 
nach 0 sehen, so hat sich del' Stundenring (Zifferblatt) gedreht; 
der Zeiger, die Magnetnadel, ist fix geblieben, d. h. zeigt immer 
nach N, infolgedessen miissen am Zifferblatt, am Stundenring, 
die Zahlen links und nicht, wie in del' Natur, rechts stehen. 
Der Anfanger versuche dies, er richte z. B. die Korupa6kante 
gegen 0, so daB N del' Bodenplatte 24 h =360 o =00 des Stun
denringes nach 0 gerichtet ist, so wird er find en, daB die blane 
Nordspitze del' 11agnetnadel auf ° der Bodenplatte und auf 
6 h = 90 0 des Stundenringes, also richtig weist. 
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Beim Gebraueh des Kompasses gilt stets die alte 
Markscheiderregel: "Xord voran", d.h. N del' Hodenplatte 
muB stels dorthin gerichtet sein, w 0 h i il man die Richtung be
stimmen will. Beim Gebrauch des Kompasses darf kein Eisen 
in' del' Niihe sein; den HammerUiBt del' Anfangel' haufig 
beim KompaB liegen! 

Bekanntlich failt die JlIagnetlinie oder der magnetische Jl1eri
dian mit dem wahren oder astronomischen lI1eridian nicht 
zusammen; die Winkeldifferenz heiBt die De k Ii n a ti 0 n (Ab
weichung), die bei uns westlich ist, d. h. N del' Jllagnetlinie 
weicht nach W abo DaB die Deklination sich zeitlich andert, 
ist ebenfalls bekannt; ihre jeweilige ortliche GroBe kann aus 
den bekannten Isogonenkarten entnommen werden und ist im 
allgemeinen leicht bei Bergwerken, magnetischen Stationen u. dgl. 
zu erfragen. Del' Geologe kann s.ich in den meisten Fallen dam it 
begniigen, die Deklination auf einen Grad genau zu wissen, wozu 
die erwiihnten Isogonenkarten ausreichen. 

1st die Deklination 8° westlieh, so wird man eine ma
gnetisehe Riehtung auf den astronomischen lIleridian dadureh be
zieheo, daB man So yon ersterer abzieht. Fand man mittels des 
Kompasses z. B. eine Richtung nach, 9 h 12 ° = 147°, so ist diese 
astronomisch 9h 40=139°, oder wenn 10 h 4o=154 0, so ist 
astronomisch 9h 11 0 = 1460, 1st die Deklination ostlich, wie 
z. B. 'am Ural, so ist sie zor Kolllp!1.Bablesung zu addieren. 

In jiingster Zeit wurde neuerdings vorgeschlagen, den Stunden
ring drehbal' zu machen, so daB an del' Nordspitze der JlIagnet
nadel sofort die wahre (auf den astronomisehen Meridian be
zogeoe) Riehtung abgelesen werden kann. Dies wurde schon 
VOl' mehr als 40 Jahren in del' JlIarkscheidekunst Yorgesehlagen, 
fand jedoeh keinen Eingang. 

Es seien bier noeh zwei Orientierungsbegriffe eingesehaltet. 
Zwei Richtungen, welche gegeniiber lieg~n, also um lS0 0 = 12 h 
differieren, heiBen Stunde und Gegenstunde. So ist z. H. 
o = 90 0 = 6h die Gegenstunde yon 'V = lS h = 270 0• Die 
Kre.uzstunde ist zu einer Riehtung senkrecht, d. h. um 90° 
oder 6h verschieden; von O-W =6h-1Sh odeI' 90°-270° ist 
die Kreuzstonde N-S=Oh-12h odeI' 0 0 und lS00. 

Der Geologe benutzt den HandkompaB sowohl zur Orts
bestimmung (Orientierung) als insbesondere zur Fixierung einer 
Flij,che im Raam, manc4mal aueh zur Aufnahme guter Karten
skizzen. 

Die Ortsbestimmung kann notwendig werden, wenn del' 
Feldgeologe in del' Karte eineo Punk! genauer bestimmen will, 
was z. B. in einer groBen, gielchmarkierten Flache (Wiese, Wald 
u. dgl.) yorkommeo kann. lIian y'isiert zwei dem Beobachter 
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moglichst nahe Iiegende, in del' Karte verzeichnete Gegenstande 
(Hauser odeI' andere Gebaude, Parzellenecken, Bergspitzen) an 
und liest am KompaB an del' blauen Nadelspitze die lUchtungen 
in Stunden und Graden (eventuel! nur Graden) ab; doch sollen 
die beiden Visuren keinen sehr spitzen Winkel einschlieBen, 
urn die Genauigkeit zu erhohen. Die Karten pflegen gewohnlich 
nur den astronomischen Meriman zu enthalten, weshalb die beiden 
abgelesenen magnetischen Richtungen auf den astronomischen 
lIe rid Ian mittels del' bekannten Deklination (in 1I1itteleuropa wird 
diese abgezogen) umgerechnet werden mussen. Es ware z. B.die 
eine Visur nach A 3 h 100, die andere nach B 22 h 30, die Deklina
tion 8°, so ist die erstere astl'onomisch 3h 20, die andere 21 h tOo. 

:Fig.2. 
In del' Karte seien die anvisierten 
Punkte A und B (Fig. 2). Zieht man 
in der Karte, deren Rand, dem astro
nomischen 1I1eridian entsprechend, 
mittels des Kompasses nach N-S 
= 24h festgelegt ist, an der zu 
N - S del' Bodenplatte parallelen 
Kante des Kompasses von A aus eine 
Gerade nach3h 20 +12 h = 15h 2 3 

und eine zweite Gerade VOn B aus 
nach 21h 100 - 12h = 9h 10°, so 
ist der Schnittpunkt C diesel' bei
den Linien jener gesuchte Punkt 
in der Karte, von welchem aus in 
del' Natul' visiert wurde; erwurde 

_3"2° II 
_J}--"':::':"::~:-;).--- "ruckwarts eingeschnitten" . .....-\5" 2° 

12h mussen, wenn N del' Bo-
denp1atte dem gesuchtell Punkte C 

zugekehrt ist., von del' Visurrichtung abgezogenoder zu ihr 
addiert werden, da es sich beim Einzeichnen um die Gegen. 
stunde (± 12h) der Visur handelt; die Visur ist die Richtung 
z u ill Gegenstand, z. B. A, die in die Karte gezeichnete Linie 
ist jedoch auch die Richtung vom Gegenstand; beide Rich
tungen sind also entgegengesetzt, urn 180° =.12h verschie· 
den. - Wendet man jedoch in del' Karte N des Kompasses 
den anvisierten Objekten zu, so hat del' KompaB die Stellung wie 
beim Visieren in der Natur und die Umrechnung (± 12h = 180°) 
entfal!t; dies ist die einfachere Methode. Statt die Dek1ination 
von del' Visurrichtung abzuziehen, iilt es einfacher und bei 
mehreren Riehtungsangaben entschieden vortei1hafter, die Karte 
nach dem magnetischen Meridian zu orientieren und so zu 
fixieren. Zu diesem Zwecke It;gt man an den astronomischen 
:lI1eridian, oft der rechte ·bzw. linke Rand der Karte, die 
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N - S ~ Kante des Kompasses an und dreht die Karte mit dem 
darau£ liegenden KompaB ,so lange, bis die Nordspitze der 
Nadel die Deklination anzeigt;ist diese z. B. 8° W, so muB 
die Nadel auf 23h 70 = 3f>2° ruhig einspielen. Die Karle wird 
in dieser Stellung befestigt und die in der Natur bestimmten 
Visuren werden direkt, d. h. ohne Umrechnung, in die Karte 
eingezeichnet. 

Das Visieren mittels eines gewohnlichen Handkompasses 
bietet einige Schwierigkeiten bzw. Ungenauigkeiten. Man visierl 
bei aufgeklapptem KompaBdeckel mit einer N-S-Kante des 
Kompasses _ N voran! - derart, daB die darunter liegende, 
schmale Seitenfliiche verschwindet, d. h. daB man sie in ihre 
vordere, kurze, vertikale Kante verschwinden sieht; die dariiber 
liegende Kante des Deckels wird bei haher liegenden Gegen
standen zur, Visur benutzt. N ach einiger thmng gelingt' diese 
Arbeit ziemlich gut. Eine erhahte Genauigkeit bietet ein kleiner 
Spiegel (bei S in Fig. 1, Hofers HandkompaB) I) an einer der 
N-S-Kanten de,S KompaBgehauses; man visiert mit der dem 
Spiegel entsprechenden Kante des vertikal aufgeklappten Deckels, 
dessen Spiegelbild in die Kante des KompaBgehiiuses bzw. des 
Spiegels fallen muB. Damit ist eine vertikale Visnrebene ge
schaffen. Der KompaB muB stets horizontal gehalten werden, 
damit die Nadel frei spielen kann; hat sie sich beruhigt, so 
wird stets an der N - Spitze abgelesen, was manchmal einige 
Schwierigkeiten bietet, besonders wenn,der KompaB frei: in der 
Hand gehalten wird. Abgesehen davon, daB dann die Nadel 
zu zittern pfJegt, in welchem FaIle man den mittleren W ~t 
zwischen dem rechten und linken Ausschlag wiihlt, so ist die 
Ablesl,lng darum schwierig, weil man, oft den KompaB beim 
Visieren in der Hohe des Auges hilt und dann in dieser Hohe 
ablesen soIl. Dem entgeht man dadurch, daB man dem KompaB 
eine Stiitze gibt, z. B. durch Auf- oder Anlegen an eineo: Fels, 
an einen Baumstrunk, dur!)h Anlegen an einen Baum oder fest
gerammten Stock. Erfolgt die Arretierung der Nadel durch 
Schrauben, so wird dieselpe, dadurch beunruhigt und die Ab
lesung ungenau; erfolgt sie jedoch durch Driicken' (Bofers 
HandkompaB), so wird dieser MiBstand behoben und die Visuren 
konnen selbst in der Augenhohe richtig fixiert werden, sobald 
die Nadel zur Ruhe gelangt. 

Die Visuren mit zwei am KompaB voriibergehend befestigten 
Dioptern sind nicht genauer als die von mir eingefiihrte Spiegel
visur, welche man allzeit zur Hand hat und in jeder Beziehimg 
bequemel', auch billiger ist. 

I) Wild von N euhofer 6; Sohn in Wien V, Hartwanngasse 5 geliefert. 
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'Vill man iiberall genane Visuren, z. B. bei einer Karten
aufnahme, vornehmen, so schraubt man den HandkompaB auf 
ein eisenfreies Stativ, das auch fiir die Kamera benutzt werden 
kann. Einige Windungen del' Schraube miissen frei bleiben, 
urn den KompaB drehen zu konnen. Del' Gebrauch dieses er
ganzten Instrumentes bedarf fiiglich keine weitere Erlauterung; 
doch sei erwahnt, daB die Vertikalebene del' Visur in die 
~-S-Linie del' Bodenplatte bzw. des Stundenringes fallen oder 
wenigstens mit ihr parallel sein muB. 

Die Fixierung einer .!<'Iache, z. B. einer Schicht-, 
Schieferungs- oder Verwerferfiache, im Raume ist eine haufige 
Arbeit des Geologen. Dies geschieht dadurch, daB man den 
Punkt del' Beobachtung in del' Karte markiert und von der 
FHiche, als Ebene gedacht, das mittlere Streichen und Ver
flachen mittels KompaB bestimmt. Das Streichen ist bekannt
lich die Richtung einer in del' Ebene gezogenen horizontalen 
Linie; auf diese senkrecht nach abwarts .- w oh i n die K u gel 
rollt...:. ist das Fallen oder Verfliichen del' Ebene: dieses 
ist somit die Kreuzstunde des Streichens. Die Schicht- usw. 

lfig. 3. 

Sc Itt'cltif/iic Ite 

.Fliichen sind meist keine Ebenen, sondern sie sind uneben und 
gewellt; man nirnmt dann die mittlere J.Jage, die man bei ge
ringen Unebenheiten durch das Auflegen des Notizbuches, bei 
groBeren durch das AugenmaS oder durch Auflegen eines eisen
freien Stabes in del' Richtung des Streichens und durch ahn
liche :Inittel erreicht. 

Die Streichlinie S S (Fig. 3) wird erhalten, wenn man den 
KompaB auf die Fliiche verlikal (nicht senkrecht zur Flache), 
I in Fig. 3, aufstellt und auf ihr so lange dreht. bis das Klino
meter auf 0 zeigt; dabei neigt man den KompaS am Oberrand 
etwas nach vorn, damit del' Senkel frei spiel en kann, und 
legt dann das Instrnment sachte zuriick; die Senkelspitze muB 
auf 0 zeigen. .Inittels eines scharfen Steinsplitters oder Blei
stiftes u. dgl. zieht man an dem Unterrand des Kompasses, mit 
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welch em er auf del' Gesteinsfliiche sitzt, in diesel' einen Strich, 
welchel' das Streichen verkorpert. Will man dcssen Richtung 
bestimmen, so legt man den KompaB horizontal und die N-S
Linie parallel an die gezogene Streichlinie und liest an del' 
beruhigten Nadel die Streichrichtung ab j durch wiederholtes 
leichtes N eigen des Instrumentes, so daB die Nadel sich am 
Deckglas etwas reibt, kann die Nadel rascher beruhigt werden. 
Konsequenterweise liest man wieder an del' blauen Nordspitze 
ab, obzwar dies im vorliegenden .Falle auch an del' Siidspitze 
geschehen konnte, denn das Streichen ist eine Gerade, welche 
nach del' einen Seite die Stunde, nach del' anderen die Gegen
stunde zeigt, weshalb es auch hiillfig in beiq.en ausgedriickt 
wirdj z. B. eine Schichtfliiche streicht von NW nach SO odeI' 
von 21 h nach 9 h. Wir werden sofort horen, daB die Bestim
mung (J\lessen) des Streichens ganz entfallen kann. 

Das F a II e'n' 0 del' Vel' fl ii c hen ist bestimmt dllrch die 
Richtllng und Neigung del' Fallinie IF. Die Richtung wird 
mit dem KompaB durch Anlegen seiner kurzen Kante an die 
Streichlinie bestimmt, II in Fig. 3, so daB die N - S-Linie del' 
Bodenplatte libel' del' Fallinie, uud zwar so liegt, daB wieder 
"N voran" ist, daB N dorthin zeigt, wohin eine Kugel 
auf del' Gesteinsfliiche rollen wiirde. An del' blauen 
Nordspitze del' Nadel wird die Richtung des Fallens ab
gelesen. Durch diese Stellung des Kompasses hat man von del' 
Streichlinie die um 90 0 (6 h) verschiedene Kreuzstunde ab
genommen; so daB man durch Addieren odeI' Subtrahiereu von 
!10° = 6h die .Richtung der Streichlinie eindeutig berechnen 
kann, weshalb dieselbe nicht eigens abgenommen zu werden 
braucht. 1st das Fallen z. B. SO = 9 h = 1250, so ist das 
Streichen SW-NO odeI' 15h-3h odeI' 225 0-45°. Umgekehrt 
kann man aus dem Streichen das .Fallen nicht berechnen; denn 
wiire ersteres z. B. 0 - W. so kann das Fallen sowohl N als 
auch S sein. ' 

Die Neigung der Falliniewird mittels des Klinometers be
stimmtj der ganz geoffnete KompaB, dessen lI1agnetnade\ Zllvor 
arretiert wird, wi I'd derart vertikal und senkrecht zur Streich
linie gesteIlt, III in Fig. 3, so daB 0° des Gradbogens del' Fall
linie zugekehrt und die Linie 900-900 (N-S) parallel zu ihr 
ist. klan neigt das Instrument einige IIlale schwach nach vorn, 
und zeigt die SeukelspitzEi beim Rlickkehren stets auf denselben 
Grad del' Bodenplatte, so ist diesel' del' Fallwinkel '1', z. B. 25 o. 

Das Fallen notiert man in seinem Buche einfach z. B, 
-+- 25 0 /9 h 50; wie erwiihnt entfiillt die Bemerkung libel' das 
Streichen, welches sich mit 3h 5 0-15 h 50 berechnen liiBt. 

Ist das Verfliichen steil, d. h. del' Fallwinkel groB, so kann 
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das Einritzen der Streichlinie in die Gesteinsfliiche entfallen 
und man bestimmt sie schatzungsweise. ])a die Magnetnadel 
nur bei horizon taler Stellung des Kompasses frei schwingt, so 
ist ja dadurch eine Gewahr gegeben, daB bei der Schiitzung 
kein wesentlicher Fehler unterlief, wenn der KompaB mit seiner 
kurzen Kante an der gedachten Streichlinie anliegt. 

Es empfiehlt sich dringend, daB der Anfiinger zu Haus, 
bevor er in das Felq geht, an verschieden geneigten Flachen, 
z. B. geneigtem Tisch, Sitzfiache des Stuhles, ReiBbrett usf. sich 
im Abnehmen des Verfliichens vollends einiibt. ~lan lese das 
Fallen nicht bloB auf der Oberseite der ijbungsfiache, sondern 
auch an der U nterseite, welche eine iiberhiingende Schichte vor
steUt, abo Beide Ablesungen miissen iibereinsti=en. Nach 
jeder Ablesung orientiere man sich rasch beiliiufig in der Natur, 
ob die Ablesung richtig ist, d. h. ob man nicht den KompaB 
falsch an die Streichlinie ansetzte und dadurch 'die Krenz- oder 
Gegrnstunde ablas. Ebenso iibe man sich im Visieren. Des 
Gebrauches des Kompasses muB man vollstiindig sicher sein, 
bevor man in das j<'eld geht. 

Das Klinometer wird auch zur Bestimmung der Ge
Iii n den e i gun g verwendet; ein unmittelbares Anlegen des 
Kompasses an das Gehange wiirde nur einen ganz lokal giil
tigen Winkel geben .. Man visiert mit dem aufgestellten KompaB 
liings des Gehiinges, doch so hoch dariiber, als sich der KompaB 
iiber der Erda befindet, neigt diesen wenig vor, so daB das 
Senkel frei schwingt, und neigt dann vorsichtig znriick, bis der 
KompaB in der Horizontalen liegt und das Senkel abgelesen 
werden kann. Dies wiederholt man einige Male, bis man iiber
einstimmende Gradzahlen bekommt; man kann sich bei gerillgen 
Differcnzen mit }littelwertell begniigen. 

B6henmesser (Aneroid). 
Vordem bediente man sich zum Hohenmessen des Queck

silberbarometers, welcher beim Transport besondere Vorsicht 
erheischt. Jetzt bedient sich der Geologe des Aneroids, und 
zwar gewohnlich in der Konst.ruktion Naudets. Eine kreis
runde Dose aus sehr diinnem Blech mit konzentrischen Wellen 
ist luftverdiinnt und fest geschlossen; steigt der Luftdruck, so 
sinkt die Dose zusammen, und bliiht sich wieder auf, wenn der 
Luftdruck sinkt. Biese geringe Auf" und Abbewegung llimmt 
ein einarrniger Hebel mit groBer ijberset.zung auf, so daB sein 
Ende die kleinen Bewegungen der Dose bedeutend vergroBert 
wiedergibt. Das Ende greift in einen Winkelhebel ein, an 
dessen Achse ein zweiter sitzt. Dieser bewegt die sogenannte 
Kette, welche um die Achse der Aneroidnadel geschlungen ist, 
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so daB sich diese dreht, wenn die Kette angezogen wird. An 
der Achse ist auch eine Spiralfeder, welche jene dreht, wenn 
die Kette nachgelassen wird. In dieser gesamten Meehanik 
sind aile Ubersetzungen durchweg ins groBe, d. h. daB sich 
die Bewegungen von der Dose bis zur Nadel vergroBern. Die 
Nadel zeigt an eine Kreisteilung, welche den Millimetern des 
Quecksilberbarometers entspricht. Bei kleinem Kreise gibt 
die Einteilung nur je 5 oder 10 mm an, bei groBem Kreise 
Millimeter oder selbst Bruchteile hiervon. Beim Gebrauch wird 
vor dem Ablesen auf das Deckglas leise geklopft, um die Trag
he it einzelner TeBe zu iiberwinden. Bei jeder Beobachtung 
wird auch deren Zeit notiert. 

Die Ablesung am Aneroid stimmt mit jenem des richtigen 
Quecksilberbarometers nieht liberein, weshalb ersteeine Kol'_ 
rektnr benotigt. D& auf die Dose die Warme bei gleichem 
Luftdruek EinfluB hat, so wird eine zweite Korrektul', die der 
'femperatur" bei der Aneroidablesung notwendig, 'weshalb an 
dem Instrument ein Thermometer fest angebracht ist. Uberdies 
ist ein loses Thermometer vorhanden, um die Lufttemperatur 
zu messen. 

Dem Aneroid sind Tabellen beigegeben, mittels welchen 
del' Luftdruck (Aneroidablesung) auf jenen bei 0 0 umgerech
net werden kann; mit Hilfe der zweiten Tabelle wird dieser 
korrigierte Luftdruck yom Instrumentenfehler befreit. In, einer 
dritten Tabelle wird der rednzierte Lnftdruck in Seehohe um
gerechnet. 

Zur richtigen Bestimmung der Seehohe ist in diesem :Falle 
eine Gegenbeobachtung an einem Orte notwendig, dessen See· 
hohe bereits bekannt ist. Es ist ja allgemein bekannt, daB 
del' Luftdrnck steten Schwankungen ausgesetzt ist, so daB sich 
ans dem Barometerstand zeitlich verschiedene Seehohen ergeben 
wfuoden. Der Gegenbeobachter notiert Barometerstand und 
Temperatur z. B.stiindlich und berechnet ersteren auf 0°. Aus 
dem Barometerstand wird die Seehohe berechnet, welche gegea
liber der bekannten wirklichen groBel' oder kleiner sein kann. 
Beobachtet der Geologe gleichzeitig im 1<'eld und ist die See
hohe eines Ortes berechnet, so wird hiervon die Differenz ab
zuziehen oder zu addieren sein, welche in der fixen Gegen
station gefunden wurde. Die reduzierteri Seehohen, welche in 
dieser bestimrot wurden, werden graphischaufgetragen, so daB 
man auch die Differenz innerhalb jeder Stunde darausbe· 
stimmen kann, da ja der Geologe das Aneroid zu verschiedenen 
Zeiten benutzt. Der Gegenbeobachter kann durch einen guten 
Barographen ersetzt werden, welcher die Luftdruckschwankungen 
ununterbrochen verzeichnet. 
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Es gibt auch Aneroide, bei welchen die erwiihnten Um
rechnungell nicht notwendig sind; sie heiBen kompensiert. Ein 
individueIIer Instrumentenfehler ist. infolge eines gliicklichen 
ZufaIIes nicht vorhandcn. 

Es ·gibt kleine, sogenannte Taschenaneroide, in welchen die 
Nadel nicht bloB den Luftdruck in Millimetern, sondern auch 
auf einem drehbaren HohEmringe direkt die SeehOhe angibt. 
Dieser Hohenringkann mittels eines Getriebes, iihnlich jenem 
einer Remontoiruhr, genau eingesteIIt werden. Das drehbare 
Deckglas triigt eine kleine Glaslinse (Lupe) zum genauen Ablesen. 
Da man dieses Instrument, es den ganzen Tag in der Hosen
tasche tragend, so ziemlich bei gleicher Temperatur erhiilt, 
so entfiiIIt eine diesbeziigliche Korrektur. Der individuelle 
Instrumelltenfehler entfallt durch den Gebrauch des Aneroides 
fast ganzIich. Man stelIt den Hohenring, welchel' in seiner 
Teilung eine Schittzung bis zu 1 m Seehohe gestatten muB, an 
einem Orte auf die in der Karte angegebene Seehohe ein, 
notiert die Zeit und wiederholt dies stets, sobald man einen 
anderen derart markierten· Punkt der Karte wieder erreicht. 
Es ergeben sich daselbst man,chmal Differenzen, das Aneroid 
zeigt mehr und weniger; die Differenz wird dann fiil' eine Stunde 
berechnet und die wiihrend der Wanderung gemessenen See
hohen konneo uoter Beriicksichtigung der Beobachtungszeiten 
richtiggestelIt werden. Das Aneroid wird nach geschehener Ab
lesung auf die in der Karte eingeschriebene Seehohe eingestcllt, 
was sich im Laufe des Tages mehrmals wiederholen kano. Z. B. in 
der ersten Station wurde das Taschenaneroid entsprechend der 
Aufschreibung der Karte um 8h 10' v. auf 424 m Seehohe ein
gestellt; in der zweiten Station mit !>48 m Seehohe zeigte um 
11 h 10' v. das Instrument !>42 m, also um 6 m innerhalb 3 h 
wllniger, folgIich wiihrend der Wanderung fiir je eine Stunde um 
2 m zu wenig; wurde eine Beobachtung um gh 40' v. gemacht 
(also um 1 h 30' spater als in der ersten Station), so sind der
selben 2 X 1,l'> = 3 m zuzuschlagen. Halt man auf diese Weise 
das Aneroid in Ordnung, so ist es fUr unsere Zwecke vorteil
hafter als ein groBes Instrument und kann auch zur Orien
tierung dienen, wie dies spater (S. 20) erliiutert werden wird. 

