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Vorwort. 

D i e  vorl iegende Untersuchung tiber die Svalbard-Kohlen ist auf  Ver
anlassung des Herrn Dozent ADOLF H OEL, des Leiters der 

"Norges Svalbard- og Ishavs-undersøkelser "  in  Oslo, ausgefiihrt worden . 
Auf Sval bard tindet man Kohle in  versch iedenen Formationen ,  auf  der 
Bareninsel i m  Devon, auf  Spitzbergen im Karbon , i n  der Kreide- und 
besonders der Tertiarformation .  E ine petrograph ische U ntersuchung 
dieser Kohlen erschien wUnschenswert, nachdem man den geologischen 
Verhaltnissen e ine z ieml ich eingehende Beachtung geschenkt hatte. Auch 
fUr die rein praktische Verwertung der Kohlen versprach e ine soJche  
Bearbeitung wertvol le AufschlUsse . Der gro!3te Teil der  Kohlen proben 
wurden von Teilnehmern der staatl ichen Expedition nach Svalbard ge
nommen .  Einige Proben h abe ich in  den Jahren 1 9 1 7- 1 9  wahrend 
eines Aufenthaltes auf Spitzbergen als Grubeningenieur selbst gesammelt .  

Die D irektion der "AS Norsk Varekrigsforsikrings Fond"  in Oslo 
hat m i r  i m  H erbst 1 926 Mittel zur Ausfiih rung dieser Arbeit zur Ver
fUgung gestel l t ,  wofiir ich h ier  meinen besten Dank aussprechen m ochte. 
Die  Untersuchungen s ind im  Winter 1 927/28 in  der Palaobotan ischen 
Abteilung der Preuf3ischen Geologischen Landesanstalt in Berl i n  aus
gefiihrt worden ,  dessen Leiter, Herr Prof. Dr. W. GOTHAN ,  mir in  jeder 
Weise das gro!3te Entgegenkommen gezeigt hat .  FUr d ie  praktische 
Einfiih rung i n  die Kohlenpetrographie mochte ich Herrn Dr . - Ing .  H .  
BODE a n  dieser Stelle herzl ichst danken . 

Die vorliegende Arbeit  wi l l  kei n e  erschopfe n d e  Darstellun g der  

Petrographie der Svalbard- Kohlen geben.  Dazu ist das Material n icht 
h inreichend und vol lstandig genug.  Spater hoffe ich doch Gelegenhei t  
zu  haben, e ine eingehendere petrographische Bearbeitung der Kohlen 
aus den versch iedenen Revieren vorzunehmen .  

Jun i  1 928. G. H. 
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Abb.  l. D i e  Ausbre i tung der  kohlenfilhre n d e n  Format ionen auf Spitzberge n .  
Wesentlich nach HOEL (1925). 



I. Geologische Ubersicht. 

Es gibt  e ine ganze Reihe von Arbeiten ,  welche die Geologie Spitz
bergens behandeIn. Eine zusammenhangende Darstel lung ist von N AT

HO RST ( 1 910) verfaf3t worden, eine andere hat HOEL ( 1 925) un ter be
sonderer Beriicksichtigung der Kohlenlagerstatten herausgegeben . 

Die altesten Gestei ne auf  Spitzbergen findet m an in  der "H e c I a
H o e k "-Form ation ,  d ie aus seh r stark regionalmetamorph umgewandel
ten kambrisch-s i lurischen Gesteinen besteht .  1 m  N orden Spitzbergens 
folgen dann ,  diskordant  auf d ie  Hecla-H oek-Formation aufgelagert, kon
t inenta le downtonische und devonische Schichten, hauptsachlich rote und  
griine Sandsteine ,  Konglomerate und  Sch iefer ; in sgesamt  ha t  d iese Schich
tengruppe eine Machtigkeit von ca. 1 0 000 m .  

Auf der Devon form ation l iegen Sedimente der Karbonformat ion ,  
d ie  a ls  e ine kontinen tale untere Abtei lung ( Ku1m) und e inen marinen 
oberen Teil  entwicke l t  s ind .  Ostlich vom Eisfjord und in  dem Gebiet  
zwischen  Ietzterem und Bel lsund ruht  Kulm di rekt auf dem Hecla
Hoek. Der Kulm besteht  aus Sandsteinen ,  Konglomeraten und Schiefern 
und  enthalt in seinem un teren Tei l  auch e inige Kohlenfloze. Die  ganze 
Ablagerung stei lt e ine typische Flachsee-Facies dar ,  d ie  auch Siif3wasser
ab lagerungen enthalt  und  deren Machtigkeit etwa 1 000 m betragt. Auf 
den  Kulm folgen im  Kings Bay-Gebiet m ittelkarbon ische Schichten ; im 
iibrigen s ind ihm oberkarbonische marine Kalkgesteine  (Cyathophyl lum
und  Spiriferenkalk) in  e iner Mach tigkeit  von 500-600 m aufgelagert. 
An einzelnen Stel len kom men auch m achtige Gipsschichten in dieser  

Formation vor .  Das Karbon ist hauptsachl ich an  den inneren Ver
zweigungen des Eisfjords und  i n  e inem schmalen Giirtel an der West
kiiste siidl ich vom Eisfjord vorhanden.  Auf die Karbonformation folgen 
permokarbonische Schichten (370 m), aus Kalkste inen und productus
fiih renden Kieselgesteinen bestehend ; dann weiter m arine permische 
Schichten (ca .  300 ml, Tonschiefer  und  Sandsteine .  Dariiber I iegt d ie  
Triasformation ,  welche 300-700 m machtig ist und  i n  i h rem unteren 
Tei le aus schwarzem marinen Schiefer und im  oberen Teile aus Sand
ste inen ,  Schiefern und  Kalksteinen  besteht .  Die juraformation ( Kel la
way -Po:"tlandien) . enthal t  h:lUptsach l ich Schiefer  und Kalkste ine und 
ist iiber 300 m mach t ig .  H ierauf folgt d ie  Kreideformation (Valangi-
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nien-Albien) .  S ie besteh t  aus Tonsch ie
fern , MergeIn und Sandste inen und  weist 
eine Mach tigkei t  von 700 m auf. U nge
fahr  in der  Mi tte d ieser Schichtenre ihe  
benndet s i ch  e in  Kohlen floz, das man tiber-
a l l  an tr ifft, wo d ieser H orizont ausgebil
det ist. Ober der Kreideformat ion l iegt 
mit schwacher Diskordanz die Tertiarfor
mat ion , d ie  das gro(\te I n teresse bean
sprucht ,  da  sie d ie  wich tigsten und aus
gedehntesten Kohlenablagerungen enthalt .  
I h re Machtigkei t  betragt l 400 m und i h r  
Alter i s t  nach d e r  neueren Auffassung 
Paleozan- Eozan und nicht  Miozan,  wie 
man frtiher glaubte .  Diese kohlenftihren-
den Tertiarschichten bedecken zusammen
hångend  ein gro(\es Gebiet vom Eisfjord 
bis zum Storfj ord an der Ostktiste Spitz
bergens (Textabb .  l). Au(\erdem gibt es 
noch an  anderen Ste l len auf Spitzbergen 
kleinere isol ierte Tertiårgebiete .  

NATHORST tei l t  d i e  Tertiårformat ion 
stid l ich vom Eisfjord in  sechs H auptgrup
pen e in : 

1 .  Unterste helle Sandsteinzone: An 
de r  unteren Grenze d ieser Sandste inre ihe  
nnden s ich mehrere Kohlenfloze. Pflan
zenfoss i l ien kom men haunger vor .  I n  dem 
Sandste i n  tiber dem K o h l e n h orizont hat 

man an versch iedenen Stel len mari n e  
MuseheIn gefunden. 2 .  Untere dunkle 
Schiejerzone: Schwarzgrauer Sch iefer i n  
e iner Machtigkeit von  60-90 m .  3 .  Grane 1----1 KoMe 

SOOom Sandsteinzone: HOEL ( 1925) hat  diese 

Htda tlo�k 

Abb.  2. Profil der  Schichten zwi

schen dem E is fjord und  Van Mijen 

Bay, Sp i tzbergen.  
Nach HOEL (1925). 

drei  Reihen i n  e ine Gruppe zusammen
gefa(\t: U ntere Sandste inreihe  mit e iner  
Måchtigkeit von 620 m .  H ierauf folgt 
4. Obere schwarze Schiejerzone: Diese 
entspricht  der m i tt Ieren Sch ieferre ihe  bei 
HOEL. Die  Måchtigke i t  betragt 300 m. 
Dann kommt  5 .  Plattschiejrige Sandstein
zone: 1 m  unteren Teil s ind zwischen den 

Sandschichten  abwechselnd Sch ieferschichten der  vorigen Schich tenfolge 
gelagert .  I n  dem Sandstein s ind m arine Musche ln gefunden word en ; 
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es ist d ies also ein oberer, m uschelfiih render H orizont .  6. Oberste 

pjlanzenjiihrende Sandsteinzone: H el ler  Sandstein , dazwischen Schiefer 
und dtinne Kohlenf1oze. Die  beiden letzten Abtei lungen fa!3t HOE L  zu der 
" Oberen Sandsteinreihe"  zusam men m i t  e iner Mach tigkeit von 500 m. 
Die gesamte Machtigkeit der  Tertiarformation betragt also ca .  1 400 m .  

A n  e in igen Stellen tr ifft man pratertiåre Diabasgange, a n  anderen 
w iederum Decken aus basal tischer Lava. Westlich von der Wood Bay 
hat  man e in paar kle inere quartare Vulkane gefunden. Die Ablagerun
gen der Qua rtarperiode bestehen aus Gletschern , Moranen,  m arinen  
Terrassen und  Strandablagerungen. E inen  schematischen Querschnitt 
durch die sedimentaren Schichten steUt die Textabb. 2 dar (nach HOE L  

1925, mit  e inigen Abanderungen  von  A .  K .  ORVIN) . Textabb .  1 zeigt 
die Ausbreitung der kohlenfiihrenden Formationen (nach HOE L  a. a. O . ) .  

Durch d ie kaledonische Gebirgsbild ung wurden d ie Geste ine der  
H ecJa-Hoek-Formation gefaltet und metamorph umgewandelt .  Das Strei
chen der Falten ist N N W. I n  karbonischer Zeit waren auch tektoni
sche Krafte tatig. I n  tertiarer Zeit fand  eine neue Faltung statt, d ie  d ie  
gro!3e N N W-SSO streichende Tertiarmulde bi ldete . Besonders an  der 
Westktiste s ind d ie  Schichten stark gefaltet .  H ier haben sich auch gro!3e 
Verwerfungen gebildet. 

Auf der Bareninsel hat man  i m  stidlichen Teil Geste ine ,  d ie  zu der 
HecJa-H oek-Formation gehoren . Auf diese folgen diskordant  d ie  kohlen
fiihrende Oberdevon- und Kulm-Format ion ,  d ie  hauptsachl ich in dem 
zentralen und no rdostl ichen Teil der  I n se l  verbreite t  s ind. 1m Westen 
sind die se Formationen von m ittel- und oberkarbonischen Sch ichten 
bedeckt und l iegen unter dem Meeresspiegel. 1m Miseryberg treten 
auch tr iadische  Gesteine auf. Die H ecJa-Hoek-Gesteine s ind ,  wie auf 
Spi tzbergen ,  von kaledon ischen gebirgsbi ldenden Kraften zusam men
geschoben , a ber hier nur  schwach metamorph umgewandelt worden. I n  
oberkarbonischer Zeit  wurden auch d i e  palaozoischen Schichten gefa l 
tet und verworfen, so da!3 sich e ine breite, i n  nordstidl icher Richtung ver
l aufende Ant ikl inale bi ldete. 

Il. Petrographie der Kohlen. 
Einleitung. 

a. Die kohlenpetrographische Nomenklatur. 

Eine Ubersicht ti ber die Entwicklung der Kohlenpetrograph ie ,  i h re 
Probleme und Untersuchungsmethoden ist von R .  POTONIE (1924) und 
STACH ( 1 928) gegeben worden .  H ier so l l  desha lb  nur  auf ein ige N omen
klaturfragen eingegangen werden.  Schon seit den Zeiten von GOPPERT 

und v .  GOM BEL u .  a. hat  m an in  Deutschland Glanzkohle, Mattkohle 
und Faserkoh le  (fossi le Holzkohle) u ntersch ieden , ohne jedoch i h re 
Eigenschaften, sofern sie nicht i m  N a men selbst enthalten s ind ,  naher 
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zu best immen .  Es ist das Verd ienst von MAR IE  SrOPES (19 19), zum ersten
mal e ine Denn it ion d iese r Begriffe gegeben und eine wissenschaftlich 
begri.indete Nomenkla tu r  der  Besta nd te i le  emgeflihrt zu haben , aus wel
chen die versch iedenen Kohlen auf Grund m ikroskopischer U nter
suchungen bestehen . Frau SrOPEs unterscheidet folgende Bestandtei l e : 

F u s  a i n :  matt und sprade, etwas pulverart ig .  Fossi le H olzkohle .  
D u r  a i n :  matt  und  h3rt. U ntergeordne t  flnden sich k le ine Strei

fen LInd Felzen von glånzen der  Kohle  e ingesprengt. 
C 1 a r a i n :  glånzend .  Un trennbar  von Clarain ist eine fe i ne  Strei

fung. Gewahnl ich s ind dem C1arain di.inne Dura instre i fen e ingelagert. 
V i t r a i n: hochglånzend .  Bruch muschel ig ; schichtungslos . 
Dem Fusain entspricht d ie  Faserkohle ,  dem Durain und einem Tei l  des 

Clarains d ie  Mattkohle, dem Clarain (tei lweise) und  Vitra in d ie  Glanzkoh le .  
WHITE und  THIESSEN stel l ten 19 1 3  die Verm utung auf, daG d ie  

hochglånzenden Kohlenstreifen aus Ho lz  gebi ldet  seien . A n t  h r  a x y
l o n  nennt  THIESSEN diese ,  wenigstens groGenrei ls u rsprtinglich ho lz igen 
Bestandte i le  und  Stticke ,  welche al lermeist i n  glånzende strukturlose homo
gene Kohle umgewandel t  s ind , a lso auch von gleichartigem U rma
terial absta mmen .  1m Gegensatz dazu steh t  der  A t t r i t u s  bei THIESSEN 
(1926), e in seh r inhomogener ,  konglomeratartiger Stoff, e ine Zusam men
håufung von Pflanzente i len a l l er  Art : H olz ,  Sporen ,  Pol l en ,  Cuticulen, 
H a rzkarpern usw. i n  e iner Grundmasse aus fe in zerriebenem pflanz
l ichem Material. Die einzelnen Bestandteile kannen in versch iedensten 
Verhåltnissen auftreten . Die aus Ho lz  entstandenen Stoffe (" woody 
degradation matter " )  b i lden oft den H auptbestandtei l .  Dadurch ent
stehen Obergånge zum Anthraxylon.  Unter " h umic degradation matter " 
versteht THIESSEN d ie  rein  zerriebene Masse, d ie  hauptsåchl ich aus 
n icht hol zigen Tei len besteht . S ie  ist j edoch n i cht immer le icht von 
der  " woody degradation matter " zu unterscheiden .  Aus obigen Angaben 
wird man  erkennen ,  daG sich die Bezeichnungen von Frau SroPEs auf l i tho
Jogische U ntersch iede grtinden , wåhrend diejen igen von THIESSEN auf  
botanischer Grundlage gebi ldet s ind .  SE YLE R  ( 1926) hat  e inen Vergleich 
zwischen den beiden Systemen angesteI lt ,  wonach Anthraxylon dem 
Vitrain und  tei lweise dem Clarain entspricht. Attritus entspricht dem 
Durain und tei lweise dem Clarain .  Die Behauptung " Al l  vitrain is 
anthraxylon " i s! s ic her n icht richtig, da  Vitrain zum Teil  kol lo idale 
H umusniederschlåge darstel l t .  

jEFFREY ( 19 1 4) hat d ie  Bezeichnungen L i g n i t o i d  und C a n n e l o i d  
flir die glånzenden und m atten Stre i fen der Kohle vorgesch lagen.  Diese 
entsprechen ungefåhr  den Thiessenschen Bezeichnungen Anthraxylon 
und Attritus .  

DUPARQUE hat i n  e iner Reihe von Arbeiten (1926/27) d ie  Bestand
te i le  der  Kohlen behandelt. Nach Ansicht dieses Verfassers kann man 
mikroskopisch zwe i  H auptbestandtei le un terscheiden : 
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l) " corps figures " ,  d ie  i n  e iner  Grundmasse 
2) " pate " liegen .  Letztere soll kolloidal sein und wird " substance 

fondamenta le "  genannt .  U nter den " corps figures " kommen Harz
korper (" corps resineux " ) ,  Cuticulen ,  Sporen , Algen und auch Holz
gewebe vor .  Die l etzteren ,  "t issus l ign ifies ", umfassen Fusa in ,  Xyla in  
(mit Holzstruktu r) und Xy lovitra in ,  das  vol lstandig strukturlos ist .  

Der Eintei lung von Frau STOPES folgend ,  unterscheidet er mikrosko
pisch Fusa in ,  Dura in ,  Clara in und Vitra in .  Fusain besteht ausschl iemich 
aus " t issus l ignifies " ,  und zwar verkoh l t  (matt) . Durain h at h auptsach l ich 
Sporen (aber auch H olzgewebe, Harzkorper und  Cuticulen) i n  e iner 
Grundmasse von " substance fondamentale " mi t  vielen Uberresten von 
" ti ssus l ign ifies " .  Vitra in bes teht  aussch l iemich aus der " substance 
fon damentale " . Wie man die beiden hom ogenen und strukturlosen 
Xylov itra in und  Vitra in  unterscheiden sol l , i st n icht gan z  klar .  

In dem koh lenpetrographischen Laboratorium der P re u f.L G e o! .  
L a nde s a n s t a l t  benutzt man  e ine Nomenklatur ,  die v iel praktischer 
und leichter anwendbar ist a ls  d ie oben genann ten . Man unterscheidet 
nur F u s i t , V i t r i t  und D u r i t . 1  Fusi t  entspricht der foss i len Ho l z
kohle. Vitrit ist inkohl tes Holz mi t  oder ohne Struktur, zum Tei l  wohl  auch 
kol lo idale H umusniedersch lage (foss. Dopplerit) . Immer stark glanzend.  

Als E u v i t r i  t wird vol lstandig strukturloser Vitr i t  bezeichnet, gleich
gliltig welcher Herkunft er ist und ob er ursprlinglich strukturlos  war 
oder nicht .  Als P r o v i t r i  t e werden die jen ige!1 Vitrite bezeichnet, d ie  
noeh pflanzl iche Strukturen erkennen lassen .  Speziel le ,  noch gut erkenn
bare Strukturen konnen dureh Zusatze, wie Provitr i t  mit ho l z iger,  kor
k iger Struktur, bezeichnet werden. 

Aus dem Durit wird mit dem Fortschreiten der  I nkohlung eine 
glanzende, daher wohl sel ten ganz homogene Kohle ,  d ie a ls  M e t a d u r i t  
z u  bezeiehnen ist .  Die  durit ische H erkunft bleibt i n  vielen Fal len an 
den mehr oder weniger zahlreiehen Fusiteinsprenglingen erkennbar 
(BODE 1928 b). 

Durit b i ldet  d ie matten Tei le  der Kohlen und ist ein Konglomerat 
d e r  verschiedensten Bestandteile: Vitrit, Fusit, Sporen , Pollen ,  C u ticulen, 

H a rzkorper, in e iner Grundmasse bestehend aus einer fei n  zerriebenen , 
zum Tei! woh l  aueh kol lo idalen Substanz .  J e  naehdem,  welcher Gemeng
tei! liberwiegt, kann man von einem v i tritisehen, Sporen-oder Cutieulen
Durit spreehen.  Gewohnl ieh is t  der Durit matt ,  aber bei fortschreiten
der I nkohlung wird er  immer glanzender und schwerer vom Vitrit zu 
untersehe iden; er wird " vi tritisch " .  Vitrit entspricht  dem Stopeschen 
Vitrain und tei lweise dem Clarain ; Duri t  entspricht dem Stopesehen 

1 An Ste l le  der  Stopeschen Ausdriicke Fusain ,  V i tra i n ,  C l arain u n d  Durai n wer

d e n  nach POTONIE ( 1 924, S. 33) d i e  Beze ichn ungen Fusit, V itrit, Clarit  u n d  Durit  

angewendet. 
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Durain und ei nem Tei l  des  Clara in .  Be i  STOPES i s t  a l so  der  Clara in 
n icht e inhei t l ich .  Es sol l  h ier bemerkt werden , daf3 d ie  d re i  Bestand
tei le nicht von der gle ichen Grof3enordnung s ind .  Fusit und Vitri t  be
zeichnen Kohlenbestandtei le ,  die e inheit l iche Korper s ind ,  wiihrend Duri t  
e ine  heterogene konglomeratart ige Masse ist ,  d ie  grof3tente i ls  auch ± 
Vitrit und Fusit enthiil t .  Diese d rei Bestandte i le  entsprechen ungefiih r  
d e n  alten Bezeichnungen : Faserkohle ,  Glanzkohle u n d  Mattkohle .  Wiihrend 
j edoch diese ursprtingl ichen Begriffe nur d ie  re in makroskopischen 
U n terschiede ausdrticken, s ind durch d ie moderne Dreitei lung Bestand
tei le charakterisiert , d ie  sowoh l  strukturel l  als auch genet isch durchaus 
versch ieden und m ikroskopisch meistens le icht kenntl ich s ind .  

b .  Untersuchungsmethoden. 

Von al len von mir  untersuchten Pro ben s ind A n s c h l i f f e  gemacht 
worden flir mikroskopisch e Un tersuchungen im auffal lenden Licht ,  und 
D ti n n s c h  l i f fe  flir U ntersuchungen bei durchfa l lendem Licht .  Auf3er
dem s ind die meisten Proben mit e inem Gemisch von Salpetersiiure 
und Kal iumch lo ra t  (SCH ULZES Gemisch) m a z e r  i e r t  worden .  Die Her
stel lung von Ansch l iffen  und Dtinnsch l iffen sowie das Mazerationsver
fah ren s ind bei R .  POTONIE und STACH eingehend beschrieben worden . 
Es soll h ier  nur e rwiihnt werden ,  daf3 sich bei der  H erstel lung von 
tektonisch stark beanspruchten Kohlenarten sowie von anderen brc)ck
l igen Kohlen das von BODE empfohlene Einkochen in Paraffin vor dem 
Schleifen sehr gut bewiihrt  hat .  

Bei der Steinkohlenmazeration  n immt man  zur  Herstel lung des 
SCHULzE ' schen Gemisches am besten Salpetersiiure von der Dichte 1 ,4 .  
Ftir l g Kohle braucht  man  gewohnl ich 20 ccm H N03 und 3-4 g KCl03. 

Was die Vor- und  N aehtei le der  verschiedenen U ntersuch ungs
meth oden anbelangt ,  so is t  folgendes zu bemerken : Der Ansch l iff  ha t  
den  grof3en Vorteil , daf3 er  leicht und  schnel l  hergestelIt werden kann ,  
und daf3 a l l e  Kohlensorten sich gu t  daflir eignen .  Da d ie  Ansch l iffe 
z ieml ich grof3 sein konnen (5-1 0 cm2) , erhiil t  man  e inen vorztigl i chen 
Oberblick tiber die Verte i lung der  versehiedenen Bestandteile und  ein 
gutes Bi ld der  strukturellen Verh iiltnisse .  Viele Strukturen treten im 
Anschliff ausgezeiehnet  hervor. Man is t  beim Anseh l iff  auch n ieht so 
seh r dem Zufa l l  ausgesetzt wie beim Dtinnsch l iff, der  in  den meisten 
Fiillen n icht grof3er als 2-3 em2 ist .  Man kann  aber aueh grof3ere 
Dtinnseh l iffe herstellen .  So konnte ieh z .  B .  bei j. R.  LOMAX (The Lanea
sh i re and Cheshire Coal Researeh Association ,  Bolton) Diinnsch l iffe 
bis zu 1 2  cm2 an fertigen lassen .  Solche grof3e Dtinnseh l iffe s ind j edoch 
ziemlich teuer und n ieht unbedingt notwendig ,  wenn man e inen Anschl iff  
ha t .  Es i s t  jedoch meistens unbedingt erfo rderl ich , auf3er dem Ansehl iff 
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auch einen Diinnschliff zu haben,  da  man  son s t  kein ganz zuverUissiges 
Bi ld  von den Bestandtei len und der Struktur der Kohlen erhalt . Ver
sch iedene mineralische Bestandtei le s ind im Ansch l iff meist schwer zu 
identiRzieren ,  wahrend sie im Diinnsch l i ff durch d ie gewohn l ichen 
Methoden (pola risiertes Licht  usw.) bestimmt werden konnen . Wenn 
man nur Ansch l iffe benutzt ,  konnen auf3erdem al le moglichen M if3ver
standnisse vorkom men . U mgekehrt  ist e in Diinnsch l iff a llein auch 
n ich t  ausreichend .  

