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Roland Brinkmann 
1898-1995 

Welches Prinzip beherrscht 
die Erdgeschichte: einsinniger 

Ablauf oder zyklische Wieder- 
kehr, Akzentuierung oder 

Nivellierung, zeitliche Begren- 
zung oder endlose Dauer? 

(R.B.: Lehrbuch der Allgemei- 
nen Geologie, I, 37f) 

Roland Brinkmann starb am 3. April 1995 im Alter von 
97 Jahren in Hamburg und fand in Bad Doberan, in sei- 
ner norddeutschen Heimat, seine letzte Ruhestfitte. Die 
deutschen Geowissenschaften verlieren mit ihm einen 
grogen Wissenschaftler, einen auf3ergewOhnlichen Leh- 
rer und einen verehrungswtirdigen Menschen, der gan- 
ze Generationen von Geologen fachlich geprfigt hat. 

Roland Brinkmann wurde am 23. Januar 1898 in 
Hagenow in Mecklenburg geboren, und ein Mecklen- 
burger ist er trotz weltweiter Reisen und Arbeiten ge- 
blieben. Englisch, franz/Ssisch, spanisch, portugiesisch, 
polnisch und ttirkisch, Sprachen die er fliel3end be- 
herrschte, klangen aus seinem Munde immer ein wenig 
nach Ostseektiste. 

Von Bad Doberan aus, wohin seine Eltern zogen, 
weil es in Hagenow ftir den Sohn keine h6here Schule 
gab, besuchte R. Brinkmann das Realgymnasium in 
Rostock, das seinen frtih entwickelten naturwissen- 
schaftlichen Neigungen gerechter wurde. Sein Geogra- 
phielehrer erkannte das Talent und machte Roland 
Brinkmann mit Eugen Geinitz bekannt, dem Ordinari- 
us ftir Geologie an der Universit~it in Rostock. 1918 
ver6ffentlichte er seine erste wissenschaftliche Arbeit 
tiber die Geologie der Umgebung von Doberan und 
eine Gesamtschau der sp~it- bis postglazialen Geschich- 
te dieses Raumes. 

R. Brinkmann promovierte 1921 in Freiburg i. Br. 
bei Deecke mit einer Abhandlung tiber die ,,Gliede- 
rung des Diluviums von Norddeutschland", die nie ver- 
6ffentlicht wurde. 1921 bis 1933 war er Assistent des 
Nestors der damaligen Geologie, Hans Stille, am be- 
rtihmten Geologischen Institut der Universit~it G(Sttin- 
gen. Schon 1923 - mit 25 Jahren (!) - habilitierte er sich 
dort mit einer palfiontologisch-stratigraphisch-palfio- 
geographischen Arbeit tiber den Dogger und das Ox- 
ford im stidlichen Baltikum, wobei er sich auf Ammoni- 
ten aus dem Anstehenden, aus Bohrungen und insbe- 
sondere Geschiebefunde stfitzte. Die ersten, seinen 

Schtilern spfiter so wohlbekannten palfiogeographi- 
schen Skizzen sind bereits in dieser Untersuchung zu 
finden. Er weitete dann die stratigraphischen Arbeiten 
auf andere Bereiche Ostpreuf3ens und Litauens aus und 
revidierte die Ammonoideen-Gruppe der Kosmocera- 
ten. Im englischen Peterborough sammelte er zusgtzlich 
reiches Ammonitenmaterial, ergfinzte es durch Muse- 
umsfundstacke und schaffte sich so die Datengrundlage 
ftir eine Arbeit, in der er - fur die damalige Zeit etwas 
Auf3ergew/Shnliches - Artbegriff und Stammesentwick- 
lung mitteljurassischer Ammonoideen aus statistischen 
Untersuchungen ableitete. 1929 wurde er in G/Sttingen 
zum augerplanm~igigen Professor ernannt. 

Brinkmann heiratete 1923 Margarete Schrepfer. Sie 
promovierte als erste Mineralogin Deutschlands bei 
Schneiderh6hn in Giegen tiber eine kontaktpneumato- 
lytische Kupferlagerstfitte im ehemaligen Deutsch-Sfid- 
westafrika. Bis 1937 bekamen beide sechs Kinder, drei 
M~idchen und drei Jungen. 