Die Richtigkeit eines Aneroids wird durch direkte Be
obachtung an Orten kontrolliert,deren Seehohen bekanut sind; 
auch hier ist eine Gegenbeobachtung an einer festen, moglichst 
nahen .Station von bekannter Seehohe notwendig, um die Ver
anderlichkeit des Luftdruckes zu eliminieren, Der Geologe ver
fiigt bei seinen Wanderungen selten iiber einen Gegenbeob
achter an festem Ort; er behilft sich damit, daB er an Orten, 
deren Seehohen bekannt und in die Karte eingeschrieben sind, 
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sein Aneroid beobachtet, aus der Ablesung die Seehohe be
rechnet odeI' direkt abliest und damit die + odeI' - Differ-enz 
gegen die wirl,diche Seehohe fUr eine bestimmte Zeit del' Be
obachtung erhiUt. Triigt er diese im Laufe des Tages erhaltenen 
Differenzen als Ordinaten auf einer Abszisse auf, in welcher die 
Beobachtungszeiten nach einer angenommenen Einheit ver
zeichnet sind, so gibt die Verbindungslinie del' einzelnen See
hohendifferenzen eine Kurve, aus welcher die Differenzen fiir jede 
Zeit des Tages zu entnehmen sind. 

So lange nicht Hohenschichtenkarten vorlagen, war del' 
Geologe genotigt, Seehohenbestimmungen vorzunehmen, um 
richtige Profile zeichnen zu konnen. Da nun in den Kultur
liindern gute Hohenkarten vorhanden sind, so hat das Aneroid 
fUr den Geologen viel an Bedeutung eingebiiBt. GroBe, genaue 
lnstrllmente werden jedoch immer noch bei verschiedenen tech
nischen Arbeiten, z. B. beim Entwurf von Schurfkarten, von 
Bahnprofilen verwendet. Dabei geniigen hiiufig relative Hohen; 
werden die Ablesungen rasch nacheinander gemacht, so kann 
der normale Barometerstand und die Temperatur als konstant 
angenommen werden, wodurch die diesbeziiglichen Umrech
nungen entfallen. 

VOl' und bald nach einem Gewitter sind die Aneroid
ablesungen zur Hohenbestimmung unbrauchbar. 

Hammer, Meilel. 
Del' Hammer besteht aus dem Eisen und dem Stiel (Helb). 

Die .Form des Eisens (]<'ig.4), welches aus bestem, zahem 
Stahl besteht, ist die abgebildete, seine Schneide querweis' zum 
Stiel soil urn weniges unter der l1ittellinieoder in derselben 
liegen. Der Schneide gegeniiber Iiegt die Bahn, welche ganz 
odeI' nahezu quadratiseh (Seitenliinge 1,5 bis 2 em) und eben 
ist. Das sogenannte Auge (Loch) ist oben etwas weiter als 
nnten und sol! iill Schwerpunkt des Eisens liegen. Manche 
ziehen es VOl', daB die Schneide parallel zum Stiel liege: dies 
ist Gewohnheitssache. Das Gewicht des Eisens ist verschieden 
und hiingt von der Festigkeit del' Gesteine ab, welche im Auf
nahmegebiet anstehen; in loekeren und weichen Tertiarschichten. 
geniigt ein leichtes Eisen, in festen Gesteinen bedient man sich 
eines Eisens bis zu 1 kg Gewicht. Ein 0,3 kg schweres und 
J 0 bis 12 em langes Eisen wird fiir die meisten .Faile geniigen, 
Del' Stiel ist aus trockenem Eichen- oder Hickoryholz; er 
hat einen ellipsemihnlichen Querschnitt, del' nach oben gegen 
das Eisen hin allmiihlich starker wird; seine Lange ist 0,5 m, I) 

I) Kleine Hammer baben einen kiirzeren Stie!. 
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wodurch man beim Zerhauen eine groBel'e Kraft entwickeln 
und im steilen Gelande den Stiel auch als Stock benutzen 
kann. Auch als J\'laBstab wird er verwendet. zu welchem 
Zwecke man an dem Stiel Dezimeter durch leichte und ge
schwarzte Einschnitte markiert; dasunterste Dezimeter kann 
noch eine Zentimetereinteilung bekommen. 

Zur Befestigung des Eisens an den Stiel wurden verschie
dene Arten vorgeschlagen; die einfachste und praktischste ist 
die, das Eisen an den Stiel am engeren Ende eillzuschieben, 
so daB es im starkeren Stielende sich im Auge festklemmt: 
eine weitere Befestigung iet nicht notwendig. Wird das Eisen 
beim Gebrauch etwas locker, was besonders dann oiter eintritt, 
wenn das 'Holz des Stieles nicht vollends ausgetrocknet war, 
so klopft man mittels eines harten Steines das Eisen fest und 
legt den Hammer ,mit dem Eisenteil in dasWasser, wodllrch 
das Holz anquillt und das Eisen festhiilt. Das wiederhole man 
von Zeit zu Zeit. 

:Fig.4. 
i i 
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Statt der Schneide kann der Hammer eine Spitze haben, 

welche Form die amerikanischen Geologen bevorzllgen uud die 
bei der Untersuchnng der Bergbaue manchmal Vorteile bietet. 
Der Spitzhammer zerreiBt die Kleider. 

Der Hammel' wird meist in del' Hand, in der Rocktasche 
oder rii<lkwarts in del' HosenschlieBe' getragen; eille eigene 
kleine Ledertasche mit Deckel an einem Leibriemen ist unbe
quem ,und empfiehlt sich bei Grubenfahrten nur fiir Spitz
hammer zum Schutz del' Kleidung. Den Hammel' an einem 
Stock zu befestigen, ist unpraktisch. 

Einen schweren Schlagel mitzufiihren, ist eine meist 
unnotwendige Belastung des Geologen; hat er einen Trager, so 
kann man diesen mit einem Schliigel belasten. Benotigt delt 
Geologe einen schweren Schlagel, was sehr selten vorkommt, 
so entleihe er einen solchen im nachsten Gehoft odeI' besuche 
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diesen Fundort gelegentlieh einer anderen Exkursion und belaste 
sich fijr diesen einen Tag mit dem Schlagel. In den AJpen 
ist es mir wiederholt vorgekommen, daB der ~1ann, der mil' den 
Schlagel lieh, mitging - war es Furcht vor Verlust oder Neu
gierde? - und dann beim Zerhauen des Gesteins ausgiebig 
mithalf. 

Der Hammer dient nieht nul' zum Absehlagen oder Zer
triimmern des Gesteins, sondern auch zum Formatisieren des
selben; dieses besteht darin, die Gesteinsproben in reehteckige 
Form (7 zu 9 oder 9 zu 12 em SeitenJangen bei 1 bis 3 cm 
Dicke) zu bringen und mindestens ei nefrisehe Bruehf1aehe zu 
erhalten. Bei dieser Arbeit benutzt man zuerst die Bahn des 
Eisens, und sobald das Format annahernd erreicht ist, die 
Schneide. Die SchHige hierbei sind kurz, zuckend. 1st das 
Format erreicht, so werden mit kurzen, leichten Schlagen quer
weise die zackigen Kanten abgeklopft. 

Leichte MeiSel hat der Geologe wenigstens zwei bei sich, 
und zwar einen mit einer Spitze, einen anderen mit einer 
Schneide; beide sind aus Eisen und unten gut verstahlt; der 
Griff ist quadratisch (etwa 1 em stark) mit abgezogenen Kanten, 
also achteckig und etwa .10 crn lang. Die 1IleiBei werden znm 
Heraussternmen einer Versteinernng, eines lI1inerais oder einer 
besonderen Partie im Gesteine, ferner zurn Zerspalten und Ab
sprengen von Gesteinsstiicken benutzt. 1m Standquartier hat 
man einen kleinen MeiBelvorrat. 

Der Erdbohrer 

wird in weichen und los en Ablagerungen angewendet, urn die 
Natur der obersten Erdschichten zu untersuchen und ist beson
ders fiir den Flaehland- und Glazialgeologen ein wichtiger Be
helf. Nach den langjahrigen Erfahrungen der PreuBischen 
geologischen Landesanstalt haben sich folgende Konstruktionen 
am besten bewahrt. 

Ein 1 bzw. 2 m langer, 1 bis 1,5 cm starker, runder Eisen
stab hat am unteren Ende eine Spitze nnd ist oberhalb der
selben auf etwa 3 dcm Lange allsgehohlt. Der 1 m lange Bohrer 
hat oben eine Ose, durch welche ein Holzstab gesteckt und 
mittels welchem del' Bohrer in die Erde gedriickt und dann 
gedreht wird. Der 2 m lange Bohrer hat unten dieselbe Ein"
riehtung, oboo einen beweglichen, zweifliigeligen Eisengriff, und 
die Stange endet dariiber mit einer Verdickung, auf welche mit 
einem Holzschliigel geschlagen wird. Zurn Transport und zum 
Eintreiben diesel' beiden Bohrer ist dem Geologen ein Trager 
beigegeben. 

Hofer, Anleitung z. geolog. Beobachten. 2 
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Zuerst wird der I-m-Bohrer, nachdem Laub u. dgl. entfernt 
wurde, auf l/s, dann auf 2is und endlich auf 1 III eingedriiekt 
oder eingetrieben, jedesmal ausgezogen, doch friiher umgedreht, 
und die in der Hohlkehle oberhalb der Spitze befindliehe Probe 
sorgfiiltig herausgeschabt. Auf gleiche Weise verwendet man 
Jen 2-m-Bohrer, der ebenfalls nach je 30 em Tiefe eine Probe 
herallsbringt" 1m ganzen erhiilt man sechs Proben. 

Hat man keinen Trager zur Verfiigung, so bedient sieh der 
veologe eines eisernen Spazierstockes, der nach den voran be-
8chriebenen Prinzipien konstruiert ist; der Griff ist zweifliigelig. 
Einen praktisehen Stockbohrer liefert C. H. To\lner in 
Hahnerberg bei Elberfeld. - Die Griifsche Armaturen
und Maschinenfabrik Th. Post in Darmstadt liefert den 
sehr guten Handbohrapparat System Tecklenburg, welcher bis 
zu versehiedenen Tiefen (bis 20 m) in sehr milden Gesteinen 
mit der Hand niedergebracht werden kann. Stundenleistung 
angeblich in Ton und Lehm 6 m, im feuchten schie£erigen 
Buden 1) m, im trockenen Sand 3 m, im verwitterten Schiefer 
und im steinigen Ton 2 m. 

Lupe, Camera, Taschenthermometer, Zirkel, Siureflaschchen. 
Die Lupe besteht aus zwei oder drei Linsen, die in ~lessing 

oder, was weniger gut ist, in Horn gefa6t und einklappbar sind. 
Die (Hiiser sollen scharfe Bilder geben und doch ein entsprechend 
groBes Gesichtsfeld habe"n. 

:Eine Handcamera mit scharf1lr Linse behufs Aufnahme 
der Lichtbilder von Gelandeformen und guten Aufschliissen ist 
erwiinscht; bei letzteren empfiehlt es sieh, einen MaBstab, einen 
Hammer, eventllell einen Menschen von bekannter Korperliinge, 
im AllfsehluB unterzubringen. Der Apparat soli sehr scharfe 
Bilder geben, die alleh zur VergroBerung geeignet sind. Das 
9 X 12 cm- Iformat ist sehr praktisch. Rei der Aufnahme von 
Landschaften ist der Standort und die Richtung der Visur 
genau, z. B. mit dem KompaB, anzugeben. Handskizzen miissen 
<:las Lichtbild erliiutern. 

Das Taschenthermometer ist etwa 10 bis 15 ern lang, 
in mindestens halbe Gradegeteilt, welche von - 10 0 meist 
bis + 40 odeI' 50° reichen. Zur Fiillung benutzt man oft rot 
odeI' blau gefarbten W eingeist, da der Quecksilberfaden im 
'Vasser schwer erkennbar ist. Beim Ablesen soil der Blick 
senkreehtzum Thermometer sein. Es soli mit einem gllten 
Thermometer verglichen und auf diese Weise gepriift werden, 
urn eine miigliche Korrektur zu erhalten, die dann bei allen 
Ablesungen wahrend des Gebrauches beriicksichtigt werden muB. 
Das Thermometer steckt.in einer ~lessinghiilse, in welche del' 
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Kop£ des 'l:hermometers verschraubt wird. Das Thermometer 
wird zumeist zur Bestimmung von \Vassertempel'aturen benutzt; 
ZUYor wird auch die Lufttemperatur im Schatten gemessen. 

Einen Taschenzirkel im Gebiet mitzutragen, ist gewohn
lich nicht notwendig, weil man mittels Papierstreifen denselben 
Zweck erreicht. Da er we~ig Raum beansprucht und leicht 
ist, so kann er mit ins .1<'eld genommen werden; doch bleibt er 
meist in der Station. Es ist ein Zirkel, dessen Spitzen durch 
eine angeschraubte Hiilse geschiitzt werden. 

Das SiiurefUischchen wil'd mit verdiinnter Salzsaure ge
fiillt. Es ist dies ein kleines Fliischchen mit gut eingeriebenem 
Glasstopsel, das in eine Holz- oder Hartgummibiichse knapp 
paBt, welche oben mit einem Deckel derart gut verschranbt 
wird, daB del' Deckel den GlasstOpsel fest niederhalt. Trotz
dem mnB das Fliischchen stetsaufrecht getragen werden. Die 
Siiure dient zum Bestimmen der Carbonatgesteine, hiiufig zur 
L nterscheidung von Kalk und Dolornit. Starke Essigessenz, 
welche in den Wirtschaften oft erhiiltlich ist, kann die Sulz
saure ersetzen. 

Karten, Farbstifte, Tusche. 
Karten. Je nach dern Zweck der geologischen Arbeit ist 

del' i\laBstab del' Karte zu wahlen. Handelt es sich urn tech
uische I<'rageu, so wird ein moglichst groBer lHaBstab vor
gezogen, welcher die Einzeichnnng del'. Details gestattet. 1st 
von einem groBen Landergebiet in verhiiltnismiiBig 8ehr knrzer 
Zeiteine 'Ubersicht der geologischen Verhaltnisse zu schaffen, 
so wird man einen sehr kleinen i\laBstab wahlen und auf viele 
Details verzichten miissen (tTbersichtaufnahrne). In jeder Karte 
muB .der i\leridian ersichtlich sein j oft ist er del' rechte bzw. 
linke Kartenrand. i\lanchmal ist eine Karte im groBeren i\laB· 
stab als die vorhandene notwendig, die man sich entweder 
selbst mittels eines Pantographen herstellen kann, odeI' welche 
del' Photograph vergroBert. 

Karten, welche die Hohenverhiiltnisse des Gebietes durch 
richtige Hohenschichtenlinien (Isohypsen) zur Anschauung brin
gen, sind anderen Ausfiihrungen' yorzuziehen. In welchen Verti
kalentfernungen die Hohenschichtenlinien zu legen sind, hiing! 
ebenfalls v'on del' MaBstabsgroBe del' Karte ab, ferner auch 
von dem Boschungswinkel des Gebietes j iill Flachland ist die 
Distanz gering, irn Steilgebirge groB. So legen die oster
reichischen Generalstabskarten (lIaBstab 1 : 25 UOO) im Gebirge 
und im steileren Hiigelland die Hohenlinien in 20 m Vertikal
entfernung, im Hochgebirge und in Schroffen in 100 m, Die 
sogenannten MeBtischbliitter des Generalstabes PreuBens, eben-

2* 
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falls im lIIaBstab 1 : 25000, haben Entfernungen der Hohenlinien 
von 5 m, im flachen GeHinde noch drei lIiittellinien flir einen 
Hohenabstand von je 11/4 m. Die rumanischen Generalstabs
karten (1: 25000) haben den Hohenschichtenstand von 10 III 

die bayerischen, neueren PositionsbHitter (1: 25000) in 10 m, 
im ./<'lachland bis zu 1 III Entfernung. 

Die S'chichtenlinien der hoheren Eipheit (in Osterreich jede 
Bundert- und Tausendlinie) sind starkergezeichnet, hingegen 
werden Linien niederer Ordnung gestrichelt. Die osterreichischen 
Katasterkarten, fast durchwegs im 1I1aBslab 1 : 2880, und jene 
PreuBens (1: 1000 und mehr) haben keine Hohenlinien; die bei 
Touristen beli.ebte osterreichische Spezialkarte (1: 75000) hat 
Schraffen und Bohenlinien in 100 m Distanz. Es solI damit 
nur die Verschiedenheit der Karten angedeutet werden; da aus 
den Karlen selbst die Hohendifferenz der Schichtenlinien ent-

Fig. 5. 

N 

nom men werden kann, so 
hat es keinen Zweck, wei
tere Beispiele hier anzu
Iiihren. Die Bohenlinien 
konnen auch <lurOrien
tierung bzw. Ortsbe
stimmung dienen. lIan 
hat, z. H. im \Vald, nur 
einen einzigen Ausblick 
zu einem bekannten Orien
tierungsobjekt(Baus usw.). 
zu welchem mittels Rom
passes die Richtung (Vi
sur) bestimmt und in die 
Karte eingezeichnet wird 
(S. 8). Hat man mittels 
eines Bohenmessers die 

Seehi1he des Standpunktes bestimmt, so ist dieser in der 
Karte dort, wo die entsprechende Hohenlinie von der Visur 
geschnitt~n wird. Diese .l\1ethode ist bei guten Karten genauer 
als j ene mittels zweier Visuren (S. 8). Die Hohenlinien ge
stutten auch, das Streichen und Fallen von Schicht- und 
anderen Flachen in groBerer Ausdehnung zn bestimmen: man 
heiBt es das allgemeine und generelle Streichen. a,b, c (Fig. 5) 
sei in der Karte der AusbiB einer solchen Flache; verbindet 
man in ihr zwei gleich hoch gelegene Puukte, zieht man also 
eine Horizontale a coder de, so ist dies die Streichlinie, deren 
Lage in der nach dem M.eridian orientierten Karte mittels 
Kompasses abgenommen werden kann, z. H. 8h 12°; him'auf 
senkrecht ist die Fallinie b f, also urn 6h verschieden, 14h 12°, 
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wie sich dies aus del' Karte ergibt. Del' Pllllkt b liegt um 
h =Z. B. 40 m hoher als f, weshalb b f die Basis, h die Hohe 
des Verflachungsdreieckes b f gist, welches man sich aus del' 
vertikalen in die horizontale Lage umgelegt denkt; cp ist del' 
l<'aUwinkel. 

Wenn die einzelnen Streichlinien parallel und gleieh entfernt 
sind, so entspricht die Flache einer Ebene; ist dies nicht del' 
Fall, 90 ist die Flache zylinderisch, windschiefoder unregelmaBig 
verbogen. Diese Ei'kenntnis kann bei technischen und tekto
nischen Fragen von Bedeutung sein. 

In den osterreichisehen Generalstabs.karten (1: 2(000) ent
sprechen 100 m Hohe 4 nun, somit 20 m, d. i. die Entfernung 
zweier Hohenschichtenlinien, 0,8 mm, was dem Profilzeichen 
zugrunde zu legen ist. 

Karten, in welehen die Hohenverhaltnisse durch Schraffen 
(Schraffierung) ausgedriickt werden, sind aueh darum £iiI' den 
Geologen weniger geeignet, weil seine Einzeichnungen weniger 
klar sichtbar sind. 

Die Karte wird, unter Beriicksiehtigung des lIIeridians, in 
l'Behteckige Teile geschnitten, auf Leinwand aufgezogen; die 
Teile sollen nicht zu klein sein und die gefaltete Karte soll 
bequem in die Rocktasehe gesteckt werden konnen. An ihr 
'wird auch die Adresse des Besitzers geschrieben. 

Von gam: besonderer ,Vichtigkeit ist es, daB der Geologe 
im Geliinde stets orientiert ist, d. h. daB er in del' Karte 
jederzeit den Punkt, an welehem er sich befindet, ganz genau 
anzugeben vermag; darum muB er beim Wandern die Karte 
stets Zllr Hand haben, nUl' dann werden seine Einzeichnungen 
richtig sein. Die Orientierung in del' Karte erfolgt, besonders 
im Gebirge, am besten an del' Hand del' GeHi:ldedarstellung, 
am schlechtesten nach Fahrwegen, da diese sich um so mehr 
geandert habep, je alter die ~arte ist. Fliisse und Bache sind 
ebenfaUs gute Orientierungsbehelfe, obzwar sie im Laufe der 
Zeit ihr Bett auch mehr oder weniger verandert haben konnen. 
Einzelne Hauser, besonders Hiitten, konnen- verschwunden sein, 
neue sind entstanden. Aueh Kulturgrenzen, z. B. von Wald und 
Wiese, sind wandelbar. ReichsstraBen und Eisenbahnen pflegen 
unverandert zu bleiben. 

Ortsbestimmung. Del' Beobachtungsort faUt mit einem gut 
markierten Punkt der Karte gewohnlich nicht zusammen und muB 
somit zumeist in ihr erst bestimmt werden, wozu oft KompaB 
und Schrittma'B ausreichen. Del' Geologe bestimme zuvor seine 
Schrittlange im ebenen Gelande am einfachsten auf einer StraBc 
damit, daB er die Zahl der Schritte zwischen zwei Kilometer
steinen zahlt; hat er in 1000 m Lange 1300 Schritte gemacht, 
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so ist seine Schrittliinge 0,77 m. 1m geneigten GeHillile ve)'
kiirzt sich die Schrittliinge: wil'd diese in del' Ebene = 1 gc
setzt, so ist sie nach J 0 I'd an: 

Neigung ~ Aufwiirls Abw31·ts 

50 
t 

0,91 0,97 
10 0,81 0,94 
15 0,73 0,91 
20 0,6fJ 0,87 
25 0,58 0,78 
30 0,49 0,65 

1m vorigen Faile wiirde die Schrittliinge bei einem illlrch
schnittlich 10 0 geneigten Geliinde 

beim ,'\.ufwiirtsgehen 0,81 X 0,77 = 0,6237 ill 
beim Abwiirtsgehen 0,94 X 0,77 = 0,72;18 m 

betragen. Manche Geologen bedienen sich eines S c h r itt
zit hIe I' s (Pedollleter), von welchen es verschiedene Konstruk
tionen gibt: 

Von dem markierten Punkt del' Karte visiert man mit dem 
Kompa6 zu del' Beobachtungsstelle Ulid schreitet die Lange 
bis dahin abo Von del' Visur wird die Deklination abgezogen 
und in die nach N-S orientierte Karte mit Bleist.ift eingezeich
net; auf diese Linie wird die unter Beriicksichtigung del' Ge
landeneigung in Meterma6 umgerechnete Schrittzahl nach dem 
Kartenma6stab, del' entweder auf der Riickseite del' Karte an
gekleot ist odeI' in del' Tasche des Notizbuches verwahrt wird, 
aufgetragen. 

Del' art kann manchmal mittels Schrittma6 auf folgende 
Weise befriedigend genau bestimmt werden. Man mi6t in del' 
Natur die Entfernung von zwei moglichst nahen und in del' 
Karte markierten Punkten mittels Schritten (odeI' Me6band) 
und triigt im Karteilma6stab die gefllndenen und nach del' Ge
lRndeneigung reduzierten Entfernungen als Kreisbogen auf, iI'eren 
Durchschnittspunkt del' gesuchte art ist; hierbei ist dessen relative 
Lage gegeniiber jenen beiden Fixpunkten zu beriicksichtigen. 

Die Ortsbestimmung mit Hilfe zweier Visuren ist auf S. 8, 
mittels einer Visur und del' Seehohe auf S. 20 beschrieben. 

Bei ForschungsreisenwiFd auch das Schrittma6 des Trag
tieres gemessell und deren Schrittzahl mittels Schrittziihler 
bestimmt. 

Manchmal bietet die Karte, Z. B. in einem ausgedehnten 
'Vald, fast gar, keine Orientierllngsmoglichkeit, und dennoeh, 
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sind wichtige Fundpunkte zu verzeichnen. 1IIan kann sich dabei 
auf folgende Art behelfen: 1Ilan geht von einem moglichst 
nahe gelegenen und in der Kal'te bestimmten Punkt weg, zahlt 
die Schritte und beobachtet am KompaB die Richtungj der 
Weg kann seine Richtung wiederholt andern, von jedem Teil
stiick wird auf diese Weise Richtung und Lange bestimrnt und 
vorgemerkt. Zur Berechnung der wahren Schrittlange miissen 
auch die Geliindeneigungen bestirnmt werden. 

Beim Durchschreiten eines Waides und in anderen Fallen 
bekommt man fiir lange Entfernungen auf folgende Weise eine 
haibwegs brauchbare Orientierung. 1Ilan halt entweder mittels 
des .l\,ompasses oder eines gut sichtbaren fernen Visurobjektes 
durchweg dieselbe Richtung bei und bezeichnet auf der Karte 
die beiden Punkte des Ein- und Austrittes aus dem Waldo 1I'1&n 
notiert die Zeit des Beginnes der Wanderung, die jedes Fundes 
und der bei demselben verbrachten Beobachtungszeit. Die zurn 
Wandern zwischen den Beobachtungspunkten benutzten Zeiten 
werden addiert, welche SuDime der ganzen zuriickgelegten 
Wegstrecke entspricht. Diese wird dann den einzelnen Strecken· 
zeiten proportional eingeteilt, wodurch die verschiedenen Be
obachtungspuIikte bestimmt sind. 

Die Einzeichnungen und Einschreibungen in der Karte 
werden mit einem mittelharten Bleistift vorgenommenj sie 
sollen moglichst rasch, wenn tunlich jeden Abend in der Station, 
mit unverwaschbarer Tusche fixiert werden. 

In manchen Fallen kann es sich empfehlen, sofort wahrend 
der Begehung die einzelnen Formationen, deren Glieder und 
Gesteine beim Uberschreiten in Farbe auszuscheideJI, was am 
besten mittels guter Farbstifte geschieht. Da man verschie
dene G1ieder derselben Formation deutlich auszuscheiden hat, 
so kann man sich bei der Feldarbeit an die internationale 
l<'arbenskala nichtdurchweg halten, um so weniger, je reich
licher eine ~'ormation im Gebiete gegliedert wird. Beim Ver
folgen der Grenzen darf jedoch das StudiuDi der Gesteine, 
welche sie einschlieBen, nicht vernachlassigt werden. 