Das dritte U ntersuchungsverfahren , d ie  Mazerationsmethode,  i s t  e ine  
notwendige Erganzung der beiden vorigen. Man bekommt  dadurch 
e inen ungefahren Begriff von dem VerhaJtnis der humitischen Substanz 
zu  den anderen Bestandte i len ,  d ie  man  unter  dem N amen Bitumen
korper (Harze, Sporen , Cuticulen usw.) zusammengefaf3t hat .  Ein ige 
minera l ische Bestand teile Rndet man  ebenfa l ls in  dem Riickstand  der 
Mazeration (z .  B. Quarz und Gl immer) .  

1m al lgemeinen kann man sagen, daf3 eine kohlenpetrographische 
U ntersuchung ers! dann vol lstandig und ganz zufriedenstel lend durch
gefiihrt ist ,  wenn a l le Methoden angewandt worden sind.  Zu d iesen 
petrographischen Methoden tritt dann noch d ie chem ische Analyse und  
d ie Aschenanalyse. Be i  der Un tersuchung ganz  unbekannter Koh len 
sol l ten immer Versuche m i t  Kal i lauge und Salpetersaure gemacht und  
d ie Farbe der Kohle  mi t  e iner  Strichtafel  geprtift werden zwecks U nter
scheidung von Braunkohle und  Ste inkohle (GOTHAN, PIETZSCH und 
PETRASCHECK 1 927) .  

Wenn man dann d ie verschiedenen Beobachtungen zusam menste l l t  
und m iteinander vergleicht ,  wird man fast immer zu  e inem befriedigen
den Ergebnis gelangen .  

A. Die Bareninsel. 

Die Kohlenlager der Bareninsel s ind in  neuerer Zeit von HORN 

und  ORVIN (1928) untersucht worden . Die Kohlen kommen in der 
Devon- und Kul m formation vor. Es g ib! drei  Kohlenhorizonte m it 

einem oder mehreren Flozen .  Wir haben , von unten gerechnet ,  i n  der 
Devon formation (und zwar  Oberdevon) d ie  M isery- und  die Tunheim
fl oze. Die ersteren s ind im al lgemeinen dtinn und unrein ,  es s ind 
1 0- 1 2. Die Tunheimfloze sind d rei  an  der Zah l ; von diesen hat nur 
das untere Bedeutung; es wurde in  den Jahren 1916- 1 925 be i  Tun
heim abgebaut .  Das oberste Kohlenniveau mit e inem F16z gehort zur 
Ku lmformation .  Das F16z ist diinn und  unregelma(\jg und ohne i rgend
e inen praktischen Wert. 

Die devonischen Kohlen der Baren insel sind woh l  d ie  al testen b is 
jetzt bekannten echten Ste inkohlen der Erde. Sie s ind um so in teres-
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santer, a ls s ie Fettkohlen l entha l ten .  Es hande I t  sich h ier um echte 
Fl6zbi ldungen .  Auf die geologischen Einzelheiten sol l  hier nicht e inge
gangen werden . E ine detail l ierte Besch reibung fi ndet  sich in der oben 
erwahnten Arbe i t  von HORN und ORVIN. 

1. Devon. 

Miseryjloze. Die Kohlen dieser Fli:ize enthal ten in Reinsubstanz 
ca. 22 % fllichtige Bestandtei l e .  E ine  Elementaranalyse e rgab folgen
des (G RAM 1 923, S .  12- 1 3) :  

zusammense
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�uf 1000 C s i n d  e nthalten e H 

Re inkoh l e  
-----;-_. 

C H 0+ N 
Dispo- I G e bu n - I Zus .  
n i b e l  den --- I 47,75 I 14,90 I 62,65 84,6 5,3 1 0, 1  

Ich habe m i t  e iner  Probe d e r  Miserykohle v o n  Au fsch luf.l F 24 
eine Koksprobe vorgenommen .  Die K oh le  (I g) enth ie l t  1 7  % fl . Bestand
te ile und gab e inen Koks,  der so stark geblaht war ,  daf.l er  den ganzen 
Tiegel (7 ccm) ausfti l l te .  Er war nur geblaht  und ga r n icht geschmo:zen .  
D ie  Kohle is t  deutl ich gestre i ft und z iemlich glanzend mi t  e inze lnen 
noch starker glanzenden Strei fen .  Sie ist von senkrecht aufe inander  
ste h enden Schlechten durchsetzt, wesha lb sie le icht  i n  Wlirfel zerfall t .  
1m Ansch l iff erkennt m an e ine Wechselsch ich tung von Durit  und Vitr i t  
(Taf. I ,  Abb. 1 ) . Dazu kommt noch z ieml ich v ie l  Fusit ,  der  z .T .  m i t  
Schwefelkies impragniert ist .  Bei e iner  langeren Mazerat ion u n d  an�chlie
f.lender Behand lung mit Ammoniak (25 % )  wird fas t  a l l es  aufge16st .  Der  
sehr geringe Rtickstan d besteht fast ausschlief.llich aus Quarz, etwas 
Gl immer  und  Fusit .  E in  paar Epidermal fetzen und  e in ige fragl iche 
Bi tumenk6rper wurden a ls  Seltenheiten gefunden . 

I D i e  Beze ich n ungen Mager- , Fett-, G as- und  Gasfl a m mkoh l e  schliefle n s ich a n  
die Bezeich n u n g  der  g le ichartigen K ohlen D e u tsch lands an iRu h rrevier etc.l: 

Bezeich n ung _ fozent r Prozent I C I fl . Best .  
Koks 

Gasflammkohle . . . .  78-80 37-45 G e s i n tel t b i s  pulverig 
G askoh le  . . . . . . . . .  80-85 33-37 Schwach gebacken, schwarz l ich 
Fett- od. Kokskoh l e  . 85- 90 20-33 Gut geb laht, fest und  sil berglanzend 
Magerkoh le  . . . . . . . .  90-98 5-20 PulverfOrmig b i s  gesintert 

Der  Wasserstoffgehal t  betragt be i  a l l en  K ohlenarten u ngefahr 5°;0, und der  Ge

halt an Sauerstoff + Stickstoff bei den Magerkoh len  4-5% , bei den G asflamm

kohle n  ca . 15 % .  Die Zahlen beziehen sich al le  auf Rei n koh le .  



BEITRAGE Z U R  KENNTNIS DER KOHLE VO N SVALBA RD 1 S 

Tunheimjloze. Von d iesen hat  nur  das unterste Bedeutung, von 
dem auch a l le Proben, d ie  gesam melt worden sind ,  stammen. Von Kohlen 
aus diesem Floz haben wir  eine  Reihe von Analysen (GRAM 1 923 ; 
HOR N  und ORVIN 1928) . Danach haben sie folgende  durchschnittl iche 
Zusamm ensetzung : 

Feuchtigke i t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 0,70 % Reinkohl e  

Asche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 1 4,00 -

Koks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 80,45 - 77,78 ° 0 
Fl iichtige Bestandte i l e  . . . . . . . . . . . .  . 18,85 - 22,22 ----
Schwefel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 1 ,0 % 

Oberer H e i zwert . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 7280 W E  85 1 9  WE 

Unterer 7030 - 8256 -

Zusammensetzung der  
Au f 1 000 C s ind  enthaltene H 

Re inkoh le  

I I Dispo- I G e bun·  
Zus .  H O + N  ni be l  d e n  C 

87,3 I 4,8 I 7,9 I 40,88 I 1 0,62 5 1 ,50 

Eine Koksprobe wurde mit einer Kohlenprobe der  C-Grube vor
genommen .  Sie ergab 1 8  % fl .  Best . und einen K oks, der  so stark 
gebl1iht war, daf3 er den ganzen Tiegel fil I l te . Der Koks fch ien ga r nich t 
oder nur  wenig geschmolzen zu sein , nur  gebJaht .  Eine 1ihnl iche Pro be 
wurde mit Kohlen aus dem gleiehen F16z vorgenommen ,  die in einem 
Gesenk (A2S) ungefahr 800 m von der Grube gelegen waren . Sie ha tten 
das gleiche Aussehen wie die vorhergehenden .  Man fand ungefahr  den
se l  ben Prozentsatz an fl .  Best .  (20 % ), aber einen  ganz  anders gearteten 
Koks ; er war gut gesin tert und zeigte ke ine BJahung .  Diese beiden 
Kohlensorten wurden nun in versch iedenem Verhiiltnis gemischt; da
durch erhielt man verschiedene Koksarten, tei ls st1irker gebHiht ,  te i l s  
besser gesintert, je nachdem ob die eine  oder die andere KohJensorte 
in der Mischung  iiberwog. N immt man 2S % von den Koh len ,  die 
einen gebl1ihten Koks geben , und 7S % von den anderen Koh len , so 
erh1ilt man einen gut gebl1ihten und festen Koks.  N ach GRAM ( 1 9 1 9) 
geben die Kohlen der B1ireninsel (womit Kohlen aus diesem Floz ge
meint  sind)  einen guten Koks ,  und " sie sind daher  vorzugsweise anwend
bar ,  wo Koks als H auptprodukt oder raucharme Bunkerkohle gewiinsch t 
ist . " J ede der  beid en Pro ben d ieser K ohlen fUr sich geben jedoch e inen 
ganz unbrauchbaren Koks ,  w1ihrend man bei einer geeigneten M ischung 
einen ausgezeichneten Koks erh1il t .  Da nun grof3ere Proben einen guten 
Koks ergeben , mussen diese beiden Kohlensorten nebeneinander  in  der 
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Grube auftreten ,  und  man  muf3 dann beim Fordern eine  Misehung dieser 
Sorten erh1lten ,  die zur  Koksherstellung gut geeignet ist .  Man darf 
natiirlieh nieh t ohne  weiteres aus einer geringen Anzahl  von Pro ben 
weitgehende Sehllisse ziehen ; da  aber das Verhalten der versehiedenen 
Pro ben bei der Verkokung so versehieden war ,  wol l te ich nicht ver
saumen , dies hier zu  erwahnen .  Eine  U ntersuehung einer grof3eren 
Anzahl  Proben aus den versehiedenen Teilen des Fl ozes wiirde sieher 
interessante Ergebnisse bringen und  moglieherweise eine  E rklarung dafiir 
lie fern, daf3 anseheinend gleiehartige Kohlen einen so versehiedenen Koks 
geben.1  Die besproehene Koh le  ist stark glanzend und zeigt eine  deut
liehe Streifung ,  die dureh eine Abweehs lung von mehr oder weniger 
glanzenden Streifen hervorgebraeh t ist . Linsen und  S treifen aus Fusit 
fa l len sehon bei m akroskopiseher  Untersueh ung auf. Die Kohle ist von 
zwei Systemen von Seh leehten durehsetzt ,  von denen das eine beson
ders ausgepragt ist . Dadureh zerfa l len die Kohlen l eieht in paral lel
epipedisehe Stiieke. Naeh ihrem ehemisehen Verhalten und  Aussehen 
zu urteilen , muf3 diese Kohle ebenso wie die Miserykohle a ls  " Fett
koh l e "  oder  naeh der  amerikanisehen Nomenklatur a ls " semi-bitumi
nous"  bezeiehnet werden .  Da die Kohlen sehr sprode sind ,  muf3ten 
die Pro ben erst in Paraffin  eingekoeht werden ,  um gute Ansehliffe zu 
lie fern .  Betraehtet man diese, so sieht  man,  daf3 die H auptmasse aus 
einem z iemlieh vitritisehen und  g lanzenden Durit bes teht .  In der vi
tritiseh en Grundmasse des Durits liegen kleine Fusitteilchen , Bitumen
korper, Epidermisfetzen und Asehen bestandteil e .  Ganz wider Erwarten 
findet man kei ne Makrosporen .  Ob  unter den Pteridophyten des Ober
devons  (also besonders Cyclostigma, A rchaeopteris, Pseudobornia) noeh 
keine heterosporen Gewaehse waren ,  oder woran dies son s t  liegt, muf3 
noeh offen bleiben.  1 m  Durit finden sieh Streifen von homogenem und 
strukturl osem Vi trit. Charakteristiseh ist das Auftreten von grof3eren 
Mengen Fusit in Linsen und Streifen (Taf. I ,  Abb. 2) .  Fusit ist ja ziem
lieh widerstandsfahig und  wird daher immer ,  fa l l s  er  iiberhaupt vor
handen ist , ein hervortretender Bestandteil der  genetiseh alten Kohlen 
sein . Es ist auf3erordentlieh sehwierig, Diinnsehliffe von diesen Kohlen 
herzustel len ,  und diese zeigen niehts anderes a ls  was man aueh im 
Anseh liff sieh t : Ein e H auptmasse bestehend aus Durit und  einigen 
Vitritstreifen und viel Fusit. Die sonst  in Kohlen so haufig vorkom
menden gelben Bitu menkorper seheinen hier zu feh len oder jedenfalls 
nur  in ganz geringen Mengen vorhanden zu sein .  Naeh der Mazera
tion bleibt ein sehr kleiner Riiekstand ,  der viel von mineralisehen 
Stoffen enthal t: Wasserklare Splitter aus Quarz und abgerundete Korner 
des gleiehen Mineral s .  M useovit ist aueh vorhanden ,  und zwar in wasser-

I Das is t  durehaus ke i n  e inz ig  dastehendes  Verhalte n ,  da manche Koh l e n fl6ze,  z. B .  

N i edersch les iens  u .  a . ,  i m  Streieh e n  e b e n fa l ls  starke Schwanku ngen der  Koksfiih ig

ke i t  zeigen . 
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klaren Lamel len , z .  T .  gebogen .  Fusit (Taf. I ,  Abb . 3) tritt in  reicher 
Menge in  Form von dtinnen Stengein auf, z. T .  i n  Aggregaten , und hat 
zuweilen gute Zellstrukturen. Des weiteren fand man auch ein paar 
undeutliche  Epiderm isfetzen .  

Es ergibt sich a lso ,  da13 d i e  Misery- und Tun heimkohlen gle ichartig 
sind, sowoh l im Aussehen als auch im  Grad der I nkohlung .  Wie bei 
geologisch so alten Kohlen zu erwarten war, ist d ie I nkoh lung ziemlich 
weit vorgesch ritten .  Dies ist  deutl ich erkennbar an dem nied rigen Ge
h alt an fltichtigen Bestandteilen und dem glanzenden Au�s(;hen der 
Kohlen .  Auch der Durit ist glanzend geworden ,  wahrend er ja bei 
genetisch j ungen Kohlen im mer matt ist ; au13erdem ist e r  auch viel homo
gener.  Der Durit mu13 ursprtingl ich bedeutende Mengen von Epider
m isstticken und Bitumenkorpern enthalten haben , d ie  iedoch bei  der 
Inkohlung immer unkenntl icher geworden s ind und ihre chemische Zu
sammensetzung derart verandert haben , da13 s ie s ich ebenso wie d ie  
humi tische Masse bei der .Mazeration aufl6sen . Der Fus i t  dagegen ist  
bestand ig und wird daher im mer ein charakteristischer Bestandtei l  des 
Rtickstandes VO.l �tark inkohlter S te inkohle sein .  

Unmittelbar unter d iesen g lanzenden Koh len, d ie  bei Tunheim eine 
Machtigkeit von 60-70 cm haben ,  tr i t t  e in ca .  30 cm starkes Lager aus 
einer eigenttimlich matten ,  graphitschwarzen ,  massigen Kohle auf. Der 
O bergang ist m eisten s seh r 5c'larf ; bei naherer Betrachtung s ieht man  
jedoch ,  da13 d ie  matten Kohlen an ihrer oberen Grenze o ft dtinne Strei
fen und Linsen von Glanzkoh l e  haben .  Der Bruch dieser " Mattkohle " ,  
wie d ie  loka le  Benennung lautet , ist uneben bis ha l bmuschel ig .  S ie  ist  
ganz homogen ohne jegl iche Sch ichtung. Ihr makroskopisches Aussehen 
entspricht ganz dem der Koh le ,  d i e  man Pseudocannelkohle 1 nennt .  

Diese Kohle enthalt 0,5 % Feuchtigkeit und 1 3,5 % fl .  Best. Der 
Aschengehalt is t  besonders hoch ,  naml ich 35,5 % .  In Reinkohle umge
rechnet, betragt also der Gehalt  an fl . Best. ca. 21 % ,  d. h. ungefiihr  
ebenso v ie l  wie bei den gewohnlichen devonischen Steinkohlen . 

1 m  Ansch l iff  sieht  man ,  da13 beim O bergang zu den gewohnl ichen 
Ko hlen Li nsen und Streifen dieser Kohle auftreten, bestehend aus  e inem 
vitrit ischen Durit , z .  T .  m it Fusi t .  Die Pseudocannelkohle selbst besteht  
ganz und ga r aus Durit m i t  v ie l  Asche .  In  d iesem Duri t  kom men Fusi t-: 
stticke vor ,  tei lweise mit " Bogenstruktur "  . Die Querwande der Zel len 

1 Pseudocannelkohle i s! e i n e  Sammelbeze ichnung flir a l l  das, was n icht typ ische 
Cannelkohle  i s!, auch n icht zur Glanz-, M att- ojer  Stre i fenkohle gerechne! werden 
kann. Nach d e n  U n tersuchungen von DOHL (1928) kan n  e ine  Pseudocan n elkohle  

versch iedenes  se in: A .  "Glanzkohle" m i t  Ton od .  ahnl icher  Asche,  Pyrit od .  Fusi t  

beige mengt, oder bei der d i e  physikal ische Beschaffenheit  so i st, dall makroskopisch 

der G lanz verschwindct. B. (Eu -)Canne lkohle,  d i e  m akroskopisch i rgendwie von 

der Norm abweicht.  C. Metaca n nelkoh le ,  d .  i. Kohle, bei der durch fortgeschri t

tenere lnkohlung  die Eigenschaften der Cannelkohle verlorengegangen s ind,wod urch 

das Material  jetzt mehr oder weniger zu glanzkohliger Beschaffenhei t  neigt.  

2 
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s i nd  zerrissen und versehoben worden .  1 m  tibrigen kann man  andere 
flgurierte Pf1anzentei l e ,  wie Sporen usw . ,  nieht mi t  Sieherhe i t  festste l l en .  
D ie  Struktur i s t  homogen ,  es  h andelt  s i eh  wah rsehe in lieh um e in  fein
korniges Aufbereitungsprodukt e iner  humitisehen  Substanz ,  mit  Minera l
bestandte i len vermengt .  1 m  Dtinnseh l iff  s ieht  man  e ine sehwarze ,  un
durchs ichtige Masse .  An einze lnen Ste l l  en is t  der  Seh l iff  so dtinn ,  
daf.\ d ie  sonst tibera l l  ganz schwarze Masse  t iefbraun durehseheinend 
wird llnd e ine kornige Struktur ze igt .  Besonders eharakterist i sch t reten 
i m  Dtinnschl iff  v ie le  dtinne Leisten aus  Muscovit hervor, d ie  nahezu 
para l l e i  angeordnet s ind .  E in ige Quarzkorner s ieht  man aueh . Naeh 
der chem isehen Analyse und dem Ergebnis der  m ikroskopi�chen Unter
suehung zu urtei len , sehe in t  diese Pseudoeannelkoh le  aus e iner Kohlen
substanz zu bestehen ,  d ie  im  wesentl i ehen gle ieher N atur is t  wie bei 
den gewohnl iehen Koh len ,  nur einen viel  hoheren Asehengehal t  h at 
in folge der m itsedimentierten Mineral te i l e  ; tiber e in Drittel besteh t  ja 
aus Asehe .  Dieser hohe Asehengeha l t  scheint  nieht  a l le in das  Merk
mal dieser Pseudoeanne lkohle  zu se in ; aueh die Struktur ist anders ,  
naml ieh korniger, a l s  s o n  s t  d e r  Fal l  ist .  

U m das Ent�tehen dieser Kohlen zu erkIaren ,  m un man zuerst d i e  
geologisehen Verhaltnisse betraehten .  Das F lOz ,  dessen  unterer Te i l  d iese 
Pseudoeannelkohle bi ldet ,  breitet s ieh mi t  z ieml ieh konstanter Maehtig
keit tiber den nordostl iehen  Teil der I nsel aus.  Gegen Norden und 
Westen zu  wird  das  Floz dtinner ,  gegen Stidwesten sehe in t  es ganz  
auszuke i l en .  N aeh Osten l iegt es unter  dem Meeresspiegel und naeh 
Stiden is t  d ie  Gesteinsserie ,  d i e  d ies Floz enthal t ,  wegdenud iert ; wir 
wissen a lso n ieht ,  wie es  s ieh i n  d ieser Riehtung entwiekel t  ha t ,  aber 
wahrsehe in l ieh werden d ie  Tunheimf10ze aueh i n  d ieser Riehtung auskeiIe n .  