Stille ging es mehr um weltweite geotektonische Zu- 
sammenhfinge als um Pal~ontologie, under  hatte einen 
Teil seiner Schaler in das geologisch weitgehend noch 
unerforschte Spanien geschickt. Brinkmann schlog sich 
ihnen an, um in den Grenzbereichen zwischen Betikum 
und den Keltiberischen Ketten grol3e Gebiete zum er- 
sten Mal geologisch zu kartieren. Die jangeren unter 
uns k/Snnen sich kaum noch vorstellen, was so eine 
Kartierarbeit damals bedeutete. Die wichtigsten Arbei- 
ten aus dieser Zeit sind ,,Betikum und Keltiberiden in 
SO-Spanien" (1931) und ,,Der betische Aul3enrand" 
(1933). Angeregt vom GOttinger geistigen Klima be- 
schfiftigte er sich auch mit der saxonischen Tektonik in 
Deutschland, im Leinetalgraben und in Stiddeutsch- 
land, wo er der vorkimmerischen rheinischen Richtung 
nachsptirte. 

Doch widmete sich Brinkmann in seiner G6ttinger 
Zeit auch allgemeinen Themen, mit denen er sich sp~i- 
ter sehr intensiv befassen wt~rde. Besonders faszinier- 
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ten ihn der Vorgang der Schichtung in den Sedimentge- 
steinen, die Bildungsbedingungen der Schichtungsk6r- 
per und die sedimentfire Abbildung epirogener Bewe- 
gungen. Er publizierte fiber die Tektonik und Sedimen- 
tation im Germanischen Triasbecken, tiber die Entste- 
hung der Gipfelflur in den Alpen und tiber fossile In- 
selberge in Spanien. Seine ersten Dissertationsthemen, 
die er vergab, zielten in eine ~ihnliche Richtung: 
Schwermineral- und Ger611analysen als palfiogeogra- 
phische Indikatoren sowie sedimentologische und fa- 
zielle Untersuchungen in Karbonaten der germani- 
schen Trias. 

1933 erhielt Brinkmann einen Ruf an die Universitfit 
Hamburg als ordentlicher Professor der Geologie und 
Pal~iontologie und Direktor des Geologischen Staatsin- 
stitutes. Er wandte sein Interesse den Ostalpen zu, vor 
allem der oberkretazischen Gosau, ihrer Stratigraphie, 
Lagerung, Pal~iogeographie und Bedeutung ft~r die Da- 
tierung frtiher alpiner Deckenbewegungen. Ihn be- 
schfiftigte aber auch die Deckenproblematik von Ostal- 
pin und Flysch im Fenster von Windisch-Garsten. Da- 
neben blieb er seinen biostratigraphischen Neigungen 
treu und beschfiftigte sich mit den Leymeriellen im 
norddeutschen Alb. Themen der allgemeinen Geologie 
fehlten nicht. So dachte er tiber die Ursachen der Rot- 
ffirbung in marinen Sedimenten nach. 

In der Hamburger Zeit entstanden im Zuge der 
Vorlesungsvorbereitungen die ersten stratigraphischen 
Tabellen und palfiogeographischen Skizzen, die sp~iter 
in seinem Lehrbuch der Historischen Geologie so er- 
folgreich werden sollten. 

Seine Zeit als Professor im Hamburg endete jedoch 
jfih. Den braunen Machthabern stand er sehr frilh skep- 
tisch gegentiber und machte daraus auch keinen Hehl. 
Ein Kollege, der auf seinen Lehrstuhl spekulierte, de- 
nunzierte ihn, und Brinkmann muBte 1937 Hamburg 
und den Staatsdienst verlassen. 