Dem Anfanger ist es dringend zu empfehlen, seine ersten 
Aufnahmen mit einer Karte groBten ll'iaBstabes '(Kataster- oder 
l<'lurkarten) zu machen, damit er sich soIort an eine genaue 
Einzeichnung der Beobachtungsorte gewohnt. 1m Kartenlesen 
soil er sichschon in der Umgebung seines Aufelllhaltsortes 
iiben, bevor er in das Studiengebiet geht. 

Die Anfertigung der Karte ist Sachl~ des Geodiiten 
uncI nicht des Geologen j wer sich in diesel' Hinsicht belehren 
will, der sei auf 'Dr.-lng. S l ei n ers "Y.ermessungskunde" (Verlag 
Knapp, Halle as) uud auf Dr. A. llarcuses "Ortsbestim-
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mung fiil' Geogl'aphen und ·~·orschungsreisende" Wriedr. Vieweg 
& Sohn, Braunschweig) verwiesen. Doeh dieses Studium ge
niigt nicht, da eine gute Karte ein voiles Vertt'autsein mit den 
It;tstrumenten voraussetzt. Es sei deshalb hier nieht weiter auf 
die Kartenaufnahme eingegangen und von derartigen Anfnahmen 
nul' so viel erwahnt, ·nm eine· brauchbare Skizze mittels der 
gewohnlichen Behelfe des Geologen hel'zustellen, weshalb die
selben im ersten Teile dieses Buches als Instrumentenlehl'e ein
gehender besprochen wurden. Solehe Aufnahmen kommen vor, 
wenn man von einem besonders interessanten AufschluB eine 
Detailskizze braucht oder bei der ersten Vermessung von Stein
briichen, Grabereien, eines Hohlensystems u. dgJ. 

lI'lan entwirft eine Handskizze und miBt, je nach der ver
langten Genauigkeit, entweder mittels des SehrittmaBes oder des 
MeBbandes eine Gerade (Basis) AB von del' Lange lund be
stimmt mit dem KompaB die Riehtung derselben. 1st del' Boden 
Dieht horizontal, sondern geneigt, so wird del' Ncigungswinkel 

e 

c 

Fig. 6. 

b 

der Basis a mit dem 
Klinometel' gemessen. 
Es ist dann die hori
zontale Lunge l', von 
welcher bei del' Kon
struktion del' Skizze 
ausgegaogen wird, l' = 

fl.cos a• VondenEnd
punkten A und B del' 
Basis (Fig. 6) visiert 
lllan mit dem KompaB 
vom Standpunkt A 

markierte, geologisch oder figural wichtige Punkte des Um
risses a, b, c, d usf. an und dann dieselben vom Punkte B. In 
der VerHingerung del' Basis (Standlinie) werden von A bis e, 
von B bis f die horizontalen Langen geruessen. l\Ian zeichnet 
auf fixiertem Papier die l\Iagnetlinie und unter Beriicksichtigung 
del' Deklination den astronomischen lIIeridian, dann oach einem 
passenden lVlaBstab und der magnetischen Richtung AB und 
zieht mittels des Kompasses die Visuren, in deren entsprechen
den Durchschnittspunkten a, b, c, d gegeben sind. Die Punkte e 
und f findet man mit dem fUr AB gewahlten MaBstab; 
1 m = 1 mm diirfte sich in den meisten Fallen sehr gut eignen. 
Verbindet man die Punkte nach der vorlaufigen Handskizze, so 
erhalt man, entsprechend der Karte, den GrundriB (Horizontal
projektion) des Umrisses; in denselben werden die Einzelheilen 
eingezeichnet nach der Handskizze, in welcher einzelne Punkte 
nach del' gegebenen Erlauterung mittels KompaB und lIIeBband 



~ 25 

bestimmt wurden. Kleine Einlagernngen konnen in die Karte 
nicht odeI' nul' verdickt in greller Farbe eingetragen werden; 
man nimmt Detailskizzen zu Hilfe. 

Notizbuch, Bleistift, MaBstab, Verpackpapier. 
Uber das Notizbuch ist wenig zu sagen; es soli nicht klein 

sein, doch sieh bequem in die Taschen del' Kleidung stecken 
lassen. Fur manche Zwecke empfiehlt es sich, quadriertes 
Papier anzuwenden; jedenfalls ist es Yorsichtig, einige solche 
Blatter im N otizbuch unterzubringen, das aueh eille Tasche 
besitzen soll, in welcher man den KartenmaBstab und die Zettel 
verwahrt, welche fiir die Belegstiicke notwendig sind. Das 
Buch enthalt auf del' ersten Seite die Adresse des Besitzers und 
soli fortlaufend numerierte Seitenzahlen haben. Bei Beginn 
jeder Exkursion notiere man den Tag derselben, und wahrend 
derselben vermerke man jede Beobachtung sofort und verlasse 
sich nie auf sein Gedachtnis. Viele Detailskizzen sind yorteilhaft. 

Macht man wiederholt Exkursionen in verschiedene Gebiete, 
so solIte man del' lTbersichtlichkeit halber fiir jedes ein eigenes 
N otizbuch haben. Derselbe Zweck kann auch durch eine kleine 
rechteckige ]1appe aus Leder odeI' Leinwand erreieht werden, 
welehe an beiden Innenseiten in Taschen SchreibpapierbUitter 
eingesteckt hat, und zwar an del' einen Seite die beschriebenen 
Blatter, an del' anderen die unbeschriebenen. 

J edes N otizbuch triigt einen Bleistift mittlerel' Harte 
(Hardtmuth odeI' Faber Nr. 3; Notizen mit sehr weichem Blei
stift, z. B. N r. 1, verwischen sich leicht), del' oben eine Hadier
gummikapseJaufgesetzt hat. Der"Bleistift steckt in einer Hiilse 
des N otizbuches, so daB er sofort zur Hand ist. J eden falls 
llluB stets ein Reservebleistift lllitgefiihrt werden; iiberdies hat 
man in seiner Station noch einen kleinen V orrat. 111an hat auch 
vorgeschlagen, den Bleistift mittels einer dunnen S~hnur urn 
den.Hals odeI' an del' Kleidnng zu befestigen; arbeitetman sieh 
durch Gebiisc]:J.e, so kann es nul' zu leicht vorkommen, daB die 
Schnur hangen bleibt und der Bleistift abgerissen wird; jeden
falls ist er in del' Tasche sicherer. Es kann geschehen; daB 
man im Laufe eines 'rages alIe Bleistifte verloren hat; die ge
machten Beobachtllngen lassen sich, da es gewiihnlich die letzten 
Stun den des Wanderns sind, noch ziemlich frisch im Gedachtnis 
behalten, wahrend sich die Zahlen del' abgenommenen Verflachen 
nicht so sichel' einpdigen. Diese wenigen Notizen kiinnen Yor
lallfig mit abgebrannten Ziindholzchen im Bnche vermerkt ,~erden, 
bis abends in del' Station del' Nachtrag geschieht. Beim Rasten 
frische man die Bleistifteinzeichnungen auf. 
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Uanche Geologen fiihren neben dem Xotizbuch auch ein 
Tagebuch, das gewohnlich ein groBeres Format hat und iu 
welchem abends in del' Station die Beobachtungell des Tages 
zusammellgefaBt und ausgearbeitet werden. Diese Anfschrei
bungen konnen auch im Notizbuch vorgenommen werden und 
in den freiwilligen und unfreiwilligen Rasttagen kann man uach 
einiger Zeit mit del' Ausarbeitung des Iterichtes beginnen, gleich
sam ein Gerippe fur den SchluBbericht, das einem manchmal 
die Lucken der bishel'igen Beobachtung lehl't oder Winke fUr 
die weitere Beobachtung gibt. Am Schlusse des Notiz-Tagebuchs 
benutze man einige Seiten. fUr Notizen, welche mit den geo
logischen Beobachtungen nicht unmittelbal' zusammenhangen, 
wie z. B. Hypothesen, Adl'essen, gegebene Versprechungen u. dgl. 

Ein gewohnlicher ZentimetermaBstab, falls diesel' nicht 
am Hammerstiel vorgesorgt ist, ist mitzufUhren, um kleine 
l\Iachtigkeiten zu bestimmen; die ~lillimeterteilllng kann auch 
bei del' Benlltzung del' Karte vorteilhaft sein. Ein [) m langes, 
in einer runden Kapsel aufgerolltes lIIeBband ist leicht und leistet 
fUr manche Zwecke besseren Dienst. 

Del' Geologe fiihrt stets bei seinen Wanderungen eine ent
sprechende llenge.weiches Verpackpapier (Zeitungen) mit 6ich, 
welches zum Verpacken (Einwickeln) del' Belegstucke (Gesteine, 
Versteinerungen, llinerale) am Fundol'tdient; es darf nicht zu 
weich, und nicht zu spriide sein. .J edem Belegstuck wird ein 
kleiner Zettel beigelegt, auf welchem del' Fundort genau notiert 
ist; ist derselbe nicht ein in del' Karte' wohl markiel'ter Punkt, 
so wi I'd del' Fundpunkt auf einen solchen bezogen und Entfernung 
und Richtung von demselben mittels del' Karte angegeben. Haufig 
setzt man in den Zettel auch den Tag del' Aufsammlung odeI' 
die betreffende Seite des N otizbuches, wenn notwendig, auch 
den Namen des Sammlers bei. Stammen die Belegstiicke von 
einem Profil, das im N otizbuch gezeichnet ist und des sen Details 
mit Zahlen und Buchstaben bezeichnet sind, so muB jedes Beleg
stuck bzw. dessen Zettel die entsprechende Detailbezeichnung 
odeI' N ummel' des N otizbuches erhalten. 

Das fertig formatisierte und mit einer Nummer versehene 
Belegstiick wird zuerst sorgfaltig in Papier eingewickelt, dann 
wi I'd del' zusammengelegte Zettel beigegeben und daruber ein 
zweites Verpackpapier sorglich gegeben; die Enden werden 
moglichst gut geschlossen. Die lleimarbeit wird erleichtert, 
wenn auch auf del' AuBenseite die Nummer ersichtlich ist. 
lIan trachtet vorwiegend wegen del' Aufstellung in den Samm
lungen den Belegstucken durchweg gleiches Format (6 X \l 
oder \J X 12) zu geben, wovon abzugehen Dlan wiederholt ge
zwungen sein kann. 
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Beabsichtigt man von einem Gestein eine Bauschanalyse zn 
machen, so zerkleinert man gleich an der ./<'undstelle ein groBes 
Stuck, nimrut von den einzelnen Stucken die Durchschnittsprobe 
und verpackt diese in einem Sackchen od. dgl. 

1m Rucksack fiihrt man auch Schachteln und Glasrohren 
mit, in welche man kleine Funde, die sonst leicht vel'loren gehen 
konnten, und leicht zerbrechliche Stucke mit l\loos, Seidenpapier. 
odeI' Watte verpackt. Kleie, Biicksel und Siigemehl sind dann, 
wenn sie sich leicht in die hohleo Versteinerungen verlieren 
konnen, nul' flir kurzen Transport geeignet, odeI' man nimmt 
diese Ansfulluug vor dem Verpacken VOl'. Tone und Sande ver
packt man auch in Blech· oder Holzschachteln. 

Die Belegstucke werden in einer Kiste verpackt, die Zwischen
ranme mit weichem Papier, Heu, Holzwolle u. dgl. (keine Sage
spane) sorglich verstopft. 

B. me tonristische Ansriistnng. 

Die Kle~dung muB den klimatischen Verhiiltnissen und den 
Eigentumlichkeiten des Gebietes entsprechend gewiihlt werden· 
Ein schweiBaufsaugendes Hemd odeI' Unterleibchen ist ein hy
gienische~ Erfordernis. Von besonderer Wichtigkeit sind gute, 
wasserdichte Schuhe. In vielen Fiillen werden sich gut. be
nagelte Bundschuhe bewahren, in welchen die 'sogenannte Zunge 
beiderseits angenaht ist. So schwer solche Schuhe in del' Hand 
erscheinen, so leicht tragen sie sich an den l"uBen. .Lange 
Be ink leI del' habeu den N achteil, daB man unten an hervor
ragendem Holz U" dgl. hangen bleiben kann, was jedoch dUl'eh 
Anwendung von Gamaschen vermieden wird. Rock und'Veste 
sollen viele, groBe, feste Taschen haben, im Rock, wenigstens 
auBen, wo man Notizbnch undKompaB einsteckt, durch Deckel 
verschlieBbar sein. Del' Hut soli eine sogenannte 'Vindscl\nllr 
haben und ist mittels einer Kluppe an del' Kleidung aufhiingbar. 
Del' Regenmante I wird gut zusammengewickelt und gebunden 
zwischen Rucken und Rucksack gesteckt und so leicht getragen. 

Del' Rucksack mit breiten Tragriemen ist als Transport
behelf vorzuglich geeignet; man gewohnt sich rasch an ihn. El' 
soli aus wasserdichtem Stoff hergestellt sein und kann auch auBen 
einige Taschen angeniiht haben. In ihm wird das Verpack
papier, der Proviant, ein Trinkglas, die Camera und werden 
die Belegstucke sowie Behelfe, die man seltener gebraucht, 
untergebracht. 

::'oJ e t zeals I ransportmittel sind aus ruehrfachen Grunden' 
unpraktisch. 
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Eine wiederholt besproehene Frage bezieht sieh auf den 
Gebrauch eines Stoekes; im Hochgebirge ist ein Eispickel will
kommen oder notwendig; in iibrigen Gebieten ist del' Stock 
eine gute Stiitze, welche die Ausdauer erhiiht, del' Ermiidung 
entgegenwirkt. Es empfiehlt si~h in solchen Gegenden der Ge
braueh eines guten Reg ens chi r m e s mit starkem Stock, del' 
unten mit Eisen beschlagen ist, das in einer stumpferen Spitze 
endet. Del' Griff soU halbkreisfiirmig. gebogen sein, um den 
Schirm beim Nichtgebraueh an den Vorderarm hangen zu 
kiinnen; er ist Stock uucl, Regenschutz. 

Ein gutes Tasj:henmesser mit Korkzieher findet nicht 
bloB fiir touristische Zwecke, sondern auch zur Rartebestim
mung del' Gesteine, zum Spitzen del' Blei- und Farhstifte usw. 
Verwendung. Die Harte kann auch durch Ritzen mit dem 
Hammer bestimmt werden, den del' Geologe wiihrend des Wan
derns zur, d. h. meist in der Hand hat. 

Ein Pernglas ist jedem Touristen willkommen, dem Geo
logen besonders bei sogenannten Uberslchtsaufnahmen er
wiinscht, um clen Veriauf von Gesteinsgrenzen auf weitere 
EnVernung verfoigen zu kiinnen, und im steilen, unzugiinglichen 
Geliinde. 

Eine kieine Touristenapotheke fiihrt man entweder im, 
Rucksack mit sich ode!" halt man in seiner Station; dies ist 
seJbstredend UUl so notwendiger, je entfernter man vom Arzt 
und . von einer Apotheke ist. 

Diese wenigen Notizen diirften dem touristischen Anfanger 
geniigen; seine spateren Erfahrungen werden dieselben indivi
dueH ausbilden. Die heiBe :&Iittagszeit benutze man stets zu!" 
Rast; wandert mau vor- und nachmittags je vier oder· fiinf 
Stunden, so bleibt man durch Wochen beobachtungsfahig und 
-lustig. Ein Uberhasten riicht sich in den spateren Tagen. 

II. Die geologische Begehung. 
Brsta Oriantiarung. 

Liegt bereits eine geologische Karte VOl', so kombiniere 
man aus diesel' eiuen Weg, welcher miiglichst viel lehrt; ins
besondere wird man trachten, ein Profil zu begehen, in welchem 
aile oder fast aUe Schichten zu sehen sind. Hat man keine 
solche Karte oder einen anderen Behelf, wie· z. B. ein geolo
gisches Profil, zur Verfiigung, so nehme man seillen Weg quer
·weise zum Streichen del' Schichten, zeichne in die Karte aUe 
Gesteinsscheiden, notiere sich fiir jede Schichtenreihe die be-
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obachteten Eigentiimlichkeiten und ent"erfe ein Profil. Damit 
erhlilt man die erste Orientierung, ein Gerippe, welches bei 
jeder weiteren Wanderung zu beachten ist und stetig we iter 
entwickelt, erglinzt, moglicherweise auch gelindert wird. Dieses 
Or i e n tie run g s pro f i 1 wird zumeist auf petrographischer 
Grundlage entworfen, wobei allmlihliche ijbergange zu be
achten sind. 

Bei jeder Wanderung muB man sich ununter
brochen bewuBt sein, ob man in das Hangende oder 
in das Liegende des Schichtenverbandes geht; da
durch wird man sich geologisch sehr gut orientieren und jeden 
neuen Fund in das bisher entworfene Profil sicher einreihen. 
~ian erfaBt damit den Bau des Gebietes. 

Beim Kartieren, das' zuerst ein petrographisches ist, denke 
man sich die geringmlichtige Deckschicht (Verwitterungskruste, 
Anschwemmungen) abgehoben, und zeichne nur das darunter 
Anstehende in die Karte ein. 

Jllan trachte, moglichst bald "obi cbarakterisierte Lei t
schichten aufzufinden,'welche urn so hoheren Wert besitzen, 
wenn si~. eine weite horizontale Verbreitung haben, wobei 
fazielle Anderungen im Streichen genau zu beachten sind. J e 
einformiger ein. Gebiet gebaut ist, urn so mehr schlirfe man 
den Blick fiir Details, man wird fast immer dafUr belohnt. 

Es war friiher vom Orientierungsprofil die Rede; bei dessen 
Begehung begegnet man Hindernissen, so daB man die gerade 
Profilrichtung nicht immer einhalten kann. Jllan setzt dann das 
Profil seitlich fort, d. h. man verfolgt eine gut markierte Schicht 
im Streichen nach rechts oder links und setzt von ihr aus das 
Profil im gut aufgeschlossenen Gellinde, welches keine oder 
nur geringe Hindernisse bietet, annahernd parallel zur urspriing
lichen Richtung fort; spliter kann man streichend die urspriingliche 
Profillinie wieder aufsuchen und dieselbe weiter verfolgen. 

Bestimmung der Gesteinsgrenzen. 
Bei der geologischen Aufnahme, und besonders bei den ersten 

Orientierungen suche man moglichst viele gute Aufschliisse zu 
gewinnen. Darunter versteht man jene Stellen, an welchen die 
Gesteine unbedeckt zutage treten. Solche Aufschliisse sind Felsen, 
steile Gehlinge, bei Wasserlliufen besonders in Quertiilern, \Y asser
risse, Jlleereskiisten, selbst Jllaulwurfshaufen; kiinstlich werden 
sie durch SteiIibriiche, Lehm- und Schottergruben, ,Vege, Eisen
bahnen, Kaniile, Fundierungen, Brunnen, Keller, umgestiirzte 
,\'urzelstOcke der Baume, Bobrungen und Grabungen aller Art 
geschaffen; an wichtigen Punkten lasse man in zweifelbaften 
Flillen eine Bohrung ·oder selbst eine Grabung vornehmen. Einen 
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guten und tieferen AufsehluB gestatten Bergbaue, die mit mehr 
Nutzen dann befahren werden, wenn man dort iiber tags die 
Arbeit bereits abgesehlossen hat; diese kann in der Grube ergan~t, 
kontrolliert, vielleieht aueh beriehtigt werden. 1m Walde geben 
die sogenannten Sehneisen oft die einzigen Aufschliisse. 

In jedem AufschluB - oft 61mpfiehlt es sich, von demselben 
eine mit MaBen versehene Skizze zu nehmen (s. S. 24), die durrh 
ein Lichtbild erganzt werden kann - wird folgendes zu beachten 
und zu notieren sein: I. Die petrographischen Verhliltnisse der 
Gesteine, deren Wechsel und Verwitterung, Jllachtigkeit und all 
ihre Eigentiimlichkeiten; 2. die Lagerungsformen, also Schichtung, 
Schieferung, Absonderung und Verwerfung; 3. die Reihenfolge 
del' sich iiberlageruden Schiehten; 4. das Vorkommen del' Vel" 
steinerungen und 5. del' nutzbaren Gesteine (im weiteren Wort
sinne). Bei der \Vanderung wird man auch die hydrologischen 
Yerhliltnisse stets beachten, so die Quellen, die Tiefe del' Brullnen 
bis zurn \Vasserspiegel. 

Die guten Aufschliisse verfolge man rechts und links wei tel', 
wobei sie gewohnlich stetig undeutlicher werden, hliufig jedoch 
dureh besondere Jllerkmale, wie z. B . .Farbe des Bodeos, dessen 
Feuehtigkeit und Vegetation, durch einzelne eckige Gesteins
stiicke, sogenannte Klaub· odeI' Lesesteine, wieder erkannt 
werden. Beziiglich der letzteren sei bemerkt, daB sie im Gehange 
durch Regen u. dgl. weit von ihrer urspriinglichen Stelle abgerutscht 
sein konnen, weshalb sie nur in ihrer hochsten Lage als 
anstehend vorausgesetzt werden diirfen und daselbst die 
obere Grenze einer Schichte bezeichnen. In .Felderu konnen durch 
den Diinger l!'remdlinge eingeschleppt werden. 

Sind die eekigen Gesteinsstiieke unter einem umgestiirzten 
Wurzelstbck odeI' im Jllaulwurfshaufen gleichartig, so kann mit 
groBer Wahrscheinlichkeit vorausgesetzt werden, daB dieses 
Gestein hier ansteht. 

Beim Bestimmell del' Gesteillsgrellzen leisten oft die K ul tur
gre 11 z e 11 auBerordentliche Dienste, wenn beide ~usammenfallen. 
So z. B. tragt del' Kalk Wald, ist in ihm JIlergel eingelagert, 
so tragt diesel' Wiesen und Felder. Der'W acholder (J uniperus) 
ist in manchen Gegenden an ein bestimmtes Gestein gebunden. 

Auch die Formen des Gelalldes sind oft ein wichtiger 
Behelf zur Be~timmung del' Gesteillsgrenzen, da sich eill Wechsel 
im Gesteine durch einen Bruch im .. Gehange, das steiler odeI' 
flacher wird, markiert; auch fazielle Allderungen kOllnen dadurch 
erkannt werden. Die Gehallge del' Ttiler sind in harten Gest.eillen 
steiler als in weichell. 

Schichtquellen unci sumpfige Stellen verrateu oft 
Gesteillsgrenzen. 
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Die Farbung des Bodens kaDn sieh mit dem Grade del' 
Feuchtigkeit, z. B. nach Regen, andern; ebenso unterschiedlich 
kann sie sein, je nachdem die Sonnenstrahlen auffallen. Abends 
und friih sind die Gesteine und Boden durch rote Sonnenstrahlen 
schein bar gefarbt. 

Geologische Aufnahme im Gebirge und Hiigelland. 
Dje Beobachtungen werden so£ort, auch wahrend des Weges, 

in del' Karte verzeichnet und im N otizbuch ausfiihrlich nieder
geschrieben: letzteres ist aus Zeitokonomie nieht immer del' 
:Fall; es werden wahrend des Wanderns nul' Sehlagworte und 
Verflachen notiert, welche wiihrend del' Rast im frischen Gedenken 
vollends ausgearbeitet werden, wobei ein Profil, wenn such 
nul' ein kurzes, ent
worfen wird. Auf 
ein fJeiBiges Ent
werfen von Detail- N 
profilen ist beson
dere Sorgfalt zu le-
gen und ein Profil 
erganzt das andere. c:: 
Da man beimW an- ~ 

.;:: 
o 
~ 

dern sich stets ver
gegenwartigte, ob 
man ins Hangende c 
odeI' Liegende geht, g 
so wird das Entwer- til 

fen des Profiles in ~ 
del' Regel keinfl 
Schwierigkeit haben. 
Auf einer eigenen 
Seite des N otizbuches 
beginnt man ein nll
gemeines Profil und 

Fig. 7. 

erganzt es allmahlich mit Teilprofilen, wenn man in die lOch
tung des begonnenen Profiles kommt. Doch sind uuch seit
liche Spriinge im Profile gestattet, wie dies kurz ZUVOl' beim 
Orientierungsprofil prlautert wurde. 

Del' Geologe begeht zuerst mit Vorliebe die Taler und 
Talchen, wei I sieh in diesen haufig brauehbare Aufschliisse find en; 
dann wandert er am Talendezur Bahe und langs des Riickens 
wieder hi nab. Dieses Prinzip hat den Vorteil, die Beobachtungen 
im Tale sofort mit jenen am Riicken kombinieren und etwaige 
Liicken erkennen und auch auffinden zu konnen; es bietet auch 
alOe vorteilhafte Kraftokonomie. Doch sei bemerkt, daB die 
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Beobaehtungen im Tale und seinen unteren Gehiingen Vorsicht 
erheisehen, da groBe Bliicke, manchmal ganze Gehangepartien 
abgerutscht sind, die Schiehtgesteine, durch Wasser unter
waschen, aus ihrer ursprungliehen Lagerung kamen, weshalb 
unrichtige Verflachen abgenommen wurden Ob das' eine oder 
andere der Fall sei, gibt die sorgHiltige Beobachtnng, besonders 
an jenen Stellen, wo eine derartige Tanschung ausgeschlossen ist. 

Reobachtungen, deren Richtigkeit bezweifelt wird, sind im 
X otizbuch mit ein oder zwei Fragezeiehen, je nach dem Grad 
des Zweifels, zu versehen. Stellt sich im weiteren Verlauf die 
Richtigkeit der Beobachtung heraus, so wird das Fragezeiehen 
ausgestrichen. 