Es  sehe in t ,  a l s  habe  sieh das  F loz ursprtingl ieh in  e inem Beeken 
abgesetzt und a ls  se i  d ie Maehtigkeitsabnahme naeh N orden und Westen 
ein Beweis dafiir, daf.\ wir uns dort an den Gren zen des Beekens  be
flnden . Die Pseudocannelkohle tritt immer im  Liegenden auf  und lant 
s ieh tibera l l  naehweisen , wo das Kohlenf1oz bl of.\gelegt i st. Da d ie  Kohlen 
viet Minera ls toffe ,  h auptsaehl ieh Gl immer und Quarzkorner  en tha l ten, 
die subpara l le l  angeordnet sind ,  und dabe i  eine homogene, etwas kor
n ige Struktur haben ,  l iegt es sehr nahe  anzunehmen ,  daf.\ wir es  h ier  
m i t  e iner aquat isehen Ablagerung zu tun h aben . In  e in  stehendes 
Gewasser wurden Pf1anzenmateri a l  und verseh iedene Minera lstoffe einge
fiih rt ,  h:mptsaeh l ieh Gl immer ,  der ja se l bst b e i  der geringsten Stromung 
fortbewegt wird.  DaB so vie l  Gl immer \'orhanden ist ,  braueht n ieht  zu  
verwundern , d enn  d i e  devonisehen Sehiehten bestehen zum grof.\ten Tei l  
aus  Sandste in  mi t  e twas Museovit .  Dieser See ,  dessen Ausdehnung 
wohl ungefahr  der Ausbreitung des heutigen Koh lenf1ozes entsproehen 
h at , wurde dann naeh und naeh mi t  e inem Brei aus  feinem Pf1anzen
m ateria l  und Mineralstoffen ausgeftillt; es b i ldete sieh also e ine Art 
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Sch liimmtorf gem ischt mit Sed imenten (POTONIE 191 1, S.  109). Auf 
d ieser U nte rlage wuchsen verlandende gronere Pfl a n zen .  Es tra t  a l so  
e ine  Verl andung  des Sees  e in und tiber  den un terlagernden Ablagerun
gen bi ldete sich e in Pflanzenwuchs, der  e ine  ech te Torfsch icht l ieferte .  
Aus d iesen hat s ich dann der hangen de  Tell des FlOzes, das aus gewohn
l icher humitischer  Ste inkohle besteht, gebi lde t .  Diese Erkliirung wird 
d urch d ie  Tatsach e  untersttitzt, daf.\ d ie  Pseudocannelkohle tiberal l  kon
stant den unteren Tei l  des FlOzes b i ldet, wiihrend der  obere Tei l  immer 
aus gliinzender  Kohle besteht1• 

2. Kulm. 

Zu oberst in dieser Formation haben wir ein Koh lenfloz, das  sehr 
u n regelmiif.\ig entwickelt, tiberal l  verun re in igt und mi t  Schiefer  vermengt 
ist .  Die Kohlen d ieses Flozes stehen den  devonischen Kohlen chemisch 
sehr nahe und haben ca . 20 % fluchtige Bestandte i le .  E ine  Probe davon 
aus Boh rloch No.  9 im  I nnern der  I n sel zeigt e ine ma tte Kohle  mit  
vereinzelten gliinzenden Stre i fen . 1m Anschl iff erkennt man a ls  Haupt
bestandte i l  Duri t  m it Einlagerungen von Vitr i t ,  der z. T. eine gute H olz
struktur  hat. Auch Fusit i st in kleinen Fetzen vorhanden und in  de r  
Kohlen masse s i nd  e ine  grof.\e Ahzah l  z ieml ich eckiger Quarzkorner 
verte ilt. I n folge i h re r  Hiirte fa l len s ie  du rch ein sta rkes Rel i e f  au f. 
Das matte Aussehen der  Koh len ruhrt wohl  von der  starken Verm ischung 
m it Quarz  her .  1m Dtinnsch l iff i s t  d i e  Kohle ganz undurchsichtig ; 
Quarz und auch etwas Gl im mer s ind natlirl ich erkennbar .  Das Kulm
kohlen floz ist  an  mehreren Stel len entblof.\ t  worden ; an  der  e inen (Gesenk 
G 24) fand man auf.\er der  gewohn l ichen ,  der  devonischen iihn l ichen 
Ste inkohle  auch e ine Schich t  Pseudocan nelkohle ,  d i e  mit der  oben 
e rwiihnten devonischen grof.\e Ahnl ichkelt hat . Der Aschengehalt i s t  
etwas geri nger, ca. 20 % ,  aber  d ie  re ine Kohlensubstanz enthii lt ungefiih r 
den gleichen Prozentsatz an fltichtigen Bestand te i len (20 % ) wie d i e  
devon ische Pseudocannelkohle .  Makroskopisch erscheinen d i e  Kohlen 
ga nz homogen und haben e ine matte, grauschwarze, graphi tii hn l iche  
Farbe .  Sie neigen zur saulenf6rm igen, vertika len Absonderung. An 

d iesen Fliichen sind s ie etwas gliinzender  a l s  quer zu dieser Richtung .  
Der Bruch ist un rege lmiif.\ig flach  b is  ha l bmuschel ig .  1m Anschl iff erkennt 
man einen Duri t  von gleichmiif.\iger Beschaffenhei t, ohne erkennbare 
Pflanzentei le .  I n  der  durit i schen Masse sieht man Gl immer  und etwas 
Quarz i n  k le inen Leis ten und Kornern. 1m Dtinnschl iff kann man nicht 
vie l sehen, da d ie  kohl ige Substanz n icht  durchsichtig ist ,  was wohl 
m i t  der  weitgehenden I nkohlung zusammenhiingt .  Glimmer kommt 
hiiufig in  etwas gebogenen Lamellen vor und ist meist mehr oder weniger 
paral le l  zur Sch ich tung angeordnet .  E ine  Pro be d ieser Kohle wurde d re i  

I E s  er innert d ies  an das Vorkom m e n  maneher Can nelkohlen i m  Ruhrrevier, d ie 

als Liegendes von G lanzkohle  auftreten .  
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Wochen lang mazeriert . Der Rticksta nd  i st seh r  gering ; er besteht haupt
sachl ich aus e inem etwas braunl ichen Gl immer, wohl von organischer 
Substanz  gefarbt, und etwas untergeordnetem Quarz .  Letzterer ist wasser
k lar  und  scharfkantig. Dazu kommt noch Fusit mit stengeligem H abitus ,  
teilweise auch i n  breiteren Stticken mit Zel l struktur. Bitumenkorper 
konnten n icht nachgewiesen werden . 

Was d ie  Entstehung d ieser Koh len anbetr ifft ,  so gilt flir s ie wohl 
das  Gleiche wie fUr d ie devonischen Pseudocannelkohlen ,  daf3 sie namlich 
aus einer Art SchJammtorf entstanden s ind  - einer aquatischen Ablagerung 
humitischer Substanzen . mit betrachtl ichen Mengen von  Minera lstoffen .  
I n  e iner  Ste l le (be i  Nordkap) habe  ich im Liegenden des Kulmflozes 
einen typischen Wurzelboden beobachtet (die oben erwahnten Pseudo 
cannelkohlen waren h ier  n icht vorhanden) .  Auch NATHORST ( 1 9 1 0, 
S .  275) erwahnt Wurzelboden im Liegenden von e inem Devon floze ,  
wom it d ie  Auto::hthonie der  FlOze an d iesen Stel len bewiesen i st .  

A l le  Kohlen der  Bareninsel  zeigen e ine so weit vorgesch rittene 
I nkohlung ,  daf3 a l le Bitu menkorper ( H arze,  Sporen , Cuticu len)  bei dem 
I nkohlungsvorgang derart chemisch verandert s in d ,  daf3 sie sich bei  
der Mazeration ganz auflosen . Von der  Kohlensubstanz ble ibt a lw nur 
Fusit tibrig. 

B. Spitzbergen.  
1 .  Kulm. 

Camp Miller. Auf  der  Nordseite von Bel lsund ,  bei Camp Mi l ler ,  
befinden s ich e in ige dtinne und seh r unre ine Kulmkohlen floze .  Eine 
U ntersuchung der vorl iegenden Pro ben zeigte, daf3  diese Koh le  nur  I l  % 
fl .  Best . enthalt und e inen schwarzen ,  pulverformigen Koks ergi bt .  Die 
Kohle brennt mit kurzer, n icht ruf3ender  Flamme. Sie hat e ine graph it
schwarze Farbe m it starke m Glasgl a n z .  D e r  B ruch ist u n eb e n ,  u n d  

d ie  Koh len  s ind stark mi t  Schlechten durchsetzt, d i e  ganz  besonders 
glanzend sind.  Auf den stark glanzenden Flachen erkennt man eine 
feine Streifung. N ach Analyse und Aussehen zu u rte i len ,  mtissen diese 
Kohlen a ls  anthrazit ische Magerkohlen bezeichnet werden .  1m Ansch l iff 
erkennt man , daf3 d ie  Koh le  fast aussch l i emich aus  Durit besteht . Der 
Durit i st stark vitrit isch ; es ist zuwei len soga r schwierig zu entscheiden ,  
ob es sich um Vitrit oder Durit handeIt, aber der  durit ische Typ is t  
doch unverkennbar  (Metadurit) .  Der Durit hat v ie le  kle ine unbest imm
bare Fragmente (te i lweise Fusit) in  e i ner  vitritischen Grundmasse. Sporen 
s ind n icht  bemerkt worden .  Strei fen von Vitrit s ind  auch vorhanden .  
Bezeichnend flir diese Kohle  ist das  Auftreten v ie ler L insen und  Fetzen 
aus Fusit .  Dieser zeigt zum Teil gute ,  aber stark zerquetschte Strukturen . 

Bei  der  makroskopischen Betrachtung des Ansch l iffs s ieht man ,  
daf3 die ganze  Masse  stark g lanzend i st .  Die re inen Vitritstreifen glanzen 
am starksten, aber auch der Durit zeigt e inen hohen Glanz .  Durch d ie 
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weitgehende I nkohlung ,  d ie  bei d iesen Kohlen zu be merken ist ,  i st auch 
der  Durit stark glanzend und homogen geworden und Ial.)t s ich dadurch 
schwer vom Vitrit untersch e iden .  Wenn  d.ie  I n kohlung noch weiter 
fortgeschritten (bis zum Anthra z i t) wa re ,  wtirde man n icht mehr  ent
sch eid en k6nnen ,  ob man  Vitrit oder Durit vor sich hatte. Wie man  von 
d ieser Art Kohle nich t anders erwarten konnte, ze igt der Dtinnsch l iff  
nur  e ine  schwarze undurchsichtige Masse.  E ine  Probe d ieser Koh le  
wurde d re i  Wochen  l ang  mazeriert ,  und  be i  Behandlung m it Ammon iak  
zeigte sich , da l.) fast al les aufge16st wurde .  Es b l i eb  nur  Fusit z urtick 
mi t  einer zu m Tei l  recht guten Zel lstruktur und ein ige z .  T .  abgerundete 
Quarzk6rner (Taf. I ,  Abb. 4) .  Bei der I nkohlung h aben sich a lso d ie  
versch iedenen ursprtinglich vorhandenen Bitumenk6rper chemisch so  
verandert ,  dan s ie  sich Oxydationsm itteln gegentiber wie Vitrit verhaIten 
und zur Aufl6sung gebracht werden k6nnen . 

Bei Cam p  Mi l ler befinden wir u ns i n  e inem Gebiet, wo d ie  Sch ichten 
stark aufgerichtet s ind .  Die dadurch hervorgerufenen Druckkrafte s ind 
wahrschein l ich d ie  U rsache fUr die starke I nkohlung .  

Pyramidenberg. An dem inneren Tei l  der  Klaas Bi l len Bay treten 
in der Kulmformat ion mehrere KohIenfl6ze auf. Da ich nur  aus e inem 
d ieser F16ze (dem oberen F16z des Pyram iden bergs) e ine Probe habe ,  kann 
ich tiber den petrograph ischen Charakter d ieser Kohlen nicht v ie l  aus
sagen. Da aber d ie  vorl iegende  Probe ganz eigenttiml iche Eigenschaften 
zeigt ,  m6chte ich das Ergebnis der U ntersuchung kurz besprechen .  

D i e  Pro be zeigt e ine homogene, etwas glanzende Kohle oh ne  Strei
fung ,  die in i h rem H abitus an die tertiare H iorth hafenkohle er innert .  Der 
Gehalt an Feuchtigkeit betragt 6,5 % und  an fl. Best .  39 % .  Der  Koks 
is t  schwarz und pulverfOrmig. Der Strich ist schwarzbraun . Lauge 
wird tiefbraun ,  Salpetersaure schwach gelbl ich gefarbt. Es ist a lso 
e i ne  karbanische Kahle mit Braunkahlencharakter. Die mikroskopische 
U ntersuchung zeigt ,  dal.) sie aus einem einhei tl ichen Durit mit vie len 
Bitumenk6rpern besteht .  Diese s ind langgestreckte, l insenfOrOlige Gebi lde 
mi t  e iner eigenttim lich zusa m mengeba l lten Struktur (Taf. I ,  Abb.  5) .  
H aarfe ine  Blattepi d erm en und e i n ige M akrosporen s ind  auch zu sehen . 

Es is t  e igenartig, dal.) d iese Kohlen Braunkohlencharakter haben .  Bei  
Camp Mi l ler  haben s ich die Kulm ko hlen zu  Magerkohlen entwickelt . 
Die Ku lmsch ichten l i egen dort in der Faltungszone der Westkiiste ; am 
Pyram iden berg dagegen ist die Sch ichtung z ieml ich unverandert, nur  
Verwerfungen treten auf. M6glicherweise haben diese tektonischen Ver
haltn isse die versch iedenartige Entwicklung bedingt ,  aber etwas Be
stim Ol tes kann man dartiber n icht aussagen , bevor e in  gr6neres Material 
untersucht worden i st .  Die e ine Probe der  Pyram idenkohle scheint auch 
n icht besonders charakteristisch zu sein, da  Kohlenana lysen aus d iesem 
Gebiet e ine Kohle von gew6hnl ichem Steinkohlencharakter zeigen . E ine 
genaue petrographische Bearbeitung der Pyra midenkohlen dtirfte e ine 
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Aufgabe se i n ,  d ie  besonders in teressa nte Resu l tate versprechen wlirde .  
Die  vorl iegende Probe is t  e ine Glanzbraunkohle; man w i rd durch s ie 
an  d ie  ebenfa l l s  un terkarbonische Braunkoh le  von Tula be i  Moskau 
er inner t ,  d i e  aber noch j ugend l icheres Stadium ,  niiml ich etwa wie sch ie
fr ige Weichbraunkohle im Sinne von GOTHA N  , P I ETZSCH und PETRA

SCHECK ( 1 927 ) zeigt .  
2. Untere Kreide. 

Die Kreideformation auf  Spitzbergen ist durch Valangi n ien bis Alb ien 
(H OEL 1 925) vertreten ,  a l so durch Schichten ,  d i e  man m it N e okom i m  
wei teren S inne  bezei chnet .  

Die  Entwic\ lung der Formation deutet auf  l imn ische Verhii l tn isse : 
Sandste i n ,  Sch iefer ,  Koh lenf1oze und  dazu n och Siif3wassermol lusken 
(NATHORST 1 9 1 0) .  Der Kohlenhorizont befln det sich ungefah r  i n  der 
Mi tte der Formation ,  d i e  am  Eisfj o rd liber 700 m m iicht ig is t .  Es tritt 
nur e in Floz auf, das auf der N ordseite der Advent  Bay und  am Kap 
Boheman abgebaut worden i s t .  Der Abbau is t  j edoch j etzt e ingeste l l t ,  
d a  das Floz u n re in  ist und e ine  geringe Miichtigkeit h at . Bei Green 
H arbour ersche int  das Floz nur meh r  in  dlin nen , u n regelmiif.\igen 
Sch mitzen . 

1 m  N ordwesten Deutschlands is t  d ie  U nterkreide auch l imn isch 
entwickel t ; d iese Facies bezeichnet man  a ls  Weald ,  der auch e in ige 
geringmiich tige und z .  T. unreine Kohlenf1oze fiih rt .  Auf Spi tzbergen 
haben \Vir also e ine  Art Paral le Ie zu der deutschen Wealdenkohle .  

Kap Boheman .  Eine Analyse d ieser Kohlen ergab (G RAM 1 923) : 

Feuchtigke i t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Asche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Koks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

1 ,86 O D ReinkDh le  

7 , 1 8  -

6 1 ,53 - 59,86 0. 0  
Fl .  Best  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . I 36,6 1_- - ��� 

0,85 O D ----------------- I 7654 WE - ----;;1 6  W E  

Schwefe l  . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . 

Oberer  Heizwe rt 

Unterer 

Zusam m ensetzung der 

Re inkoh le  

C H O -t- N  

89,5 6, 1 9,4 

7275 - 8 1 4 1 -

A u f  1 000 C s ind  entha l tene H 

D i spo - G e b u n -
Zus .  

n i b e l  d e n  

55,09 1 3 ,07 68, 1 6  

Eine Koksprobe gab e inen gut gebliihten und gebaekenen Koks. 
Er \Var auch reeht  fest ,  so daf.\ d iese Kohle a l s  Kokskohle  Verwendung 
flnden konnte ,  hiit te s ie  n icht so v ie l  Asche .  Die Kohle ist  deut l ich 
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gestre ift und sehr g Hinzend .  E in ige Streifen s ind z ieml ich m att, wohl 
wegen des hohen Aschengehaltes .  1m Ansch l iff s ieht man ,  da(\ d ie  H aupt
masse aus Duri t  besteht  m it Stre i fen und Linsen aus e inem ganz homo
genen ,  strukturlosen Vitrit (Taf. I ,  Abb .  6) . Die  Aschenbestandtei le erkennt 
man deut l i ch .  Sie s ind i m  Durit  fe in  verte i l t  und an e in igen Stel len zu 
gro(\eren Mengen angehauft .  Meh rere Bitumenkorper l assen sich auch 
festste l l en .  De r  Diinnsch l iff  gibt im gro(\en und ganzen das gleiche 
Bi ld : E i n  vitrit ischer Durit  mi t  vielen hel lgelben und  hO :l1ogenen Harz
korpern und e in igen Makrosporen . Au(\erdem diinne Stre i fen aus  Vitrit 
(Taf. I l ,  Abb. 1 ) . 

N ach Mazeration der Kohle b le ibt  z ieml ich viel Riicks tand tibrig : 
Hauptsach l ich Epidermisfe t zen und auch v ie le Sporen .  Dazu wurden 
Zusam menhaufungen von Pi lzfaden ge funden (Ta f. I l , Abb .  2 u .  3) . Diese 
treten in  betrach t l icher Menge auf, und  aus diesen lasst s ich etwas auf 
die Entstehung der Kohle schl ie(\en : Die  Moore ,  d ie  d ie  Kohlen lager 
geb i ldet haben ,  waren nicht Sumpfmoore ,  sondern m iissen trockener 
gewesen sein .  Wie von BODE ( 1 928 a) erortert wird ,  scheinen tiber
haupt d ie  j iingeren Kohlen aus etwas trockeneren Mooren hervor
gegangen zu sein .  BODE schl ie(\t  sich damit den von GOT HAN ( 1 925) 
entwickelten Ansehauungen iiber die Bi ldung der m i tteldeutschen B raun
kohlen an .  

Advent Bay. Das  gle iche Kohlenfloz  Rndet man  auf  der Nordseite 
der Advent Bay ,  aber es i s t  dort anders entwickelt .  Wahrend d i e  Kohlen 
vom Kap Boheman echte Steinkohlen s ind ,  haben d ie  Kohlen der 
Advent Bay te i lweise Braunkohlencharakter .  Schon STEVENSON ( 1 905) 
hat bei e in igen Pro ben bemerkt, da(\ s ie bereits bei normaler  Temperatur 
Lauge farben .  Die vorl iegende Probe is t  aus der Grube ,  d ie  i n  d iesem 
Floz oberha lb  von H iorthhafen angelegt ist .  Die Kohle ist  schwarz,  
etwas matt und schiefrig. Der Str ich ist schwarz ; d ie  Kohle g ibt  der 
Lauge aber eine kraf t ige braune Farbe.  Keine Reakt ion bei  Sa lpeter
saure .  Eigent l ich kann man  s ie a lso n icht a l s  Braunkoh le  bezeichnen ,  aber  
d ie  Farbung der  Lauge deutet darau f h in ,  da(\ sie gerade auf  der Gren ze 
zw iseh e n  B ra u n kohle  und Steinko h l e  steht.  D i e  Pro be enthie l t  6 % 
Wasser, und aueh d ieser Wassergehal t ,  der  hoher a ls  sonst bei der  Stein
kohle auf  Spi tzbergen iibl ieh ist ,  deutet auf einen gewissen Braun
kohlencharakter .  D ie  Glanzbraunkohlen Spitzbergens s ind naml ieh dureh 
e inen flir Spitzbergen besonders hohen Wasserge ha l t  eharakterisiert .  
U ntersueht man den Ansehl iff d ieser Koh len ,  so erhalt man e in  iiber
rasehendes Bi ld : S i e  besteht fast aussehl ie(\Jieh aus langen Epidermis
gebi lden .  Diese s ind paral le i  geordnet und l iegen z. T. d ieht ane inander .  
Man sieht deutl i eh , da(\ v ie le  davon d ie Ober- und  U nterseite von 
B la ttern vertreten ,  und auf den I nnenseiten tre ten die vorspringenden 
Cutieularleisten oft deutl ieh hervor (Taf. I l ,  Abb .  4) .  Die  Blattepidermen 
l iegen i n  e iner durit isehen Grundmasse .  Fusit kommt in gro(\eren 
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Sti.icken und mi t  e iner  ausgezeichneten Struktur vor  (Ta f. I l ,  Abb . 5) ,  
und zeigt Obergange zum Vitrit .  Ein ige Sporen s ind auch vor handen . Der 
Diinnsch l iff l iefert im  wesentl ichen das gleiche Bi ld (Taf. I l ,  Abb .  6) . Bei 
der Mazeration kann man d iese Blattepidermen le icht isol ieren .  U ngefahr 
d ie  Half  te der mazerierten Probe ble ibt als Riickstand zur iick ; letztere 
besteht zum grof3ten Teil aus Blattepidermen .  Sie s ind verschieden dick 
und baben fast a l le e ine ausgezeichnete Zel lstruktur. Diese Struktur ist 
iibrigens nur e in Abdruck der Epidermiszel len in  der Cut inschich t ; die 
scheinbaren Zellwande s ind also nur verdiekte Tei le der Cuticulasch icht 
des Blattes, der sog .  Cuticularleisten (Taf. III, A bb .  I ) . Es ist klar, dan 
d iese Kohlen aus Anhaufungen von Bliittern entstanden s ind ,  und  s ie 
er innern in  d iesem Punkt an d ie  unterkarbonische " Papier " kohlen
lagen der Braunkohle des Moskaubeckens, d ie  aus Anhaufungen der 
Stammhaute der Gattung Porodendron geb i ldet  s ind ,  von denen ich 
i n  der letzten Zei t  e in ige sehr schone Proben zu Gesicht bekom men 
habe .  Die  vorliegende Kohle bi ldet e inen der  seltenen Fal le ,  be i  denen 
man s ich nach der Benennung von GOTH A N  etc .  ( 1 927) weder flir Stein
kohle noch fiir Braunkohle entscheiden kann .  

3. Tertilir. 
a. K o h l e n  i m  u n t e r e n  T e i l e  d e s  T e r t i ii r s  

(g r o n e Z e n t r a I m u I d e) .  

Green Harbour. Auf der Ostseite von  Green Harbour treten d ie  
Kohlenfloze im unteren Tei l  der Tertiarformation zutage. S i e  zeigen 
e in Einfal len von 1 0- 1 5  o nach Osten ,  und wir befinden uns h ier  au f 
dem westl ichen Fliigel der  grof3en zen tralen Tertiarmulde .  1 m  Abstand 
von 30 m tre ten zwei Kohlenfloze auf ;  das un tere l iegt  nur  wenige 
M eter tiber der  Tertiiirbasis .  Von d iesen Kohlen l iegen e in ige (5) 

Analysen vor,  die folgendes aussagen (GRAM 1 923) : 

Feuchtigkeit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Asche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Koks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Fl .  Best .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Oberer H e izwert 

U nterer 

2,0 0. '0. 
5,4 -

6 1 , 5 -

36 ,5 -

7627 W E  

7342 -

Rein kohle 

60,5 0.,'0. 
39 ,5 -

8 1 43 W E  

7853 -

Zusammensetzung d e r  

Re inkohle  
Auf  1 000 C s i n d  e nthalten e  H 

c H O t- N 

82 5 1 3  

Dispo- . Gebun-

n ibel d e n  

4 1 ,30 1 9,68 

Zus .  

60,98 
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Die Kohlen haben e inen schwarzen bis sch warzbraunen Strich und  
reagieren weder auf  Alkal i lauge noch a u f  Salpetersau re .  Es s i nd  a l s  o 
echte Steinkohlen . Eine Probe aus dem unteren Floz zeigt e ine deutl i ch 
gestre i fte Kohle ; in der H auptsache e ine  Mattkohle mi t  Stre i fen von 
Glanzkohle .  Der  Ansch l ift'  Jaf3t erkennen ,  daf3  s ie wesentl ich aus D·u r i t 
besteht .  I h re Grun dmasse ist  vi trit i sch und enthalt auf3erdem viele 
Cuticulen und Harzkorper. Letztere s ind l insenfOrmig und kom men 
besonders in  e in igen Sch ichten vor .  Fusit ist  e in charakterist ischer 
Bestandte i l ,  und auch Vitr i t  ist in dilnnen Stre i fen vorhanden (Taf. I l l ,  
Abb. 2) .  Man  beobach tet auch Dbergange vom Fusit zum Vitr i t .  Der  
Fus i t  hat  te i lweise e ine gut  erhal tene Struktur. 1m Dilnnsch l iff  treten 
die Harzkorper als l insen fOrmige Gebi lde auf, reihenfOrmig angeordnet 
(Taf. I l l ,  Abb. 3) .  Dazu kom men noch dilnne Cuticu len ,  die oft doppelt  
l iegen und dann d ie Ober- und  Un terseite von BlaUern darstellen .  In 
diesem FlOz tr.ifft man ab  und  zu auf Sch ichten von Kohlenschiefer  
( " Brandschiefe r " ) .  Der Ansch l iff  laf3t  erkennen, daf3  d ie  Kohle aus e inem 
aschenreichen Dur i t  besteh t  mi t  versch ieden d icken Vitri tstre ifen (Taf. 1 I l ,  
Abb. 4) . Der  aschenreiche " Durit " is t  e in Tonsch ie fer mi t  Kohlen
substanz, und die Bezeichnung Duri t  konnte zweife lhaft sein ,  obgleich 
man ja ganz gut annehmen kann, daf3 es sich um einen D bergang 
vom eigentl ichen Dur i t  zum Tonsch iefer  handel t .  Durit is t  j a  e ine An
haufung a l ler  moglichen Pflanzentei le mi t  mehr oder wenig Asche, 
und wenn le lztere auf Kosten der organischen Substanz zun immt, so 
hat  d ies zur Folge ,  daf3  der  Duri t  a l lmah l ich . i n  e in  anorgan isches 
Gestein ilbergeht .  Die e ingelagerten Kohlenstre i fen beste hen al le a u s  
Vitrit und  nicht au s  e inem aschenarmen Durit .  Diese Kohlenschiefer
stre ifen milssen bei e iner Ablagerung unter  Wasser entstanden sei n .  D ie  
Vitritstre ifen waren a lso ursprilngl ich H olzstilcke, Zweige und ahnl iches ,  
d ie  s ich zusammen mit  dem Ton abgesetzt haben. 