Er ging ftir eine deutsch-spanische Gesellschaft des 
,,Btiro Keppler", die in Galizien auf Zinn und Wolfram 
prospektierte, nach Spanien und dann welter nach Por- 
tugal. Vielleicht war es ein Gltick, dab er seine Lehr- 
aufgaben und administrativen Pflichten nicht wahrneh- 
men muBte, denn 1940 erschien in erster Auflage der 
erste Band des meistgelesenen geologischen Buches in 
deutscher Sprache. Bescheiden als ,,sechste, gfinzlich 
neu bearbeitete Auflage" von ,,Emanuel Kaysers Ab- 
rig der Geologie" deklariert, wurde das zweib~indige 
Lehrbuch der Allgemeinen und Historischen Geologie 
ein Meisterwerk, ein ganz groBer Wurf. Der erste Band 
beschreibt, sehr modern, die geologischen Prozesse und 
zeigt die physikalisch-chemischen Grundlagen auf, die 
den Entwicklungsgang unseres Planeten steuern. Das 
Erscheinen des zweiten Bandes, der Historischen Geo- 
logie, war ftir das Jahr 1941 geplant, verzOgerte sich 
zeitbedingt, er wurde erst 1948 ver6ffentlicht. Allein 
das in den stratigraphischen Tabellen und in den palfio- 
geographischen Skizzen zusammengefaBte weltweite 
regionale Wissen des zweiten Bandes zeugt yon den au- 
gergew6hnlichen F~ihigkeiten des Autors zur Rezep- 

tion. Dieses Werk, sp~iter von anderen weitergeftihrt, 
sollte 13 Auflagen erleben; es hat mehrere Geologen- 
generationen gepr~igt wie kein anderes Lehrbuch. Sei- 
ne Ehefrau Margarete, die auch sonst alle seine Arbei- 
ten sorgffiltig redigierte, und seine Kinder, die die Re- 
gister erstellen mugten, hatten einen bislang nicht ge- 
wtirdigten Anteil an diesem Erfolg. 

Als das ,,B(iro Keppler" mit dem sp~iteren ,,Reichs- 
amt fiir Bodenforschung" unter Kepplers Pr~isident- 
schaft verschmolz, wurde Brinkmann automatisch in 
den staatlichen Geologischen Dienst tibernommen und 
1940 als Leiter der AuBenstelle des Reichsamtes mit 
Sitz in Warschau und einer Dienststelle in Krakau ab- 
geordnet. Seine Aufgabe war es, das Lagerst~ittenpo- 
tential Polens (Kohle, Fe-Erze, Buntmetalle, Kali, Was- 
ser) zu sichten und vorhandene Prospektionsideen um- 
zusetzen. Brinkmann hatte in Warschau schnell flie- 
Bend polnisch gelernt, in der damaligen ideologisierten 
Zeit etwas sehr AuBergew6hnliches. Sein Verhalten im 
besetzten Polen und sein Verhfiltnis zu den zwangsre- 
krutierten polnischen Kollegen wurde im Nachherein 
durch ein polnisches Gericht positiv bewertet (siehe 
unten). 

1944 kehrte Brinkmann von seinem Warschauer Po- 
sten in das Reichsamt nach Berlin zurtick. Nach Wie- 
dererOffnung der Universit~it Rostock im Jahre 1946 
wurde er auf das dortige Ordinariat ftir Geologie und 
Pal~iontologie berufen. Die schwierigen Umstfinde un- 
mittelbar nach dem Krieg in der zerst6rten Stadt unter 
russischer Besatzung machten ihn nicht mutlos, viel- 
mehr befltigelte das Ende der nationalsozialistischen 
Herrschaft seine Schaffenskraft. Ein Glanzlicht aus die- 
ser Zeit war Brinkmanns Festrede tiber den Forscher 
Leopold yon Buch zum 70. Geburtstag von Hans Stille 
und anl~il31ich der Stiftung der gleichnamigen Plakette 
der Deutschen Geologischen Gesellschaft in Berlin 
1946, zeigte diese doch auch Brinkmanns Neigungen 
und Ffihigkeiten zur wissenschaftsphilosophischen 
Analyse. 1948 kam der zweite Band des ,,Abril3", die 
Historische Geologie, heraus. Dartiber hinaus beschfif- 
tigte ihn die Glazialtektonik auf Rtigen ebenso wie die 
pal~iogeographische Bedeutung der Mitteldeutschen 
Kristallinschwelle im Jungpalfiozoikum. 1948 verlieh 
ihm die Deutsche Geologische Gesellschaft die Hans- 
Stille-Medaille. 