An einem Beispiel (Fig. 7) sei der Vorgang der Aufnahme 
skizziert. In die Karte oder in eine vergriiBerte Skizze im 
Nofizbuch werden die Beobachtungsstationen mit fortlaufenden 
Zahlen, ebenso in den Notizen bezeichnet. Z. B.: 

1. Alluvium; wenig abgerundete und scharfkantige, meist 
faust-, selten bis 2 dm . groBe StUcke von Gnei's, Glimmer
schiefer und kornigem Kalk mit beilaufig ebensoviel gli?,1me
rigem Sand. Spuren einer vor kurzem stattgehabten Uber-
schwemmung. Halt im X-Bach an. . 

2. Biotitschiefer, in kleinen Felsen anstehend; reichlieh 
bis 11/2 em starke und bis 50 em lange weiBe Quarzwiilste. 
,k) 40 0 /15 h 8°. Banke 22 em stark, im Streiehen gewellt: 
akzessorisch, viele dunkelbraune bishaselnuBgroBe Granat
rhombendodekaeder (Belegstiiek Nr. l). Glimmeriger Sand al.~ 
Verwitterung. 

3. Wie 2. Biotitschiefer halt weiterhin gleieh an. 
4. Biotitsehiefer wie friiher, ..} 50° / l5h 100, ebenso t da

neben korniger Kalk, 5,5 m wahre ]l.Iachtigkeit, weiB und grau 
gebandert, ebengeschichtet (Beleg Nr.2). Darunter Biotitgneis. 

(Bisher ging man yom Hangenden in das Liegende.) 
5. Biotitgneis mit groBen Glimmerhauten, etwa Ih weiBer 

Quarz, wenig Feldspat. Sebr fest (Beleg Nr. 3). In 0,3 bis 
0,6 m starken Banken horizontal geschichtet. Antikline. 

(Nun ·geht man in das Hangende.) 
6. Kalk wie bei 4., gleichfalls eben geschichtet, ..} 300 13 h 

14°, 2,5 m maehtig. 
7. bis 8. Biotitschiefer wie 2.; bei 8. t 46°/3 h 2", beim 

weiteren Ansteigen steiler, am Rucken ..} 900, +-(Streichen) 9h 0° 
\). Gruner Amphibolschiefer, 5 m machtig, undeutlich ge

schichtet, stellenweise bis 2 mm starke und bis 3 em lange 

1) ..} = VerfUichen. 
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griine Amphibolnadeln (Beleg 
schiissige Verwitterungskruste. 
keilt dort aus. 

Nr. 4). Unbedeutende eisen
W urde bis 10: verfolgt und 

11. Ein Verwurf, t72°j6hOO, verwirft 9. 20 Schritte 
nach N. Amphibolschiefer keilt dann nach 27 Schritten aus. 

12. Von 9. ab Biotitschiefer wie friiher; bei 12. t 30 o/3 h 
10°, sonst glimmerige Erde. 

13. Gebanderter Kalk wie 6.; t 5 OJ 3h 12°; 15 m horizontale 
.iIlachtigkeit. 

14. Biotitgneis wie 5. ,t.. 0° (horizontal). Antikline. 

15. Kalklager, undeutlicher AufschluB. 
15. Wie 2. Biotitschiefer mit Granat. Zumeist Z1,1 glimme

rigel' Erde verwittert. 
Del' Geologe wandert im nachsten Tal aufwarts, beobachtet 

und notiert wie. friiher. Das Ergebnis del' Einzeichnung wird 
in del' Karte vorgemerkt. Die analog liegenden Punkte der
selben Gesteinsgl'enze, hier del' Kalksteinbanke, werden ver
bunden, wobei man die Verbindungslinie so zu ltriimmen hat, 

~'ig. 8. 

50 30 0 

wle es del' Schnitt del' Schichtenebene mit dem Gehange er
heischt; etwas raumliche Vorstelluug wird dies lehren. 

1st del: lHaBstab del' Karte so klein, daB eiu deutliches 
Einschreiben del' Zahleu nicht moglich ist, so entfallt dies und 
mau zeichnet nur die Gesteinsgl'enzen mit Blei- odeI' Farbstift 
ein. Die N otizen werden in gleichel' Weise gefiihrt mit kurzen 
Beisatzen zur Urientierung iu del' Karte. Eiue Detailkarten
skizze ill1 N otizbuch ist :;:u empfehleu. 

Bezliglich del' Schuitt- odeI' Grenzlinien sei folgendes be
merkt. Stehen die Schichten saiger (vertikal), so wird die 
Grenz- odeI' AusbiBlinie (Ausstrich) in del' Karte del' Streich
linie entsprechen, somit unbekiimmert urn die GeJandegestaltung 
in del' Karte eine Gerade sein, SO lange sich das Streichen del' 
Grenzschicht nicht andert. Findet eine Anderung statt und 
stehen die Schichten noch immer saiger, so wil'd neuerdings die 

Hofer, Anleitung z. geolog. Beobachten. is 
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Grenzlinie eine Gerade sein; ob diese beiden Geraden stunipf 
aneinanderstoJ~en oder durch eine Kriilllillung zu verbindell sind, 
wird durch Abnahme des Streichens an dem ZusammenstoB 
entschieden. Die Saigerstellung der Schichten, iiberhaupt der 

Grenzfliichen wird mit ~ eingezeichnet; die starke, liihgere 

Linie gibt stets die Richtung· des Streichens, del' Pfeil jene des 
Verfliichens an. 

Fig. !)8. 

a 

Liegen dieSchich
ten horizontal, so 
muss en die Grenz
linien nach Hohen
schichtenlinien ver
laufen; das Zeichen 

fUr dieseLage ist+. 
Sind· die Schichten 
geneigt - Zeichen 
hierfur ~ a4 ". 

Auf. Grund der 
Reobachtungen ent
wirft man mittels 
BIeistiftes oder }<'arb
stiften eine Profil
skizze, die spiiter an 
del' Hand del' Karte 
im richtigen MaBstab 
ansgefiihrt wird. It'ur 
das Kiirtchen (Fig. 7) 
ist das Profil in I<'ig. 8 
skizziert. Die ver
schiedenen Gesteine 
und Schichten wer-

10 den bei Bleistift-
500~--'---"'-"~,-=",-:,c,---1.--=~ • anwendung durch 

B E verschiedene, mog-

in das Profil eingezeicllnet; doch mnS 
gut erkennbar sein. 

lichst voneinander 
abstechende Zeichen 

die Lage der Schichten 

Da in diesel' Handskizze die Hohenverhiiltnisse nicht gee 
nugend beriicksichtigt sind,. so ergeben sich mehrere U ngenauig
keiten: doch zeigt das Profil den Gebirgsbau im allgemeinen 
richtig. 
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1st das Fallen bekannt, so liiBt sich die Grenzlinie mit Hilfe 
der lIohenlinien konstruieren. J\lan zeichne in die Karte bei A 
(Fig. 9a), dem Beobachtungspunkt, den V crflachungspfeil ein und 
verlangere die }!'allinie als Profillinie A E. Die Entfernungen 
der Hohenlinien werden auf einem Papierstreifen eingezeichnet 
und mittels diesen nebenan auf eine Gerade BE' (Fig. 9b) als 
Abszisse aufgetragen, auf die bei B errichtete Senkrechte BA 
werden, dem KartenmaBstab entsprechend, die Vertikalentfer
nungen der Hohenlin,icn cingezeichnet und aus allen diesen 
Punkten Parallele zu BE' gezogen. Von den in dieser (B E') 
mit den Papierstreifen bestimmten Punkten werden Senkrechte 
gefallt: wo diese die entsprechende Hohenparallele schlleidcn. 
sind die Punkte des Taggeliindes AE', dessen Gestalt im Schnitt 
der Fallinie durch Verbindung der H5henpunkte erhalten wird. 
Zieht man bei A eine Gerade, welche BE' unter dem Fall
winkel <p, B A nnter 1::: 90 - <p trifft, so ist dies die Grenz
schicht im Streiehen angesehen, oder deren Durchschnitt mit 
der Profilebene A E. W 0 diese Linie die Horizontallinien 
schneidet, trifft die Grenzfliiche Af die duzu gehorenden lIori
zontalebenen und schneidet diese deshalb in den Streichlinien 
.Man iibertragt mittels Papierstreifens die Entfernungen der 
Schnittpunkte a, b, c, d, f von' A B auf die Profillinie A E der 
Karte, zieht dort durch jeden Punkt die Streichlinien a' a", 
b' b", e' ce" usf. Der Schnittpunkt derselben mit der dazu
gehorenden Hohenlinie ist ein Punkt der Grenzflache. bzw. deren 
AusbiB. Die Verbindung dieser Punkte gibt die gesuchtc 
Grenzlillie. 

In diesem .Falle ist vorausgesetzt, daB die Grenz- bzw. 
Schichtflache eine Ebene sei; die beschriehenc Konstruktian 
1.~Bt sieh jedoeh aueh auf gekriimmte Grenzflaehen mit einiger 
Anderung iibertragen. ~fan erkennt die Kriimmung daran, daB 
z. B. die Grenzflachc in del' Karte nieht in dem konstruierten 
Punkt /", sondern im Punkt F an8teht, woselbst dns Streiehen 
wie bei A, das Fallen jedoch kleiner, und zwar 1::: a ist. lI'Ian ver
liingert die Streiehlinie von F bis 9 in die Profillinie bzw. Profil
ebene A E, und tragt die Lange A 9 in der Abszisse des Profils 
Yon B aus auf, womit man den Punkt F' erhalt. Dort. zeichne 
man den -1::: a ein und yerbinde dessen Schenkel mittels einer 
Kurve mit' del' Fallinie von A. Die Durchschnittspunkte dieser 
Karte mit den Horizontalen sind nun von A B gegeuiiber 
friiher etwas entfernter, weshalb man diese etwas grofieren 
Entfernungen auf die Profillinie A E auftragt, wie friiher durch 
diese Punkte die Streiehlinien zieht und deren Durchschnitte 
mit den dazugehorenden Hohenlinien als Punkte der (strich
lierten) Grenzlinie einzeichnet. 

3* 
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Liegen bei der Begehung die einzelnen Beobachtungspunkte 
del' G!,"enzfiiichen weiter auseinander, und iindert' sich deren 
Lage, so sind Zwischenstationen notwendig. Am genauesten 
fallen die Grenzlinien aus, wenn man sie schrittweise in del' 
Natur verfolgt, und hierbei in del' Karle die notwendige Orien
tierung findet. 

Rei Ubersichtsaufnahmen gestattet es die Zeit nicht, 
jedes Tal und jeden Rucken zu begehe.n. Man untersucht die 
Gerolle und Stucke, die del' Bach uahe seiner Mundung ab
lagerl und weiB dadurch, w-elche Gesteine im Tal anstehen. 
Aus dem Grad der Abrundung del' Stucke und unter Beriick
sichtigung ihrel' l<'estigkeit kann man auf die Lange des Trans
portweges schlieBen. Ebenso untersucht man den Gehiinge
schutt, welcher von den Gesteinen des Gehiinges ein Bild gibt; 
man kann daraus entnehmen, ob Gesteine, die man friihel' 
beobachtete, hier fortsetzen oder nicht. Hierbei ist Sorg£alt 
auch darum notwendig, da leicht zerreibliche Gesteine, wie z. B. 
weiche Schiefer, nul' in klein en Splittern zwischen groBeren 
Stiickenversteckt vorkommen konnen. 

Aus den Geliindeformen und dem petrographischen Charakter 
der Bachstucke wird del' geologische Aufbau mit mehr oder 
weniger Wahrscheinlichkeit kombiniert. Hat das Gebiet lockere 
Uberdeckungen, z. B. GIazialablagerungen. jungtertiiiren Schotter, 
so konnen die Schwierigkeiten diesel' Kartierungsmethode be
!leutend wachsen. 

GeologiBche Aufnahmen im Flachlanel. 
Das Flachland besteht gewohnlich aus lockeren ode!," tonigen 

Bildungen; im groBen Ganzen geIten fiir die geologische Auf
nahme dieselben Prinzipien. wie sie voranstehend erliiutert 
wurden; doch hat hier der EinfluB des Bodens auf die Vege
tation nocli groBere Bedeutung und wiederholt fallen Kultul'
und geologische ll-renzen ganz oder nahezu zusammen. Doch 
kanu durch fortgesetzte Bearbeitung des Acker- und Wiesen
bodens eine bedeutende petrogrllphische Anderung del' Krume 
und damit auch ihrel' Vegetation eintreten. Durch das PHiigan. 
durch die abtragende Tiitigkeit des Wassel's werden auch die 
urspriinglichen Grenzen del' losen Ablagerungen in der obersten 
Lage verschoben. 

Die petrographischen Bemerkungen iiber Sande und Gerolle 
(S. 39) werden hier ganz besonders beriicksichtigt werden 
miissen. Aufschliisse bieten die Steillehnen del' Terrassen, 
Wasserrisse aller Art, eingeschnittene Fahrwege und Eisen
bahnen, umgeworfene Wurzelstocke von Biiumen, Brunnen
grabungen; vielfach muB hier jedoch der Erdbohrer (s. S; 17) 
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helfen. Die Bohrungen macht man anfanglich in groBeren 
Abstanden; geben sie iibereinstimmende Aufschliisse, so gibt 
man zur Kontrolle noch in der Mitte des abgebohrten Fe Ides 
eine Bohrung; bestatigt diese das friihere Ergebnis, so ist diese 
FIache geologisch erschlossen. Geben zwei Bohrungen A und B 
verschiedene Aufschliisse, so gibt man in der Mitte eine neue C; 
findet man mit .A Ubereiustimmung, so wird man zwischen B 
und C bohren usf., bis endlich die Grenze der Ablagerungen 
getroffen wurde oder die Entfernung der Bohruugen nach dem 
MaBstab der Karte nur mehr etwa 1 mm betragt, so daB die 

Fig. 10. Fig. 11. 

~ 
Grenze geniigend genau bestimmt ist. Aus der Kombination 
der Tiefen und der GeHiudegestaltung, also aus einem Profil 
kann man entnehmen, welche Schichten tiefer liegen, also alter 
sind. Um Fehlschliisse zu vermeiden, empfiehlt es sich, eine 
Bohrung B nahe der Grenze zweier Ablagerungen moglichst tief 
nieder zu bringen; die beiden Figuren 10 und 11 sollen diese 
.Moglichkeiten erliiutern. In der Karte wird nur der petro
graphische Charakter des tieferen Bodens dargestellt und die 
geringmachtige, von der Kultur veranderte Deckschicht denke 
man sich abgehoben. 

III. Beobachtungen. 
Bei jeder Beobachtung wird der Geologe eine Reihe von 

Fragim zu beantworten und das Ergebnis zu verbucheu haben. 
Diese Fragen seien im nachfolgenden als Schlagworte gegeben. 

1. Die Gesteine; 
junge Ablagerungen und Versteinerungen. 

A. Gesteine. 
Bei Eruptivgesteinen: 1st der petrographische Cha

rakterim Aufschlusse durchweg gleich:- 'Venn nicht, so ist jede 
verschiedene Abteilung flir sich zu beschreiben, das gegenseitige 
Verhalten (Ubergang oder scharfe Grenze) zu notieren, dUl"ch 
eine maBstabliche Skizze die Verteilung der einzelnen Gesteins
arten festzustellen. - Name des Gesteins - Farbe, Harte, Textur, 
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mittlere und groBte KorngroBe, Streckungserscheinungen. 1st. das 
Gestein einfach magnetisch (beide Nadeipole werden angezogen) 
oder poiarmagnEitisch (nur ein Pol wird angezogen)? Stellen 
groBter Anziehung. - Ubergemengteiie, ihre mineralogische 
Natur, Form, GroBe, Haufigkeit und Verteilung. Feisformen. 
Akzessorische Bestandmassen: Impragnation, 
Knolien, Linsen, Adern, Gange, Stocke -AbsonderlllJg: 
kuboidisch, polyedrisch, plattig, kugelig, sauiig, Lage del' 
Saulen. Durchsetzen der Eruptivgesteine untereinander. und 
durch Sedimentgesteine. - JHetamorphose, besonders im Kontakt, 
GroBe des Kontakthofes. Ubergange eingehend studieren, 
Beiegstiicke rnitnehmen. 

Bei geschichteten Gesteinen. Name des Gesteins. 
Petrographische Zusammensetzung. Sind die Schichtflachen 
deutiich, eben, rauh, gefaltelt {kleine 1<'alten), gefaitet, .Richtung 
der Falten, Kreuz- und Diagonaischichtung, auskeilende Wechsel
lagerung? - Wellenfurchen (Ripplemarks), Hieroglyphen, 
Kriech- und FKhrtenspuren, Stylolithe, TierfKhrten, Knollen, 
sogenannte fossile Regentropfen eigentlich Gasblasen. - Wird 
die Schichtung von Einlagerungen, z. B. Glimmer in manchen 
Sandsteinen, bedingt oder durch 'Wechsel der petrographischen 
Beschaffenheit einzelner Schichten, z. B. fein- oder grobkornigen 
Sandstein, auch init Konglomerateri oder durch Farbenwechsel?
Sind Austrocknungsspriinge vorhanden, wie stehen sie gegenseitig, 
sind sie und mit was ausgefiillt? - Ubergang einer Schicht in 
eine andere (Fazies). Veranderungen an den GrenzflKchell der 
Schichtgesteine. 

Bei K 0 n g 10m era ten: Mittlere und groBte GroBe der 
Geroile, deren verschiedene Gesteinsarten, MengeverhKltnis der 
Gerolle zum Bindemittel, dessen petrographische Natur;gehoren 
die groBten Gerolle derseiben Gesteinsart an? Gerolle mit Geroll
eindriickell, hohle, zerbrocbene Gerolle. Herkunft der Gerolle.
San d s t e i n (siehe fluviatile und marine Sandablagernngen 
[S. 39J). - Ph y II it: Ubergange in Fleck-, Frucht-, Knoten
schiefer. - Bei den kristallinen Schiefern, besonders Gneis, ist, 
wenn moglich, schon im Felde festzustellen, ob sie umgewandelte 
Sediment- (Para-) oder Ernptiv- (Ortho-) Gesteine sind. 

Ve r wit t e ru n g. 1<'arbenandernng, Kliiftung und ihre 
Ursache. Ubergangsglieder zum urspriinglichen Gestein, stiickig, 
sandig, lonig. - Verhalten gegen Saure. -- SeklmdKre Bil
dungen. - Frnchtbarkeit. - Schreitet die Verwitterung vom
rage oder von einer Kluft vor? - Schuttbildung, GroBe nnd 
Gestalt der Stiicke, GroBe und N eignng del' Oberflache der 
Schutthalde (rnittels Klinorneters). Rezente Bewegungen (Ge
kriech, So~iflnktjon).-- Die Verwitterungsprodnkte sind ein-
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gehendst zu studieren, da sie oft das andernorts verdeckte 
Gestein verraten, wobei jedochbei del' Ortsbestimmung Ab
schwemmungel! beriicksichtigt werden mUssen. 1m Verwit
terullgsprodukte konnen Scherben und Stiicke des urspriing
lichen Gesteins vorkommen. - Ansammlungen. - Verwitterungs
formen illl groBen und kleinen. - Gehiingelehm. 

Die mitgenommenen GesteinsbelegstU('ke, wobei scherbige 
AbfiiJle fUr Diinnschliffe wiJlkommen sein konnen, gestatten 
daheim eine weitergehende petrographische Untersuchnng und 
Be.schreibung. 

Die Gesteine (Felsen) sollen beim Wandern hiiu/ig ange
schlagen . und untersucht werden, um keinen Wechsel zu uber
sehen. Von den Eruptivgesteinen sind moglichst viele Proben 
mitzunehmen, besonders dann, wenn Abarten erst im Diinnschliff 
unterschieden werden konnen. So z. B. konnen zwei nachbarliche 
Basaltkuppen zwei verschiedenen Basaltarten angehoren. Auch 
allmiihliche Ubergiinge der Eruptivgesteine konnen mikro-' 
skopisch nachgewiesen werden, .wenn die entsprechenden Proben 
vorliE:gen. 

B. JUDge Ablagerungen . 
• lolische Ablagerungen.' LeiB und Flugsand. Decken·. 

Gehiing- oder TalloB:- LoBkindeln; Ausdehnung und Verteilung 
del' Ablagerungen. Wasserfiihrung. Versteinerungen. Ge
schichteter LoB mit groBeren Kornern odeI' gar. Gerollen und 
entsprechenden Versteinerungen ist finviatil. - Dunen: Profil, 
GrundriB, einfache, Zwillings - Bogendiine, ihre gegenseitige 
Anordnung, Wanderung; ursache des Stillstandes, Verteilung 
del' verschieden groBen Korner, aus was bestehen sie? Lage 
und Hiiufigkeit del' Rippels. Innere Struktur del' Diine. Kalk
gehalt. Wasserfiihrung. Kantengerolle (Dreikanter), Form. 
petrographischer Charakter, Oberfliiche .. 

. Fluviatile und marine Ablagerun·gen. Querschnitt
skizze durch den AufschluB. 1st nur Sand oder diesel' mit Ge
rollen vermischt? 1m letzten FaIle, was herrscht vor? 1st 
lagen- odeI' linsenformige Sc.hichtung, diese horizontal oder wie 
geneigt,~ Kreuz- und Diagonalschichtung? Aus was besteht 
der Sand, sind die Korner scharf odeI' gerundet, deren GroBe, 
an verschiedenen Orten (von del' Einschwemmungsstelle ab
nehmend)? Sind Feldspat- odeI' Glaukonitkorner, Tongallen 
vorhanden? Petrographische odeI' relative !lengenverhiiltnisse; 
,woher stammen die Gerolle und welches Gestein gibt die 
groBten, welches die kleinsten Gerolle, waruni ('Viderstands
fiihigkeit, Transportweg)? - Form bzw. Grad del" Abrundung, 
-, W 0 sind die groBten GeroIle, wo die kleibsten (Richtung 
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del' Einschwemmung)? Welche Seehohe hat die hochste und 
tiefste Ablagerung? Sind talftemde Gerolle vorhanden, welche 
auf einen friiher anderen FluBlauf verweisen? Fluviatiler 
oder mariner UrJlprung. - Vorkommen von Versteinerllngen 
(frisch oder abgerollt), Erzen, Edelmetallen, Edelsteinen, Nutz
sanden. - Wasserfiihrung. Schotterebene oder Delta. 

In den glazialen Ablagerungen zeigen Schlamm, Sand 
und Geschiebe keine Schichtung, aile diese BestaIidteile liegen 
wirr durcheinander. Die Geschiebe sind oft nur teilweise, z. B
an den Kanten, abgerundet und manehe, besonders die der 
weicheren Gesteine (Kalk, Serpentin) oder dichte, harte Silikat
gesteine zeigen im frischen Zustande bei guter Beleuchtung 
mehr oder weniger deutliche Kritzen und Schrammen. GroBe. 
petrographische Beschaffenheit, relative }lenge der Gesehiebe: 
- Ihre urspriingliehe Heimat? Eingelagerte, ziemlieh regel
miiBig anhaltende tonige Lagen verweisell auf eine Interglazial
zeit; Banderton. Dureh das Absehmelzen der Gletseher wurden 
die Glazialablagerungen aufgeschwemmt und konnten sieh naeh 
ihrer KorngroBe sehiehtenartig umlagern, wobei die Kritzen an 
den Gesehieben rasch verschwillden (Fluvoglazialbildungen). -
1m Talboden sind die alten Grundmoriinen, die im Gehiinge zu 
hoheren, meist groBenteils erodierten Glaziaiterrassen, seltener 
mit Seitenmoriinen (oft nur einzelne Blocke), hinanreichen 
konnen. Die Endmoranen legen sieh bogenformig querweise im 
Tal; dahinter oft Seen odeI.' Torflager. Erratisehe Bloeke (ihre 
Heimat?), polierte und gesehrammte Gesteinsfliichen (Gletseher
schliffe) und Rundhocker sind als weitere Beweise einstiger 
Vergletseherung aufzusuchen und in der Karte einzuzeichnen. 
Bei Gletseherschliffen ist die Richtung der Schramm en mittels 
Kompasses zu bestimmen; sie wird an dem entspreehenden 

art der Karte mit ".Jf markiert. In der Bewegungsrichtung 

des einstigen Gletschecs fiihlt sieh der Schliff glatter, als ent
gegengesetzt an. ·Erratisehe Blocke werden mit einem * '), 
Riesenkessel, welche oft auch glazialen Ursprungs sein konnen, 
mit @ in der Karte bezeichnet. Von letzteren wird ein maff
stabliches Profil gezeichnet und die darin vorgefundenen Scheuer
steine werden petrographiseh beschrieben. - Sind in den Glazial-. 
ablagerungen Mergellager, werden sie ausgeniitzt? Beschrei
bung derselben. - Hilden weiche, geschichtete, z. B. tertiiire 
Ablagerungen die Unterlage des }Ioriinensehotters, so sind deren 
Schichten wiederholt bis auf eine gewisse Tiefe gestaueht. -
Bis zu welcher Seehohe reichen die Glazialspuren? Hat eine 

1) 1st der· petrographische Charakter der Blocke .erschieden, >0 soli 
dies nach treier Wahl kenntlich gemacht werden. 
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Illehrfache Vergletscherung stattgefunden (Interglazialeinlage
rungen)? - Finden sich Tie\'- und Pflanzenreste, Artefakte 
(Steinwerkzeuge, Grad ihrer Bearbeitung), menschliche Knochen, 
welche und in welchem Teile' des Profils ~ Formen der Glazial
landschaft in Talern und Flachboden. Drumlins, Asar, Kames· 
Entstehung del' Seen im Glazialgebiet (Endmoriine, Ausschaufe
lung, priiglazialer See). - Zusammenhang del' Endmoranen 
mit Urstromtalern. 