Eine Probe aus dem oberen Floz zeigt e ine sehr pechglanzende 
Kohle mi t  muschel igem Bruch . Gestre i fte Kohle ,  ahn l ich wie d ie  aus 
dem unteren Floz kommt aber auch vor .  1m Anschl iff s ieht  man,  daf3 
d i e  Kohle  hauptsac h l ich a u s  Vitr i t  besteht. Duri t  i s t  auch v orhanden ,  

aber stark von Vitr i t  durchsetzt und daher  auch ziem l ich g lanzend.  Ha rz
korper und etwas Fusit lassen s ich nachweisen .  E in Dilnnsch l iff  l i e fert 
das gleiche Bi ld .  Eine zweite Probe zeigt eine homogene Koh le  mi t  
muschel igem Bruch und  pechartigem Glanz. Sie er innert i n  i hrem 
H abitus an  d ie Peif.\enberger Pechkohle  (STACH 1 925) .  Man beobachtet 
eigentiiml ich gestreift e  Flachen ,  d ie  zur pyramidenartigen Absonderung 
der Koh le  neigen und Stilcke ergeben ,  welche  grof3e Åhn l ichkeit m it den 
Pyram idenkoh len zeigen,  d ie  z. B .  bei  R .  POTON IE  abgebi ldet s ind 
( 1 924, S .  63) . POTON IE wi l l  d iesen Habi tus a ls e ine Folge von p rimaren 
U rsachen (Osmose) e rklaren .  Was unsere Pyramidenkohlen anbelangt, 
so braucht man nicht zu einer solchen Erklarung zu greifen .  Die Ab-

• 
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sonderungsfHichen s ind nur  R u tsch fH ichen ,  welche d ie  Kohlen in ver
schiedener Rich tung durchz iehen .  Wen n d ie Flachen bestimmte Winkel  
m i teinander  b i lden ,  kommt  l e i ch t  e ine  Pyramidenb i ldung zustande .  Eine 
so lche Bi ldung ist  dann rein zufa l l i g  und kann bei unserem Beispie l  
auf ganz e in fache Druckersche inungen zurlickgeftihrt werden ,  was bei 
den Pyra m idenkohlen uberhaupt der  Fal l  se in durfte .  Die Homogenitat  
der  Kohle sp ie l t  be i  derart igen Bi ldungen s icher auch eine Rol le .  

E in  Ansch l iff ze ig t  nur  Vi tr i t ,  der  an e in igen Ste l len Andeutungen 
von H olzstruktur aufweis t .  1m Dlinnsch l iff sieht man eine t i e fbraune 
Masse von Vitr i t .  Dieser is t  an  den m eisten Stel len strukturlos ,  an 
anderen wiederum sieht man e igentiiml iche h in- und  herl au fende Lin ien ,  
d ie woh l  a l s  maserige Holzstruktu r zu deuten s ind .  Man s tof.\t  auch 
auf  gelbes Harz , noch  stre i fenfOrmig angeordnet  wie i n  den Ha rzgangen 
d es H ol zes ; Fus i t  ( t iefschwa rz) tritt als untergeordneter Bestandte i l  auf. 

Das  un tere F loz be i  Green Ha rbour sche int  also e ine  durit ische 
Kohle zu sein m i t  etwas Vitr i t  und auf.\erdem Fusi t  a l s  charakterist ischem 
Bestand te i l .  In dem oberen F loz aber tr i t t  der duri t i sche Charakter 
zuruck ; d i e  Koh l en en tha l ten  bedeutend mehr Vi tr i t, e inze lne Te i le  
sch e inen aussch l ief.\] ich  aus Vi tr i t  zu  bestehen .  E ine  system atisch e  Un te r
suchung der F loze i n  d ieser Beziehung steh t  ubrigens noch aus .  Von 
I n teresse is t  e ine Beobachtung ,  die S .  j .  VERMAES  gemacht und H OEL 

veroffent l icht  hat  ( 1 925, S .  66) . VERMA ES fand  naml i ch ,  dan  d ie Koh len  
des oberen F lozes v ie l  mehr  Staub geben a ls  d i e  des unteren .  Da der 
Vi t r i t  auf  Grund se iner sproden N a tur  bedeutend mehr zur  Staub
b i ldung neigt  a l s  der  hartere Duri t ,  deckt s ich d i e  eben erwahn te Be
obachtung m i t  dem Ergebn is  der  petrograph ischen U ntersuch ung .  VERMAES 

fand  auf.\erdem ,  daf.\ d ie  un teren Koh len  e inen mehr  schwarzen ,  d ie  
oberen dagegen e inen  mehr  b raun l i chen Staub geben .  Demnach waren 
also D u ri t- und Vi tritstaub  etwas versch ieden gefa rbt -- worauf auch LANGE 

( 1 928, S .  282) h inweiBt - in  d iesem Fa l le  der  erstere schwarz , der  
l etztere mehr. braunl ich . Da d i e  Koh lenfloze d i rekt  libereinanderl iegen , 
kann d ie  etwas versch iedene Farbe nich t von e inem evt .  versch iedenen 
I nkoh lungsgrad herrlihren .  

Camp Morton. Nach Sliden zu werden d ie  Floze immer unre iner ,  
und be i  Camp Morton i rn Be l l sund bestehen s ie  be ide zum grof.\ten 
Tei l  aus Koh lensch iefer ( B randsch iefer ) . Eine Probe davon ha t  i m  
grof.\en u n d  ganzen das gl e i che  Ausseh en (TaL I I I , Abb .  5) wie d i e  oben 
besch r iebenen Koh lensch iefer  von Green Ha rbour .  

Grumant City. Bei  G rumant  Ci ty ,  ostl ich von Coles Bay ,  tr i t t  
nur e in  Koh l en floz im untersten Tei l  des Tert iars auf. Die vorl iegende 
Probe zeigt e ine Stei nkoh le  mit ungefiih r  35 % fl lich tigen Bestandte i len . 
S ie  gibt e inen stark geblah ten und  z i em l ich festen Koks von grauer  
Farbe .  Die  Kohle i s t  deut l ich gestre i ft ,  aber  a l l e  Streifen  s ind ± gJanzend .  
1m Ansch l iff  findet  man  Duri t  m i t  Stre i fen von Vi tr i t .  1m Dur i t  s ind 
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v ie le  Cut iculenfragmen te en tha l ten ,  auch  l ange noch gut  erhaltene Cuti
culen und  eigentiiml iche Bitumenkorper m it e iner " gebal lten " Struktur. 
Ein Skleroti umge bi lde (J EFFREY und CH RYSLER 1 906), wie man es in 
den Kings Bay- Kohlen gefunden hat ,  (S .  39) konnte auch n achgewiesen 
werden .  Es hat e i nen  Durch messer von 0,09 m m .  Ein ige Vitrite haben 
e ine eigentiiml i che  Polygona l struktur und  s ind daher  woh l  kol lo ida ler 
Na t u r. Fusi t  i s t  a l s  characterist ischer Bestandtei l  vorhanden , z . T. in 
g ro(\eren kantigen S tiicken .  In e inem Fusi tstiick m i t  e iner gut aus
geb i ldeten Ho l zstruktur kann man  j a hresringe erkennen . Das Spatho lz  
i s t  noch mi t  gu ten  Zel lstruk turen erha l ten ,  wahrend das  FrLihho lz  ganz  
zerquetsch t  und  homogen geworden ist  (Taf. I l l ,  Abb .  6) .  1m DLinn
sch l iff  s ieht  man ,  da(\ der Durit seh r v i tr i t isch is t m i t  v ie len H arz- . 
korpern.  Des weiteren kommen Vitri tstrei fen ,  kugel fOrmige Konkret ionen 
aus  Schwefelkies und kle ine Tei lchen e iner t iefschwarzen ,  undurch
s ichtigen Substanz (Fus i t  ?) i n  d iesem DLinnsch iff  vor .  

A dvent Bay . Auf der Westseite des Longyearta ls ,  siidJ ich von 
Advent Bay,  J iegen in e iner Hohe von ca .  230 m e in ige Koh len f1oze .  
Es s ind d re i  Floze ; auf  dem mitt ieren is t  bere i ts  Bergbau betrieben 
worden (Grube N r. 1 der " Store Norske Spitsbergen Kulkompani  A/S " ) .  
D ieses FlOz h at e ine Durchschnittsmachtigkeit von l m u n d  ist fre i  von 
Bergem itteln .  Das  H angende ist e in Sandstein und das  Liegende e in 
dunkler Tonsandstein (s .  S .  48) . 

GRAM ( 1 923) hat e ine Reihe von Analysen veroffent l icht ,  nach denen 
d iese Kohlen fol gende Durchsch n i ttszusammensetzung  h aben : 

Feuchtigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Asche , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Koks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

F l .  Best. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Schwefel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

O berer Heizwert . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
U nterer 

2, 1 % 
4,5 -

60,0 -
37,9 -

1 , 1 7  % 

Rei n k o h le 

59,2 % 
40,8 -

7936 W E  8450 W E  

7549 - 8 1 35 -

Zusammen setzung der 
Auf 1 000 C sind enthaItene H 

Reinkohle 

C 
D i spo- Gebun - I Zus. H O + N  n i bel  den 

84,4 6,2 9,4 I 59,60 1 0,40 I 73,00 

Die Kohle ist im H a ndstiick massig und  h at e inen�unebenen Bruch.  
Sie ist z ie rn l ich g Ianzend und  zeigt  keine Streifung .  E ine Koksprobe 
e rgab e inen gut  geblahten und  z iemJ ich festen Koks. 1m Anschl iff  er-
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kenn t  man Dur i t  ah H auptbestandtei l  m i t  vie l e n  dtinnen Ein lagerungen 
von Vitri t .  Letzterer i s t  ste l l enweise struktur ier t ,  a lso wahrschein I ich 
zum Tei l  H olz ,  a ber e r  i s t hier und in  anderen Fallen auch aus Grund
gewebe (Parench ym)  hervorgegangen .  Der Durit besteh t aus einer 
vitr i t ischen Grundmasse und enth a l t  v ie le kleine Stticke von Epidermen 
und anderen Gebil den . Charakterist isch ist das Auftreten langer Cuti
culen (Taf. I V ,  Abb. 1 ) , die auch doppelt l i egen und d ie  Ober- und Un ter
seiten von Blaltern darste l len . Der Zwischen raum ist m ei stens mi t  
e iner  vitr i t ischen Masse  ausgeftillt , d ie  s i ch  aus dem Mesophyl l  des  
ehemaIigen Blattes gebi ldet  haben mu f.) .  K le ine  Fusitstticke kom men 
untergeordnet vor ,  und auch Schwefelk ies ist  vorhanden .  1m Dtinnsch I iff 
zeigt d ie  Kohle  ebenfa l l s  Durit : Eine  braune Masse mi t  Epidermisfrag
menten , Harzkorpern und sparl ich vertretenen  Mikrosporen oder Pol len . 
Der Vitrit i s t  auch i m  Dtinnsch I iff erkennba r  i n  Stre i fen von ganz  
homogenem braunen Materia l .  

U ngefahr  17  m unter d iesem Floz I iegt e in 0 ,34 m dtinnes FlOz. 
Dieses entspri cht zwe i felsohne dem machtigen FlOz, das auf der Ost
seite der Advent  Bay im gleichen stratigraph ischen N i veau auf  tritt und 
hier a l s  Glanzbraunkohle entwickelt is t  (S .  32) ,  wahrend wir es im 
Longyeartal m i t  e iner  typischen Steinkohle zu tun haben .  Die  Kohle  
ha t  h ier  3 % Feuchtigkeit und 35 ,5  % flticht ige Bestandtei le . Der Koks 
ist schwarz, schwach gesintert und zum Tei l  sandig .  Lauge und Salpeter
saure haben weder auf d iese noch auf die vorher genannten Kohlen 
i rgendwelche Ei nwirkung .  Der Str ich ist schwarz ; bei den ersteren 
Kohlen hat e r  eincn Stich ins Bra une .  Makroskopisch erweisen sich 
diese Koh len a ls  z iem l ich glanzend ,  und man erkennt eine deutI iche 
Streifung durch e ine mehr oder weniger glanzende Substanz hervor
gerufen .  Die Koh len s ind  von Schlechten durchsetzt und daher  z iem
l ich brockel ig .  Der  Hauptbestandtei l  ist Dur i t  m it emigen Vi tritstreifen .  
Dazu kommt noch  Fusit , der  schichtig i n  den Duri t  e ingelagert i s t .  D ie  
Fus itkorper haben e ine z ieml ich unrege lmal3ige Form und zeigen ke ine  
gute Struktur .  Harzkorper s ind auch vorhanden , und im  Dtinnsch l iff 
s ieh t  man ,  daf.) s ie i n  e iner vi tr it ischen Masse  l iegen .  

I n  den beiden F lOzen des Longyearta ls haben wir  a lso e inen aus
gepragten Stein kohlentyp, der beztiglich des Aussehens und I n kohlungs
grades den deutschen Gasflam mkohlen nahesteht .  Das mikroskopische 
Bild zeigt auch e inen ahnl ichen Typ,  nur feh len d ie  grof.)en Sporen , 
d ie  man j edoch im Tertiar auch weniger erwarten kann .  Der Wasser
stoffgehal t  i s t  auch etwas hoher a ls  bei den deutschen Gasflammkohlen .  

Auf der Ostseite des Longyeartals treten oben am Gebirgshang 
tert iare Kohlenfloze zutage, und in Grube N r. 2 wird das gleiche FlOz 
abgebaut wie i n  Grube Nr. l auf  der  anderen Sei te des Tales .  

Eine Analyse der  Kohlen aus Grube N r. 2 g ibt  folgendes  an 
(GRAM 1 923) : 
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Feuchtigke it  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Asche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Koks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

F l .  Best .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

3,9 1 010 
4,82 -

6 1 , 1 1 -

34,98 -

Reinkohle  

6 1 ,64 % 
38,36 -

-----. --------- ----1----
Schwefel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 1 ,4 2 0/0 

O bere r  Heizwert . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 7353 WE I 8047 W E  
U nterer 

Zusa m m e nsetzu ng d e r  

Re inkohle 

C I H O + N  

82,4 -I 6,0 1 1 ,6 

7034 - 7724 -

I Auf 1 000 C s ind  enthalten e  H 

Dispo- Gebun-
Zus.  

n i be l  den  

55,22 1 7,60 72,82 

Durchschni ttsproben von zwei Sch iffslasten ( 1 928) wurden von GRAM 
analys iert : 

Feuchtigkei t  . . . . . . .  1 ,35 0/0 
R e i n kohJ 1 ,42 0(0 

Asche . . . . . . . . . . . .  6,76 - 6,7 1 - Rei n kohle  
Koks . . . . . . .  . . . . .  6 1 , 1 5  - 59, 1 9 0/0 59 ,2 1 - 57, 1 4 010 
Fl . Best. . . . . . . . . . . .  37,50 - 40,8 1 - 39 ,37 - 42,86 -

O bere r  H eizwert . . .  78 1 8  W E  8508 W E  7845 W E  8540 W E  

U ntere r - . . . 7537 - 82 1 1 - 7564 - 8243 -, 

Vergleicht man d ie Elementaranalyse mi t  den Kohlenanalysen von 
Grube N r. I ,  so scheinen die Kohlen aus Grube N r. 2 etwas mehr 
Sauerstoff  zu enth alten. Die Kohlen geben einen Koks,  der in  der 
Regel  gut gebHiht und etwas gebacken ist .  Makroskopisch s ind d ie  
Kohlen z ieml ich massig, etwas gliinzend und undeutl ich gestre ift. 1 m  
Anschl iff  hat  man einen ausgesprochen duritischen Typ vor sich (Taf. 
I V, Abb .  2 , 3 u. 4) . l m  Duri t  stecken Epiderm isfetzen , teilweise  in l a n gen , 

gut erhaltenen Stiicken.  Dazu kom men noch e in ige Makrosporen und 
viele Mikrosporen ( Pol len) .  Einige Pro ben enthalten auch  etwas Fusit .  
Vitrit kom mt  in  diinnen Streifen i n  geringerer Menge vor. lm Diinn
schl iff  erkennt man als Hauptbestandtei l  e inen z ieml ich vitr i t ischen 
Durit .  Cuticulen und Sporen sieht man auch . In e iner Probe wurde 
ein Vitrit beobachtet, der eine eigen ar tige Struktur zeigte : l anggestreckte ,  
rechteckige Zel len ; es sind m oglicherweise Korkzel len . Einige Pro ben 
geben e ine grone Teerausbeute,  d ie  wohl auf den hohen Gehalt  dieser 
Kohlen an Bitumenkorpern und besonders Cuticu!enmateria l  zuriickzu
fiihren ist .  Bei  Verschwelung (520 °) einer solchen Probe in  der F ISCHER
SCHRADER'schen Alumin iumretorte ergab sich folgendes : 
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H a l b koks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66,8 0. 0 

Teer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  2 1 ,0 -

Schwelwasser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3,0 . 

Gas u n d  Verlust  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  9 ,2 -

Das Schwelwasser reagierte sauer ! ,  der Ha lbko k s  war gut geblaht und 
seh r fest .  Diese Teerausbeute is t  ungewoh nl ich h och , sogar noch hoher 
als bei der seh r  teerergiebigen Kings Bay- Kohle .  H err KARL BAY,  der 
D irektor der  Store Norske Spi tsbe rgen Ku lkompan i  A/S, hat  mir freund
l ich erweise auch eine Schwelanalyse der Kohlen aus Grube 2 zur  
Verfiigung geste i l t . D i ese Analyse gi bt an : 

H a l b koks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Teer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Schwelwasser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Gas u n d  Verlust  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

69,40 0, 0 
1 6,90 -

2 ,95 -

8 ,50 -

Diese Koh len entha l ten 2,25 °/0. Feuchtigkeit .  Man  s ieht ,  daf.\ auch h ier  
d ie  Teerausbeu te seh r  gron ist ,  ungefahr  wie bei  den Kings Bay-Kohlen .  
Letztere neh rnen a lso in  bezug au f  d ie  Teerausbeute keine Sonderste l 
lung e in ,  wie man bis her  geglaubt hat .  E ine gro ne Ausbeute an  Urteer 
scheint flir viele Spi tzbergen Tertiarkoh len charakterist isch zu sein .  

I n  e i  nem Abstand von 14  m tiber  d iesem Kohlenfliiz l iegt das 
oberste FlOz des  un teren tertiaren Kohlenhorizontes .  Das Profi l ,  das 
unten angefUhr t  ist ,  und auch d ie  Analysen ,  verdanke ich H errn Direk
tor BAY.  

(Quersch lag " D  Ost") 
Sandste i n .  

O b e r f l o z . 

Kohle ,  te i lwe ise  m i t  Sch iefe rstre i fe n . . . . . .  45 c m  (Oberbank)  

Sandste i n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30 -

Koh le  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  70 (M i tte l bank)  
Sandste i n . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  70 -
K oh lensch iefe r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30 -

K o b l e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 00 - ( U  nterbank) 
Sandste i n .  

Analysen (GRAM) von  d i esen Koh len  zeigen : 

I O be r- u .  M itte l bank I U nterbank 

Feuchtigke i t  . . . . . . .  3,25 0 0 Reinkohle  4 ,74 0, 0 Reinkohl e  

Asche  . . . . . . . . . . . . 6,65 - 8,90 -

Koks . . . . . . . . . . . . . 57.95 - 56,9 °'0 56, 1 2  - 54,7 D O  
Fl .  Best . . . . . . . . . . . .  38.80 - 43, 1 - 39, 1 4  - 45,3 -
Schwefe l  . . . . . . . . . .  2,73 0, 0 2 ,94 0, 0 

Oberer  H e izwert . . .  7469 W E  6630 W E  
Unterer - . . .  7 1 57 - 627 1 -

1 Bei  Schwelanalysen von den  tertiaren Ste i nkohlen a u s  K i ngs Bay habe ich  auch 

e i n  sauer reagierendes  Schwe lwasser gefu n d e n .  



BE ITRAGE Z U R  KENNTN I S  D E R  KOHLE VON SVALBARD 3 1  

Zusam m e n setz u n g  d e r  
u r  000 C s i n d  e n th a l te n e  H 

Re i n koh le  

I I Dispo- I G e bu n - I Zus. I c H O + N  n i b e l  d e n  

O b e r - u .  M i ttelban k . . .  1 83,7 I 6,2 I 1 0, 1  I 58,98 I 1 5 ,09 I 74,07 
U nterbank . . . . . . . . . .  8 1 ,0 5,9 1 3 , 1  52,63 20,8 1 72,84 

Der Geh :ll t  an fIlieh tigen Bestandte i len ist a lso hoher  a l s  bei 
den  Kohlen aus dem unteren F loz .  Die  Kohlen des Oberflozes geben 
e inen Koks ,  d e r  sta rk geb lah t  u n d  wenig gebaeken ist .  Makrosko
pisch haben d ie  Koh len  z .  T .  e in  sehr versehiedenes Ausseh en . E ine  
Probe vom Flozmitte lbank zeigt e ine  homogene ,  d iehte und matte Koh le .  
Der Brueh i s t  f1aeh  b is  musehel ig .  Die  Kohle ist  etwas sproder  und 
g lanzender a ls  d ie  eehte Canne lkoh le  und  muf3  i h rem Aussehen naeh 
a l s  Pseudoeanne lkoh le  bezeiehnet werden .  Ein Anseh l iff  ze ig t  e inen 
glei ehformigen Dur i t  m i t  eingelagerten Part ikeIn ,  d i e  jedoeh so k le in  
s ind ,  daf3 man  s ie  n ieht  bestimmen kann .  Die Grund masse s ieht  v i tr i
t iseh aus .  Etwas Fusit kommt  aueh vor .  Oas Bi ld  im  Anseh l iff  g le ieht  dem 
einer Canne lkoh le  b is  auf  d ie feh lenden Sporen .  1m Dlinnseh l iff  s ieh t  
man e ine  braune  humitisehe  Masse m i t  der  den Cannelkoh len  e igen 
tlim l iehen kornigen Struk tur .  S ie ist  a l so  n ieh t  homogen ,  sondern m uf3 
du reh Anhaufung auf3erst k le iner  Pflanzenres te entstanden sein .  E in ige 
Blat tepiderrnen und Harzkorper s ind j edoch erkennbar .  Diese Koh le be
steht  demnaeh aus e inem Canneldur i t ,  der sehr  homogen ist  und  dem 
d ie Sporen, d i e  der karbon ischen Canne lkoh le  e igen s ind ,  feh l en .  Aber  
n ieht  d ie  Sporen a l le in  eharakter is ieren j a  d ie  Cannel kohlen ; es i s t  
v ie l mehr  das makroskopisehe Ausseh en  und  d ie kornige Struktur der  
G rundmasse .  Nun  is t  unsere Can ne lkoh l e  e twas gl a nzend i n folge der  
we i ter  vorgesehr i ttenen  I n koh lung .  Man konnte s ieh  denken ,  daf3  s ie  
s ieh wegen i h rer auf3ergewohn l ieh homogenen N atur be im I nkoh lungs
prozef3 leieht ha t  umwande ln  lassen und daher das eehte Canne lkoh len
aussehen bere i t s  hinter sieh hat  ( s .  Fuf3note S .  1 7) .  