Die Rostocker Zeit sollte ktirzer werden als geplant. 
Wieder war es die Politik, die in Brinkmanns Leben 
eingriff. Die Polen suchten die Schuldigen und stellten 
bei der russischen Besatzungsmacht Auslieferungsbe- 
gehren ftir Personen, die im ,,Generalgouvernement" 
in leitender StelIung tfitig gewesen waren. Brinkmann 
wurde 1949 verhaftet und muBte bis 1951 in Warschau 
und anderen Orten in Untersuchungshaft zubringen. 
Seine Frau Margarete hatte w~ihrend seiner Haftzeit 
noch fast ein Jahr lang den Lehr- und Ausbildungsbe- 
trieb an der Universit~it Rostock selbstfindig weiterge- 
ftihrt. 

In dem ProzeB, der gegen ihn angestrengt wurde, zu- 
erst wegen Kriegsverbrechen, dann wegen pers6nlicher 
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Bereicherung an polnischem Staatseigentum, verteidig- 
te sich Brinkmann selbst in polnischer Sprache. Die 
Anklage brach jedoch in sich zusammen und alles en- 
dete mit einem glatten Freispruch. Im Urteil des War- 
schauer Woiwodschaftsgerichtes vom 11. April 1951 
liest sich das so: "... aufgrund der zahlreichen Aussagen 
von Zeugen erscheint die Person des Angeklagten JR. 
B.] als eines deutschen Okkupationsbeamten im sog. 
,,Generalgouvernement" positiv. Der Angeklagte war 
zweifelsfrei ein straffer, strenger und anspruchsvoller 
Vorgesetzter gewesen, er sorgte sich jedoch um seine 
Angestellten, ktimmerte sich um ihre tfiglichen Bedtirf- 
nisse und vielfach, unter Geffihrdung der eigenen Per- 
son, intervenierte er erfolgreich in FNlen von bedrohli- 
chen Verhaftungen durch die Gestapo. Der Angeklagte 
machte keine nationalen Unterschiede und war auch 
kein deutscher Chauvinist gewesen, er schadete auch 
niemandem. ''1 Brinkmann betrachtete seither dieses 
Urteil als eine Ehre sowohl filr sich als auch ffir den 
polnischen Staat. Die ungew6hnliche Solidaritfit der 
deutschen Geologenschaft mit dem H~iftling Brink- 
mann mag ihm den Rilcken gestfirkt haben. Vor allem 
haben ihm aber die entlastenden Aussagen seiner ehe- 
maligen polnischen Mitarbeiter geholfen. 

Nach seiner Entlassung 1951 siedelte er auf das Ge- 
biet der Bundesrepublik fiber und  lebte in Hamburg. 

Als Nachfolger von Hans Cloos wurde Brinkmann 
1952 auf den Lehrstuhl in Bonn berufen, in den alten, 
yon Steinmann errichteten Bau in der Nul3allee. 1958/ 
59 nahm er die Pflichten des Dekans der Mathema- 
tisch-Naturwissenschaftlichen Fakult~it wahr. 