Gletscher, Lawinen, Grunde'is. 1st eine Karte vorhan
den, so ist sie zu kontrollieren, wenn notwendig auch zu ver
bessern, was manchmal besonders wegen del' Lage del' Schnee
grenze und des Gletscherendes notwendig ist, falls die Karte 
alter ist. ]i'ehlt die Karte, so ist dieselbe nach del' auf S. 24 
gegebenen Anleitung oder VOlll Geodaten anzufertigen. Das 
Aneroid wird von groBem Nutzen sein. Wenn im Notizbuch 
des Geologen stets der Tag del' Beobachtung an del' Spitze 
vorgemerkt sein solI, so ist dies bei Gletscherbeobachtungen 
um BO mehr notwendig. - Tal- oder Hiingegletscher. Die Lage 
und Beschaffenheit des Gletscherendes, Form, GroBe und Lage 
des Gletschertors und del' Endmoriine; altere tiefere Endmoranen; 
.aloranenseen; Gletscherschliffe; 1{undhocker; bloBgelegte Grund
morane, ihr petrographischer Charakter; verlaBliche Angaben 
iiber den Stand del' Endmorane zu verschiedenen Zeiten (Lange 
lind Dauer del' Riick- und Vorwartsbewegung). Gletscherbach, 
Wassermenge, JUenge del' suspendierten erdigen Bestandteile 
durch Stehenlassen einer gemessenen Wassermenge bestimmt, 
Temperatur des Wassel's und del' Luft beim Gletschertor, 
'Witterung del' letzten Tage. Serten- und ,Mittelmoranen, Hohen
lage del' ersteren gegeniiber del' Gletscherflache, Ausdehnnng 
und petrographischer Charakter. Gletschertische und -miihlen, 
deren Lage ist in del' Karte genau anzugeben oder anderweitig 
zu fixieren, Skizze vom Gletschertisch, Sand kegel, Form del' 
Gletscheroberflache und EinfluB del' Breite auf dieselbe; Liings
profii. Rand-, Langs- und Querspaiten, deren Breite und Verlauf, 
lokale Ursachen; die bedeutendere~. Spaiten, Gletscherfall und 
-bruch sind in die Karte einzuzeichnel1. Verlauf del' Schmutz
stre\fen an del' Oberftache und del' blauen Bander (wo beg-innen 
sie?) im Eise. Hohenlage und Verlauf del' Firngrpnze, bei welcher 
auch .aIittelmoranen oberflachig yerschwinden; liegt dieselbe 
inhalber Hohe zwischen Firnkamm und Endmorane? Dicke del' 
einzelnen Firnlagen und GroBe del' Firn- und Gletscherkornel' 
in den verschiedenen Hohen. Veranderung des ,Firnes mit del' 
Tiefe (in Spalten sichtbar). }1ittlere Hohe des Firnkammes, -
Sind am Gehange Spnren einer hoheren Lage (groBere Machtig
keit) des Gletschers yorhanden? Die Vegetation in del' Niihe 
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des Gletschers. - Die Bestimmung del' Gletschel'geschwindigkeit 
vel'langt langel'e Zeit und kann nicht Sache des wandernden 
Geologen sein; sie sei trotzdem el'wahnt: An einem fixen und 
gut markierten Punkt des Rundes ",ird del' Theodolit uufgestellt 
und in del' Richtung del' Gletscherbreite visiert, am anderen 
Gletscherl'and dus Eintreffen diesel' Visur il'gendwie dauerhaft ge
kennzeichnet (Uyre). In dieserVisur (Gel'aden) werden auf dem 
Gletscher in ziemlich gleichen Entfernungen groBere Gesteins
stUcke gelegt odeI' Holzpfiihle in ihn eingetrieben, die einen 
wie die anderen irgendwie mit dauerhafter Farbe, am besten 
mit Zahlen bezeichnet; nach einer gewissen Zeit, z. B. ulljahrJich, 
wii'd mittels des Theodolits wieder dieselbe Visur zur ~lyre 
genommen, dieselbe am Gletscher kenntlich gemucht und die 
kiirzeste Entfernung jeden Gesteinsstiickes (Pflockes) von del' 
markierten Visur gem essen. Wie war die Richtung del' Be
wegungen? In Ermangelung eines Theodolits muB del' Hand
kompaB mit Spiegelvisur geniigen. 

Sind bestimmte Lawinengange? Staub- und Grundlawinen? 
Ihre Wirkungen (nach verHiBlichen Augenzeugen) und Reste. 

Grund- odeI' Steineis, besonders in polaren Gegenden. 
Kornig? Geschichtet? Lagerungsverhaltnisse, ~Iachtigkeit, Tiefen
lage, Alter, Entstehung (gefrorenes Grundwasser, alter Gletschel', 
alte Schneemulde)? -,Virkungen des Frostes? 

Torfmo ore, s u bm a ri ne Walde r. Art des J\foores (Flach-, 
Hbergangs- oder Hochmoor). Art des Torfes (Rasen-, Moor-, 
Pechtorf). Vorkommen von Wasser (Wasserkissen). lIachtigkeit 
und Lagerung del' einzelnen Torfsorten. Sind Stamme vorhan
den, von welchem Holze, sind sie aufrecht mit vVurzeln odernach 
welcher Richtung liegen sie, in welchem lIaBe sind sie breit
gequetscht? Sind andere Holzarten, z. B. Legfohre, vorhanden? 
Find en sich und in welcher Schicht Tier- odeI' Kulturreste? Die 
Beschreibung del' Ietzteren. Sind Schwefelkies, erdiger Kalk, 
Ortstein, Raseneisenerz, Kieselgur, Viviauit, Harze, Doplerit, 
Fichtelit u. dgl. vorhanden, wie und wo kommen sie vor? 
}lomente ihrer Bildung (Quell- und Seemoore). LiiBt sich del' 
Zuwachs an Torf nacho ooen und seitlich feststellen odeI' ist 
dasWachstum beendet., warum (Klimawechsel, Entwaldung usw.)? 
l\Ioorausbriiche? Boden des ]\Ioores (Seekreide, Faulschlamm). 
Geologisches Alter. Diluviale Torfmoore. Zusammenhang mit 
der Eiszeit: Gewinnung. Verwendung des Torfes und .Jahres
erzeugung. 

Sind an der lIIeereskiiste begrabene Waldungen und wie 
liegen sie gegeniiber der Flut und Ebbe? Wie weit reicht die 
Ablagerung ins l\leer? Kommen diese Baume jetzt und wo vor? 
Haben sie .\ste und Laub odeI' sind sie nul' Klotze (Treibholz)? 
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Sind 'V urzelstOcke ,"orhanden und wie liegen diese? In was 
liegen die Stiirnme und von was und wie miichtig sind sie 
bedeckt? Geologisches Alter. Sind andere Anzeichen einer 
Verschiebung del' Kiistenlinie vorhanden-: 

C. Versteinerungen. 
Die hohe stratigraphische Wichtigkeit del' Versteinerungen 

bedingt den groBten Eifel' zumAufsuchen und Samrneln derselben. 
In einem Aufschlusse miissen die Versteinerungen schichten
weise gesammelt und auf Grund eines skizzierten Pro fils be
zeichnet werden; diejenigen, welche nicht einer bestirnmten 
Schicht entnomrnen werden und ab'gerutscht, z. B. lose auf del' 
Halde, herumliegen, werden eigens mit "lose" bezeichnet. -
Das Herausstemmen einer Versteinerung aus einem festen Gestein 
erheischt Geduld und einige Geschicklichkeit; man stemnit mit 
dem Spitz- und BlattmeiBel urn die Versteinerung in einigel' 
Entfernung von ihl' einen grabenformigen Ring aus; hat der
selbe eine entsprechende Tiefe erreicht, so wird in ihm del' 
BlattmeiBel an mehreren Stellen sehr vorsichtig Hach in del' 
Richtung un tel' die Versteinerung einige Male eingeklopft und 
dies so lange fortgesetzt, 'bis sich das umrandete Stiick hebt. 
Zerbricht es hierbei, so bekommen die einzelnen Stiicke gleiche 
Bezeichnung und getrennte Verpackung; sie werden dann zu 
Hause geklebt. Nicht selbst gesammelte Versteinerungen miissen, 
was ~'undort anbelangt, mit Vorsicht aufgenommen werden, 
besonders dort, wo mit ihnen Handel getrieben wird. Leicht 
zerbrechliche Versteinerungen werden in Schachteln odeI' kurzen 
GJasrohren mit Watte, Moos, Seidenpapier, Kleie, Siigespiinen 
u. dgl. sorglich verpackt. - Erhaltungszustand, Versteinerungs
material. - Sind die Versteinerungen abgerollt (sekundiire 
Lagerstiitte), sind sie zerbrochen, gezerrt odeI' verquetscht, naeh 
welcher Richtung? Sind nul' die Abdriicke de.r Versteinerungen 
vorhanden, so werden mitteis Glaserkitt Abgiisse genommen. 
Sind die Versteinerungen in einer Schicht gleichformig verteilt 
odeI' treten sie in groBeren odeI' kleineren Linsen, in Konkre
tionen auf? Locher del' Bohrmuscheln. Manchmal wittern 
die Versteinerungen aus dem Gestein heraus und das Sammeln 
an der Oberfliiche ist ergiebiger als das Zerschlagen des Ge
steins. - Kristalliner Kalk u. dgl. pHegen keine Versteine
rungen zu fiihren, hingegen sind dichter Kalk, Mergel, Sand
stein (insbesondere del' tonige), Schieferton, Ton, Tuffe, Sand 
oft petrefaktenreich. ]lIan scheue keine Muhe beirn Suchen und 
wiederholt gelingt es nach langem endlich eine Versteinerung 
aufzufinden" 1st del' }'undort sehr ergiebig, so notiere man 
auch fUr jede Spezies den Grad del' Hiiufigkeit. 
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In Buu- und Pflastersteinen einer Stadt u. dgl. findet man 
manehmal Versteinerungen; man wird sieh urn deren Herkunft 
erkundigen. 

DaB die Versteinerungen zum Bestimmen des geologischen 
Alters del' Sehiehten dienen, ist bekannt; wenn aueh ihre Be
stimmung groBenteils zu Hause an del' Hand del' ausreiehen
den Literatut' gesehieht, so empfiehlt es sieh doeh, daB del' 
junge Geologe schon VOl' seiner Ausreise die Kenntnis del' 
wiehtigsten Leitversteinerungen sieh aneignet, da er ja doeh 
in den meisten Fallen aus del' vorhandenen Literatur weiB, 
welehe Sehiehten er in seinem Gebiet zu erwarten hat. Er 
kartiert petrographiseh und 'bestimmt mittels del' Versteinerungen 
das Alter von jedem Gesteinsband. Gehen zwei Bander im 
Streiehen ineinander iiber, sind sie also faziel versehieden, so 
sind sie dennoeh gleieh alt, was aueh von den beiden. ein
geschlossenen Faunen odeI' Floren gilt, welehe wesentliehe 
U ntersehiede zeigen kannen. Der Fundort del' Versteinerungen 
wird in del' Karte mit ® bezeiehnet. 

2. Die Lagernngsverhiiltnisse. 
Die Lagerungsverhiiltnisse del' Eruptivgesteine wurden 

bereits bei den petrographischen Verhiiitnissen (S. 37) angedeutet. 
Beziiglieh del' gesehiehteten Gesteine sei zu S. 38 folgen
des noeh bemerkt: 

Del' Anfiinger sieht oft jede nahezu gerade Fliiehe a15 
Sehiehte an. Sehiehtfliiehen sind viele neben- odeI' liberein
ander; konkordant, manchmal dureh eine andere Farbe so£ort 
erkennbar; wiederholte und parallele Einlagerungen verraten 
die Sehiehtung. Die Sehieferung durehsetzt solehe Einlage
rungen, ist in del' Regel ganz eben und liefert dunne Platten; 
tritt besonders im Dachsehiefer auf. 

Unter Baumen soll die Sehichtung nieht bestimmt werden, 
da die Gefahr besteht,daB sie dureh Wurzeln aus ihrer ursprung
lichen Lage kam. Nahe del' Oberflaehe 'kannen die Sehiehten
kapfe dUl'eh Rutschungen umgebogen sein und geben ein falsehes 
Verflachen. Bei Baehen ist die Sehiehtung oft verrutscht. 

Die Schiehtung an Steilabstlirzen erkennt man manehmal 
sehr gut an den ihr entsprechenden Vegetations- bzw. Rasen
bandem. 

Die Lage derSchiehtung im Raume wi I'd dureh ihr Streieheu 
und Verflaehen mittels Kompasses festgelegt, was bereits aul;. 
S. 10 besehrieben wurde. In del' Karte wi I'd diese Lage durcb 
einen Pfeil eingezeiehnet, dessen liingerer und starkerer Stricb 
dem Streiehen, del' eigentliehe Pfeil dem Verllachl"ll (Fallen) 
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entspricht (S. 34). Diese Linien miissen reduziert, d. h. auf 
den 8stronomischen Meridian bezogen (S. 8); in die Karte ein
gel!~ichnet werden. Wie man das allgemeine oder generelle 
Streichen und ~'allen mit Hilfe der Hohenschichtenkarten be
stimmt, wurde auf S. 20 erlautert. 

1st die Schichtung diinnschieferig oder in Banken, Mach
tigkcit derselben? Sowohl von· den einzelnen Banken, als auch 
von einem ganzen Verbande, z. B. einem Kalksteinlager wird, 
wenn leicht tunlich, die' wahre Machtigkeit, d. i. die senk
rechte, kiirzeste Entfernung vom Hangenden zum Liegenden, 
gemessen. An Banken und geringmachtigen Ablagerungen kan'n 
dieselbe unmittelbar mit dem Meterstab oder MeBband bestimmt 
werden. Wenn man jedoch ein Lager oder ein ganzes Schichten
paket horizontal iiberschreitet,das Fallen desselben mittels 
Klinometer feststent, so muB die wahre Miichtigkeit durch Kon
struktion oder Rechnung gefunden werden. 

Fig. 12. 

A B = w = wahre lIiichtigkeit, 
C B = v = vertikale oder saigere 11iichtigkeit, 
B D = h = horizontale oder sohlige Machtigkeit, 

((J = l"allwinkel. 
1m i":. A B D ist tv == h . Bin ((J. 

lin l::" ABC ist tv = V • COB ((J. 

Mit diesen Gleichungen wird die wahre Miichtigkeit bestimmt; 
dabei bedient man sich der natiirlichen Werte der trigono
metrischen Funktionen (s. nebenstehende Tabelle). 

Man hat z. B. beim horizontal en Uberschreiten eines Lagers 
die sohlige Machtigkeit B D = h mit 25 m und das Verfliichen 
mit 32 (I gefunden; so ist die wahre Machtigkeit tv = 25 . 0,52992 
= 13,248 m. 

Konstruktiv ist die Losung ebenfalls einfach. Man zeich
net B D nach einem beliebigen MaBstab, tragt bei D mittels 
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Trigonometrische Funktionen (wahre Lingen). -
Grad I sinus tang ens {!otangens cosinus I Grad 

° 0,00000 0,00000 00 
I 1,00000 90 

1 0,01745 0,01746 57,290 0,99985 89 
2 0,03490 0,03492 28,636 0,99939 88 
3 0,05234 0,05241 19,081 0,99863 87 
4 0,06976 0,06993 14,301 0,99756 86 
5 0,08716 0,08749 11.430 0,99619 85 
6 0,10453 0,105 10 9;514 0,99452 84 
7 0,121 87 0,12278 8,1443 0,99255 83 
8 0,139 17 0,14054 7,1154 0;99027 82 
9 0,15643 0,15838 6,3138 0,98769 81 

10 0,17365 0,17633 5,6713 0,98481 80 
11 0,19081 0,19438 5,1446 0,981 63 79 
12 0,20791 0,21256 4,7046 0,978 15 78 
13 0,22495 0,23087 4,3315 0,97437 77 
14 0,24192 0,24933 4,010 8 0,97030 76 
15 0,25882 0,26795 3,732 1 0,96593 75 
16 0,27564 0,28675 3,4874 0,961 26 7~ 
17 0,29237 0,30573 3,2709 0,95630 73 
18 0,30902 0,32492 3,077 7 0,95106 72 
19 0,32557 0,34433 2,9042 0,94552 71 
20 0,34202 0,36397 2,7475 0,93969 70 
21 0,35837 0,38386 2,6051 0,93358 69 
22 0,37461 0,40403 2,4751 0,92718 68 
23 0,39073 0,42447 2,3559 0,92050 67 
24 0,40674 0,44523 2.246 ° 0,91355 66 
25 0,42262 0,46631 2,1445 0,90631 65 
26 0,43837 0,48773 2,0503 0,89879 64 
27 0,45399 0,50953 1,9626 0,89101 63 
28 0,46947 0,53171 1,8807 0,88295 62 
29 0,48481 0,55431 1,804 ° 0,87462 61 
30 0,00000 0,577 35 1,732 1 0,86603 riO 
31 0,51504 0,60086 1,6643 0,857 17 50 
32 0,52992 0,62487 1,6003 0,84805 58 
33 0,54464 0,64941 1,5399 0,83867 57 
34 0,55919 0,67451 1,48256 0,82904 56 
35 0,573 58 0,70021 1,428 15 0,819 15 55 
36 0,58779 0,72654 1,37638 0,80902 54 
37 0,60182 0,75355 1,32704 0,79864 53 
38 0,61566 0,78129 1,27994 0,78801 52 
39 0,62932 0,80978 1,23490 0,777 15 51 
40 0,64279 0,839 10 1,19175 076604 50 
41 0,65606 0,86929 1,15037 0,75471 49 
42 0,669 13 0,90040 1,11061 0,74314 48 
43 0,68200 0,93252 1,07237 0,73135 47 
44 0,69466 0,96569 1,03553 0,71934 46 
45 0,70711 

co~~O:;e~~ t 1,00000 A O,~07 11 t 45 
cosinlls t tangens i j SinUS I 
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Transpol'teul's odel' Kompassesden Fallwinkel cp auf und zieht 
die Gerade in der Richtung DO; falIt man von B aus hieratlf 
eine Senkrechte B A, so ist dies tv = die wahre J1Ilachtigkeit. 
\Val' der Boden geneigt, z. B. BE, so zeichnet man diese N ei
gung a und bei Eden Fallwinkel cp ein und verfahrt wie fruher. 

Del' 1:: cp wird mittels des Kompasses bei dieser Zeichnung 
wie folgt gefunden, wobei eine horizontale, eisenfreie U nterlage 
vorausgesetzt wird. .lIfan legt eine KompaBkunte an B D und 
notiel't den Stand del' Nadel; man dreht dann sehr yorsichtig 
den auf dem befestigten Papier liegenden KompaB so lange, 
bis am Stundenring cpo mehl' odel' weniger als fruher abgelesen 
werden. Dabei muB die KODlpaBkante stets dul'ch den Punkt D 
gehen, yon welchem aus Jangs del' Kante die Bleistiftlinie DO 
gezogen wird. Hierauf senkl'echt wird von B aus die wahre 
Machtigkeit B A = tv gezeichnet und deren Lange an dem fur 
B D gewahlten .lIlaBstab gem essen. 

Ein in del' Praxis h1tufiger vorkommender Fall del' Mach
tigkeitsbestimmung wird ebenfalls am einfachsten ~onstl'uktiy 
gelost. a b sei del' AusbiB eines Schichtenkomplexes, dessen 
Machtigkeit zu bestimmen ist . .lIlan 
hat den .Fallwinkel cp bestimmt; Fig. 13 a. 
dann visiel't man von a mit auf
gestelltem KompaB nnch b und 
lese unter den auf S. 12 genann
ten Vorsichten den Boschungs
winkel a am Klinometer abo Die 
Lange a b wird mitt!)ls Schl'itt
maBes (dessen Reduktion S. 22) 
oder MeBbandes bestimmt. Auch 
bei b wird del' Fallwinkel del' 
Gl'enzflache gem essen, del' in den 
meisten Fallen ebenfalls cp sein wird; ist er etwas verschieden, 
so kann man in die Konstruktion den .lIlittelwert del' beiden 
beobachteten Fallwinkel einsetzen. Es sind somit aile Ele
mente zur Herstellung dieser Figur gegeben, welche man mit 
einem fiir ab gewahlten, beliebigen MaBstab ausfiihrt; fallt man 
von b auf ac eine Senkrechte tv, so ist diese die wahre .lIIachtig
keit. Aus der Fig. 13a ergibt sich auch tv = ab . sin (a + cp); 
die wahre .lIlachtigkeit kann also mit Hilfe del' Tabelle (S. 47) 
rasch berechnet werden. Fallen Gehange und Grenzflache nach 
gleicher Richtung, so ist tv = ab· sin (cp - a). (Fig. 13b.) 

In Steilabfallen ist es oft nicht moglich, die Lange a b 
direkt zu messen, in welchem Falle das Aneroid. oder eine 
gute Hohenschichtenkarte dient, womit del' Hohenuuterschied 
h von a und b gefunden wird. Fiir diesen wahlt man einen 
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MaBstab, zieht von a eine Vertikale a d, von d die Horizontale 
bis zum Durchschnitt der Visur a b, wodurch man den Punkt b 
bekommt. Die weitere ·Konstruktion erfolgt wie im voran
stehenden ~'all. 

Aus der Hohenschichtenkarte kann der Boschungswinkel 
des Gehiinges a bzw. das Profil senkrecht zum Streichen kon
struiert werden, in welchem die Miichtigkeiten der Schichten 
direkt mit dem Zirkel abgenommen werden konnen. Da der
artig'e Profile auch spiiter, zu Hause, jederzeit konstruiert 
werden konnen, so ist diese 1I1ethode bei Geologen sehr beliebt 
und entspricht vollends, wenn es sich nicht urn eine besondere 
Genauigkeit handelt. Diese wird erhoht, wenn man die Hohen

lage der Grenzschichten in 
der Profilebene mitteJs eines 
guten Aneroids genau be
stimrnt, in welchem Falle 
eine gute Karte auch obne 
Hohenschichten verwendet 
werden kann. 

Man trachte bald die wahre 
Miichtigkeit einer Schichten
reihe festzustellenj wird sie 

.B'ig. 13b. anderorts groBer oder kleiner 
gefunden, so ist zu erfor

schen, ob diese Aenderung urspriinglich oder die Folge spiiterer 
Schichtstorung ist. 

Wiihrend der Wanderung. beachte man auch stets die 
Lagerung im groBen, um sich ein Bild vom Bau des Gebietes 
zu machen ; dieser kann einer geschlossenen Mulde, einer 

Kuppel (Dom) +, einer offenen Mulde (Synkline) ~ t oder 

~.-.-.- oder einem offenen Sattel (Antikline) t ~ oder 

+++1+ entsprechen. Die Pfeile in den Streichlinien zeigen die 
Ricbtung des Fallens der Faltenacbsen an. Durch einen Ring kann 
die Kuppe der Antikline markiert werden Durch das stete 
Berniiben, den Bau des Gebietes zu ergriinden, wird die Wande
rung auf gewisse Stellen verwiesen, wo Aufkliirung zu erwarten 
ist. Man wird den Punkt des Muldentiefsten oder des Kuppel
scheitels aufzusuchen bestrebt sein, woselbst da wie dort die 
8chichten horizontal liegen. Bei der Synklinale und Antiklinale 
hot man deren Achse, ihre Ricbtung und Neigung festzustellen 
und zu untersuchen, ob sic sich nach der einen oder anderen 
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Richtung hin erweitern bzw. verengen. llan wird zu bestimmen 
haben, ob nebst den genanuten Hauptfalten nicht noch kleinere, 
sogenannte sekundare Falten vorhanden sind und deren Ver
lauf feststellen. 

Bei den Falten (rund oder zickzack?) hat man die gegen
seitige Lage der Fliigel zu beachten, zu sehen, ob die Falte 
stehend, schrag (schief), iiberkippt, liegend oder eine Deckfalte 
ist. Durch mehrfach iiberkippte, meist isokline, oben abrasierte 
Falten kann eine wiederholte, regelmafiige Foige gewisser 
Schichten entstehen (Fig. 14), worauf besonders aufmerksam 

Fig. 14. 

gemacht sei. Etwas Ahnliches kann auch durch ein System 
paralleler Verwerfungen gebildet sein (Fig. 15); ob der eine 
oder der andere Fall vorliegt, kann an der Hand der beiden 
.Fig. 14 und 15 entschieden werden, in welchen man die Reihen
folge der Schichten beachte. 

VV = Repetitions -V erwerfungen. 

Fig. 15. 

Bei den Falten kann ein Schenkel, besonders der iiber
kippte stark, ja ganz ausgequetscht sein, was beim Entwerfen 
des Pro fils anfiinglich Befremden erweckt. 

Flexuren sind abgebogene Schichten; der obere und untere 
Komplex liegt oft annahernd parallel, dazwischen befindet sich 
eine starker geneigte Partie. Die Flexuren bezeichnet Reg e 1-
mann ~~~-. 

Konkordanz oder Diskordanz, iibergreifende Lagerung 
(Transgression)? Bei Diskordanz und Transgression ist die 

Hofer, Anleitung z. geolog. Beobachten. 4 
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Grenzflache sorgfaitig zu untersuchen; sind Reibungs- oder 
Schwemmprodukte vorhanden? 1st die Diskordanz urspriing
lich oder die 1!'olge einer spateren Storung? Emersionsfliiche. 

}lan trachte, sobald man die allgemeine Orientierung iiber 
den Bau des Gebietes gewonnen hat, diesen in einem Profil zu 
skizzieren, welches bei weiteren Begehungen ergiinzt .und ver
bessert wird. Dadurch gewinnen die Begehungen auch ein 
hoheres Interesse. 

Schieferung. Dieselbe ist, wie bereits erwahnt, fast 
immer eben und die einzelnen Platten sind gewohnlich diinn. 
Streichen und Verflachen wird mittels Kompasses (S. 10) be
sti=t .. In der Karte wird die Streichlinie des Verflachungs
pfeiles 't~Ot-- strichliert. Die Schichtung kann fast ganz. ver
wischt sein und ist manchmal nur durch hiirtere oder etwas 
andel's gefarbte Banke und· Lagen zu erkennen. 