E i ne  Probe  von der U nterbank  des oberen Flozes ( Profil  S .  30) 
ist etwas anderer Art. S ie  g ibt  e inen Koks ,  der pulverfOrmig bis sehwaeh 
gesi ntert is t .  Makroskopisch ze igt  s ie  e ine etwas glanzende ,  d iehte Koh le  
mi t  ha lbmusehel igem Brueh .  Es kom men  aber aueh  starker  g lanzende 
Part ien und  Stre i fen  vor .  1m Ansehl iff s ieht  man e inen Duri t  m i t  Linsen 
und  Streifen  von Vitri t ;  der  Durit  hat  n ieht  d ie  kornige Struktur wie 
bei  den Kohlen von FlOzm itte lbank .  Obgleich d ie  U nterbankkoh le  te i l 
weise e ine reeh t  grone Åh nlichkei t  m i t  der  M itte lbankkoh l e  au fweist ,  
i s t s ie ,  naeh den vorl iegenden Pro ben zu urtei l en , eher e ine  d iehte ,  
h omogene Var ie 1ii t  der gewohnl iehen duriti � ehen Tertiarkohle .  Ob  man 
viel le ieht aueh e in ige d ieser  Kohten a ls  Pseudoeanne lkoh len beze iehnen 
kann ,  is t  zwei fe lhaft .  Die Grenze sehe in t  etwas sehwebend zu sein .  
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Hiorthhajen. Oas un terste terti are Kohlenfloz l iegt auf  der  Nord
sei te der Adven t Bay be im H iort h hafen in e iner H ohe von 583 m tiber 
dem Meeresspiegel und  is t  tiber 2 m machtig .  Al lem Ansehein nach 
entsprich t es dem dtinnen Koh lenfloz ,  das sich auf  der Stidsei te der 
Advent  Bay zu unterst i n  der Tertiarformation beflndet .  Analysen d ieser 
Kohlen (GRAM 1 923) geben folgende Zusammensetzung an : 

I 
-- -

9 .5 ° 0 Reinkohle  Feuchtigke i t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Asche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 5,5 -

Koks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 55,4 - 58,7 °'° 
Fl .  Best .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 3 5, 1  - 4 1 ,3 -

U nterer 

1 ,0 ° 0 I 7000 W E  5945 W E  
5664 - I 6650 -

Schwefe l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
O berer H e izwert . . . . . . . . . . . . .  . . . .  

Zusammensetzu ng der  l A uf 1 000 C s i n d  e n  thalte n e  H 
Rei nkohle  

I Dispo- I G e b u n -
C H O + N  n i bel  d e n  

Zus .  

75 I 5 2 0  I 33,33 I 33,34 66,67 

Eine Koksprobe ergab e inen schwarzen pulverfOrmigen Koks .  Der 
Strich der Koh lc  is t  schwarzbraun , beim Kochen mi t  Ka l i l auge wird 
s ie  in ten si v  braun gefarbt . Bei  Behandlung m i t  Sa l petersaure t r i t t  ke ine 
Farbung  e in .  Wie m an s ieht ,  weicht diese Koh le  bedeutend von dem 
dortigen ,  gewohnl ichen Tertiarkohlentyp ab .  Sowohl  der Feuchtigkei ts
gehal t  a l s  auch der Gehal t  an Sauerstoff ist v ie l  hoher als son st bei un
seren Tertiarkohlen tib l i ch ist .  Ausserdem is t  der Gehal t  an den in 
Alkal i laugen I6sl ichen H um insauren sehr gro(\ .  DOLcH und KOCH 
( 1 928) fanden z .  B. davon n icht  weniger a ls  1 5 ,34 % .  Man mun d iese 
Kohle daher a ls  Braunkohle, und zwar als Glanzbraunkohle bezeich nen.  
Eigentti ml ich be i  ihr is t  e in schwacher essigsaureartiger Geruch .  Wenn 
man i n  die Grube h ine inkommt ,  sptirt man diesen Geruch sofort ,  aber 
auch bei Proben , d ie  schon lange gelegen haben ,  merkt man an  e iner 
frischen Bruchstel le d iesen �chwachen essigsaureahn l ichen Geruch .  Er 
rtihrt mogl ich erwe ise von e iner Zerse tzung l ign inartiger Korper ,  bei der 
s ich unter anderen Ameisensaure und  Essigsaure b i ldet ,  her  (STRACHE
LANT 1 924, S .  283) .  U m den N achweis des Lignins  zu ftihren , hat  Dr. 
STOCKF1SCH e ine Bestimmung der Methoxylgruppen ausgeftihrt (nach 
K IRPEL und BOHN ) .  Diese verl ief  jedoch nega t iv ,  selbst unter dem 
Zusatz von Ph enoI .  DOLcH und KOCH (a .  a .  0.)  haben i n  Kohlen , 
.die z ieml ich s ic her aus demselben Floz stammen ,  0,04 % Methoxyl 
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gefunden ,  a ls ) e ine sehr geringe Menge.  Es ist demnach wahrschein
l ich ,  dal3  d ie Essigsaure von den letzten l ign inartigen Resten stam rnt ,  
d ie  s ich nach der Methoxyl bestimmung von DOLCH und KocH noch in 
e in igen Kohlen aus d iesem FlOz befindet. D iese Kohle ist ,  wie oben 
e rwahnt ,  ke ine Steinkohle ,  sondern eine Braunkohle und steht den Kap 
Lyel l - Koh len (S . 35) nahe .  1m Handstiick hat  sie ei n schwarzes, homo
genes Aussehen ,  einen unregelmal3igen Bruch und einen etwas matt 
speckigen Glanz .  Sie neigt b iswei len zu e iner paral lelepipedischen  Ab
sonderung. Ein ige Pro ben haben trotz i h res homogenen Aussehens 
e ine feine Streifung. I h rem Aussehen nach ist diese Kohle a lso a ls  
Glanzbraunkoh le  zu bezeich nen.  Wenn man d iese Kohlen in  Wasser 
l egt, " knistern " oder " knaeken " s ie und fal len l eieht auseinander. U m  
Ansch l i ffe herzustel len ,  mu l3 man sie daher erst i n  Paraffin  ein
kochen .  Man erkennt im Ansch I iff Durit a l s  den H auptbestandte i l .  
Dieser ist aber so vitrit isch ,  dal3 ,  fa l l s  n icht d ie  kle in en Mengen von 
Blattepidermen ,  Pol len usw. e ine inhomogene Substanz erkennen l iel3en , 
man  geneigt ware, ihn  a ls  Vitrit zu bezeiehnen .  Bei  ein igen Pro ben 
zeigt der Ansch l iff  eine deut l iche Schichtung. 1m Diinnschl iff s ieht  man  
e ine  ameheinend vi tritisch e Masse, d ie  j edoch keine Struktur aufweist . 
Ha rze und ahn l iche Korper s ind nur  in geringer Menge vorhanden . 
Die Kohle lal3t sich natiirl ich le icht  mazerieren ,  und es ble ibt nur  e in 
ger inger Riickstand .  Dieser besteht  fast  aussch l iel3l ich aus Epidermis
felzen .  Dazu kom men an anorgan ischen Gemengteilen e in ige Quarz
k orner. Bekanntl ich gehoren die Cuticulen , iiberhaupt die Bitumen
korper ,  zu den S toffen ,  d ie bei der  Tieftemperatur-Desti l lat ion den mei
sten Teer I i e fern .  LEGG und WHEELER ( 1 926) haben nachgewiesen , 
da l3 fossi le Cuticulen fast ebensoviel Teerprodukte l i e fern wie rezentes 
Materia l .  Bei der Dest i l la t ion im  Vacuum ergaben sich 40 bzw. 60 % .  
Der geringe Geha l t  an Cuticulenmaterial und ahnl ichen Stoffen ,  den d ie 
vorl iegende Pro be hat ,  kommt daher  auch zum Ausdruck bei der  klei
nen Teerausbeute . Bei Verschwelung von 50 g Kohle  in  der  Fischer
Schrader 'schen Alumin ium retorte war d ie  Ausbeute : 

H a l b ko k s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  64,4 % 
Teer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 , 5 . -
Schwelwasser . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7 , 6 -

Gas u n d  Verlust . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4,5 -

Das Schwelwasser reagiert sauer ,  und die Kohle backt nicht .  

Hedgehogberg. Von dem Innern der Van Mi jen Bay erstreckt s ich 
das Tertiar stidwiirts bis zum Storfj ord an der Ostkiiste Spitzbergens .  
N ach der geologischen Karte bei  HOEL ( 1 925, S .  1 6) brei tet  s ich das 
Tert iar an der ganzen Ostkiiste entlang aus b is  ungefiihr auf d ie  B reite 
der Van Mijen Bay. OBRUTSCHEW ( 1 927 , S .  6 1 )  n immt  d ie gleiche Aus-

3 
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breitung fli r das  Tertiiir an ,  abe r  das  stidl iehe Tertiii rgebiet i s t  be i  i hm 
bedeutend seh miiler und  erreieht den  Storfj ord e r s t  ungefiihr  gegentiber 
von Hornsund.  H ierauf erstreekt es  s ieh , wie von HOEL angegeben , 
tiber den Hedgehogberg b is  etwas nord l ieh vom Siidkap. Ostl i eh  u nd  
westl i eh  grenzen andere Formationen an d a s  Tertiiir ,  es handel t  s ich 
h ier  a lso um den siidl iehsten Tei l  der grof.\en Tertiiirmulde ; s ie  is t  aber  
h ier  bedeutend sehmiiler a ls  weiter nordl ieh .  Am Hedgehogberg . i s t  
e in  Kohlenfloz entblOf.\t worden . Das  F lOz  i s t  ungefiih r l m miiehtig und 
l iegt ganz un ten  i m  Tertiiir ,  a lso in  dem gleiehen strat igraph i sehen 
N iveau wie d ie  tert iiiren Kohlenlager am Eisfj ord ; aber am Hedgehog
berg befinden wir uns anseheinend viel naher der Muldentiefe .  

D ie  Kohlen s ind reeht  gliinzend und zeigen e ine deutl i ehe  Strei
fung. Zwei Systeme von Sehleehten ,  die ungefiihr  senkreeht zuein
ander verlaufen ,  s ind gut entwiekelt .  Der  Strieh is t  t iefsehwarz, wiihrend 
d ie me isten tert iiiren Kohlen e inen Strieh au fweisen ,  der eher zu braun 
neigt. Lauge und verdiinnte Salpetersiiure haben keine Wirkung. G RAM 
( 1 923) hat  e ine Probe von diesen Kohlen analysiert : 

Feuchtigke i t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Asche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Koks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Fliicht .  Bestandte i le  . . . . . . . . . . . . . .  . 
Schwefe l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Obere r  H e i zwert . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

U nterer 

0,80 % 

4,30 

77,87 -
2 1 ,33 -

0,60 % 

Rein kohle 

77,52 0/0 
22,48 -

8092 W E  8527 W E  

784 1 - 8268 . 

Die Elementaranalyse ,  au f  Reinkohle umgereehnet ,  zeigt : 

Zusamm e nsetzun g  der I . 
A u f  1 000 C s ind  enthaltene  H 

Rein kohle 

C 

90, 1 

H O +-N I D is
-
p
-
o

-- -'--G
-
e b

-
u
-

n
-
-
'j-z--

n ibe l  den  
us .  

5,2 4,7 5 1 ,20 6,5 1 I 57,7 1 

Wie man s ieht ,  unterseheidet sieh diese Kohle seh r von den gewohn
l iehen Tertiiirtypen ; u .  a .  is t  der  Gehal t  an fliiehtigen Bestandte i len 
bedeutend geringer. E ine Verkokungsprobe ergab einen gut  geb liih ten , 
porosen und festen Koks m i t  e iner s i l bergrauen Farbe.  D ie  Kohle mu il 
daher a l s  e ine gute Kokskohle bezeiehnet werden und  is t  m i t  der  west
fii l isehen Fettkohle zu vergle iehen.  1 m  Anseh l itf zeigt sieh , da il d ie  Kohle 
aus Duri t  m i t  e in igen Linsen und Stre i fen aus Fusi t  besteht . Aueh 
finden sieh Ein lagerungen von Vitrit .  1m Dur i t  s ieht  man aueh e in ige 
eigentiiml iehe " zusammengebal lte " Korper ,  d ie  wohl a l s  Bitumenkorper 
zu deuten s ind .  Die Kohle s ieht genau so aus w ie  d ie  deutsehen kar bo
nisehen Kohlen , nur fehlen d ie  Sporen ; s ie  ist  e ine eehte Steinkoh le .  
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D i e  Entwicklung d e r  Tertiarkohle  b e i  Hedgehogberg a l s  Fettkohle  
is t  i nteressant und hat s icher nur dar in se inen Grund ,  dal.) h i e r  in  der  
Nahe der  Muldent iefe e ine starkere I nkohlung stattgefun den hat  a l s  
we i ter  nord l ich , wo die Kohlenfloze ers t  in  e inem grol.)eren Abstand  von 
der  Muldenachse zuganglich s ind .  Das Gebiet um den H edgehogberg 
herum wurde zur Zeit der  tekton ischen Bewegungen starker beansprucht ,  
und dies hat e inen hoheren Grad der  I nkohlung zur Folge gehabt .  

b .  A n d e r e  K o h l e n f e i d e r. 

Kap Lyell. Am Kap Lye l I ,  an  der Sildseite der Bel lsund-Mundilng ,  
l i egt e in  kle ines iso l iertes Tertiargebiet m i t  e in igen diinnen Kohlenflozen . 
GRAM ( 1 923) g ibt  fol gende Analyse d ieser Kohle : 

Feuchtigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 , 1 5  0io 
Asche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 ,82 - Re inkohle  

Koks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56,00 - 56, 1 5 °10 
F l .  Best .  . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . 36,85 - 43,85 -

Schwefel . . . . . . . . . . . . . . .  _ . .  _. _ . .  _ . . _. _. _I 0,57 % =--= 
Oberer H e i zwert . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6455 W E  768 1 WE 

U nterer " . . . . . . • .  . . . . . . . . . .  I 6 1 85 - 74 1 1 -

--- -------
Zusam mensetzung d e r  

A u f  1 000 C s i n d  e n thaltene H 
Reinkohle  

D i s po- G e b u n-
Zus . C H O + N  n i bel  den 

77,4 5,52 1 7,44 4 9,85 2 1 ,80 7 1 ,65 

Schon der  hohere Gehal t  an Feuch tigkei t  und Sauerstoff deutet 
darauf hin, da l.) d iese Kohlen in  d ie  K9.tegorie der  Braunkohlen gehoren.  
Aus den graphischen Darstel lungen verschiedener Tertiarkohlenana lysen 
(Abb.  3-5) geht  h e rvor ,  d a G  diese Kohlen der H i o rt h h a fenkoh le, d i e  

e ine  ausgesprochene Glanzbnl Unkohle i st ,  sehr nahe stehen .  Der Strich 
der  Kohlen ist schwarzbraun .  Behandelt man s ie mit Ka l i l auge , so erha l t  
d iese e ine zum Tei l  reeht  kraftig braune Farbung ; verdiinnte Salpeter
saure wird schwach gelb l ich gefarbt .  H ierdurch wird das oben Gesagte 

bestatigt, und die Kap Lyell -Kohlen m iissen als Glanzbraunkohlen be
traehtet werden ; sie stehen jedoch auf  der  Grenze zur Ste inkohle .  

Die Kohlen haben Pechglanz und e inen undeutl ieh m usehel igen 
Bruch.  Einige Proben s ind deutl ich gestreift .  1m Ansch l iff s ieht  man ,  
da l.) d ie Koh le  zum gr0f3ten Te i l  aus  Duri t  besteht .  Dieser is t  stark 
vitrit isch und enthalt auch vie le diinne Epidermis leisten .  Sehr oft ist 
der Duri t  stark durch Aschenbestandtei le verunreinigt .  Der Vitrit komm t  
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tei lweise i n  bre i ten  Streifen vor und  i s t  meistens ganz homogen und  
oh ne Struktur. An e iner Stel l e  fand man e inen Vi t ritstre i fen ,  der  am 
Rande e in ige paral le Ie Lin ien aufwies (Taf. IV ,  Abb .  5 ) .  D i e s  s i nd  vie l
le ieht Spa tho l ztraeheiden der  J ah resr inge .  Aueh i m  Dunnseh l iff  werden 
d ie  obigen Resultate bestat igt .  Man sieht ,  daf.\ d ie  Kohle fast nur 
aus vitr i t isehen Substanzen besteht  mit e ingela gerten Blatteutieulen und ,  
was man vor a l lem sehon i m  Ansehl iff  beobaehten kann ,  m i t  grof.\en 
gelben H arzkorpern (Ta f. IV, Abb .  6) . Eine Probe davon is t  gerade 
dureh i h ren auf.\ergewohn l iehen H arzre iehtum eharakterisiert .  Die Kohlen 
lassen sieh le ieht  mazer ieren .  Sehon n aeh 1 -2 Tagen s ind s ie vol l
kommen zersetzt und rotbraun geworden .  Der Ruekstand is t  z .  T .  reeht 
bedeutend und besteh t  wesent l ieh aus Epidermisresten (Taf. V, Abb .  1 ) . 
Diese haben e ine he l l e  b is  braungelbe Farbe und viele zeigen gute 
Strukturen . Braune bis goldgelbe eekige H a rzkorper fi ndet man eben
fal l s  i m  Mazerat ionsruckstand .  DalO kom men noch vie le Pol lenkorner 
(ahnl ich Quercus und Betula) . Von den Asehenbestandtei len findet  man 
nur  vere in zelte wasse rklare ,  z .  T .  abgerundete Quarzkorner, wieder .  

A avatsmark Gletscher. Auf der  Ostseite des Vorlandsundes is t  e in 
k le ineres Tert iargebiet d urch Verwerfungen erhalten gebl ieben , und in 
der  Nahe vom Aavatsmark Gl .  ha t  man verseh iedene lose Kohlens t ilcke 
gefunden .  Auf.\erdem fand man im fest anstehenden Sandste in ein Stilek 
von e inem Bau ms tamm ,  der gan z in Kohle  verwandelt  war ( HOEL 1 92.5 ) .  
E ine Probe davon zeigt e i n e  ganz homogene Koh le  m i t  m uschel ige m 
Bruch und starkem Pechglanz .  Der  Strich is t  schwarzbraun ; Ka l i l auge 
wird schwach braun gefiirbt ,  m i t  Salpetersaure zeigt sich ke ine Reakt ion .  
Es is t  a lso e ine Art Glanzkohle .  E in  Anschl iff  ze igt  e inen ganz homo
genen Vitr i t ,  der se l bst nach AtlOng m i t  Ch romsaure kei  ne  Struktur 
erkennen laGt . 1m Vitr i t  s ind vie le Harzkorper enthalten,  d ie  rei  hen
fOrmig angeordnet s i nd , u n d  zwar i n  geknickten Lin ien .  1m Dtinnsch l iff 
s ieht  man e ine  vol lstandig homogene b raunrote vitr i t isehe Masse m i t  
goldgel ben Linsen von  H arz, deren reihenfOrm ige Anordnung in  Z ick
zack l in ien deut l ich lO erkennen ist (Ta f. V ,  Abb. 2). I n  d iesen Harz
korperreih en finden wir  aber d ie  u rsprungl iehen H arzgange des H olzes 
das dureh den Druck und Selbstdeformat ion z ieml ieh stark gefaltet 
wurde, wobei der vorher mehr oder weniger zusammenhangende Harz
kanal  ausgewalzt  wurde,  sodaf.\ e ine Reihe von H a rz l insen entstanden ,  
d ie  i n  der Langsr ichtung des ursprungl iehen Kanals  angeordnet s ind .  
Diese Kohlen ze igen un s  sehr deut l i ch den h olz igen U rsprung e ines 
ganz strukturlosen Vitrits ,  i n  dem das Harz des H olzes an  se inem 
ursprungliehen Pla tz  erhalten is t .  

D ie  losen Kohlenstileke, d i e  man  gefunden hat ,  zeigen e ine  ganz 
andere Art Koh le .  Es  is t  z. T. e ine  etwas g lanzende ,  z. T .  e ine ganz 
matte Kohle ,  d ie  be ide e ine undeutl iche Stre i fung  au fweisen .  1 m  
Ansch l iff erkennt  m a n  den durit isehen Charakter der Kohle .  Der  Duri t  
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fuhrt e in ige Blattepidermen, Sporen und auf.\erdem dunne  und kleine 
Ein l agerungen von Vitr i t .  I n  den matten Kohlen ist aueh Sehwefel
k ies i n  Punktchen vorhanden ; s ie enthalten auch viel Asche, von der  
d ie  matte Farbe der Kohle herruhrt. Der Dilnnseh l iff zeigt im  wesent
l ichen dassel be Bild, nur sieht man h i e r  aueh vereinzelte gel be Harz
korper und Linzen , d ie z . T. e ine geflossene Struktur ha ben .  Der Durit  
is t  z ieml ich vitr i t isch und fiihrt auch Linsen von Vitrit .  Diese Kohlen 
s ind ungefahr  von der gle iehen Art wie die ubrigen Tertiarkohlen .  

Kings Bay. Auf der Sudseite der Kings Bay l iegt e in kle ines 
Tertiargebiet ,  das i n folge grof.\er tekton iseher Vorgange von der  Zer
stOrung durch Denudation versehont gebl ieben ist .  D ie  Gesamtmaeh
t igkei t  des Tert iars betragt h ier  ungefah r  1 90 m. Es besteht hauptsaehl ich 
aus Seh iefern mit untergeordneten Sandsteinen ,  Konglomeraten und 
KohlenfWzen . Sechs bedeutendere FlOze treten in der  Formation auf :  
Ester (zu unterst) , Sofie ,  Advokat ,  Agnes-Otel ie ,  J osefine und Ragn hi ld .  

Auf Grund einer Reihe  Analysen von Grubenproben , d ie  GRAM 
( 1 923) von Kohlen dieser Seh iehten ausgefuhrt hat ,  haben d iese durch
sehn itt l ich folgende Zusam mensetzung : 

Feuchtigke i t  . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Asche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Koks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

F l .  Best .  

1 ,8 0iO 

1 2,2 -

57,8 -

40,4 -

Rein kohle 

53 0/0 
47 - (42- 52) 

----------------
Schwefe l  2,5 0 0 ------------ 1----
Oberer H e i zwert 

U n terer 

Zusammensetzung der 

Re inkohle 

e H O + N  

82,5 7 1 0,5 

7 1 30 W E  I 6800 -

8285 W E  

7943 -

I Auf 1 000 e s ind  enthaltene  H 

Dispo- Gebun- Zus . 
n i be l  den 

68,93 1 6,07 85,00 

Makroskopisch ergeben d ie Kohlen dieser versch iedenen Floze e in 
z iem lich g le iehes Bi ld .  Es ist  durchweg e ine typisch duritische ,  massige 
Koh le .  Die Farbe ist  m attschwarz , o ft etwas glanzend und meist ohne  
deutl iche Stre i fung. Einzel ne Proben l assen jedoch hier und d a  e i ne  
undeutl iche Streifung erkennen .  Der Bruch i s t  unregelmaf.\ig gezaekt. 
Fast immer zeigen d ie Kohlen deutl ieh tektonische Beanspruchung. 
Starke Zerklilftung, H arnisehe und Schlechten kommen ubera l l  vor ,  
manch mal  ist e ine deut l iehe Sch ieferung und sogar Faltung ersichtl ich . 
GRAM ( 1 922, S .  3) sch l ief.\t a u s  der chemisehen Zusammensetzung der 
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Kings Bay-Kohle ,  da(\ es e i ne  Canne lkoh le  ist .  Die Analysen zeigen 
zwar e i ne  z ieml ich gute O bere instim m ung mit der Zusa m m ensetzu ng  
vieler Cannelkohlen , a be r  man  kann s i e  do ch  n icht  a l le in  auf  Grund d ieser 
d ie  Kohlen als Cannelkohlen bezeichnen .  Denn d ie Canne lkohle  is t  j a  
n icht n u r  durch ihre chemische Zusammensetzung, sondern hauptsach l ich 
durch i h re Struktur besonders gekenn zeichnet .  S ie  hat  e inen fl ach
muschel igen Bruch und e ine graue ,  te i lweise auch sam metschwarze 
Farbe mit einem m atten Glanz .  I h re Zahigkeit is t  seh r gro(\, s ie la(\t 
sieh zu versehiedenen Gegenstanden verarbeiten . Auch Pol i tur n i m mt 
s ie leicht an .  Das typisch m ikroskopisehe Bi ld der Cannelkohlen zeigt 
Kohlen mit einer gle ichkorn igen und feinkornigen Struktur. Charak
teristiseh ist a l so vor a l lem i h re gro(\e Homogenitat .  Daher zeigt seh on  
a l le in das m akroskopisehe Bi ld deutl i eh , dan man unse  re  Koh len keines
wegs a ls  Cannelkohlen bezeiehnen kann, und im folgenden so l l  gezeigt 
werden ,  daB s ie aueh m ikroskopiseh e in ganz  anderes Bild ergeben .  