Die ersten Jahre in Bonn waren keine Zeit der be- 
schaulichen Mul3e und der fruchtbaren Forschung. Hin- 
ter den dr~ingenden Institutsaufgaben und der neu zu 
konzipierenden Lehrtfitigkeit hatte alles andere zu- 
rfickzustehen. Galt es doch, einmal die von Cloos hin- 
terlassenen, ,,verwaisten" Schiller einem Studienab- 
schlug zuzufilhren, zum anderen, das lnstitut in der Nul3- 
allee nach eigenen Vorstellungen umzugestalten und 
nicht zuletzt, den ,,Kayser-Brinkmann" erneut aufzule- 
gen, anzureichern und zu erweitern. Die vielf~iltigen In- 
teressen, denen Brinkmann in diesen Jahren nachging, 
lassen sich am besten an den Themen ablesen, die von 
seinen Schttlern auf seine Anregung in Angriff genom- 
men wurden. Das wissenschaflliche Spektrum entfalte- 
te sich hier in voller Breite. Spanien faszinierte ihn 
noch immer, under  griff Fragestellungen auf, denen er 
nach seinem Weggang aus G6ttingen nicht mehr hatte 
nachgehen kOnnen: Biostratigraphie und Pal~iogeogra- 
phie des Lias und Dogger, des oberjurassischen Weal- 
den und der hOheren Unterkreide in den Keltiberi- 
schen Ketten, die Entstehung der Salzstrukturen im Py- 
renfienvorland und in den Kantabrischen Ketten, das 
Betikum und seine Beziehung zu den Keltiberiden. Die 
Ergebnisse erschienen in Sammelbanden oder in Ein- 
zelpublikationen der Doktoranden ohne R.B. als Zu- 

i LIbersetzung aus dem Polnischen durch H. Schymaczek, vereidig- 
ter Dolmetscher und Ubersetzer des Landgerichtsbezirkes Stade 

satz auf der Zitierleiste - damals wie heute nicht unbe- 
dingt alltfigliche Praxis. 

Seine Aufmerksamkeit richtete sich jedoch gleicher- 
magen auch auf die allgemeinen, das geologische Ge- 
schehen steuernde Prozesse: Sedimentvorgfinge und ge- 
richtete Geftige im Buntsandstein und Keuper Mittel- 
europas, die Kluft- und Korngefilgeregelung und die 
Geometrie von Basaltsfiulen als Indikator der Flief3- 
richtung, die Anwendung der 14C-Altersbestimmungs- 
methode bei der Datierung von Bodenbildungen und 
Grundwasserentstehung oder der Einflug von ,,Strel3 
und Strain" auf das Gesteinsgefiige und die Bestim- 
mung der Gesteinsanisotropie. Hierftir tat er sich mit 
Geomechanikern und Festk6rperphysikern zusammen 
und liel3 Diplomanden und Doktoranden in Schieferge- 
birgsaufschlfissen Tausende von deformierten Crino- 
idenstielgliedern vermessen. Quartargeologischen Fra- 
gen ginger weiterhin nach. Auch die organische Geo- 
chemie interessierte ihn, under  schickte seine Z6glinge 
nach Amerika, um diese Kunst zu erlernen. Viele der 
in den frtihen 60er Jahren bahnbrechenden neuen geo- 
logischen Erkenntnisse, z.B. tiber Deltabildung, Flysch- 
genese, Palfiomagnetismus und die Natur der Mittel- 
ozeanischen Rilcken, wurden unmittelbar in Vorlesun- 
gen und in der Neubearbeitung des Lehrbuches umge- 
setzt. Es ist deshalb nicht verwunderlich, dab platten- 
tektonische Vorstellungen in seinen letzten Bonner 
Jahren zum akzeptierten Faktum wurden. 

,,Nebenbei" gab er von 1954 bis 1956 und von 1958 
bis 1959 als Schriftleiter die Geologische Rundschau 
heraus, die schon zu Cloos' Zeiten eine renommierte 
internationale Zeitschrift geworden war. Roland Brink- 
mann hat sich dabei in vielffiltigster Weise ffir die Auf- 
gaben und Belange der Geologischen Vereinigung ein- 
gesetzt und um sie verdient gemacht. In den Jahren 
1961 bis 1964 iibernahm er den Vorsitz des Vorstandes 
der Geologischen Vereinigung. Ihm, ,,dem unermildli- 
chen und ideenreichen Forscher und Lehrer auf dem 
Gesamtgebiet Geologie", wurde 1965 vonder  Geologi- 
schen Vereinigung die Gustav-Steinmann-Medaille ver- 
liehen. 