VerwerfungeD.1) 

Die Lage der Verwer£ung im Raume, d. i. ihr Streichen 
und Verflachen, wird mittels des Kompasses (S. 10) bestimmt. 
- Windungen undZerspalten des Verwerfers. - Machtigkeit 
und Inhalt der Ausfiillung, Beschaffenheit der Salbiinder 
(glatt, rauh, gestreift) des Verwel'fers; Mylonit. 1. Sprung 
(Abgleiten des Hangenden nahezu nach der Fallinie), 2. Wechsel 
((Therschiebung des Hangenden nach der Famnie), 3. Hori
zontalverwurf (Blatt), 4. diagonalel' Sprung (Bewegung zwi
schen 1 und 3, Unterschied nahezu 45°), 5. diagonaler Wechsel 
(Bewegung zwischen 2 und 3, Unterschied nahezu 450), 6. Saiger
sprung (vertikaler Verwerfer), 7. Drehverwerfer. - Rutsch
streifen (fein, grob, Rillen), Rutschrinnen, ihreLage (mittels 
vertikal dariiber gehaltenen Kompasses bestimmt), nach welcher 
Richtung fUhlen sie sich glatter (Bewegungsrichtung) an? 
Sind auf der Rutschfliiche Auslappungen sichtbar und nach 
welcher Richtung sind sie ausgewalzt (Bewegungsrichtung)? Die 
Rutschflachen sind an iiberhangenden Wanden und dort gut 
erhalten, wo ein Bach den Verwurf verquert und bei Hoch
wasser neue Aufschliisse macht. - Schrittweises Verfolgen des 
Verwerfers ist oft sehr lohnend. - Saigere Sprung- bzw. Schub
hohe, andert sich dieselbe im Streichen der Spalte oder bleibt 
sie konstant? Gro/3e der Verschiebung? Keilt die Verwerfung 
aus, wo und in welcher Richtung? Anzeichen einer Dreh
bewegung. Beschreibung der Nebengesteine, Einwirkung des 
Verwerfers auf dieselben; ob und wie die Schi.chten gebogen 
oder zerriittet wurden? Ausfiillungsminerale der Spalte? 1st 

1) H. v. H of er: Die Verwerfungen, 1917. Verlag F. Vieweg, Braunschweig. 
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ein System von Verwerfern vorhanden, wie verhalten sich die 
einzelnen zueinander? Sind sie gleich- odeI' wechselsinnig? 
Staffel- odeI' Schuppenbau. Horst, Graben odeI' Kesselbruch. 
Schubdecken. EinfluB auf die Tektonik (steile Boschung, Tal
einschnitt). - Alter del' Verwerfung (einmalige odeI' wieder
holte Verschiebung, letztere verwirft jiingere }<'ormationen 
weniger als altere)? Die Verwerfung ist besonders streichend 
zu verfolgen, kann sich umbiegen odeI' gabeln, die Verschie
bung wird groBer odeI' kleiner, keilt sich aus; dabei ergibt es 
sich auch, ob eine Langs- (nahezu parallel zu den Schichten), 
eine Quer- odeI' eine spitzeckige Verwerfung vorhanden ist. 

Streichende Verwerfungen werden manchmal durch Schichten
wiederholungen (Fig. Hi) erkannt. Verwerfnngen entdeckt man 
bei mindel' guten Aufschliissen 
beim Wandern dadurch, daB eine 
wohlcharakterisierte Schichte odeI' 
Bank plotzlich aufhOrt und rechts 
odeI' links wieder gefullden wird; 
sind zwei odeI' mehrere solche 
Schichten, Banke odeI' Lager vor
handen, so gibt die Verbindungs- H~~~~~~ 
linie del' einzelnen abschneidenden 
Verwerfer VV deren Streichen 
(Fig. 16). Fig. 16. 

Auch Quellen, sumpfige Stellen, 
manche Kalktufflager und Steilabstiirze, grabenformige Vertie
fungen, Quarzriffe und das V orkommen von Gangquarz konnen 
Verwerfer verraten; manchmal konnen diese anch das Streichen 
del' Schichten plotzlich andern (Drehbewegung). 

Eruptivgesteine, welche Schichten durchsetzen, haben am 
Kontakt eine andere Struktur (Randfazies) als innerhalb (Zentral
fazies); stoBt ein Eruptivgestein an ein Schichtgestein mit zen
traler Struktur, so ist ein Verwurf sehr wahrscheinlich. 

Flachliegende V erwerfungen, z. B. W echsel, haben eine 
nahezu ebene Fliiche, wiihrend die Basis einer Transgression 
unregelmaBig, in weichen Gesteinen vertieft, in harteren erhiiht ist. 

Del' Verwerfer wird in del' Karte durch sein Streichen und 
Fallen markiert, und zwar zum Unterschiede von den Ver
fiachungspfeilen del' Schichten wi I'd die Streichlinie sehr stark 
odeI' doppelt gezogen; die Lage del' Rutschstreifen, d. i. del' 
Bewegungsrichtung, wird durch einen zweiten, liingeren Pfeil 
angezeigt. a normaler Sprung, b normaler Wechsel, c Hori
zontalverwurf, d diagonaler Sprung, e diagonaler Wechsel. 1st 
die Verwerfung auf groBere Entfernung verfolgt, so wird ihr Ver
Iauf in del' Karte durch eine starke schwarze odeI' farbige Linie 

4* 
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ausgedriickt, in welcher die Verflachungspfeile an Orten guter 
Aufschliisse in gleicher Farbe eingezeichnet werden; wo sie nur 
vermutet wird, wird die Linie gestrichelt. In Karten mit 
kleinerem lIaBstab bezeichnet man die Verwerfungen wie folgt; 
der Fallwinkel (0) wird in die Fallrichtung eingeschrieben. 

I I I I Sprung 
50 

///))))) 
50 

Schrager 
Sprung 

I I , ! : I : , Wechsel 
26 

( ')/ ( ( ( « Schrager 
») ) / ) /) \Vechsel 

20 

~~-~~~ Horizonlalverwurf. 
50 

Hohlen. 
Gestein und dessen Lagerungsverhaltnisse. GrundriB und 

ein oder zwei Vertikalschnitte skizzieren und vermessen (S. 24); 
die Rohen konnen mittels Klinometers von den Basisendpunkten 
bestimmt werden. Lage und Form des Rohleneinganges, der 
in der Karte zu bezeichnen ist. Fortsetzung 'der Rohle, ihr 
Wechsel in Form und Rohenlage; Seitenhohlen. Beziehung 
der Ausdehnung der Rohle zu gewissen Gesteinslagen. Bil
dung, Verteilung und Form der Stalaktiten und Stalagmiten. 
liineralien, besonders an den Rohlenwanden, deren etwaige 
Beziehung zum. Nebengestein. Beschaffenheit des Rohlen
bodens, Kalksinter, Hohlenlehm oder ein \Vechsel beider, Sand, 
Schotter, Bohnerze, Phosphate. Sind diese Ablagerungen durch
brochen (Skizze), finden sich darin Kulturreste, wie Holzkohle, 
\Verkzeuge aus Knochen, Horn, Stein, angeschnittenes Rolz, auf
gespaltene Knochen, deren Erhaltungszustand? Topfergeschirr? 
Sind an den Wanden keine Kulturzeichen, anengen Stellen 
nicht Glattungen? V orkommen von Tierresten (Rohlenbar, 
-hyane, kleinere Tiere), sind sie rezent oder alter? Konnen 
die Tiere nicht durch Spalten oder durch Einschwemmung 
hierher gelangt sein? Sind am Boden Blockanhaufungen, wo 
und welcher Art? .I!'indet sich Eis? Sind an den Wanden 
Auswitterungen? Bemerkenswerte Gasansammlungen? Tempe
ratur der Luft vor und in den verschiedenen Teilender Rohle. 
Wasserzufiihrung; woher stammt das Wasser, wohin flieBt es? 
(.I!'arbeversuche, sicherer sind Lithionlosungen, welche man 
spektralanalytisch verfolgt.) \Virkungen des fl.ieBenden Wassers. 
Entstehung der Rohle (durch Losung, Erosion, Einsturz,. 
Schichtenstau, Lavahohlen). 
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QuelleD, Wasserfdhrung, 1) Schlammvulkane. 
Ist das Gebiet reich oder arm an Quellen? EinfluB auf 

die Besiedelung durch Menschen und auf das Wirtschaftsleben. 
Bei jeder QueUe, deren Seehohe entweder aus der Karte oder 
mittels Aneroid bestimmt wird, und deren Ursprungsgestein 
anzugeben ist, beobachte man die Wassertemperatur entweder 
unmittelbar oder in einem GefiiB, z. B. ein Trinkglas, nachdem 
es durch langeres Belassen in der QueUe deren Temperatur 
annahm. Das Thermometer wird stets im Schatten abgelesen 
~nd mit demselben zuerst die Luft- und dann erst die Wasser
tellperatur, letztere wiederholt gem essen. Ebenso wird die 
Wassertellperatur der Brunnen bestinunt, bei Ziehbrunnen im 
Eimer, bei Pumpbrunnen nach langerem Pump en, bis die Tem
peratur konstant ist. - Qualitat des Wassers. - 1st die QueUe 
eine Schichten-, Spalten-, Hohlen- oder SchuttqueUe, auf- oder 
absteigend? Gipfelquellen. Welches sind die geologischen 
Verhaltnisse ihrer Umgebung, wodurch wird sie bedingt? -
Durch Umfrage bei den Bewohnern ist zu erfahren, ob das 
Wasser, das durch seine hOhere Temperatur auffallt, im Winter 
gefl'iert. - Sind mehrere Quellen (Quellenziige?) vorhanden, ent
sprechen sie derselben SpaIte oder demselben Schichtenverband? 
- Quellen, welche auch haufig den Ursprung eines Baches 
bilden, werden iiberhaupt mit 0, wenn moglich in blauer ~'arbe, 
in die Karte eingezeichnet. klineralquellen bekommen, ent
sprechend ihrem wesentlichen Bestandteil, noch ein chemisches 
Zeichen beigesetzt, z. B. CO. (Sauerling), NaCl (Solquelle), 
NaSO. (Glaubersalzquelle). Thermen wird ihre Temperatur bei
geschrieben. Absiitze .. der Quellen und Effloreszenzen. Ergiebig
keit der Quelle, ihre Anderung ist durch Umfrage zu' ermitteln; 
die zeitliche Menge kann mittels eines GefaBes, das man sich aus 
der N achbarschaft holt, und dessen V olumen ermittelt, und del' 
Sekundenuhr bestimmt werden; Witterungsverhaltnisse (Regen, 
Nebel) der letzten Zeit. Intermittierende QueUen, ihr Pulsiel'en 
und ihre Entstehung (Hohlen, Gase). 

Bei Brunnen bestimme man die See- oder relative Hohe 
der Kranze und messe die Tiefe bis zum Wasse;rspiegel. nach
dem durch langere Zeit kein Wasser entnommen wurde; die 
Orte sind in der Karte einzutragen. Aus diesen Beobachtungen 
laBt sich der Grundwasserspiegel konstruieren und dessen Ge
falle bestillmen. Artesische Brunnen und deren Profile, Steig
hohe, gegenseitige Beeinflussung. Qualitat des Wassers. 

Feuchte und sumpfi ge Stellen, wenn sie nicht durch 

1) H.~. Hofer, Grundwasseru Quellen. YeriagF. Vieweg, Braunschweig. 
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eine ortliche Einsenkung, eine natiirliche Wanne fiir Regen
wasser, bedingt sind, sind zu beachten und ist ihre Ursache zu 
ergrunden, nachdem sie auf manche geologische Verhiiltnisse 
verweisen und bei der Kartierung behilflich sein konnen. Haufig 
sind sie dnrch undurchlassige, tonige Gesteine bedingt. 

Siimpfe und ]\1:oore (s. S. 42). Ausdehnung, Verteilung, 
Beziehung zum stehenden oder flieBenden Wasser. Entstehung. 

Bache, Fl iis s e, Strome. GegenseitigeAnordnung,Wasser
fuhrung und Schwankungen des Spiegels (Hochststand). Ein
fluB der Gesteine und Walder. Verlegung der Ufel". Strom
schnellen, deren Ursache. Sand, Gerolle und deren Herkunft 
(s. S. 39). Nutzbare Minerale (Gold, Magnetit, Edelsteine usw.), 
deren jetzige und fruhere Ausbeute, Lage der reichen Stellen. 
Siehe auch Taler (S. 60). 

See n: Karte mit Isobathen, Querschnitte. Temperatur
verhaltnisse, Vereisung im Winter. Austritt kalter und warmer 
QuelleD. Vertorfung der Ufer, Pfahlbauten. Seerze, Grund
proben. Landschaftlicher Charakter. Entstehung: A bdam
mung durch Schuttkegel, Moranen, Dunen oder Strandwalle, 
Erosions-, Auslaugungs-, Vereisungs- und tektonische Seen. 
Alter der Seebildung. 

E r dol que 11 e n.. Lagerungs- und Gesteinsverhaltnisse; 
antikliner Bau? Spaltenquelle? Qualitat des Oles (Farbe, 
Ziihigkeit, Geruch, Dichte). Sind Erdteer- oder Asphalt
ausscheidungen in der Nahe? Gegenseitige Lage derselben und 
der Erdolquellen. Bisher beobachtete Ergiebigkeit. Sind Salz
quellen in der Nahe und begleiten sie das Erdol? Von diesem 
und yom ,Vasser Proben zur Untersuchung mitnehmen. Erd
gase. VerliiBliche Bohrprofile sammeln, relative Hohenlage der 
Bohrmundliicher und Ausbisse mittels Aneroid bestimmen. 

Gasquellen und Schlammvulkane. Art, Geruch des 
Gases und seines Hervortretens. Gestein der Umgebung. Her
kunft des Gases. Zeichen 5 . 

.!<'orm und GroBe des Schlammkegels und der Schla=
strome (Skizze), Lage der Offnungen; wenn diese mit Wasser 
gefiiUt sind, in welchem MaBe und in welchen IntervaUen sind 
Eruptionen von Gasen und welcher Art sind sie (Luft, brenn
bar, verloschen clas Licht)? Gasproben in Elaschen, die, vor
dem mit Wasser gefiillt, auf die Gasaustrittsstellen, mit dem 
Hals nach unten, gestellt werden; dann luftdichter VerschluB. 
Was ist der Schlamm, aus welcher Schicht kann er stammen? Probe 
mitneh~.en. Die Ursache des Schlammsprudels (Gas, hydrau
lischer Uberdruck). Profunder oder vadoser Schlammvulkan. 
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Vorkommen nutzbarer Minerale und Gesteine. 
Die nutzbaren ~linetale k'onnen vereinzelt (eingesprengt, 

Erze, Metalle, Edel· und Halbedelsteine, Phosphorite) vorkom
men, odeI' sie hiiufen sich z.u einer groBeren Masse, zu einer 
Lagerstiitte an. Je nach del' Entstehung und Form del' Lager
stiitten werden diese eingeteilt (s. Tabelle auf S. 56). 

Bei all e n Lagerstiitten ist somit zu bestimmen: Form, 
deren Dimensionen und Anderungen del' letzteren in del' Et
streckung del' Lagerstiitte. Ihre Storungen (Verdriicke, Biiuche, 
Raken, Verwerfungen); Streichen und Verfliichen (lokales und 
generelles). lIIineralfiihrung, Anordnung, Verteilung und pro
zentarische lIlenge del' einzelnen lIlinerale, besonders del' Erze; 
fremde (taube) Einlagerungen, deren petrographische Natur und 
riiumliche Verhiiltnisse. Paragenesis und Sukzession; wenn die 
Lagerstiitte bergbaulich erschlossen ist, Veriinderungen in del' 
Teufe und im Streichen, EinfluB des N ebengesteins auf die 
Lagerstatte und umgekehrt. Beziiglich del' Seifen siehe S. 39. 

In Eruptivgesteinen konnen die Typen II und III vor
kommen; III pflegt schade Salbander zu haben, hingegen ist 
Typus II oft durch Impriignationen, welche auch selbstandig 
vorkommen konnen (Fahlbander), mit den Gesteinen verbunden; 
II pflegt unregelmaBige :I!'ormen zu haben und fiihrt Magnet-, 
Titan- und Chromeisenerze, Platin und seine Verwandten (ein
gesprengt), Nickelerze, Kiese. Steht die Erzfiihrung mit be
stimmten Gesteinsvarietiiten in V erbindung? 

In geschichteten Gesteinen finden sich die Typen I, 
III und IV; I und oft auch IV sind zur Schichtung konkordant, 
III verquert dieselbe in den meisten Fiillen. Die Unterschei
dung von I (lagenformige Struktur) und IV ist schwierig und 
meist erst nach langem, eingehendem Studium moglich. 

Typus list zilmeist geschichtet und kann mechanischer 
odeI' chemischer Bodensatz, Quellenabsatz, odeI' organischen 
U rsprungs sein. _. Hierher gehoren Torf, Kohle, Mergel, Kalk, 
Kreide, Kalktuff, Kieselgur, Phosphorit, Sand und Kies, Ton, 
Erze (manche Eisenerze und Kiese), alte und junge Erz- lind 
Edelsteinseifen, Bauxit, Salze, Erdol zurn Teil. Hat die Lager
stiitte irgendeinen EinfluB auf das N ebengestein? Fahlbiinder. 
Bei K 0 hie: Verfliichen des FlOzes, ~liichtigkeit· und Qualitiit 
del' einzelnen Kohlenbiinke und del' sie trennenden Bergmittel, 
del' petrographische Charakter derselben, des Hr,ngenden und 
Liegenden. Reinheit del' Kohle, Einsprengung von Schwefel
kies, Harz usw. Versteinerungen. Schlechten, deren Lage und 
JlIineralfiihrung. Vorliegende chemische Untersuchungen. Stii-
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Einteilung und Benennung der Lagersta.tten (nach H. v. Hofer). 

Nach der Form 
Nach der 

GroBe Entstehung 

I 
I nnregeJmaBig oder I pJatteofOrmig linseniormig 
r gieichdimensioniert I linear gestreckt 

groB 
Fli:iz \ 

Lager I Lagerstock I La er{ Siiule (gerad e) .-
1. Sediment- I g Schlauch (gewulld.) 

.-~----------~ i 

Lagerstatten I i klein Schmitz Lagerlinse Lagerbutzen Jjagerader 
~~-

n. Eruptiv- groB Eruptivplatte Eruptivscholle Eruptivstock E . {Saule 
.ruptlv Schlauch 

~--

I -
J.Jagerstatten klein Eruptivplattchen Eruptivlinse Eruptivbutzen Eruptivader 

.. ~~~~-~-.. ~~-~~~----~~~ 

III. Hohlraum-
{ Saule groB Gang Gangschollc Gangstock Gang S hI h 

I I 'c auc 
-~- ----- _. ---~~---.. - I-~~~-~~--~~ 

ausfiillungen 
klein Trumm Ganglinsc I Gangbutzen I Gangader 

IV. lIetaso-
-~----~- I . I.· { Siiule 

groB lIIetas. Fliiz I lIetas. Lager I 1I1etas. Stock 1tletas. Schlauch 

matischc 
~:~-~I-etas. Schmitz I ~I~tas. Lage~~~:e j--1I1etas. Butzen I-~-Jllet:-~~;:. Lagersiatte,n 
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rungen in del' Ablagerung. Ansdehnung des Flozes. Paralische 
odor limnische Bildung. Produktion, Absatz. Grubenkarten 
und Profile. 

Typ us III. Gange sind SpaltenausfiiIlungen. Struktur 
(massig, lagenformigparaHel odor zentrisch, drusig, Breccie, 
~onglomeratisch). Salband, Rutschstreifen daran. Einfacher, 
Doppel- oder Tripelgang. Paragenesis. EinfluB des Ganges 
auf das Nebengestein (lmpragnation, Farbung, Chloritisierung, 
Verquarzung, Topasierung,u. dgl. Verwitterung) und umgekehrt 
(Veredelung, Vertaubung, Anderung del' Machtigkeit). Verhalten 
im Streichen und Verfliichen. Wasserfiihrung. Erze aHer Art, 
Schwerspat, Pegmatit, Eruptivgesteine. - Gangsto cke sind 
Bohlenausfiillungen, ihre Struktur, mechanischer oder chemischer 
A bsatz? N ebengesteine, Art del' Hegrenzung, Entstehullg del' 
Bohle. Verschiedene Erze. 

Bei allen Erzlagerstatten ist die geologische Position, d. i. 
die Summe aller. ihrer Beziehungen zur Umgebung festzustellen. 

Sind mehrere Lagerstatten vorhanden, so konnen sie eine 
Zone (einer ~'liiche, z. B. Schichte entsprechend), einen Zug 
(mehrere plattenformige Lagerstatten parallel) oder ein Gewirre 
(imregelmaBig sich kreuzend, besonders Typus III, Trumm) bilden. 

Auf Karten mit Bergbauen wird del' Schacht :p¢, del' 

Stollen A, wobei del' gerade Strich die Richtung des Stollens 

angibt, bezeichnet. Bergbaue im Betrieb ~, aufgelassen ~. 
Alte Halden werden mit einem {rei gewahlten Zeichen in die 
Karte eingetragen; die Pingen, durch Grubeneinsturz entstandene 
Yertiefungen, werden als Kessel, ahnlich den Dolinen, gezeichnet. 
Da die Halden und Pingen del' alten hergmannischen Tatigkeit 
zumeist nahe beieinander liegen, so setzt ihl'e Eintragung eine 
Karte groBen lIIaBstabes voraus. 1st eine solche nicht vorhan
den, so entwirft sich del' Geologe dieselbe nach del' auf S. 24 
gegebenen Anleitung. 

~om Schottermaterial, das meist aus dem Aufnahme
gebiet stammt, ist beim Wandern langs del' StraBe del' Grad 
del' Brauchbarkei t bei gutem und schlechtem Wetter zu be
rucksichtigen. 

In Steinbriichen (art, Name, Besitzer) sind die Gesteine, 
deren Lagerung und Lassen (feine Querspalten), die GroBe del' 
\Verkstiicke, bei welchen Bauten bisher verwendet, VOl'- und 
Nachteile bei verschiedener Verwendung, etwa vorliegende Gute.
proben zu bemerken. Wird del' Stein fur architektonische Zwecke 
verwendet, so studiert man an alteren Bauwerken (deren Alter?) 
seine Widerstandsfiihigkeit. Del' Stein ist petrographisch zu 
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beschreiben. Formation. Aus einer maBstablichen Skizze des 
Steinbruches sind die lIHichtigkeits- und Lagel'ungsvel'haltnisse, 
sowie verschiedene Details zu entnehmen. Betriebsschwierig
keiten. J ahresproduktion. 

Bergsturze und Erdrutschungen, Schubwirkungen. 
Wann erfolgte diese Bewegung, unter welchen auBeren 

Erscheinungen und 'Vil'kungen? ,Vie waren die Witterungs
vel'haltnisse zuvor? l'rofile, Ul'sache del' Bewegung (Durch
weichung einer Tonschicht, Verwittel'ung, Gips, Salz, Weg
nahme der Stiitze am FuB durch Abschwemmung odeI' kiinst
lich, Abforstung, groBe Wassermenge in einer Halde, schnee
reicher Wi.nter, Erdbeben). 1st es eia Erd-, Schutt- odeI' Fels
rutsch, odeI' ein 1!'elssturz? - Beschaffenheit des AbriBgebietes 
(Schichtenstellung), del' Sturzbahn und des Ablagerungsgebietes; 
kartographische Skizzen und Bilder hiervon. Lage del' Spalten 
in del' Rutschung. Sind Rutschstreifen in der Bahn odeI' an 
den Gesteinstriimmern sichtbar? Berechnung del' bewegten 
Massen. Kamen neue Quellen zum Vorschein? Waren schon 
friiher an derselben Stelle odeI' in del' N achbarschaft solehe 
Bewegungen aufgetreten, die sieh, aueh wenn vorgesehichtlieh, 
durch ausgedehnte Block- und Triimmermassen verraten? Dureh 
welche Mittel wurden friihere Rutschungen zum Stehen ge
bracht? Biegung, ZusammenstauUDg und Faltung del' Schichten 
und weicher1tiassen infolge dariibergeglittener fremder Jliassen, 
Hangendschichten odeI' Gletscher. 

Sikulare Bewegungen an der Kuste. 
Beweise der Hebung (negative Strandverschiebung): 

Strandlinien, Strandterrassen und Schuttkegel; Korallenbanke 
und -riffe, zeigen diese Beweise rnckweise odeI' allmahliche 
Hebung? 1I1uscheibanke und Locher von Bohrmuscheln. iiber 
dem Seespiegel; hoherer Salzgehalt des Schwemmlandes; ab
radierte Inseln unn Kiisten; Seicht~rwerden del' Hiifen ohne 
Anschwemmung Yom FluB odeI' ]\leer; l<'lutmarken; menschliche 
Bauwerke entfernten sich scheinbar vou del' Kiiste. 

Beweise del' Senkung (positive Strandverschiebuug): 
Jllenschliche Bauten oder Kulturreste liegen tiefer als del' See
spiegel (gilt mit Beschrankung beziiglich der durch Damme ge
schiitzten Orte); untergegangene Walder; iiberdeekte Torflager 
tiefer als del' Seespiegel; Fol'tsetzen del' Taler im 1tleeresgrund 
(V orsieht!); histol'ische N achrichten, welehe jedoeh auf ihre 
Glaubwiirdigkeit gepl'uft werden miissen. 
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Man wird moglichst viele nachbarlic~~ Gebiete aufdiese 
Relativbewegung der Kiiste untersuchen, um Ubereins timm ung 
der Bewegung und die GroBe derselben feststellen zukonnen, 
da dieselbe Kiistenlinie in groBerer Entfernung eine Schaukel
bewegung erlebt haben kann Wurde die Kiistenlinie nicht 
etwa durch ein Erdbeben vel'schoben? Hypothese von E. Sue B-; 

Vulkane. 
Obschon ein junger Geologe nur selten in die Lage kommen 

diirfte, einen nicht odeI' nur wenig bekannten tatigen Vulkan 
zu erforschen, so kann. ihm bei einer Studienreise zu bekannten 
Vulkanen und bei Studien in erloschenen vulkanischen Gebieten 
die nachfolgende Zusammenstellung willkomrnen sein. 