Die  Koksm enge, d i e  sieh be i  d e r  Verkokung de r  Kohlen ergibt ,  sowie 
ihre Besehaffenhei t  sind von Bedeutung fUr d ie  Beurtei lung der Kohlen
art und deren Verwendbarkeit .  D ie  Verkokungsproben wurden in  der 
gew6hn l ichen Weise gemacht ,  1 g Kohle i n  e inem Plat intiege l .  Sie 
ergaben a l le  40-45 % fluchtige Bestandte i le .  Dagegen waren d ie  e in
zelnen Koksproben von versch iedener Besehaffenheit .  D ie  Kohle von 
FlOz Ester ergab einen geschmolzenen , gebIahten und  z ieml ieh festen 
Koks ; die Sofiekohlen e inen gebackenen und etwas gebIahten  Koks. Der 
Koks der Otel iekoh le  war etwas b is  gut  ges intert ,  wahrend d ie  J osefine
und Ragn hi ld-Kohlen einen sehwarzen sandigen Koks ergaben . N aeh dem 
Aussehen der Kokskuehen zu  urtei len ,  en thal ten d ie  verschiedenen Floze 
Baek-, S inter- und Sandkohlen , und zwar sind d ie  ersteren d ie  untersten . 
Da  bisher nur  wenige Pro ben untersueht worden s ind ,  wei(\ man  n icht, 
ob  die genannten Ergebn i sse uberal l  zutreffen ,  und man darf i hnen 
in folgedessen keine a l l zu gro(\e Bedeutung bei legen .  Sie geben jedoeh 
e inen Anha ltspunkt fUr e inen Vergleieh zwisehen den  e inze lnen Flozen 
und haben daher fUr d ie  FLOzidentijizierung in d iesem kleinen Gebiet 
e inen gewissen Wert .  Die Kohlen haben einen schwarzen ,  zuwei len 
sehwarzbraunen Strich und  farben im  al lgemeinen Kal i la  uge und  ver
diinn te Sa lpetersaure n ieht .  N ur e inige Proben ergaben be im Kochen 
m it Lauge e ine schwaehe braune Farbung. Auf Grund  d ieser Reakt ionen 
geh6ren d ie  K ings Bay-Kohlen i n  d ie  Kategorie Steinkohle. U m die 
Herstel lung von Ansch l iffen zu ermogl iehen ,  mu(\ten a l le  Proben wegen 
der brockel igen N atur der K ings Bay-Koh len in Paraffi n  eingekocht 
werden . Aueh d ie  Anfertigung von Diinnschl iffen verursachte aus dem 
gleiehen Grunde z ieml iehe Sehwierigkeiten .  

Die Esterlwhle i s t  durehweg e in  Durit m i t  e in igen Stre i fen  von 
Vitrit ,  der vo l l i g  strukturlos i s t .  K le ine  Fetzen von Fus i t  s ind aueh 
vorhanden ,  und im Durit  s i tzen fei n  vertei l t  kleine Kornehen Sehwefe l -
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kies .  Des weiteren sieht man im Durit deutl iche Epidermalgebi lde und 
Harzkorper. In den Sprtingen und Rissen der Kohlen hat s ich Kalkspat 
a bgesetzt , der  wegen seiner dunklen Farbe makroskopisch schwer zu 
erkennen is t .  

Auch d ie  Sojiekohle zeigt  e ine durit ische Ausbi ldung (Taf. V, Abb .  3) .  
Dlinne Stre i fen und Linsen von Vitr i t  s ind dem Durit eingelagert, 
und auch etwas Fusit ist darin entha lten . Sehwefe lkies ist im Durit 
fein  vertei I t ,  und ste I Ienweise kommen groGere Anhaufungen dieses Mine
rals vor .  1m Dtinnsch l iff erkennt man die deutl iche Sch ichtung des 
Durits ; d iese wird hauptsachl ich dureh d ie  stre i fenfOrmige Anordnung der 
Asehenbestandtei le deutl ich gemacht .  Der Durit s ieht humit iseh aus 
und enthiilt k le ine Bruchsttieke und Tei le anderer Substanzen , vor al lem 
wohl Epidermalgebi lde .  Dtinne Vitritstre i fen s ind in  dem Durit  ein
gelagert .  Einige Sporen kom men ebenfa I I s  vor. Auch findet  man gelbe 
H arzkorper, d ie zum Tei l  e ine " Gerinnungsstruktur "  haben , reihen
fOrmig im Durit e ingelagert, aber n icht  in  grOGeren Mengen. Eigen
ttimIieh is t  es, daG diese Korper eine Doppelbrechung erzeugen .  Die
selbe Erseheinung . findet man  auch bei einigen durit ischen Stre ifen ; d ie  
Aus lOschung ist  meistens ungefahr paraI Iel der Sehichtung. Die Sofie
kohle ist  a uGerdem stark durchsetzt von v ie Ien klein en unregelmaBigen 
Rissen und Sprtingen, die hauptsaehI ieh im Vitrit vorkommen .  Diese 
Risse s ind mi t  Ka lkspat ausgeftilI t ,  der sich im  Anseh l iff a ls  e ine homo
gene glatte Masse zeigt und ungefahr dieselbe Harte wie d ie Koh len  
ha t .  Es zeigt daher ke in  ReI ief. Bei  Atzung mi t  HCI  kann man j edoch 
e in  Brausen bemerken, und auGerdem wird der Kalkspat braunsehwarz ; 
man kann i hn  daher auf d iese Weise le ieht erkennen .  

Die Otelielwhle zeigt bereits makroskopiseh e ine undeutl iehe Strei
fung. Das m ikroskopisehe Bi ld  zeigt wieder eine ausgepragt d urit isehe 
Kohle mi t  e in igen Stre i fen und dtinnen Linsen aus Vitrit . Aueh kom men 
kle ine und  groGere Linsen aus Fusi t  vor. 1m Durit  beobaehtet man  
e inige Makrosporen und  vieIe kle ine Korper, d i e  woh l  tei ls a l s  Sporen 
und Pol len,  tei ls aber a ls zerriebene Epidermalgebilde anzusehen s ind .  
H a rzk6rper kom m e n  aueh v o r  u n d  s ind  besonders i m  Diinnseh l i ff  le ieht  

zu  erkennen .  1m Anseh l iff findet man e in ige eigenttiml iehe kugelige 
Korper mit vielen punktformigen Vertie fungen ,  d ie wohl a ls  Sklerotien 
anzusehen s ind (j EFFREY und CHRYSLER 1 906) . Solche Sklerotien oder 
Dauerzustande  s ind U mwandlungen von Plasmodien gewisser Pi lze 
(Myxomycetes) ,  um troekene  Perioden zu tiberdauern .  Sie deuten folgI ieh 
darau f hin, daG d ie betreffenden Moore zu gewissen Zeitcn Entwasser
ungen ausgesetzt waren . 1 m  dem Durit der O tel iekohle kom men aueh 
haufig fein vertei l te Kornehen aus  Sehwefelkies vor. Die Kohle l aGt 
sieh leieht mazerieren ,  h ierbei b le ibt e in reeht bedeutender Rest zurtiek. 
Dieser besteht  zum groGten Teil aus Epidermalgeb i lden und hin und 
wieder e in igen Pol lenkornern . Meisten s sind d ie gelbl iehen Epidermal-
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gebi lde ohne Struktur ; e in ige s ind jedoch ganz gu t  struiert, und i n  
anderen " ahn t "  man  e i ne  gewisse Struktur .  I n  dem Riickstand de r  Maze
ration kom men auch e in ige wasserklare, eckige Korner aus Quarz vor. 

Aus dem Liegenden des Otel ie-FlOzes I iegt m i r  e in dunkler Ton
san dstein mi t  unrege lmiH.ligem Bruch vor ,  der von diinnen ,  z .  T .  roh ren
formigen Koh len stre i fen durchsetzt i s t ,  die oft quer zu der undeut l ichen 
Sch ich tung verl au fen .  Diese Koh lenreste stam men ohne Zweifel von 
Wurzel n ; das Liegende des FlOzes ist a lso ein Wurzelboden ,  der uns  
d ie  Autochthonie der O tel iekohle beweist .  Wiirde man das Liegende 
der iibrigen Kohlenfloze untersuchen, so wiirde man viel leicht  iihn l iche 
Wurzelboden fl nden . 

Auch die josejinekohle ist e ine ausgesprochen duri tische Kohle 
(Ta f. V ,  Abb .  4) .  Der Durit  i st z ieml ich homogen und vitritisch .  I n  der 
duritischen Masse sitzen seh r klei n e  Bitumenkorper. E in ige davon s ind 
oh ne Zweifel Harzkorper, aber d ie  meisten s ind so kle i n ,  daf.l man 
unmoglich festste l len kann,  woraus s ie eigentl ich bestehen .  Oberhaupt  
kommt  man  zu der  O berzeugung, daf.l die durit ische Masse e ine viel 
grof.lere Anzah l solcher Korper enthiilt ,  a ls man in  dem m ikroskopischen 
Priiparat erkennen kann , aber s ie s ind so fein  zerrieben und derart 
m i t  humit ischer Substanz vermischt ,  daf.l sie der Beobachtung entgehen .  
I n  dieser Koh le tritt der Vitrit anseheinend seh r  i n  den H intergrund ; 
er ist i m  Diinnsch l iff in diinnen homogenen Stre i fen von brauner Farbe 
zu erkennen .  Bei  der j oseflnekoh le  tr i t t  i m  Gegensatz zu den bis
herigen Kohlen Fusi t  a ls  e in charakteristischer Bestandtei l  auf. Er  kommt 
in  Linsen und Stre i fen  vor  und hat  tei lweise seh r  schone Zel lstrukturen .  
Schwefelkies is t  ebenfa l l s ,  j edoch nur  i n  geringen Mengen ,  vorhanden . 
Die Kohlen s in d stark zertriimmert, und man  erkennt  viele Min iatur
Verwerfungen (Taf. V, Abb .  5) .  I n  den Rissen ha t  sich Kalkspat abgesetzt. 
Wiihrend man d iesen Kalkspat im Ansch l iff erst durch Åtzung mit He l  
bemerkt ,  erkennt  man  i hn  i m  Diinnsch l iff sofort an sein er  Spaltbarkeit 
und seinen hohen I n terferenzfarben . 

E ine Probe der joseflnekoh le unterscheidet sich bedeutend von 
denen der iibrigen Kohlen .  S ie is t  massig und homogen und hat  e ine 
grauschwarze Farbe .  Von Schlechten und  H arnischen durchsetzt ,  zeigt 
s ie iiberhaupt eine starke tekton ische Beanspruchung.  Sie hat e ine 
gewisse Åhnl ichkeit m i t  e iner Pseudocannelkohle ,  is t  aber zu grobkornig,  
um als solche bezeich net zu werden .  Beim Zerreiben in  der Reibschale 
flndet man , daf.l das graphi tiihn l iche Pulver an  den Wiinden " k lebt " .  
E ine I m media tana lyse ergab folgendes : 

Feuchtigke i t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ' 11 
Asche ( l ichtgrau) . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Koks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
R. Be� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

2 ,6 0. 0 
1 5,0 -

8 1 ,4 -

1 6,0 -

Re inkohle  

80 ,6  -

1 9,4 -
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Der Koks ist schwarz und pulverfOrmig.  Die Kohle entsp r icht 
e iner Magerkohle. 1m Ansch l iff sieht man,  dal3 s ie aus Durit m it e in igen 
Streifen Vitrit besteht . Charakteristisch ist  auch das Vorkommen bitumen
ahn l icher Ko rper, d i e  z .  T.  wulstig ausgeb i ldet s ind .  Fusit flndet s ich 
auch darin ,  und au l3erdem Vitr i t  mit  gut erhaltener H ol zstruktur ( P rovi
trit) . Quer zur Schichtung verlaufend ,  tr i tt  e ine grol3e Anzah l  von 
Rissen mi t  Verzweigungen auf, d ie  mit  e iner Kalkspatm asse ausge fii l l t  
s ind .  Der  Diinnsch l iff zeigt , daf.\ d iese Koh le  e iner  weitergehenden 
I nkoh lung ausgesetzt war a ls d ie  andern .  Ein gut  erhaltenes Ep idermis
stiick is t  l ichtge lb ,  der Sch l iff ist  a lso diinn genug ; trotzdem is t  d ie  
ganz�  Masse schwarz und undurchsichtig .  Auch im  Diinnsch l iff  erken nt  
man  e in  ganzes Netz von Kalkspatadern .  Das Auf tre ten  von Mager
koh len m i tten i n  e inem Floz von gasreichen Kohlen ist e ine eigen
tiim l iche Ersche inung. Ob die stark vorgeschrittene I n koh lung der 
vorl iegenden abnormen Probe etwa mit  einer lokalen starken Einwirkung 
der tek ton ischen Kra fte im  Zusammenhang steh t, mul3 m indestens solange 
o ffen ble iben ,  b is  man den Punkt des Vorkommens in  der Grube 
genauer kenn t . 

Wir kom men j e tzt zu  dem obersten FlOz ,  RagnhilJ, und  fl nden 
wieder e inen Durit  der gewohnl ichen Art mi t  e iner h um itischen Grund
masse, i n  der Epidermisfetzen und Part ike ln und auch e in ige grol3ere 
Ha rzkorper fein  vertei l t  vorkommen .  Stre i fen und Linsen von Vitr i t  
s ind sparl ich vorhanden ,  auch e twas Schwefelkies i n  runden Piinktchen .  

Fassen wir  jetzt d ie  ob igen Resul tate der  U ntersuchung zusam men 
so ergibt sich folgendes : 

Die Kings Bay-Kohlen s ind durchweg ausgepragt d urit ische Kohlen . 
Der Durit besteht aus e iner Grundmasse ( " Attritus " ) ,  d ie a l lem Anschein 
n ach humitischer N atur und mi t  vielen cutinosen Epiderm algebi lden 
vermischt ist ; Sporen treten dagegen nur  selten auf. 

U ntergeordnet flndet man Schmitzen von Vitrit ,  der fast i m mer 
strukturlos ist .  Auch Fusi t  komm t  i n  geringen Mengen vor .  Letzterer 
hat  zuwei len eine gut erhaltene Struktur und scheint  i n  e in igen FlOzen 
(j o s e fi n e )  e ine grof.\ere Rol le  z u  spie len .  Es bedarf  der  U n tersuch u n g  

eines v ie l  grof.\eren Materials ,  um festste l len zu konnen , ob  s i ch  e in
ze lne  F16ze wirkl ich i n  bedeutendem Maf.\e h insichtl i ch  d ieses Pun ktes 
von den anderen unterscheiden . In fast al len Kohlensorten ist  auch 
Schwefelkies z ieml ich reichl ich vor handen und dadurch charak teris iert, 
daf.\ er  in punktformigen oder kugel igen Gebi lden im Durit verte i l t  ist . 
Die Kings Bay-Kohle hat sowohl makro- als auch m ikroskopisch grol3e 
Ahnl ichkeit mit der deutschen Gasflammkohle ,  nur feh len die flir letztere 
charakterist ischen Sporen. 

Die  Kings Bay-Koh len zeichnen sich durch einen besonders hohen 
Wasserstoffgehal t  aus ,  der s ich n icht a l le in aus dem Vorhandense in der 
verschiedenen sichtbaren Bitumenkorper erk laren la l3t , da  diese h ier fiir 
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nicht  i n  genligenden Mengen vorhanden  s ind .  Denn d i e  K ings  Bay
Koh len s ind auch auf3erordent l ich teerergiebig .  Be i  der Verschwelung 
erha l t  man 1 5-20 % Teer. Es ist anzunehmen ,  daf3 auch d ie  Teer
b i ldner i n  der Grundm asse des Durits entha l ten s ind , aber w fein  zer
r ieben ,  daf3  man  d ie  e inze lnen Bestandte i le n icht ident ifl zieren kann ,  
zuma l  sich das Ganze m ikroskopisch a ls  e ine dunkle ,  braune Masse 
zeigt . Der Vitrit ist  wahrsche in l ich zum grof.\ten Tei l  aus kol lo ida len 
Hum usn iederschlagen entstanden ,  aber auch Holz und Grundgewebe 
sind sich er in  vielen Fallen das Entstehungsm ateria l  gewesen .  Was die 
Bi ldung des Fusits an betrifft, so ist man a l lgeme in  der Ansicht ,  daf3 er 
durch eine schnel le Oxydation aus H olz  enstanden ist ; ob  dies nun  
dUTCh e inen Brand (BoDE  1 927) oder auf  andere Art und Weise bewirkt 
wurde,  soll hier n icht weiter erortert werden .  

U nter den mmeral isch en Gemengtei len ist d e r  Kalkspat besonders 
charakterist isch .  Wegen se iner dunklen Farbe makroskopi�ch kaum 
bemerkbar ,  b i ldet e r  m ikroskopisch e inen gan z  auffal lenden Bestandtei l  
der  Kohlen . In k le inen Rissen und Spalten und deren Verzweigungen 
tr i t t  e r  i n  z iem l ich grof3en ungleichen Mengen  auf. 1m Ansch l iff erkennt 
man ihn erst deutlich bei Åtzung  mi t  H CI .  Sch on wenn man d ie  Aschen
analysen betrachtet ,  fal l t  e inem der ungewohn l i ch  hohe CaO- Gehal t  au f, 
nahm l ich 1 5 %  von der Asche (RODLA N D  1 924) .  Petrogra ph i sche U nter
suchungen haben gezeigt , daf3 dieser Kalkgehalt  zum grof3ten Tei l  a l s  
Karbonat  auftreten muf3 .  Der tibrige Te i l  der  Asche  m lif3te dann un
gefahr d ie  g le iche Zusammensetzung h aben  wie wasserfre ies Kaol in .  
Wenn 1 5 %  CaO a ls  Kal kspat vorhanden s ind ,  gehoren dazu 1 1 ,7 % 
cn� ; der  Minera lgeha l t  der  Kohlen ist a lso grof3er a ls  es der Aschen
prozentsatz angibt .  U ngefiih r  e in  Viertel der Mineralbestandte i le  is t  a ls 
Kalkspat vorhanden ,  und die Kohlen selbst enthalten ca .  4 % d ieses 
Materia l s ,  was auch durchaus in  O bereinstimmung steh t  mit der un
gefiih ren Menge, d ie  man mikroskopisch gefunden hat. Bei  der Ver
brenn  ung spaltet s ich der Kalkspat unter gle ich zeit iger Wiirmeabsorption , 
und  der H eizwert der Kohlen wird dadurch verringert . Der Kalk
spat hat  s ich aus Losungen abgesetzt, d ie  i n  den Rissen und Spalten der  
Koh len z irkul iert  h a ben .  Die  Koh len  s ind  j a  sehr  zerquetscht ,  so daf3 
s ich d ie  Losungen ohne Schwierigkeiten Wege bahnen konnten ,  und 
man  kann s ich j a  l eicht  erklaren ,  woher  der Ka lk gekom men is t .  U n
mi ttel bar  an d ie  grof3e O berschiebung ,  welche d ie  koh lenflihrenden 
Schichten i n  der Tiefe begrenzen ,  stof3en oberkarbonische Ka lkste ine  
an (ORVIN  in  HOEL 1 925) . An d ieser  O bersch iebungskluft ist das Wasser 
ent langgeflossen, unterwegs mit Kalk bela den worden und dann durch 
die kohlenflihrenden Sch ichten h indurchgesickert , in denen sich der Kalk 
a ls  Kalkspat wieder abgesetzt ha t. 
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c. K o h l e n  i m o b e r  e n  T e  i l e d e s  T e r t i li r s .  

Brongniartberg. In dem oberen Sandstein der Tertilirformation 
kom men mehrere dtinne Kohlenfl oze vor .  Sie s ind u. a .  im  Brongniart
berg auf  de r  Nordseite der Van Keulen Bay nachgewiesen worden . 
Wir beRnden uns  h ier  au f  dem Westflilgel der  gronen Tertilirmulde ,  
und  d ie Schichten verlaufen  mi t  e iner geringen Neigung n ach O N O .  
I n  e iner  H o h e  von 350 m ti .  d .  M .  fand  W.  SOLHE IM 1 920 e i n  1 0  cm 
mlichtiges F16z .  Darilber folgte 30 m Sandstein , 1 0  cm Kohle ,  15 m 
Gestein, 1 0  cm Kohle ,  50 m Geste in und 1 5  cm Kohle ; im  ganzen also 
4 dtinne Koh lenfloze .  Aus e iner dieser Sch ichten l iegen Pro ben vor ; 
s ie zeigen e ine t iefschwarze Koh le  mi t  Pechglanz und muschel igem 
Bruch . Auch bemerkt man O bergange von re iner Kohlensubstanz  zu 
e inem dunklen Tonsandstein .  E ine Ana lyse ergab fo lgenden Befund : 

Feuchtigke i t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Asche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Koks  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Fl .  Best .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Oberer  H ei zwert . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

U nterer 

2,9 0;'0 
1 4 ,3 

67,0 -

30, 1 -

Rein kohle 

63,5 0/0 
36,5 -

6336 W E  7660 W E  
6 1 02 - 7380 -

Der Koks ist von schwarzer Farbe und gut gesintert .  Die Kohle 
hat  e inen schwarzbraunen Strich ; Kal i lauge und Salpetersaure werden 
von der Kohle  n icht gefarbt ; von e iner Braunkohle kann also n icht die 
Rede sei n ,  obwoh l  s ie das  typische Aussehen der  Pechkohlen 1 hat .  
1m Ansch l iff erkennt man ,  dan  d ie  Kohle ganz aus Vitrit besteht. Dieser 
ist  ganz homogen , ze igt  j edoch keine H ol zstruktur trotz Atzung m it 
Chro msaure.  Stellenweise Rndet man gronere Anhaufungen von Mine
ra lkornern (Asche) , d ie auch son st verte i l t  im  Vitrit vorkommen (Taf. V ,  
Abb .  6) .  1 m  Dtinnsch l iff sieht man  die homogene braunrote Masse des 
V i trits. Es ze igt sich , dan d ie  Asche hauptsachl ich alis Quarzkornern 
besteht ,  d ie s ich an  einzelnen Stel len anhaufen und d ie  Kohlensubstanz 
fast ganz verd rangen . Auch etwas Pyr i t  i s t  vorhanden .  

Diese  Kohlen s ind woh l  h auptsach l ich aus H olzsubstanz entstanden , 
s ind also echte H umuskoh len .  Wahrend  des I nkoh lungsvorganges ist  
d ie  Hol zstruktur ganz verschwunden und  wir erhalten einen struktur
l osen Vitrit .  1 m  tibrigen kann  man auf  Grund d ieser wen igen Anhal ts
punkte nicht viel tiber d ie  Entstehung dieser Kohlenschichten sagen .  
Wie  bereits erwahnt ,  beRndet sich unter den  Kohlenflozen Sandste in  
mi t  marinen Musehein ,  und  es ist n icht a usgeschlossen , dan d ie  Kohlen 
aus Anschwemmungen von H olzmaterial in  e inem Ufergebiet gebi ldet ,  

I Pechkohle,  h e ute " G lanz(braun)kohl e "  (Oberbayern) .  
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daf.l s ie a l so a l loch th Jner  Entstehung s ind .  Es i s t  auch  i n teressant, daf.l  
sogar i n  den obersten Tertiarsch ichten auf  Spitzbergen Steinkoh le  vor
kom mt  oder au f  jeden Fal l  e ine Kohle ,  d ie  der Ste inkohle a b n l i cher  ist 
a l s  der Braunkoh le .  Wir wissen ,  daf.l der  drucktektonische E infl uf.l  
wab rend der  terti a ren  Fa l tu ng  von  maf.lgebender Bedeutung fUr d i e  
I nkoh lung der unteren terti a ren Floze gewesen i s t ,  und  er  muf.l  auch 
d ie I n koh lung der  oberen F lOze gefordert haben .  Auch der Bel astungs
d ruck muf.l e ine  Ro l l e  gespielt haben ,  und  es ist da her  anzunehmen , 
daf.l frLiher Liber den Koh lensch i ch ten  bedeutende Geste insm achtigke i ten 
gelegen haben , d ie j etzt den udiert s ind .  Flir d iese Ansich t spricht auch 
die Tatsache ,  daf.l auch d ie obersten tert iaren Ges te ine e ine wei t  fort
gesch rittene Diagenese zeigen .  