In dieser Zeit wurde der ,,Kayser-Brinkmann" ins 
Spanische, sp~iter auch ins Portugiesische ilbersetzt, 
und an englischen Universit~iten diente er als Lehrbuch 
filr geowissenschaftliches Deutsch. Angesichts des Er- 
folges seines allgemeinen und historischen Lehrbuchs 
erscheint es merkwilrdig, dab seine Darstellung der Re- 
g.ionalen Geologie Europas (erschienen 1960) trotz der 
Ubersetzung ins Englische nicht in gleicher Weise ak- 
zeptiert wurde. 

Ein weiteres Standardwerk wurde jedoch das drei- 
b~ndige ,,Lehrbuch der Allgemeinen Geologie" aus 
den Jahren 1964-1972. Brinkmann hatte eingesehen, 
dal3 ein Mensch allein ein solch breites Thema nicht 
mehr bewaltigen konnte und sich deshalb die Mithilfe 
kompetenter Fachgelehrter filr verschiedene Spezialge- 
biete gesichert. 

1963 wurde Roland Brinkmann mit 65 Jahren emeri- 
tiert und h~itte sich nach einem erfilllten Leben als Wis- 
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senschaftler und Lehrer  auf das Altenteil  zurtickziehen 
kOnnen. Aber  offenbar konnte er, der schon mehrmals in 
seinem Leben ganz von vorn hatte anfangen mt~ssen, mit 
dem Neuanfangen nicht aufh6ren. Er  ging, als selbster- 
nannter  Entwicklungshelfer ohne Gehalt,  nach Izmir in 
Westanatolien und baute an der dortigen naturwissen- 
schaftlichen Fakul t r t  mit Unterstiitzung einiger seiner 
ehemaligen ttirkischen Schtiler ein neues geologisches 
Universitrtsinstitut auf. U n d e r  begann, in die regionale 
Geologie der Tt~rkei, die bislang auf einer grogen An- 
zahl unabhrngiger  Einzeldarstellungen ganz verschiede- 
ner Schulen und Gruppen fugte, Ordnung zu bringen. In 
mehr  als 10 Arbei ten befagte er sich mit unterschiedli- 
chen Regionen dieses komplex gebauten Landes, bis er 
1976 seine Erfahrungen in dem Buch ,,Geology of Tur- 
key" zusammenfassen konnte.  Gleichzeitig half er, einen 
Grundstock gut ausgebildeter t{irkischer Geologen auf- 
zubauen, die heute Schlasselstellungen in Forschung, 
Lehre  und Administration innehaben. 

1973 kehrte Brinkmann nach Deutschland zurtick 
und lebte von da an in Hamburg; seine ,,alte" Universi- 
trlt Hamburg hatte ihm schon 1971 die Ehrendoktor-  
wtirde verliehen. Das wissenschaftliche Arbei ten konn- 
te er immer noch nicht aufgeben. Er  sagte damals von 
sich selbst, er sei nun zu alt ftir all das Neue, das im 
Gefolge der Plat tentektonik tiber die Geowissenschaf- 
ten hereingebrochen wrre,  aber nicht zu alt ftir eine 
wissenschaftliche Bibliographie, bei der man jederzeit  
den Griffel beiseite legen kOnne. Und so zog er durch 
die Bibliotheksmagazine Deutschlands, verehrt  von 
den Bibliothekarinnen, und sammelte Literatur fiber 
die Tttrkei. Diese geowissenschaftliche Bibliographie, 
die 1981 und 1984 erschien, war das letzte groge Werk 
des unermtidlichen Arbeiters.  