Die Un t e rl age des Vulkans: Zeigen die Schichtgesteine 
(welche?) Spalten, aus welchen Lava emporstieg oder eine Auf
richtung gegen die Vulkanachse (Erhebungskrater)? 1st die 
Unterlage ein alteres Eruptivgestein, welches, wie ist dieses ge
baut (Verwerfungen, Quer- und Kesselsenken)? Kraterboden. 
Untersuchung del' Unterlage in weiterer Entfernung auf ihren Bau. 

Stratovulkane (Typus Vesuv). Skizze, Profil und See
hohe des K rat e r s. Aufschiittungskegel, des sen N eigungswinkel, 
Zusammensetzung. J etzige Tatigkeit, verHiBliche l1itteilungen 
iiber die friihere Tatigkeit, . Anderungen in der Lage des Kratel's, 
N ebenkrater(Schmarotzerkegel). Hohe und Form der Dampfsiiule. 

Die Profillinie des Vulkankegels ist mittels SchrittmaB 
und Klinometer zu entwerfen oder aus ge~igneten Lichtbildern 
zu .entnehmen. Lavastrome, deren relatives Alter, Machtigkeit, 
Lange, petrographische Beschaffenheit und Struktur. J eder Lava
strom ist zu untersuchen. Block- odeI' Fladenlava. Asche, Sand, 
Lapili, Bomben, BlOcke, deren Verteilung, Machtigkeiten und 
Verbreitungsbezirk. 1st ein Atrio, eine Caldera (Art derselben, 
Einbrucb, Explosion, Erosion) vorhanden? - Proben mitnehmen. 

Homogene Vulkane (Hawaitypus). Form des Berges 
und Aufbau durch die Lavabanke. Viele Fl'agen beziiglich 
der Stratovulkane gelten auch fiir den Hawaitypus. 

Lassen sich Verschiebungen der Eruptionsachse nachweisen? 
Hohe und Basisdurchmesser des Vulkans. Beschreibung eines 
Yom Geologen beobachteten Ausbruchs. HeiBes Wasser; Dampfe 
und Gase (deren Temperatur?) gind abzufangen, was, wenn die 
Exhalationsstelle nicht zuganglich ist, illittels eines umgestiilpten 
Trichters und Rohres aus Blech geschieht; sie werden, wenn 
nicht sofort, daheim analysiert, in groBen Flaschen gesammelt 
und diese luftdicht geschlossen. Sublimate (SchwPfel, Koch
salz, Salmiak, Eisenglanz, Schwefelarsen, Borsaure), Ort und 
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Bedingungen ihrer Entstehungj sekundare Minerale (Alaun, 
Vitriole, Gips, Bittersalz). Verteilung der Fumarolen. Lassen 
sieh Beziehungen der vulkanisehen Tatigkeit mit dem Luftdruek 
naehweisen? Letzte Spuren eruptiver Tatigkeit in der Um
gebung (heiBe Quellen, Soifataren, Mofetten, Sauerlinge). WiJ:
kungen der Erosion und Denutation (Radialtaler?), Vulkan
ruinen (Radialgange). 

Kammvulkane langgezogene Erupt.ivmassen. Ausdehnung. 
Sind Krater vorhanden? Aufbau. Besehreibung der Gesteine. 

Quellkuppen. Kuppelformig. Ausdehnung, Form, Auf
bau. Gestein. 

l1aare. MaBstabliehe Profile und GrundriB. Grundgebirge 
Yerteilung und Zusa=ensetzung des Tuffs j Eruptivgestein? 
Eruptionsrohren. Wie weit reiehen die Explosionswirkungen? 

Gegenseitige Lage der vulkanisehen Tatigkeit. 
1st sie gesetzmaBig, z. B. liings einer Linie? Untersuehung der 
sie trennenden Gebiete (Spalten ?). 1st ein gegenseitiger Zu· 
sammenhang der Tatigkeit naehweisbar? 

8eomorphie (Bodenplastik). 
Taler: Offene, gesehlossene, blinde und Durehbrue.htaler. -

Langs-, Quer-,Diagonaltal gegeniiber dem Streichen der Sehiehten 
bzw. del' Kamme. Synklines, antiklines und isoklines Tal. F a It e n
taler: Seheitel- (antikliner Sehiehtenbau), Sohlen- (synkliner 
Sehiehtenbau) tat - Spaltentaler: Verwerfrtngen, 'Sehuppen
bau, Grabensenke, T'afelbrueh, Kesselbrueh. - E r 0 s ion s t a I e r 
(Durehbruehtaler). - 1t1 u Ide u versehie~ener Entstehung. -
Querschnittsformen der Taler und ihre Anderungen, wodureh 
bedingt? Langsprofil der Talsohle. Stromschnellen und Wasser
falle. Jiingere Ablagerungen im Tal (Terrassen), ein- oder 
beiderseitig, ihre relative Hohenlage, petrographiseher Charakter 
jeder Terrasse, Herkunft der Gerolle? Lage der Taler gegen
einander. Klammen (Sehiehtenstellung). Tatigkeit der Erosion, 
ihre GroBe, besonders bei Wildbaehen. Alter der Talbildung. 
r,albodim (ausgefiillte Seen). Gegenseitige Anordnung der Taler. 
Anderllng der FluBlaufe, an Terrassen, hoehgelegenem Gerolle 
und an Auswasehungen erkennbar. Talnetze, Geschiehte des 
Tales. T ro g e, Poljen, Dolinen (Entstehung, Terra rossa, 
Bauxit, Bosehungswinkel). Hoe h - un d R 11 m p If Iii e hen 
(.I!'astebenen, Peneplaineg~, Zeit ihrer Entstehung, ihre urspriing
Hehe Lage und naehtragliehe StOrllngen; zusammenhangende 
oder zersehnittene Rumpfflache, Gipfel gleieher Hohenlage. 
Flachboden. - Seholleu-, Jfalten-, Deeken-, Ero
sions-, Rumpf-, Aufschiittungs- oder Vulkangebirge 
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(bei letzterem Kuppen, Massive, Stocke, Lakkolithe, Strome, 
Deckeu; siehe Vulkane S. 09). Gliederung der Kammlinie, 
Antiklinale oder Synklinale, Langs- oder Querkamm. EinfluB 
der geologischen Verhaltnisse hierauf (Zacken-, Platten- oder 
1'reppenkamm). Gipfelform (rund, spit.z, iiberhangend). Leitlinen 
der Gebirge. - Wasserscheide. Passe, Sattel, ihre Ur
sache, Form, ihr Bau wie die der Taler. Verwitterungs
profile. - Tektonische Klippen. - Wodurch sind die Steil
abstiirze bedingt? - Einzelberge (Kegel-, Kuppen-, Tafel-, 
Riicken- und Kammberge), Vulkane, Gebirgsstocke. - Abhangig
keit der Landoberfi"ache vom inneren Bau. 

Erdfiille und verwandte Vertiefungen (deren Ursachen?) 
sind zu notieren und in guten K.arten schon ersichtlich. Erd
pyramiden, Karrenfelder, Diinen konnen den Charakter 
der Landschaft im Detail bestimmen. 

Schutthalden, Neigungswinkel der Oberfiache, mit und 
ohne Vegetation und welche? GroBe der Stiicke; alluvial oder 
diluviaL - Gekrieche = langsames Gleiten des Bodens. 

Die Verschiedenheit der Bodenplastik wird anch durch den 
Unterschied in der Harte, Zerkliiftung und Wasserlassigkeit der 
Gesteine, durch die Schichtenstellung und durch das Klima be
dingt. Diese Einfiiisse sind qualitativ und quantitativ nach .M.og
lichkeit zu ergriinden. Windwirkung. Brandungsplatten als 
Meereswirkung. Urspriingliche Form der vulkanischen Berge 
und ihre Anderung. Sind die Kare Frostwirkungen oder 
G lazialbildungen ? 

Kiisten. Horizontale und vertikale Gliederung und deren 
Ursachen. Veranderungen der Kiistenlinie, geht dieselbe nur 
seitlich oder auch von oben aus? Schwankungen des Seespiegels; 
Stromungen; Wellen und deren Wirkungen. EinfluB auf ~'isch
fang, Bevolkerung und deren Gesundheit. Wirkung der Bohr
muscheln. - Korallenbauten (Kiisten-, Dammriffe, Atolle). -
Klippen. Lagunen. - Tiefen der nachbarlichen Seen. 

Wahrend des Wandems und der Ruhe widme man ab und 
zu der Tektonik der Landschaft seine besondere Aufmerksam
keit. Der Geologe muB sich in die Terrainformen und in deren 
Zusammenhang mit dem geologischen Aufbau hineinleben, wo
bei die Gesteinsfarbe und Vegetation zur Orientierung mithelfen 
konnen. Der Zusammenhang zwischen den Terrainformen und 
dem geologisehen Aufbau wird auch in der fertigen geologischen 
Karte zum Ausdruck kommen. 

Die von gut gewiihlten Standpunkten aufgenommenen 
charakteristischen Lichtbilder der Landschaft oder auch nur 
eines Aufschlusses sollen stets durch gute Handskizzen erganzt 
werden, welche die wichtigen Grenzlinien eingezeichnet erhalten, 
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die spiiter entweder im Lichtbild selbst markiert werden, odeI' 
auf einem durchsichtigen, iiber das Lichtbild genau passen
den Seidenpapier mit anderen Orientierungslinien gezeichnet 
werden. Die Namen del' Bergspitzen, Piisse, Orte sind in del' 
Handskizze zu nennen. 

IV. Fertigstelluog der Karte uod Profile. 
Wenn die Karte in allen ihren 1<'ormations- und Gesteins

grenzen im Gebiet fertiggesteut. ist, schreitet man in del' Station 
odeI' zu Haus zu ihrer Ausfiihrung. Diese Grenzen werden 
mittels einer im Wasser unlOslichen Tusche zusammenhiingend, 
in zweifelhaften Fiillen gestrichelt odeI' punktiert ausgezogen; 
im rauhen, runsigen Gelande verlaufen die Grenzlinien vielfach 
gebrochen. Ebenso werden die Linien del' Verwerfer, Anti
klinen und Synklinen, die verschiedenen Zeichen, die S. 63 
iibersichtlich zusammengestellt sind, sorgfiiltig eingezeichnet. 

/~~c 
/ b C 
~ ~ 

a = Kalk 
'([fpC b = Schiefer 

c = Sandstein 

Fig. 17. 

Bei geringer Miichtig
keit, z. B. eines Lagers 
odeI' Ganges, muB del' 
lIaBstab iiberschritten 
werden, urn noch eine 
deutlich sichtbare Dar
stellling zu erhalten. 
Die Verfliichungs- und 
anderen Pfeile, die be
reits friiher mittels Blei-
stift eingezeichnet wur-
den, werden kontrolliert 
und ausgezogen, wobei 

ebenso, wie. beim ersten Einzeichnen, Eisengegenstiinde aus del' 
Umgebung del' Karte entfernt werden miissen. Behufs del' Kon
trolle fixiert man die Karte mittels Spanniigeln odeI' Beschwer
steinen nach dem magnetischen lIeridian (S. 7), die Streichlinie 
wi I'd mittels eines kleinen Lineals, del' Pfeil aus freier Hand mit 
zugesetztem l!'allwinkel ausgezogen. In flachen Gebieten ist ein 
groBer Teil oft mit Schutt und Alluvionen bedeckt und die iilteren 
Gesteine ragen insel- odeI' klippenartig hervor; die Grenzen 
derselben sind nul' an einigen Stellen sichtbar, weiterhin werden 
sie in del' Weise eingezeichnet, wie dies die vorstehende Skizze 
(Fig. 17) zeigt. 

Die einzelnen ./<'ormationen und ihre Glieder, sowie die 
Eruptivgesteine werden mit durchsichtigen Wasserfarben an
gelegt, wozu eine l!'arbenerkliirung gleichzeitig entworfen wird, 
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Zeiehentabelle zu Seite 62. 

Schichten vertikal. 

Schichten geneigt. 

Schichten horizontal. 

Kuppel. 

In Karten kleineren Mallotabes ! 

Synkline. <1(_._._. -} Die Pfelle der 
Strei chlinie zeigen .. -HI lil___ d. Richtung d. Ein· 

Antlkhne. r~ falleno d. Falte. au. 

Schieferung. 

Sprung. 

Wechsel. 

~ Saigersprung. 
y 

Seite 50 ~ Horizontalverschiebung. 
7~ 

Seite 40 I 
I 

Seite 43 

Seite 53 

Seite 54 

Seite 57 
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SO or::::::;: Diagonaler Sprung. 
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Diagonaler Wechsel. 

Gletscherschliff. 

Erratischer Block. 

Riesenkessel. 

Fundort der Versteinerungen. 

Quelle (in blauer .Farbe). 

Gasquelle. 

Schacht. 

Stollen. 

Bergbau { 
im Betrieb. 

aufgelassen. 
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die gewohnlich mit del' jiingsten Formation beginnt und mit 
den Eruptivgesteinen endet; iiberdies kann jedem Formations
glied und Gestein ein Buchstaben - odeI' Zahlenzeichen bei
gegeben werden. War es im Felde nicht moglich, die eine oder 
andere Formation sicher zu bestimmen, so liiBt man vorHiufig 
diesen Teil der Karte unbemalt, oder war dies mehrfach nicht 
moglich, so wahlt man die Farben beliebig, entwil'ft also eine 
petrographische Kal'te und ordnet in del' Farbenerklal'ung die 
./<'arben nach dem in del' Schichtenfolge ausgepragten l'elatiyen 
Alter der zugehorenden Gesteine. 

Hat man im Feld mit Farbstiften kal'tiert, so wird mit 
diesen die Karte fertiggestellt und spateI' in einer zweiten Karte 
mit Wassel'farben ausgefiihrt. 

Ein Vorkommen, welches innerhalb geringer lHichtigkeit 
einen haufigen Gesteinswechsel, z. B. Schieferton, Sandstein und 
Konglomerat zeigt, ist jedoch als eine Einheit aufzufassen und 
wird nur mit einer .B'arbe dargestellt, wenn durchwegs Kon
kordanz hel'rscht und die oberen und unteren, petrographisch 
gleichen Gliedel' dieselben Versteinerungen fiihl'en. Die Be
schreibung wird dann die Gliederung dieses Schichtenkomplexes 
eingehend erliiutern. 

Technisch wichtige Lagerstatten von gel'inger Ausdehnung 
bekommen gewohnlich greIlere '/<'arben, werden auch oft mach
tiger eingezeichnet, damit sie in der Karte leicht sichtbal' 
sind. Den Erzlagerstatten wird auch noch das chemische 
Zeichen jenes :MetaIls beigesetzt, das in del' Lagerstatte 
vorherrscht, wegen welchem sie abgebaut wird, so Eisen Fe, 
Blei Pb, Zink Zn, Zinn Sn, Wolfram W, Antimon Sb, Silber Ag, 
Gold Au usf. 

Zonen der Metamorphose konnen durch verschiedene Farben, 
aber auch bei gleicher ./<'arbe durch Punktierung, Strichelung, 
Kreuzchen u. dgl. dargestellt werden; solche Zeichen konnen 
auch bei einzelnen Gliedern derselben :\!'ormation gewahlt wer
den und die Strichelung usw. kann schwarz odeI' farbig aus
gefiihrt werden; in letzterem FaIle kann es sich empfehlen, 
iiber del' angelegten ./<'ormationsfarbe, z. B. blaBgl'iin, mit der
selben Harbe in einem starkeren Ton, z. B. smaragdgriin, zu 
strichliel'en, punktieren usw. Schutthalden bleiben weiB und 
werden mit der '/<'arbe des_ Nachbargesteins punktiert, durch 
dessen ZerstOrung sie gebildet wul'den. 

Die Richtllng bzw. Stelle, liings welchen ein Profil gelegt 
wil'd und gewohnlich eine Gerade ist, wil'd schwarz ausgezogen, 
wahrend die V erwurfslinien, dann allch die dazugehorenden 
Pfeile, farbig ausgefiihrt werden konnen. 
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Die Aufnahme-(Haus)karten geologischer Institute sollen 
auch die Wege eingezeichnet haben, die der Geologe ging, damit 
die Erganzungsaufnahme zumeist andere Wege vedolgt. 

Profile. Die geologischen Profile setzen genaue geoda
tische Profile (GeIandeprofile) voraus, welche auf Grund von 
Hohenschichtenkarten leicht zu zeichnen sind. In diese wird 
die Richtung. in welcher das Profil zu zeichnen ist, eine Ge
rade gezogen; die Ausfiihrung des Gelandeprofils wurde bereits 
auf S. 34 erIautert. Die bei-
stehende Fig. 18 diirfte das 
Prinzip del' Konstruktion ge
niigend erIautern. 

Das Gehangeprofil kann 
in Ermanglung anderer Be
helfemittels des Klinometel's, 
des Kompasses und Schritt
maBes graphisch entworfen 
werden (s. S. J 2). 

J edenfalls ist der M a B -
stab der Hohen der
selbe wie jener der Lan
gen. Sogenannte iiberhohte 
Profile, wie sie in manchen 
Zweigen der Technik, z. B. 
Eisenbahnbau, iiblich sind, 

_. 
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-
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Fig. 18. 

II /1 

II 

II 
1/ 

1/ 

geben ein falsches geologisches Bild, weil die N eigungswinkel 
del' Verflachen verzerrt werden. In del' beistehenden l<'ig. 19 sei 
abS das normale Profil und SS 
del' Schnitt 9.urch eine Schicht
flache; im iiberhohten Profil 
a b' S' wiirde die Schichtflache 
8' 8', mit demselben Fallwin
kel 'P eingezeichnet, nicht, wie 
friiher im richtigen normalen 
Profii, in die Erde einfallen, son
dern schon im Gehange ab' aus
schneiden (ausbeiBen), was also 
unrichtig ist. Wiirde man die 
Fallwinkel der ijberhiihung an
passen wollen, so ware dies wie- a 
del', ein Fehler, da das Ver
fHichen viel steiler erscheint wie 

b' 

Fig. 19. 

in del' Natur. In flachen Gebieten ist eine ijberhiihung zwecb 
Brkenntlichmachung der geringen Hiihenunterschiede dann ge
stattet, wenn die Schichten ganz oder nahezu' horizontal liegen. 

Hofer, Anleilung z. geolog. Beobacbten. 5 
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Die Uiichtigkeiten derselben sind dann im ~IaBstab del' Uber
hohung vergroBert. 

Erfolgte die Aufnahme im KartenmaBstab 1: 25000 odet' 
iihnlich, so werden die Profile oft in groBerem lIaBstab, z. B. 
1: 5000 ausgefiihrt, um groBere Deutlichkeit zu erzielen. 

Die normalen Profile geben gew1ihnlich so sanfte Gehiinge, 
daB der Anfiinger him'iiber verwundert zu sein pflegt, in seinem 
N otizbuch hat er sie gewiB bedeutend Bteiler eingezeichnet. 

N 

c 
~ 

;;a .;:: 
v 

::;; 560 

d 550 0 
.':: 
V1 
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Ist das Streichen der Schichten ganz oder nahezu dasselbe, 
del' Fallwinkel kann ganz verschieden sein, und ist zu jenem 
das Profil senkrecht gelegt, so ist dieses gleichsam auch jenes 
Bild, das sich darbietet, wenn man im Streichen del' Schichten 
blickt. Hat man das Bergprofil gezeichnet, so wird das dazu
gehorende Talprofil sich in der vertikalen Profile bene streichend 
projizieren, d. h. man wird von den einzelnen beobachteten 
Talpunkten zum Streichen parallele Gerade bis zur Profilebene, 
die in del' Karte als Gerade erscheint, ziehen. Diese Treffpuukte 
sind, von einem gemeinsamen Punkt ausgehend, unter Beriick
sichtigung der Hiiheulage (Hohenschichteulinien) in das Berg
profil einzutragen, so daB mit diesem die Anfschliisse im Tal
profil kombiniert werden konnen (Fig. 20,21). Das Profil (Fig. 21) 
ist gegeniiber del' Karte, in welcher die Projektionen del' Tal
puukte durch punktierte Linien ersichtlich sind, 2 1/ 2mal ver
groBert, urn eine geniigende Deutlichkeit zu eJ'zieleu. 

Del' Anfangel' wird sich zumeist damit begniigen, nul' eines 
del' Profile, sei es dem Berg oder dem Tal eutsprechend, richtig 
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zu konstruieren und wird erst spater die Kombination beider 
Profile versuchen. 

Es sei beim Zeichnen der Profile stets zu beriicksichtigen, 
was auf- und was eingelagert ist. 
Das Diluvium und Alluvium ist stets 
aufgelagert und ist deshalb zu zeichnen 
wie Fig. 22, wahrend Fig. 23 fehlerhaft, 
ja unsinnig ware. 

1m geologischen Profil erscheint del' 
wahre Fallwinkelmir dort, wo die Profil
ebene mit der Fallebene zusammenfallt, 
also dort, wo erstere zum Streichen senk
recht steht. Man solI auch die Profile 

Fig. 22. l<'ig. 23. 

moglichst senkrecht zum Streichen le
gen; andert sich dieses allmahlich, 9'0 

kann die Profillinie auch gekrii=t wer
den. Geht das Profill1ings des StrQichens 
einer Schicht, so muB dieselbe horizontal 
eingezeichnet werden, obzwar die Schicht 
geneigt ist, also ein Verflachen hat; urn 
Irrungen mit einer wirklichen horizon
talen Lage zu vermeiden, gibt man den 
horizontalen Profilstrichen einen Pfeil, 
neben welchem del' wahre Fallwinkel 
eingeschrieben wird. 

-e.l 

oil 
~ 

In technischen Profilen, wie z. B. 
markant bei Tunnel- Ulid Stollenprojek
ten, ist die richtige Bestimmung des so
genannten scheinbaren oder Profil
verflachens sehr wichtig. Hierbei geht ~ 
man in folgenderWeisevor: P PFig. 24 sei· fn 
dieProfilebene und gleichzeitigdie hinein
fallende Stollen- oder Tunnelsohle; bei A 
wurde im Gel1inde das Streichen del' 
Schichten mit S S und das Fallen der 
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Schichten mit 1::: q; gefunden. A liegt um hm hOher als die Stollen
sohle P P; tragt man VOIl A aus auf S S diese Hohendifferenz h auf 

5* 
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und all SS auch den 1::: 90-'1', so erscheint bei b derFallwinkeltp. 
Denkt man sich dieses Dreieck Aab so nach links verschoben, 
daB die Spitze b in die Stollensohle P P faUt, so wiirde das 

wieder vertikal gestellte Ver-
Fig. 24. flachungsdreieck na.ch cd zu 

liegen kommen; es steht also 
genau zwischen dem Streichen 

S in derHohe von A und der 

p 

Stollen- oder Tunnelsohle. Die 
g Schichtflache SA S trifft also 

die Stollensohle bei c und wird 
jedoch im gleichen Horizont 
von der vertikalen Profile bene 
am Tage bei f geschnitten, wes
halb die horizontale Projek
tion des Profilverflachungsdrei-
eckes tc ist. f liegt um h 

hoher als c; an dieses Dreieck, in die Horizontale gedreht, 
ist efg und das Profilverflachen = 1::: :it. 

Der 1::::rr kann auch rechnerisch mit der Formel 

tg :it = tg '1' . cos {J 

gefunden werden; hierin bedeutet '1' den wirklichen Fallwinkel 
der Schichte, (J den Winkel, welchen die Richtung des Stollens 
(Tunnels) mit jener des ~'allens einschlieBt, und :it den gesuchten 

Profilebene 

Fig. 25. 

l'rofilwinkel. Die Ableitung dieser Formel ist fUr den Geologen 
eigentlich nebensachlich; ich will sie dennoch einschalten, da 
sie !lum besseren Verstiindnis beitragen diirfte und meines Wissens 
bisher nicht veroffentlicht wurde Wig. 25). 
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S T = Stollenrichtung. 
AB = .Fallinie, 1:: <p = Fallwinkel del' Schichtflache. 
ABC = Verflachungsdreieck, das mit del' Profilebene den 

1:: {J einschlieBt. 
1:: n = Profilwinkel. 
A C = h, Hohenunterschied zwischen dem Punkte A im Ge

lande, an welchem das Fallen abgenommen wurde, und del' 
Stollensohle. 

1m I\ABC ist h=BC· tg<p. 
1m b. ACD ist h=DC· tgn, 

folglich ist 
BC 

DC·tgn=BC·tgrp und tgn=DC·tg<P. 

1m b. BCD ist ~~= cos{J; tg n = cos{J . tg <p. 

Werden die Profile in einem groBeren lHaBstab als den der 
Karte ausgefUhrt, so miissen selbstverstandlich die Langen und 
Hohen im gleichen MaBe vergroBert werden. 