Ill .  Graphische Darstellung der Zusammensetzung 

der TertHirkohlen. 

Durch e ine graph i sche  Darste l lung der Zusa m mensetzung der 
Koh len erha l t  man e in sehr ubersichtl iches B i ld ,  das e inen Vergleich 
zwischen den versch iedenen Kohlen auf.lerordent l ich er le ichtert .  GROUT 

( 1 907) hat  z uerst diese Methode fUr Koh lenuntersuchungen angewandt .  
In Abb .  3 s ind  d ie  d re i  Elementarbestandtei l e : Koh len stoff, Wasserstoff 
und  Sauerstoff ( +  Stiekstoff) von e iner Reihe von Tertia rkoh len in  der 
Dreiecksproj ekt ion dargeste l l t ,  nachdem die Ana lysen auf  1 00 % um
gerechnet worden waren . Man ersieh t  daraus ,  daf.l sich die Glanzbraun
kohlen vom Hiorthhafen am weitesten rechts befinden ,  wahrend d ie  
Kohlen vom Hedgehogberg am weitesten l inks  stehen .  Zwischen d iesen 
beiden auf.lersten Gruppen l iegen d ie  Analysen samtl icher Kohlen des 
grof.len Terti a rgebietes sudlich vom Eisfj o rd .  1m grof.len ganzen l iegen 
a l le  Koh len (mit Ausnahme der K ings Bay-Kohlen)  auf einer geraden 
Lin ie ,  d ie ungefah r  paral le i  zu der L in ie  des gleichen Wasserstoff
geb a Ites verl au ft. Auf.lerdem ist d ie  Sauerstoffabnahme proportiona l  zur  
Kohlenstoffabnahme ,  und zwar  ungefahr  in  g le iehen Gewichtsmengen 
(C O). Die Kings Bay-Koh len nehmen , wie bereits erwahnt ,  eine Son
derstel l u ng  e in ; s ie entha l ten  mehr  Wasserstoff a ls  d ie gewohnl ichen 
Tertiarkohlen .  Dies l iegt mogl icherweise daran, daf.l d ie  u rsprungl iche 
Zusammensetzung bereits e ine andere war ,  daf.l naml ich d ie  wasserstoff
re ieheren Tei le der Pflanzen (Cuticulenmaterial usw. )  bei  den Kings 
Bay- Korden schon von Anfang an e ine grof.lere Rol le a l s  Kohlenbau
stoff gespielt h a ben ,  a l s  d ies bei den ubrigen Kohlen der Fal l  war .  I n  
Abb .  4 s ind e in ige Kohlenana lysen i n  e in  eben fa l l s  von GROUT ( a .  a .  O . )  
vorgeschlagenes Diagram m eingezeich net .  D ieses Diagramm grundet 
sich auf das Verhaltnis des n icht fluchtigen Koh lenstoffs zu dem ganzen 
Koh lenstoffgehalt .  H ierbei nehmen wiederum die H iorthhafen- und 
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A b b , 3 ,  D i agram m  zur Veranschaul ichung des  Verhaltnisses zwischen C,  H u n d  O(  + N )  

i n  d e n  Tertiiirkoh l e n ,  

H edgehogberg-Kohlen d ie  auGersten Ste l l  ungen e in ,  wahrend d ie Koh len 
von der Advent Bay, Green H arbour  und Braganza Bay dazwischen 
l i egen ,  Aus diesem und dem folgenden Diagramm (Abb. 5) i s t  ers ieht
l i eh ,  daG d ie Kohlen von Kap Lyel l  z ieml ieh genau mi t  den H iorth 
h a fen-Kohlen iibereinstim men, wahrend d ie Kings Bay-Kohlen aueh h ier  
wieder  e ine  Sonderstel lung e innehmen ,  d ie  j edoeh e ine  A nniiherung an  
den gewohnl iehen Typ zeigt . N aeh der deutsehen Klass iflkat ion 
muG man d ie  Kohlen von H iorthha fen und  Kap Lye l l  a ls  Glanzbraun
kohle ,  d ie von Green Harbour, Advent Bay, Braganza Bay und  H edge
hogberg a ls  Steinkohle ,  und zwar a ls  Gasfl ammkoh le ,  Gaskoh l e  und  
Fet tkohle (Hedgehogberg) bezeiehnen .  N aeh  der amerikan isehen N om en
kla tur  waren diese Kohlen a ls  " sub-bi tuminous " ,  " bi tum i nolls " und 
" semi-bitum i nous"  zu bezeiehnen.  Die Kings Bay- Koh le  steh t  der Cannel
koh le  in  bezug auf d ie  ehemisehe Zusammensetzung sehr nahe ; da m an 
a ber im  iibrigen weder m akro- noeh mikroskopisch i rgendwelehe Ober
e i nst i m m u n ge n  m it der  gewo h n l ichen Cannelkohle  n aehweisen k a n n ,  

bezeiehnet  m a n  d i e  Kings Bay-Kohle a m  besten a l s  wasserstoffreiehe 
Gasflammkoh le .  

Die  genet iseh j iingsten Kohlen haben fast immer  den groGten Was
sergehal t ,  er verringert s ieh immer m e h r  bei zunehmender I nkohlung .  
Da das Wasser also kein zufal l iger Bestandtei l  der Koh len is t ,  muB  
man i h m  d i e  gleiehe Aufmerksam keit  zuwenden wie d en  anderen Bestand
tei len . !  F I SHER ( 1 927) ha t  e ine Dreieekspro jekt ion vorgesehlagen m i t  
Feuehtigkeit ,  flxem Kohlenstoff und fliichtigen Bestandte i len in den drei 

1 Es mag jdoch  betr ,  des  Wassergehal ts  d e r  Kohlen erwahnt  werde n ,  daG  slarke 

Abweichungen z ,  B, bei den b6hmischen Ste i n kohlen vorkom m e n ,  die ca ,  1 5 0;0 
H 2 0  haben,  
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Abb. 4 .  D iagra m m  zur Veranschau l i chung  des  Verhiil tn isses  zwischen C · G ehalt  im 

ganzen und  gebund e n e m  (fixem)  C in den Tertiiirko h l e n .  

Ecken . Aus FrSHERS  Diagra m m  ist ersichtl ich , daf.\ d ie  I nkoh lung a n fang
l ieh mi t  e iner Entwasserung und te i lweisen En tgasung verbunden ist ; 
spater j edoch hort d ie  Entwasserung auf, d a  d ie  letzten Feueh tigkeits
prozente z ieml ieh fest gebunden zu sein sehe inen .  In Abb .  5 sind Analysen 
von e in igen un serer Kohlen i n  e in  solehes D iagramm e ingezeiehnet .  

Obige Diagramme  ze igten ,  daf.\ der  grOf.\te Tei l  der Tertiarkohlen 
Spitzbergens ganz normale  Steinkoh le  ist ,  und j e  naeh dem Grad 
der I nkoh lung ,  d i e  d i e  Folge tekton iseh er Erseheinungen ist ,  haben wir 
ungefiihr d i e  gle iehen Kohlenarten wie i n  den karbon ise hen Ste inkohlen
revieren .  Zum grof3ten Tei l  s ind es Gasfl ammkoh Jen  mi t  Obergangen 
zu Glanzbraunkohlen nueh der e inen Seite und zu Fettkohlen naeh der  
a n d eren Seite . A l l e  tert i a ren  Koh len  l i egen a l so  zwisehen d iesen be iden 
Extremen .  Fast  a l le  FlOze l i egen ungefiih r  auf  dem gle iehen strat i 
graph ischen N iveau, und da  d ie  verseh iedene Entwickelung der Floze 
in  e i nem bestim mten Verhaltn is zu  dem tekton ischen Aufbau zu stehen 
sche in t, kann man annehmen ,  daf.\  der dureh d i e  tek ton isehen Krafte 
verursachte Druck in erster Linie diese Entwicke lung bewirkt hat . 
N iehts deutet naml ieh darauf  h i n ,  daf.\ diese Entwicklung dureh e in  
wesentl i eh verseh iedenes Ausgangsma ter ia l  verursacht  worden se i  (auf.\er 
bei  den Kings Bay-Kohlen ,  bei den en der hohe  Wasserstoffgeha l t  vie l
l eieht  dadurch zu erklaren is! ) .  Einen entsehe idenden Beweis fU r obige 
Annahme - was die a l lgeme ine  Auffassung ist , die in fast a l len Kohlen
revieren bestatigt wird - l iefert ebenfa l ls  d i e  Beobaehtung,  daf.\  aueh 
vertikal e ine  gewisse O bereinsti mmung  zwi� ehen den  e inzel nen  nahe
l iegenden FlOzen herrseht .  Das Forschungsmater ia l  i s t  jedoeh vorl aufig  
noeh zu gering, a ls  daf.\ etwas Bestim m tes tiber  d i esen Punkt  ausgesagt 
werden konnte .  
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Abb. 5 .  D iagramm zur Veranschaul ichung d e s  Prozesses der  I n kohlung der  Tertiarkoh len : 

Abnahme von Feucht igkeit  und fllichtigen Bestandte i l e n .  

IV. Die Entstehung der TertHirkohle. 

Wie bereits erwahnt ,  besteht d ie Tertiarformat ion (PaJ eozan-Eozan) 
auf  Sp itzbergen aus  e iner ca .  1 400 m machtigen Sch ichtenreihe ,  d ie  aus 
Sandsteinen und Schiefern aufgebaut  ist ,  von denen d ie  ersteren den  
grof.\ten Te i l  ausmachen . An  der Bas i s  der Kohlen form ation befinden 
s i ch  2-5 Kohlenfloze, d ie  den  unteren KohJenhorizont  b i lden  ; i n  den 
obersten Sandste inen der Formation l i egen ungefahr  ebensovie l  Floze, 
d ie  den oberen Kohlenhorizont darste l len . Die l etztgenannten Lager 
sind jedoch seh r dtinn und haben keinen praktischen Wert. In dem 
hangenden Sandstein des un teren Kohlenhorizontes und  i n  den l i egen
den Sandsteinschich ten des oberen Kohlenhorizontes kom men marine 
Muscheln vor .  

Die petrographische Ausbi ldung der  tertiaren Gesteinsarten auf 
Spitzbergen ist sehr eigentiiml ich .  D ie  Sandsteine s ind durch weg d ichte 
zementierte und harte Geste ine ,  und d ie Schiefer  zeigen eine entsprechende 
Entwicklung. Beide stehen i n folgedessen im d irekten Gegensatz zu dem 
gewohn l ichen mitteldeutschen Typus der  Tertiargesteine, d ie  m eist ke ine 
feste Geste ine ,  sondern nur Sande ,  Tone usw. ,  a lso Boden s ind .  1 m  al l
gemeinen kann man sagen ,  daf.\ die Tertia rgestei ne  auf Spitzbergen nicht 
zu  unterscheiden s ind von den paIaozoischen  Geste inen ,  z . B .  den devoni
schen Geste inen auf  der  Bareninsel . D ie  weit vorgeschrittene D iagenese 
der  Spitzbergener Tertiargeste ine kommt  auch topographisch zum Aus
d ruck. Bilden doch diese Geste ine oft  mehrere 1 00 m hohe  Plateaux 
und Gipfe l ,  d ie  sogar e ine Hohe von tiber 1 000 m erreichen .  Da e ine 
vol lstand ige petrographische Bearbeitung d ieser Geste ine auf.\erha Jb  des 
Rahmens d ieser Arbe i t  l iegt  - obgleich e ine so lche fUr das Verstandnis  
der  Natur der Kohlen wohl von Bedeutung ware -, so l len h ier nur  e in ige 
Beispiele der Gesteinstypen erwahnt werden . Das hangende Geste in  
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von  dem sogenannten F 16z  N r. 2 des un tersten Kohlenhorizontes i n  
Grube  Nr .  I an der  Westseite der  Advent Bay i s t  e in harter , d unkel
grauer ,  etwas grauwackenahnl icher Sandste in .  E r  ist  etwas plattig und  
ftihrt Gl immer auf  den Schichtflachen .  D i e  mikroskopische U nter
suchung zeigt, daf3 der  Sandstein aus  z ieml ich g le ichmaf3igen ,  sch arf
kantigen Quarzkornern besteht ,  d ie  mi t  e inem tonigen Bindemittel zemen
t iert s ind .  Vie l  FeIdspat ist auch dabe i ,  vor  a l l em Plagioklase und  Mikro
k l in .  Chlorit in FJasern bi ldet e inen cha rakter istischen Bestandte l l  und  
scheint  sekundar zu  sein ; es h a t  e i n e  etwas zackige Form und  muf3 
durch e ine  U mwand lung  von Gl immermineral i en  gebi ldet sein .  L imoni t  
kommt a ls  accessorischer Bestandtei l  vor .  Der  Sandstein i s t  a ls  Arkose
Sandstein zu bezeichnen .  

Das Liegende des F16zes wird von e inem dunklen Tonsandstein  
oh ne deut l iche Sch ichtung gebi ldet .  Mikroskopisch s ieht man ,  daf3 das  
ton ige B i ndem ittel tiberw iegt. Die  Quarzbruchstticke s ind scharfkantig, da
zwischen l i egen grof3ere o ft langleistenform ige Feldspate und  zwar vor
wiegend Plagiok lase .  Gebogene Gl immerlamel len und  Ch l orit kommen 
auch vor .  Auf3erdem etwas Eisenglanz und  Pyrit .  

Die weit fortgesch rittene  D iagenese der Tertiargeste ine kann daher  
n icht bezwe i fe l t  werden ; e ine eigentl iche Dynamometamorphose ist be i  
den Lagerungsverh a l tn issen ganz  a usgeschlossen .  Es l af3t sich nur sehr  
schwer feststel len , wie  grof3 die u rsprtingliche Tert iarmachtigkeit gewesen 
ist ,  aber s ie muf3 auf j eden Fal l  mehrere tausend Meter betragen haben .  
N ur  d u rch e ine so lche ,  ehemals  vorhanden gewesene Machtigkeit i n  
Verb indung mi t  dem Einwirken tekton ischer Krafte kann  man s ich das  
Vorkommen tertiarer Steinkohle erklaren . 1  Wenn  das  Tertiar nicht 
u rsprlingl ich eine vie l  grof3ere Machtigkeit gehabt hatte, konnte man auch 
kaum verstehen ,  daf3 d ie  heute noch erhaltenen Schichten in  dem l angen 
Zei traum sei t  der Eozanperiode nicht zerstort worden s ind .  N ATHORSl' 
( 1 9 1 0) meint  a uch , daf3  bedeutende Ablagerungen denud iert und  zersti:irt 
worden s ind .  

Der un tere Kohlenhorizont l i egt unmitte lbar  liber  der  Bas i s  der  
transgred ierenden Tertiarformation . Be i  Green H arbour  beginn t  das  
Tertiar m i t  e inem Basa lkonglomerat , weiter ostl ich dagegen is t  d ie  Dis
kordanz  n icht durch eine derartige Bi ldung gekennzeichnet  und laf3t 
s ich schwer nachweisen.  Wenige Meter liber der Tertiarbasis treten d ie  
Kohlenfloze au f, u nd  zwar  innerhalb e iner Geste insmachtigkeit von 
30-40 m.  Die  Anzahl  der  F 16ze ist  an den  e inze lnen Ste l len ver
sch ieden ; meiste n s  s ind es zwei .  1 m  Osten ist d i e  Anzahl  j edoch durch-

1 N aeh  E R D,'\\ A N N  ( 1 924) sp ie l t  fur  d e n  O bergan g  von  Braunkohle  i n  Ste i nkohle  

d i e  Erzeugung e i n e r  Temperatur von w e n igsten s  325 8 e ine Ro l le ,  d ie  - wenn 

n6t ig  -- b e i  d e n  Sp itzbe rgen kohlen dureh d e n  tekton isehen Druek u n d  d ie  Maeh

tigke i t  d e< uberIagernden Sch ichten gel i e fert se in  m u Gte.  
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weg graf3er, bis zu  4-5 Schichten. In dem abgesonderten Kings Bay
Gebiet betragt die Anzah l  der F16ze bis zu  6-7 ; sie s ind aber h ier  
auf  e ine v ie l  graf3ere Machtigkeit verte i l t ,  naml ich ungefahr  1 90 m 
(ORVI N i n  HOEL 1 925) . O bera l l ,  wo die Tert iarbasis blongelegt ist, 
s ind die Kohlenlager mehr oder weniger gut entwickelt . Die Ausdehnung 
des tertiaren Kohlenbeckens fal l t  a l so  mi t  der Ausdehnung des Tertiiirs 
zusammen .  Schwieriger wird d ie Sache ,  wenn die Rede ist von der  
Ausdehnung der einzelnen Floze .  Daf3 es sich dabei  na ttirl ich u m  viel  
geri ngere Dim ensionen handeIt ,  bedarf wohl kallm einer weiteren Erkla
rung. Da der Bergbau auf Spitzbergen noch nicht weit vorgeschri tten 
i s t ,  ha t  man bisher wenig Anhaltspunkte fUr eine Berechnung d ieser 
Ausdehnung.  Aber d ie  Aufsch lllf3arbeiten ,  d ie  in d ieser Richtllng gemacht 
word en s ind ,  lassen darauf sch l i ef3en ,  dan d ie einzelnen Fl6ze auch e ine 
z ieml ich grof3e Ausdehnung haben . Al ler Wahrsche in l i chkeit nach er
strecken s ich d ie e inzelnen Flaze tiber mehrere 1 00 km .2 Die Anzahl  
der  F laze des oberen Kohlenhorizontes  bel allft s ich b is auf  4-5 ,  aber 
ihre Mach tigkeit betragt nur 1 0- 1 5  cm.  Sie haben a lso ke ine prak
t ische Bedeutung und sind im  tibrigen bisher auch nur  wenig erforscht 
worden .  Der Sandstein mi t  marinen Muscheln , der sich im  H angenden 
der  unteren und im  Liegenden des oberen Kohlenhori zontes befindet, 
zeigt, dan das Meer tiber die koh len fUhrenden Schichten h inwegge
schritten ist. Die tertiaren Steinkohlen geharen somit  zu dem meeres
nahen Typus.  Die karbonischen Kohlengebiete des gleiehen Typus 
(Ruhr-Oberschlesien ) werden a ls » paral isch " bezeichnet ,  und man kann 
d iesen Ausdruck wohl allch auf  unser Gebiet tibertragen .  

Die be iden gronen Kohlenformationen in M itte leuropa s ind bekannt
lich die Karbon- und die Tertiarformation . Unter anderen hat vor a l lem 
STILLE ( 1 926) betont ,  dan s ich d iese be iden Formationen n icht  nu r  
dadurch unterscheiden,  dan d i e  Kohlen de r  alteren Formation e ine 
weiter vorgeschrittene I nkohlung zeigen a ls  d ie  der jtingeren, sondern 
sie weisen auch noch andere charakteristische  Unterschiede auf :  

Machtigkeit der Formation . . . . . .  . 
Zahl  der Floze . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Machtigkeit der Fl6ze . . . . . . . . . .  . 
Gesamte Kohlenmachtigkeit in  Pro-

zenten d .  Formationsmachtigkeit 

Karbon 

mehrere 1 000 m 
1 00 -

m eistens gering 

1 -4 

Tertiar 

mehrere 1 00 m 
gering 
bedeutend 

20 

Wie verhalt es sich n un daraufh in  mit dem kohlenfUhrenden Ter
tiar auf Spitzbergen ? Wie bereits erwahnt ,  betragt die gesamte Forma
t ion smachtigkeit 1 400 m und ist wah rscheinl ich frtiher noch graf3er 
gewesen .  Kohlenf1aze kom men in  der N ahe der Formationsbasis und 
in dem oberen Tei l  derselben vor, im  ganzen 8- 1 0  Flaze.  Die Mach-

4 
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t igkeit  der  Floze bewegt s i ch  zwischen e in  paar  dm und e ln Igen  m .  
D ie  gesamte Kohlenmachtigkeit dtirfte 3-4 m betragen .  Daraus ergibt 
sich , daf.\ d ie  Tertiarformat ion rund 0,25 % Kohle  entha l t .  Das tertiare 
Kohlengebirge Spitzbergens ist demnach mit dem a l teren Typus zu ver
gleichen ,  flir den e ine Anzahl  geringmachtiger Floze ,  tiber e ine  sehr  
mach tige Flazformation verteiIt ,  charakteristisch s ind .  STI LLE betont ,  
daf.\ d ie Kohlenbi ldung auch e in  tektonisches Problem ist ,  daf.\ die Ver
schiedenhe it durch die j ewei l igen tekton ischen Verha ltnisse erkJart werden 
muf.\ ,  und daf.\ " Raume m it mob i lem ,  d .  h. den tektonischen Kraften leicht 
zugangl ichem U ntergrunde in  besonderem Maf.\e zu abwartiger sakularer 
Bewegung (Bi ldung von Geosynkl inalen ) ,  d ie jen igen mit stab i lem U nter
grunde aber mehr  zu aufwartiger sakularer Bewegung ( Bi ldung von 
Festlandsschwel len , sogenannten " Geoantikl ina len  " ) , geneigt s ind . Die 
m obi len Raum e  kannen also grof.\e Schichtenmachtigkeiten in  s ich 
ansammeIn ,  wahrend be i  stab i lem U ntergrunde ,  fa l l s  h ier  tiberhaupt 
Senkungen e in treten , diese von geringem Ausmaf.\ b le i  ben und a lso nur 
wenig Materia l  in  s ich aufnehmen kannen " (STILLE ,  a .  a .  0. ,  S .  9 1 5) .  
Auf Spitzbergen s ind innerha lb e ines  verhiiltn ismaf.\ig eng  begrenzten 
Gebietes Ablagerungen a l ler  Format ionen vorhanden ; das Land muf.\ 
daher  e in  Gebiet  mi t  standiger Einsenkung und geringer Stabi l i tat ge
wesen sei n .  Die Verhaltn isse i n  der Tertiarzeit , die uns hier in ter
essieren ,  deuten darauf h i n ,  daf.\ diese Senkungen nicht gleic;hmaf.\ig ,  
sondern " ruckweise " stattgefunden haben .  D ie  Moorbi ldung, d ie  das 
Entstehen der unteren tertiaren Kohlensch ichten bewirkt hat ,  wurde  
stiind ig  von  starkeren Einsenkungen unterbroch en ,  schon bevor s i ch  noch 
macht igere Ansamm iungen von Pflanzenmaterial ge];)i ldet hatten .  N ach
dem sich die oberste Kohlenschicht  des unteren Kohlenhorizontes ge
bi ldet hatte , erfolgte eine so starke Einsenkung, daf.\ das Meer tiber d i e  
bereits gebildeten Schichten here inbrach , was  durch den Sandstein mi t  
m arinen M uschelablagerungen bewiesen wird . j etzt folgen tiber 1 000 m 
taubes Geste in .  Die Einsenkung ging a lso so schnel l  vor s ich , daf.\ d ie  
Ablagerungen n ie  d ie  Meeresoberflache erreichten ,  und Moorbi ldung 
war daher i n  dieser Zeit unmogl ich .  Daf.\ d ie  E insenkungen auch dann 
noch n icht  gleichm a f.\ig erfo lgten , beweist der  Wechsel von Schich ten
folgen von Sandstein und Schiefer .  N un kamen die Einsenkungen 
e in igermaf.\en zum Sti l lstand ,  und die Moorbi ldung wurde wieder mog
l ich ; d ies fiih rte dann zu dem Entstehen der oberen  Koh lenschichten .  
Aber  kaum hatte d ie  Moorbi ldung begonnen ,  so e rfolgte auch schon 
wieder e ine  k le ine  Einsenkung, d i e  Moorbi ldung wurde unterbrochen 
und taubes Geste in abgelagert . Dies wiederholte sich mehrm als .  Spater ,  
wah rsche in l i ch in  der  Miozan periode,  traten dann starke Faltungsvor
gange ein , und d ie  E insenkung horte auf. 