Obwohl Brinkmann mit seinem Lehrbuch heran- 
wachsende Studentengenerat ionen wie kein anderer  
prrgte,  war er kein genialer, mitreigender Hochschul- 
prdagoge modernen  amerikanischen Musters. Seine 
Vorlesungen waren eher sachlich-trocken. Um seine 
Doktoranden  ktimmerte er sich intensiv sowohl im Ge- 
l rnde als auch bei der Abfassung der Dissertation. Da- 
bei war er geftirchtet, fand er doch immer den ersten 
Ammoni ten  im Arbeitsgebiet  des Eleven und, auf den 
Knien rutschend, ein weiteres Gesteinsstfickchen, um 
eine geologische Grenze zu verschieben. Er  verlangte 
Skizzen von allen wichtigen Aufschltissen, um zu ge- 
nauem Hinsehen anzuleiten. In den Prtifungen wurden 
die Kandidaten oft mehrsprachig um die Welt und 
durch die Zeit gehetzt. Doch erwartete er von seinen 
Studenten nur das, was er von sich selbst verlangte: ge- 
naue Beobachtung der Fakten,  wissenschaftliche Prrzi- 
sion ohne Ausflage in unbeweisbare Theorienmodel le  
und sprachliche Disziplin. Die Verehrung dieses Leh- 
rers setzte bei den meisten seiner Schtiler erst ein, als 
sie schon lange die Universi tr t  verlassen hatten und 
nun sprit gewahr wurden, was sie diesem Mann zu ver- 
danken hatten. 

Ein Mecklenburger,  dazu noch ein Arbeitstier und 
Asket, tut sich, selbst wenn er lange in Bonn lebt, 

schwer mit der ,,rheinischen Fr6hlichkeit". So etwas 
wurde nattirlich vor allem yon jungen Leuten  kritisiert, 
die gem, auch im Institut, mal einen ,,drauf" machen 
wollten. Seine Exkursionen und Kartierungsiibungen 
konnten selbst robuste Studenten an den Rand der 
physischen Ersch6pfung bringen. Es war sicherlich 
nicht leicht, hinter der knurrigen, manchmal auch leicht 
sarkastischen Schale den ,,Menschen" Brinkmann zu 
erkennen. Diese menschliche, pers0nliche Seite zeigte 
sich dann oft v611ig unerwartet,  z.B. nachts irgendwo in 
der spanischen Sierra, in einem Zimmer,  das Brink- 
mann mit seinem Doktoranden  teilte. Dann konnte er 
Geschichten aus dem polnischen Knast erzfihlen, gelas- 
sen, ohne ein Fiinkchen Verbit terung in der Stimme, 
das Witzige und Groteske der Situation beleuchten, als 
ob er von Erfahrungen berichtete, die er in seinem Le- 
ben nicht missen mochte. Er  miihte sich um industrielle 
Sponsoren ftir seine Doktoranden,  meist mit Erfolg, 
verlor aber dartiber nie ein Wort. Und obwohl er zur 
Elite der Geowissenschaftler gehOrte, spielte er nicht 
mit im grogen Spiel um Macht und Lehrstuhlbesetzun- 
gen. Dennoch konnte  er sich im hohen Alter noch dar- 
tiber freuen, dab viele seiner Schtiler wissenschaftlich 
,,was geworden" waren. 

Die geologischen Wissenschaften haben einen ihrer 
ganz Grogen  verloren, einen, der noch - fast - alles 
wuf3te, der auf vielen Fachgebieten neue Wege be- 
schritt und der sein K/Snnen, Wissen und Interesse wei- 
tergab an die nrchste Generation.  

Ftir seine Schtiler: 
W. Grimmelmann 1, F. Kockel 2, M. Ktirsten 2, H. L6g- 
ters 3, H. Mollat 2, U. v. Stackelberg 2, J. Stets4. s 

FOr die Geologische Vereinigung 
Prof. Dr. Dr. h. c. D. H. Welte 6 

Die wichtigsten Ver6ffentlichungen 
von Roland Brinkmann 

(1918): Beitrag zur Geologie der Umgebung von Doberan. - 
Arch. Ver. Freunde Naturgesch. Mecklenburg, 72:1-25 
(1920): Marines Diluvium im n6rdlichen Mecklenburg. - Arch. 
Ver. Freunde Naturgesch. Mecklenburg, 74:13-18 
(1924): Der Dogger und Oxford des Stidbaltikums. - Jb. preug. 
geol. L.A., 44:477-513; Berlin 
(1925): Die rheinische Richtung im vorkimmerischen Stiddeutsch- 
land. - Abh. preuf3, geol. L.A, N.F., 15:133-148; Berlin 
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