B 0 hrprofile. Werden deren mehrere gezeichnet, so miissen 
sie des richtigen Vergleiches halber auf denselben Horizont, See
spiegel odeI' eine bestimmte Seehohe bezogen werden. Dem
entsprechend wird jeder Bohrlochmund in die entsprechende 
Seehohe eingezeichllet. Zwei vertikale Linien in etwa 1 em 
Entfernung stell en das Bohrloch vor, fUr welches der bei der 
Einzeichnung des Bohrlochmundes gewahlte Hohen- nun auch 
als TiefenmaBstab gilt. Vom Munde aus werden die Tiefen del' 
einzelnen durchbohrten Gesteine maBstablich richtig mit ihrer 
lHichtigkeit eingezeiehnet und, falls das Verflachen nicht be
kannt ist, mit horizontalen, punktierten Striehen, ist dieses be
kannt, mit dem Fallwinkel elltsprechenden schiefen Strichen 
begrenzt. J edes Gestein bekommt, fUr die ganzen Profile geltend, 
dasselbe Zeichen odeI' dieselbe Farbe. Altersunterschiede (ver
schiedene Formationen) werden durch eingesetzte Buchstaben 
odeI' Zeichen ersichtlich gemacht. Es wird eine Zeichen- bzw. 
Farbenerklarung beigegeben; iiberdies kann auch jeder Schicht 
mit Schrift del' petrographische Charakter und die Petfefakten
fUhrung beigesetzt werden. Auch die Wasserfiihrung solI im Profil 
ersichtlich sein, ebenso das Vorkommen nutzbarer Minerale. 

An del' einen Seite des Profils sind die lHachtigkeiten del' 
einzelnen Gesteine, an der anderen Seite die Gesamttiefe jedes 
Gesteinswechsels beigesetzt. 

Das Einzeichnen del' fiir den Bohrtechniker wichtigen Rohr
fahrten hat fUr den Geologen in del' Regel keine Bedeutung; 
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hingegen bietet die Angabe der Lochdurchmesser, besonders im 
Anfang und am Ende, manchmal ein Interesse. 

Die Bohrproben mussen behufs genauer Untersuchung sorg
fiiltig gesammelt und in Paketen, Schachteln oder Glasern gut 
verwahrt werden. 1I'Ian wird zu ermitteln trachten, inwieweit 
der ~achfall die Richtigkeit des Profils beeinHuBte. 

Durch Kernproben kann der Fallwinkel richtig ermittelt. 
werden; zur Bestimmung der Fallrichtung hat man eigene 
Instrumente, sogenannteStratameter, deren Bestimmungen wieder
holt unverJaBlich waren. 1m Bohrkern ist der Fallwinkel 
meist gut erkennbar; im Tonkern kann man die Schichtung 
manchmal damit kenntlich machen; daB man ihn unter den Aus
lauf eines Brunnens bzw. einer Wasserleitung legt und wendet; 
dadurch treten etwas sandreichere Schichten heraus. 
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Fig. 26. 

Bestimmung der Lage einer erbohrten Grenz
fUiche. Eine GrenziIache, z. B. das Hangende eines Kohien-, 
l\Iergel- usw. Flozes, wurde durch drei Bohrlocher ermittelt; 
es fragt sich um deren Lage im Raum, d. h. um ihr Streichen 
und VerHachen. 

Diese drei Bohrlocher seien A, B und C (Fig. 26). Die 
relative Hohenlage der Ansatzpunkte (Bohrlochmunde) ist 
nebenbei oben geschrieben, die Tiefen, in welchen die Grenz
schicht (Floz) angefahren wurde, stehen unterhalb. Der Ein
fachheit halber nimmt man die Seehohe des tiefstgelegenen 
Bohrloches C als 0 m an und bezieht die Hohenlage der anderen 
Bohrungen auf diese Nullhorizontale. Rechnet man die obere 
Zahl von der unteren ab, so geben die in Klammern beigesetzten 
Zahlen die Tiefen an, in welchen die GrenzHache unterhalb der 
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Horizontalebene des Bohrmundes C angefahren wurde. Triigt 
man nach dem KartenmaBstab senkrecht auf AC die Tiefen 30 
und 100. bei A bzw. C auf, so ist die Linie ac del' Durchschnitt 
del' Grenzfliiche, welcher in die Horizontalebene umgelegt worde. 
Triigt man auf C c 70 ill von C aus auf, und zieht zu A C eine 
Parallele, so ist del' Schnittpunkt d in del' Grenzfliiche a c 70 m 
unter C, also gleich tief wie del' Anfahrungspunkt in B gelegen. 
Denkt man sich Aa Cc wieder zuriickgedreht, d. h. vertikal auf
gestellt, so kommt d (parallel zu Cc) nach D, welches somit 
gleich hoch mit dem Anfahrungspunkt in B liegt. Da BD eine 
Horizontale in del' Grenzfliiche ist, so ist sie deren Streichlinie S S. 

Die Fallinie Af steht senkrecht zurn Streichen, da del' An
fahrungspunkt in C tiefer als in A liegt, so ist die Fallinie 
generell C. zugewendet. Del' Punkt f in der1<'all- und Streich
linie ist um 70.,- 30 m = 40 m tiefer, odeI' A um 40 m hoher 
gelegen. Man denke sich im Raum ein rechtwinkeliges Dreieck, 
dessen Basis Af ist und in welchem A um 40 m hoher liegt 
als f, so ist dieses urngelegt Agf; gf ist del' Schnitt mit del' 
Grenzfliiche und 'P deren Fallwinkel. 

DkRichtung des Fallens bzw.Streichens wird mittels 
Kompasses und des Meridians bestimmt. Der KornpaB wird mit 
seiner N -S-Kante an den Meridian angelegt, die Karte vorsichtig 
so lange gedreht; bis die KompaBnadel auf 0 = 360 0 = 24h zeigt, 
und dann dieselbe Kante bei ungeiinderter Kartenlage an die 
Fallinie. mit N voran (in der Richtung des.,Fallens) angelegt' und 
an del' Nordspitze del' Nadel Stunde und Grad del' Fallrichtun/Z 
abgelesen. 

v. Bericht. 
Das Ergebnis del' geologischen Aufnahme wird sowohl in 

del' Karte als in einem Bericht niedergelegt, welcher jene nicht 
bloB ergiinzt, sondern auch erliiutert. 

Del' Bericht (Abhandlung), in welchem an passender Stelle 
die erliiuternden Figuren (Ansichten, Profile, Skizzen) ein
geschaitet werden, kann folgendermaBen gegliedert werden. 

1. Geographische Lage des durchforschten Gebietes auf 
geographische Liinge und Breite odeI' auf bekannte Orte, Gebirge, 
Bezirke, Tiiler bezogen. 

2. Landschaftlicher Charakter. blorphologie des Gebietes. 
3. Befund; dieser wird bei manchen amtlichen Gutachten 

verlangt; es ist dies ein systematisch geordneter Auszug aus 
dem Notizbuch mit Bezug auf die beigegebene geologische 
Karte. In diese sind bei den Aufschliissen Zahlen eingeschrieben, 
im Befund wird unter derselben Zahl del' betreffende AufschluB 
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beschrieben. In wissenschaftlichen Abhandlungen p£legt dieser 
Befund zu entfallen. 

4. G~ologische Zusammensetzung (amtlich Gutachten ge
nannt). Ubersicht der vorhandenen 1<'ormationsglieder und 
Eruptiva. Es werden die einzelnen Formationen und deren 
Glieder moglichst vollstiindig beschrieben, der petrographische 
Charakter, die Versteinerungen, Miichtigkeit und die Verbreitung. 
Jiingste Bildungen, Schutthalden, Bergstiirze u. dgl. Den SchluB 
bilden die Eruptivgesteine. Geschichte der geologischen Ent
wicke lung des Gebietes (Wanderung der Kiistenlinie, StOrungen). 
Es konnen auch die SchluBfolgerungen der friiheren Forscher 
dieses Gebietes mit kritischen Bemerkungen. angerugt werden, 
um die Entwickelung der Erkenntnis zu beleuchten. 

5. Tektonik des Gebietes. Der geologische Aufbau an der 
Hand der VerHiichen wird geschildert, Antiklinen und Synklinen 
werden nachgewiesen und verfolgt; die Riickwirkung des geo
logischen Aufbaues auf die Bodenplastik wird erliiutert, Taler 
und ihre Bildung werden besprochen. Verwerfungen. Alter 
aller StOrungen. Tektonische Entwickelungsgeschichte. 

6. Gletscher, Lawiuen, Wasserfiihrung und Quellen. Klima
tische Verhiiltnisse. 

7. Nutzbare Gesteine und Minerale. Beschreibung, Ge
winnung, deren Geschichte und wirtschaftliche Bedeutung 
(Statistik). Spezialkarten. Agrogeologische Verhiiltnisse. 

8. EinfluB der geologischen Zusammensetzung auf die 
Bodenkultur und menschliche Besiedelung. 

9. Znsammenzng, in welchem die wichtigeren Ergebnisse 
der Durchforschung iibersichtlichmitgeteilt werden. 

10. Literatur. 
In jedem Gebiete der Naturwissenschaften hat das ein

wandfreie Beobachtungsmaterial den hochsten, weil bleibenden 
Wert. DeB moge sich der junge Geologe stets bei der Ab
fassung seines Berichtes bewuBt sein. Auf Grund dieser Be
obachtungen entwickle er seine SchluBfolgerungen, wodurch 
das tote Material Leben bekommt und sich in das Gebiiude 
der Geologie leichter als Baustein einfiigen liiBt; doch hiite 
man sich davor, daB dies infolge kiihner Hypothesen nicht ein 
Scheinleben werde; das anch dem Forscher verhiingnisvoll 
werden kann. Die groBe, wenn auch geistreiche Phantasie hat 
del' Wissenschaft manchmal neue Wege gewiesen, doch diese 
nicht gebaut; leider waren es nnr zu oft Irrwege, die dem An
sehen unserer Wissenschaft abtriiglich waren. Der junge Geologe 
erinnere sich der W orte eines hochverdienten Geologen und 
Geographen, des Ferdinand Freiherrnvon Richthofen'); 

1) Fabrer fUr Forschungsreisende, S. 12. Berlin 1886. 
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"Die V orsicht wiichst mit der Kenntnis und Erfahrung und die 
SchluBfolgerungen von hoheren Gesichtspunkten aus soUten 
denen iiberlassen bleiben, welche neben einer ausgedehnten 
Ubnng im Felde die Fiihigkeit zu griindlichem Arbeiten im 
Studierzimmer erlangt haben. J e reiner sich die Beobachtung 
von der Theorie hiilt, desto wertvoller ist sie. Dies kann nicht 
genug beherziget werden." 

VI. Die agrogeologische Aufoahme uod 
Kartierung. 

Bisher besteht noch keine Einigkeit beziiglich der hier 
leitenden Prinzipien. Manche Agronomen s'treben nur eine 
Bodenartenkarte, also eine petrographische Kartierung an, 
jedoch vermehrt mit agronomisch wichtigen Details, wie 
,Feuchtigkeit, Gehalt an Nahrstoffen u. dgl. und ignorieren die 
stratigraphischen Verhiiltnisse giinzlich; dies ist also eine reine 
agronomische Kartierung. Die meisten Geologen ,wollen jedoch 
in den Karten die eigentlichen agrogeologischen Verhiiltnisse, 
die Bodenarten, und die Stratigraphie zurn Ausdruck bringen, 
wobei man sich jedoch hiiten muB, nicht allzuviel zu verlangen, 
da dies auf Kosten der Deutlichkeit einer Karte geht. 

Beide Kartierungsmethoden pflegen zur Aufnahme meist die 
Besitz- oder Katasterkarten zu wahlen, deren Wiedergabe je 
uach der Mannigfaltigkeit del' Bodenarten beibehalten oder ver
kleinert wird. Beide lUethoden geben am Rande der Karte die 
Bohrprofile im entsprechend groBen MaBstabe. 

Die Aufnahme erfolgt nach den Prinzipien jener im Flaeh
Ian de (S.36). Die Punkte der gewohnlich 1--2 m tiefen Boh
rungen werden in die Karte sehr markant eingezeichnet und 
mit derselben Zahl wie im Notizbuch und dem auf der fertigen 
Karte dargestellten Profil versehen; Bohrproben werden zur 
hauslichen Untersuchung mitgenommen, ebenso Bodenproben; 
diese sind der Durchschnitt aus drei Proben, welche nachbarlich 
auf etwa 10 em Tiefe ausgehoben und auf ihre physikalische und 
chemische Beschaffenheit 1) untersucht werden; auch die Boden
proben bekommen Zahlen, die in der Aufnahme-, aber nicht in 
der fertigen Karte erscheinen. Bei der Begehung achtet man 
auf die Anderung der Bodenart und zeichnet die Grenzen ein. 

1) F. Wah n s c h a ff e, Anleitung zur wissenschaftlichen Bodenanalyse. 
2. Auf!. Berlin 1903. - F. Seemann, Leitfaden der miner8.Jogischen Boden
analyse. Wien 1914. - E. Heine, Die praktische Bodenuntersnchung. Mit 
einer geologisch-agronomischen Karte. Berlin. 
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Da die Bohrung, wenn sie 1 m tief ist, nul' langsam vorsehreitet, 
so beniitzt man oft nur 1 bis 1,4 m tiefe Locher, doeh in 
grofierel' Anzahl. 

111an erkundige sieh, wie die einzelnen .lfruehtarten in nassen 
und trockenen J ahren auf verschiedenen Boden gedeihen. 

Die Bodenproben werden in starken Papier- odeI' Leinen
sackchen odeI' in .!<'laschen mit breitem Hajs aufbewahrt. 

Einige Agronomen, z. B. R. Heinrich,legen auf die physi
kalische Untersuchung del' Bodenarten kein Gewicht, was jedoch 
keine allgemeine Zustimmung findet. 

Die von del' Koniglich Ungarischen Geologischen Reichs
anstalt ausgearbeitete 1\'lethode fUr agrogeologische Kaden 
zeichnet sich durch ihre Einfachheit und Ubersichtlichkeit aus. 
Die verschiedenen Bodenarten des Oberbodens werden in einer 
Farbe (braun) dargestellt und mittels ganzer, unterbrochener, 
verschieden gestellter Gerade, durch Punktierung, Ringelung usf. 
unterschieden. Durch eingeschriebene Buchstaben kommt das 
geologische Alter und del' petrographische Charakter des Unter
grundes zum Ausdruck, Z. B. Pls = pliozaner lehmiger Sand. 

Sehr eingehend ist die von del' Koniglich PreuBischen 
Geologischen Landesanstalt eingefiihrte Bodenbezeichnung. Sie 
sei nachfolgend genannt und im iibrigen auf die von ihr heraus
gegebene "Anleitung fiirdie geologisch-agronomische Aufnahme 
im norddeutschen Tiefland, Berlin 1908" verwiesen. 

}V = Wasser odeI' wasserig. 
H Humus, milder oder saurer Humus (Torf). 
$) Humus, Heidehumus und Humusfuchs (Ortstein). 

Hj .!,iingerer Hochmoortorf. 
Hii AltereI' Hochmoortorf. 
Hh Hochmoortorf. 
Hz 
Hf= 

B 
S 
E 
G 
IF> 
T 
L 
]( 

M= 
E 
Q; 

PE 
SE 

Zwischenmoortorf. 
}<'lachmoortorf. 
Braunkohle odeI' braunkohlehaltig. 
Sand, grob- und feinkornig (iiber 0,2 mm) oder saudig. 
Sand, feiu und staubig (un tel' 0,2 mm) odeI' sandig. 
Kies (Grand) odeI' kiesig. 
Gerone und Geschiebe (Steinanhaufung). 
Ton odeI' tonig. 
Lehm (Ton + grober Sand) odeI' lehmig. 
Kalk odeI' kalkig. 
}lergel odeI' mergelig. 
Eisen, Eisenstein odeI' eisensehiissig, eisenhaltig. 
Eisen, Glaukonit odeI' glaukonitisch. 
Vivianit odeI' vivianithaltig. 
Sehwefeleisen odeI' schwefelhaltig. 
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Bazillarienerde (Infusorienerde, Diatomeenerde) oder 
Faulschla= (Sapropel). [bazillarienerdhaltig. 
Faulschlammkalk. 
Kalkiger Faulschlamm. 
I<'aulgallerte (Saprokoll). 
Kalkhaltiger L06. 
Kalkfreier L06 (L06Iehm). 
Quarzsand mit Beimengung von Braunkohle. 

:~}= Humoser Sand. 

liS) ii6 f= Schwach humoser Sand. 

Hs _ Stark humoser Sand. 
HL = Humoser Lehm. 
HL = Stark humoser Lehm. 
6 T = Sandiger Ton. 
S T = Sehr sandiger Ton. 
K S = Kalkiger Sand. 
K S = Schwach kalkiger Sand. 
T M = Toniger Merge!. 
T M = Sehr toniger Merge!. 
KT = Kalkiger Ton. 
KT = Sehr kalkiger Ton. 

HLS = Humoser lehmiger Sand. 
HL = Humoser schwach lehmiger Sand. 

SHK = Sandiger humoser Kalk. 
SHK = Sehr sandiger humoser Kalk. 
HSM = Humoser sandiger. Merge!. 
HSM = Schwach humoser sandiger Mergel 

usw. 
Sind diese Bodenarten nur in Streifen eingelagert, so werden 

ihre Zeichen in kleinen Buchstaben der petrographischen Boden
beschaffenhlilit vorangesetzt, z. B. 1S = Sand mit Lehmstreifen. 

Die Preu6ische Geologische Landesanstalt gebraucht fiir 
den Bericht nachstehendes Schema (S. 77). 

Die Herstellung der agronomischen Karte kann ver
schieden durchgefiihrt werden; die von Professor Dr. R. Hein
rich!) gewiihlte Methode' findet besonders in landwirtschaft
lichen Kreisen Anerkennung.· In der I<'lurkarte werden die 
petrographisch verschiedenen Bodenarten mit matten, durch
sichtigen Wasserfarben gemalt, nachdem man dieselben ab-

1) La.ndwirtschaftli,che Bodenkarten. herausgegeben von der landwirt
schaftlichen Versuchsstation zu Rostock. Stuttgart 1910. 
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gegrenzt hat; wo die Begrenzung unsicher ist, wird sie strich
liert. Heinrich wiihlte folgende Farbentone: Sand=schwefel
gelb; humoser Sand = hellgrasgriin; humoser lehmiger Sand = 
griin mit gelb (chamois) M.ischung; Humus = graugriin; lehmiger 
Sand = hell chamois; sandiger Lehm = chamois; Lehm = dunkelr 
chamois; Mergel = chromgelb; Ton = violett; Wiesenkalk (im 
Profil) = weiBviolett. Dieselben Farben werden auch fiir die am 
freien Rand der Karte gezeichneten Profile angewendet, deren 
Nummer sich auf die gleiche der Bohrstelle in der Karte, durch 
rote Kreise markiert, bezieht.' 

DerFeuchtigkeitsgehalt wird mit durchwegs parallele, 
schrage, lange, blaue Linien bezeichnet und in zehn' Grade 
unterschieden. Dieselben sind: 

1. Sehr trocken i 
2. !IaBig trocken ;. 
3. Feuchtigkeit schwach zuriickhaltend Ii (gemeiner Sand). 
4. Feuchtigkeit besser zuriickhaltend Ii. 
5. Fruchtbare Feuc.htigkeit, tiefgriindig II! 
6. Tiefgriindig, etwas feucht III. 
7. Feucht (Grasland) Illi 
!:!. Sehr feucht' (Wiese noch fahrbar) III!. 
9. NaB (Wiese nicht fahrbar) 1111i. 

_ 10. Sehr naB (Sumpf), viele enggestellte Gerade. 
Die Entfernung dieser, Linien gibt auch die Durchliiftungs
fiihigkeit des Bodens an. 

Die Kartebringt auch mittels sehr kurzer, farbiger, quer 
zwischen den blauen ,l<'euchtigkeitsstrichen gezeichneter Linien 
den Gehalt an den Niihrstoffen znm Ausdruck. Fur Kali ist 
violett (Spektralfarbe), Kalk gelh (ebenso), Phosphorsaure rot 
Warbung des bl~uen Lackmuspapiers) und fiir Stickstoff griin 
gewiihlt. Die Zahl und Dicke der Striche gibt denProzent
gehalt an, nnd zwar: 

0,01 
bis 

0,05 

0,06 
bis 

0,10 

0,11 
bis 

0,20 

0,21 
bis 

0,30 

0,31 iiber 
bis 0,50 

0,50 
- -

Zweifelsohne hat diese Kartierungsmethode fUr den Land
wirt hohen Wert; man konnte nach der fraher genannten un
garischen !Iethode auch die stratigraphischen und petrographi
schen Verhiiltnisse des U ntergrundes zurn Ausdruck briugen, 
wodurch jedoch die Karte iiberfUllt werden wiirde. Es emp
fiehIt sich, den Oberboden rein agronomi.sch, den 
Untergrund in einer zweiten Karte geologisch (strati
graphisch) darzustellen. 
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Das Bureau of Soils der geological Survey der Vereinigten 
Staaten N ordamerikas entwirft flir die Counties im MaBstabe 
1: 62500 reine Bodenkarten, an .deren Rand auf 3 FuB Tiefe 
Profile gezeichnet sind. Del' Bericht bespricht kurz die 01'0-

graphischen, meteorologischen und landwirtschaftlichen Verhiilt" 
nisse, eingehend jedoch die einzelnen Bodenarten unter Beigabe 
ihrer mechanischen Analysen. Hiervon unabhiingig besorgt die 
geologische Anstalt des betreffenden Einzelstaates die geolo
gische Karte. 

H. Knauer und J. Weigert scheiden in ihrer landwirt
schaftlichen Bodenkarte des Gutes Gelchsheim (1 : 5000) aus: 
In Fliichenfarben: Alluvium, Lehme, LiiBlehm und Lettenkohle. 
In schriigen, griinen Strichen: Milde liiBartige Lehme (2), mitt
lere Lehmboden und bindige loBartige Lehme (3), lettigen und 
schweren Lehm (4), schwerste Lehmboden (5),niiher gestellte 
schriige Striche und schwersten Letten bis reiner' Ton (nahe
gestellte Vertikallinien). Die humushaltigen Partien' und del' 
Torf sind durch ein enges Bchwarzes Gitter, der Kalksand und 
kalksandreicher Boden durch griine nahgestellte Punkte, die 
Steine durch Kreuzchen markiert. Wiese, uasse Wiese und 
Wald sind in del' allgemein iiblichen Weise gezeichnet. 1) 

W. Koehne bearbeitete im Verein mit F. Miinichsdorfer 
und K. Gag e I mustergiiltig die geologisch -bodenkundlichen Ver
hiiltnisse des Staatsgntes Weihenstephan (Bayern) 2), dessen 
Bodenbeschaffenheit so wechselnd ist; MaBstab 1: 5000. Kartie
rung nach geologischem Prinzip mittels farbiger Tonung auf 
Grund von 2 m tiefen Bohrungen. Tiefer gelegene Schichten 
werden in schriigen, millimeterbreiten Streifen in der Formations
farbe in Aussparungen del' Bodenfarbe markiert, womit gleich
sam ein Bild ausgehobener Griiben gegeben ist. Die Termino
logie del' Boden ist auf Grund der Analysen, besonders der 
Schliimmanalysen, £estgestellt. Beziiglich weiterer Details sei 
auf die wertvolle Arbeit verwiesen. 

1m Bericht ist bei jeder Kartierungsmethode folgendes zu 
bemerken: Detail der mechanischen und chemischen Analysen 
des Bodens (iihnlich wie auf S. 77), Feuchtigkeit und Bonitiits
verhiiltnisse (aus dem Kataster), Neigung und Nutzung desBodens, 
Anbau del' hauptsiichlich vorwaltenden Kulturpfianzen, Meliora
tion durch natiirliche, in del' Gegend vorkommende Erdal'ten 
und Gesteine, Diingung, Gl'uudwassel' (Tiefe bis zum Wasser
spiegel, Giite des 'Vassel's) und Quellen. 

1) Geognostische Jahreshefte 27 ftir 1914. 
2) Geognost. Jahreshefte, Mtinchen, 25. Bd., S. 1-111; 1912, mit 3 Karten 

u!ld 1 Profiltafel. 
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Kammlinie 61. 
Kantengerolle (Dreikanter) 39. 
Kare 61. 
Karrenfelder 61. 
Karte, Anfertigung 23. 
-, Einzeichnungen in dieselbe 

30, 32. 
-, Fertigstellung 62. 
Karten 19, 21. 
Klaubsteine 30. 
Kleidung 27. 
Klinometer 4. 
-, dessen Anwendung 11, 12. 
Klippenartige Vorkommell 62. 
Kohlenfloze 55. 
Kompa62. 
Konglomerate 38. 
Konkordanz 49. 
Kreuzschichtung 39. 
Kreuzstunde 7. 
Kristalline Schiefer 38. 
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geologischer Grenzen 30. 
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Kiisten 61. 
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_ Lagerlinse 56. 
Lagersaule 56. 
Lagerschlauch 56. 
Lagerstatten 55. 
-, ihre Einteilung 56. 
-, Darstellung in del' Karte 64. 
Lagerstock 56. 
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Lesesteine 31. 
Lichtbilder 61. 
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Maare 60. 
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Machtigkeitsbestimmung 47. 
llagnetische Gesteine 38. 
Marine junge Ablagerungen 39. 
MaBstab, MeBband 26. 
MeiBel 17. 
Metamorphose, Darstellung, 
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l1etasomaiische Lagerstatten 

55, 56. 
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Moriinen 40, 43. 
Moore 42, 54. 
}lulden 60. 

Notizbuch 25. 
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Riesenkessel 40. 
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Rumpfflachen 60. 
Rundhocker 40. 
Rutschstreifen 50, 57. 

Saigersprung 50. 
Sand 39. 
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Schichtflachen, Erkennung der-

selben 44. 
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Schieferung 50. 
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Schottermaterial 57. 
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Schubwirkungen 58. 
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Seen 54. 
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Submarine Walder 42. 
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Troge 60. 
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Versteinerungen 26. 43. 
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Verwerfungen 50. 
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Verwitterung 38. 
Verwitterungsprofil 61. 
Visieren mit HandkompaB 9. 
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Windwirkung 61. 
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