Das grof.\e zusammenhangende Tertiiirgebiet in  Zentral-Spitzbergen 
b i ldet , wie aus der geologisch en Karte (Abb. I )  e rsichtl ich ist ,  e ine grof.\e 
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Mulde,  d ie  i n  der Miozanzeit durch Faltung entstanden ist .  Wie wir 
sahen, haben sich d ie  Kohlenfloze, d ie  an  der unteren Grenze der For
mat ion auftreten ,  zum Tei l  verschieden entwickelt .  So befindet sich 
z .  B .  auf der Ostseite der Advent Bay ein FlOz aus Glanzbraunkohle ,  
auf  der  Siidseite derselben Bucht dagegen tritt nur  Gasflammkohle mit  
ca .  4-0 % Fl .  Best . auf. Bei Green H arbour flnden wir e ine ahnl iche 
Kohle .  An der Braganza Bay enthalten d ie  Kohlen durchschn ittl ich 
geringere Mengen an fl .  Best . (30-35 % ) . Die Kohle , d ie  wir gan z im 
Siiden, am  Hedgehogberg antreffen ,  ist wohl a ls Fettkohle zu bezeich
nen, s ie enthalt nur ca. 20 % fl . Best. Vergle icht  man das Auftreten der 
verschiedenen Kohlensorten mi t  dem tektonischen Aufbau der Forma· 
t ion,  so zeigt es sich , dan d ie  Kohlen,  d ie  im  t iefsten Tei l  der Mulde 
auftreten ,  verhaltn ismafiig wenig fl . Best .  enthal ten ,  so  z. B .  am H edge
hogberg. An der Braganza Bay bet1nden wir uns schon in e inem 
betracht l ichen Abstand  von der Muldenachse, und h ier  haben wir  e ine 
Kohle ,  d ie  man am besten a ls  Gaskohle bezeichnet. Auf der Siidseite 
der Advent Bay sind wir noch hoher auf den ostl ichen Muldenflugel 
h inauf  gekommen, hier treffen wir eine Gasflammkohle mit ca. 4-0 % 
fl .  Best . ,  und  noch weiter ostlich (nordostl ich ) auf  der anderen Seite 
der Advent Bay haben wir sogar e in FlOz Glanzbraunkohle .  Bei Green 
H arbour beflnden wir  uns auf dem westl ichen Muldenfliigel i n  einem 
etwas geringeren Entfernung von der Muldenachse, wie auch siidlich von 
der Advent Bay ; daher haben wir  an  d iesen beiden Stel len Kohlen von 
ungefahr ahnl icher Beschaffenheit .  Es l i egt seh r  nahe ,  d ie  U rsache dieser 
verschiedenen Entwicklung der Kohlen i n  den Druckkraften zu suchen , 
welche d ie  Schichten zu einer gronen Mulde gefa l tet haben .  I n  e inigen 
Kohlenrevieren hat man ja  angenommen ,  dan der Faltungsdruck d ie  
I nkohlung befOrdert. Dies sche int  auch bei der Faltung des Tertiars 
auf  Spitzbergen der Fall gewesen zu se in .  Dort, wo die Kohlen dem 
starksten Druck ausgesetzt waren - nam l ich im  Muldentiefsten - ,  hat  
s ich d ie  gasarmste Kohle ,  d ie  Fettkoh le, gebildet ; wo der Druck nach 
und nach abnahm - also auf den Muldenfliigeln - bildete sich Gas
kohle,  G a s fl a m m kohle  (und Glanzbrau nkohle) .  

V. Uber das optische  Verhalten der Kohle. 

Bei der m ikroskopischen U n tersuchung der Kohlen ist  das optische  
Verhalten der einzelnen Bestandtei le verhal tn i smafiig wen ig beachtet 
worden .  Hauptsach l ich hat man na tiirl ich die verschiedenen botan ischen 
Bestandtei le festgestel I t  und  d ie strukturel len Verhaltnisse beobachtet. 
Dagegen hat man fast gar n icht  untersuch t, wie sich die Diinnsch l iffe 
i m  polarisierten Licht verhalten. Man weif3 zwar schon sei t  J angerer 
Zei t ,  dan e ine Anzahl fossi ler Koh lenwasserstoffe ,  auch Harze,  i n  kristal l i-
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nisehem Zustand auftreten .  F ISCHER und ROST ( 1 883) haben e ine  
Reihe von Kohlendi.innsch l iffen im  H inbl ick auf  i h re optischen Verhalt
n isse untersucht. Sie fanden in  mehreren Praparaten Bestandtei le ,  vor 
al lem Harze, d ie  e ine deutl iche Doppelbrechung aufwiesen .  Als U rsache 
dieser Erscheinung gaben d ie Forseher nur  an ,  daf.\ sie " i n  der ver
schiedenen chemisehen N atur d ieser in  e iner und derselben Kohlen
sorte eingelagerten Streifen hervorgerufen sein muf.\te " .  Spa ter  hat  man 
d ieser Frage keine weitere Beachtung geschenkt, vor a l lem woh l ,  we i l  
man annahm ,  daf.\ d ie  Kohlenbestandtei le i mmer e ine amorphe isotrope 
Beschaffenhe i t  hatten, und daf.\ ihre optischen Eigenschaften von ge
ringerer Bedeutung flir d ie  petrograph ischen U ntersuchungen seien. 
Bei der m ikroskopischen Untersuchung einiger Diinnsch l iffe von Spitz
bergenkohlen zeigte es sich jedoch ,  daf.\ eine ganze Reihe von Praparaten 
Doppelbrechung aufwiesen, bezw. Bestandte i le enthielten , die doppel
brehend sind. Der an isotrope Charakter, den d ie Bestandtei le e in iger 
Kohlen haben , scheint also nicht ungewohnlich zu  sein , und es ware 
daher zweckmaf.lig, auf  d ie  Frage e inzugehen. Zwar werden die Polari
sat ionsfarben von den starken Eigenfarbe der Kohlen gedeckt, aber 
die Art und Richtung der Aus16schung und d ie Deutl ichkei t  der  Doppel
brechung konnen auf  jeden Fal l  festgeste l l t  werden .  1 m  Folgenden sollen 
in Kiirze ein ige Beobachtungen ausgeflihrt werden , die in  d ieser H insicht 
bei Praparaten von Spitzbergenkohlen gemacht sind. 

Fast a l le  vorhandenen Di.innsch l iffe von Spitzbergenkohlen (un
gefåhr 50) zeigen e ine mehr oder weniger deutl iche Doppelbrechung .  
Meistens s ind sowohl d ie  braune humitische Grundmasse a ls  auch d ie 
darin enthaltenen Bitumenk6rper doppelbrechend.  Bei e inigen Prapa
raten sind l etztere isotrop, wahrend die humitische Substanz doppel
brechend ist. Nur in ganz  wenigen Fallen ist keine Doppelbrechung 
zu beobachten . N un sind j edoch mehrere Kohlendiinnschl iffe fas t  oder 
ganz undurch sichtig, so daf.\ sch on aus diesem Grunde eine evtl .  Doppel
brechung  nicht bemerkt werden wiirde. In den meisten Schl iffen tritt 
d ie  humitische Substanz  a ls  eine ± dunkle braunrote Masse auf, und 
d ie  versch iedenen Bitumenk6rper s ind goldgelb b is  orange gefiirbt. 
Zwischen gekreuzten Nicols decken d iese Farben die Polarisat ions
farben , so dan man nur  den Wechsel von hel l  und dunkel erkennen 
kann .  Viele Harzkorper haben eine unebene (unduI6se) Ausl6schung ; 
dies ist auch oft be i  der hum itischen Substanz der Fal l . Aber immer 
ist d ie  Aus16schung annahernd paral lei der Schichtung der  Kohlen .  
Die versch iedenen Ha rzkorper 16schen a lso zu gle ieher Zei t  mi t  der 
sie umgebenden hum itischen Masse aus und immer paral lei  zur Langs
richtung der Harzk6rper, die m i t  der Sch ichtung zusammenfiil l t .  Wegen 
der starken Eigenfarbe der Kohlen ist  es schwierig, die Stiicke der 
Doppelbrechung bei den versch iedenen Kohlen zu vergleichen . Einige 
tertiare Gasflam mkohlen weisen eine sta rke Doppelbrechung auf ;  d ie  
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Frage, wie sich die verschiedenen Kohlemorten in  d ieser H insicht ver
h alten , ist a lso noch ganz ungekliirt. 

Ein ige Schl iffe von Glanzbraunkohlen enthalten ganz isotrope H arz
korper, wahrend d ie durit ische Masse schwach doppelbrechend ist .  

Es zeigt s ich also, dan d ie  Ausl6schung fast immer paral leI  zur 
Schichtung verlauft, und hiermit scheint auch der Grund zur Doppel
brechung gegeben zu sein .  U rspriinglich waren wohl  d ie  Bestandtei le ,  
aus denen sich Kohle gebi ldet hat ,  nicht doppelbrechend .  Der anisotrope 
Charakter is t  spater erteilt worden , und da ganz getrennte Bestand
te i le  e ine paral leIe Ausl6schung zeigten ,  mun d iese durch aunere Krafte 
bewirkt worden sein .  U nd da die Ausl6schung paral leI zur Schichtung 
verlauft, kann viel leicht tektonischer Faltungsdruck in  Frage kommen.  
Moglicherweise kann auch Belastungsdruck e ine gewisse Rol le gespielt  
h aben .  Durch den Druck wurde d ie  urspriinglich isotrope Substanz 
d oppelbrechend und behie l t  diese Eigenschaft bei ,  auch nachdem der 
Druck aufgehoben war .  Dan aber  die Substanz n icht  kristall in  geworden,  
sondern amorph gebl ieben is t ,  ze igt  sich eindeutig an  H and einer Laue
Aufnahme l einer doppelbrechenden Platte von Green Harbour- Kohle 
para l le i  der Lagerung geschni tten : Es  tritt naml ich keine Reflexion 
der Rontgenstrahlen auf. 

Die Doppel brech ung betragt 1 60 p.rl.. Die Dicke des Schl iffes kann 
auf  0,06 mm geschatzt werden ; d ie  absolute Doppelbrechung is t  dann 
0,003 und entspricht graublauen Polarisationsfarben erster Ordnung. 
Die Doppelbrechung ist  viel le icht e ine Spannungsdoppelbrechung.  Die 
molekularen Spannungen wurden durch den Druck hervorgerufen .  

Der optische Charakter der Kohlenbestandtei le ist  daher von Be
deutung flir den Vorgang der I nkohlung,  ist doch letztere i n  der H aupt
sache vom Druck (und von der Temperatur) abhangig. 1 m  iibrigen hat 
d iese Frage auch theoretische Bedeutung ; und bei der U ntersuchung 
eines groneren Probematerials kann man viel le icht zu  Ergebnissen 
gelangen, d ie  das Verstandn is  des Druckeinflusses auf Kohlen fOrdern 
und erleichtern werden.2 

I Das Diagramm wurde v o n  Dr. T.  BARTH am I n stitut flir Mineralogie u n d  Petro

graphie der technischen H ochschule zu Berl i n  aufgenommen.  

2 Es muG doch erwahnt werd e n ,  daG E H R E N BERG ( 1 9 1 0) betont  hat ,  daG man die 

H u mussubstanzen als Kolloide a n sehen muG, und daG sie das TyndaJlphanomen 

zeigen. Die  Doppelbrechung der Kohle ware dann durch ihren kolloidal en Charakter 

zu erklaren . 
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VI. Bergbauliches und Wirtschaftliches. 

Die Kohlenfloze auf Spitzbergen sind se i t  dem Anfang des 1 7 . 
jahrhunderts bekannt. Aber erst u m  1 900 begannen N orweger, d ie 
tertiiiren Koh lenfloze auf  der Stidwestseite der Advent Bay zu unter
suchen ,  um moglicherweise dort Bergbau zu tre iben,  und es  wurde zu 
diest:m Zweck e ine Gesellscha ft gegrtindet .  1 904 gingen d ie norwegischen 
In teressen an eine amerikan ische Gesel lschaft tiber ,  die dort einen regel
miil3igen Bergbau anfing .  19 1 4  war d ie  Produktion b is  auf ca. 40 000 t 
pro jahr  gestiegen .  Fast zu gleicher Zeit ,  a ls  d ie  Amerikaner mi t  der 
Kohlenforderung begonnen hatten , e rwarb e ine engl ische Gesel lschaft 
e in Gebiet auf der Nordostseite der Advent Bay und begann  auf e inem 
Kohlenfloz in  der Kreideformation Bergbau zu tre iben .  Der Betrieb 
lohnte sich jedoch n icht und wurde schon 1 908 wieder eingestel l t .  Die 
amerikanisehen KohlenfeIder wurden 1 9 1 6  von e iner  norwegischen  Ge
sel lschaft erworben ,  die den Bergbau fortsetzte und erweiterte, so dall 
die Produktion 1 927 auf tiber 200 000 t gestiegen war. AUf der 
Nord ostseite der Advent Bay ist auller Kreidekohle auch Tertiiirkohle 
vorhanden,  und  auf e inem dieser FlOze, das h ier  a ls  Glanzbraunkohle 
entwickel t i st, begann e ine norwegische Gesel lschaft 1 9 1 8  einen kle i 
nen Bergwerksbetrieb .  In den letzten jahren betrug d ie  Produktion 
4 -5000 t j iihrl ich .  Wegen ihres geringen H eizwertes eignen sich d iese 
Kohlen - im Gegensatz zu den tibrigen Tertiiirkohlen - nicht gut a ls  
Kesselkohle ,  und  der Absatz ist daher mi t  Schwierigkeiten verbunden . 
Bei Green H arbour kommen auch d ie tertiiiren Kohlenfloze vor und  
h i e r  ha t  e ine  hol liind ische Gesel lschaft e in  Bergwerk flir Grollbetrieb 
angelegt, aber wegen verschiedener Schwierigkeiten ist d iese Anlage 
n ich t regelmaf3ig im Betrieb . In der Braganza Bay haben schwedische 
I n teressenten in  den jahren 1 9 1 8- 1 925 Bergbau getrieben , aber auch 
hier mullte der Betrieb wegen der n iedrigen Kohlenpreise eingeste l l t  
werden . Auller d iesen Gesellschaften  haben noch mehrere andere -
norwegische ,  russische und engl ische - an verschiedenen Stel len 
in  geringem Ausmalle Bergbau getrieben . Al le d iese Gesel lschaften 
haben auf den Flozen der unteren tertiiiren Sch ichten der Hal binsel 
zwischen dem Eisfjord und Bellsund gebaut. Siidl ich der Kings Bay, 
an der Nordwestkiiste Spitzbergens ,  l i egt e in kleineres Tertiiirgebiet m i t  
mehreren FlOzen ; dor t  ha t  e i ne  norwegische Gesellschaft seit 1 9 1 6  Berg
bau getrieben. Die Produktion ist stiindig gestiegen ,  1 927 wurden iiber 
1 00 000 t ausgeftihrt. 

Auf der Biireninsel - die auf dem halben Wege von Norwegen 
nach Spitzbergen l iegt - hat ebenfal ls  e ine norwegische Gesel lschaft 
von 1 9 1 6  bis 1 925 Kohlen gewonnen .  Auch h ier  ist  der  Bergwerksbetrieb 
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j etzt e ingestell t  worden .  1 925 wurden von der Bareninsel 32 000 t 
Kohlen ausgefUhrt .  

Zurzeit  treiben auf Spitzbergen nur zwei (norwegische) Gesellschaften 
Bergbau ; die eine an der Advent Bay mit einer j ahrl ichen Produktion 
von 200 000 t ,  d ie  andere an der Kings Bay mit  e iner Produktion 
von 1 00 000 t im  jahr .  Wie schon erwahnt ,  werden nur  tertiare 
Kohlen gewonnen .  Aus der folgenden Tabelle ist  ersichtlich , wieviel 
Kohlen i n  den letzten jahren  aus Spitzbergen ausgefUhrt wurden : 

Jahr 

1 923 , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

1 924 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

1 925 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 926 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

1 927 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

1 928 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

G e'samtaus-
Ausfuhr von 
norwegischen 

fuh r  i n  t Gruben in t 

340 942 229 596 

450 000 266 202 

436 692 286 1 50 

29 1 2 1 1 279 2 1 1 

303 372 303 372 
ca. 274 000 ca. 274 000 

Es ist  klar ,  dan der Bergbau in e inem arktischen Lande mi t  gronen 
Schwierigkeiten verbunden ist , die man auf siidl ichen Breitengraden gar 
n icht kennt. Den ganzen Winter iiber ist  das Land von der Aunenwelt 
abgeschnitten und die Kohlen m iissen gelagert werden,  bis sie im Som
mer vom j un i  b is  September a usgeschi fft werden konnen.  Aus dem 
gle iehen Grunde miissen d ie . Gesellschaften schon im Sommer fUr  al les 
Material u .  dgl .  sorgen ,  das zur Aufrechterhaltung des Betriebes den 
Winter h indurch erforderl ich ist ; aunerdem miissen d ie  zum Lebens
un terhaIt  fUr viele hundert Menschen notwendigen Waren zu  dem be
treffenden Bergwerk gebracht werden.  Die Grubenbetriebe sind also 
den ganzen Winter iiber auf sich selbst angewiesen. 

Es s ind jedoch auch versch iedene fUr den Bergbau auf Spitzbergen 
giinstige U mstande zu verzeichnen,  welche die U nannehml ichkeiten 
aufwiegen und dazu beitragen,  dan iiberhaupt der Kohlenbergbau auf 
S p i tzbergen auf einer geschaftsmiH3igen Grundlage betrieben werden 
kann . Die Kohlenfloze l iegen mi t  geringer Neigung und treten an der  
Talseite zutage ; desha lb  kann die Koh le  im  Stol lenbetrieb gewonnen 
werden .  Wegen der flachen Lagerung kann in gronem Ausmane 
Maschinenbetrieb angewandt werden : Schrammasch inen ,  mechanische 
Forderein richtungen und elektrische LokomotivfOrderung  auf den Haupt
strecken .  Da die FlOze meistens  sehr rein s ind und keine Bergemittel 
enthalten, ist e ine Aufbereitung iiberfliissig, und die gewonnenen Kohlen 
kannen daher direkt zum Lagerplatz oder Sch i ff  bef6rdert werden. Fiir 
die Spitzbergengruben is t  eigentiiml ich ,  dan das Gebirge b is  zu einer 
Tiefe von mehreren hundert Metern gefroren ist ; daher is t  d ie Tempe
ratur in den Gruben das ganze jahr  h indurch e in ige Grad unter N ul l .  
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Schlagende Wetter kommen fast gar n icht  vor ; d ies ist aber woh l  nur 
in  der  Niihe des Ausgehenden der Fal l ; wenn man  spiiter in  gronere 
Tiefen gelangt, wird man  wahrscheinl ich auch Grubengas an treffen .  E in 
wesentl icher Vorteil fUr den Bergbau auf Spitzbergen besteht  auch dari n ,  
d an  d i e  Gruben unmittel bar a m  Meer l iegen ,  e i n  liingerer Eisenbahn
transport a lso n ich t  erforderl ich is1 .  Wegen der genannten gtinsti
gen Bedingungen ist d ie  KohlenfOrderung, pro Mann und Schicht be
rechnet ,  bedeutend hoher  a ls  i n  den europiiischen Liindern . Die Durch
schn i ttsleistung pro Mann und Sch icht einschl ienl ich a l ler  Arbeiten tiber 
und unter Tage is t  beinahe 2 1. Trotzdem s ind d ie  Produktionskosten 
z ieml ich hoch ,  da die Arbeits lOhne und sonstigen Ausgaben erhebl ich 
groner s ind a ls  in  anderen Liindern.  Alles in  a l lem sind dennoch die 
Selbstkosten etwas n iedriger a ls in  England und Deutschland .  Vergleicht 
man die Kosten von Spi tzbergenkohlen und englischen Kohlen c if. Nor
wegen,  so zeigt es sich , dan  d ie  Spitzbergenkoh len fUr N ordnorwegen 
I Sh il l ing pro t weniger kosten a ls  englische Kohlen ; fUr Stid- und 
Westnorwegen stell en s ich die Kosten gleich . Die Spitzbergenkohlen 
konnen a lso unter normalen Verhiil tn issen mi t  den engl i �chen Kohlen 
konkurrieren .  Bekanntl ich l iegen aber zurzeit d ie  engl ischen Export
preise U!1ter den Produktionspreisen ; die Grubenbetriebe auf  Spitzbergen 
befinden sich daher augenbl icklich in  e iner schwierigen Lage. 

Die Tertiiirkohlen , d ie j etzt gefordert werden , sind ausgezeichnete 
Bunkerkohlen mi t  n ied rigem Aschengehal t  (5- 1 0  % ) ,  hohem Geha l t  an  
Il Best. (40 %) und  e inem H eizwert von 7 400-8 000 Kal .  Man be
zeichnet s ie am besten als Gasflam mkohle .  Auf Spitzbergen wird jetzt 
nur d iese Kohle abgebaut ,  aber es  gibt auch tertiiire Gaskohlen und 
Fettkohlen ; l etztere kann a l s  Kokskohle in  Betracht kom men .  Die ver
sch iedenen Kohlensorten treten in dem gleichen N iveau auf, aber d ie  
Verbreitung der verschiedenen Sorten ist b isher kaum untersucht  worden .  
Ftir den praktischen Bergbau ist aber  die Kliirung dieser F rage von 
groner Bedeutung. Die vorl iegende Arbei t  ze igt ,  dan  unter den Tertiar
kohlen Spitzbergens e ine ganze Reihe  von versch iedenen Typen sich 
befinden, Glanzbraunkohle ,  an Steinkoh len Gasflammkohle und Fettkohle ,  
d ie  z .  T.  e inen brauchbaren Koks l iefern . 

VII.  Zusammenfassung. 

Auf Svalbard (Spitzbergen und der Biireninsel) fUhren versch iedene 
Formationen Kohlenfloze : Auf der Biireninsel  Devon (Oberdevon ) 
und Kulm ,  und auf Spitzbergen Kulm ,  Kreide und Tertiiir. 

Die Kohlen aus dem Devon der Biireninsel  sind durchweg Fettkoh le  
mit  ungefiihr  20 % fl .  Best. E in  FlOz enthiilt auch eine a�chenreiche 
Pseudocannelkohle ,  d ie  wahrschein l ich durch aquatische Ablagerung von 
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humitischer Substanz und Mineralstoffen entstanden ist . Die Fettkohle 
besteht aus e inem glanzenden vitrit ischen Durit  mi t  Streifen von Vitrit 
und etwas Fusit .  In der Kul mformation der Bareninsel  tritt nur ein 
dunnes,  unregelma13iges Kohlenfloz auf, das eine ahnl iche Koble enthalt 
wie d ie  F16ze in der Devonformation , auch mit  20 % fl .  Best. Auch 
hier hat  man lokal Pseudocannelkohle .  

Auf  Spitzbergen gehoren d ie  geologisch a l testen Kohlen der Kulm
formation an .  Bei Camp Mil ler im Bel lsund haben. wir eine anthrazi
tische Magerkohle ,  die aus e inem hochglanzenden vitritischen Durit besteht .  
Der Faltungsdruck hat d iese weitgehende Inkohlung dieser Kohle bewirkt. 

Besonders weit verbreitet sind die Kulmkohlen im  I nneren der 
Klaas Bil len Bay ; sie treten dort in  mehreren zum Teil recht machtigen 
Flozen auf. An einzelnen Stel len scheint hier eine Kohle vorzukom
m en ,  d ie  der Braun kohle nahesteht. 

I n  der Kreideformation kommt nur  ein Kohlenfloz vor, das  bei 
Kap Boheman als Steinkohle ausgebi ldet ist, die aus Durit mit  Streifen 
von Vitrit besteht. 

Auf der Ostseite der Advent Bay hat dieses F16z teilweise Braun
kohlencharakter .  

Die bedeutendsten Kohlenfloze Spitzbergens uberhaupt l iegen in 
der Tertiiirformation (Paleozan-Eozan) ,  d ie e ine Machtigkeit von ca .  
1 400 m hat  und 2-5 F16ze im unteren und ungefåhr ebensoviel im 
oberen Te i l  enthalt ; jedoch s ind  nur d ie F16ze des  unteren Kohlen
horizontes abbauwurdig. Die Kohle selbt ist fast ganz duritisch und 
enthalt  nur untergeordnet Vitrit und Fusit .  I n  der gronen Zentra l 
m ulde im Sliden Spitzbergens gehoren die Kohlen zu verschiedenen 
Typen ; man findet nebeneinander in  den gleiehen H orizonten Glanz
braunkohle ,  Gasflam mkohle und Fettkohle .  Es scheint ein Zusammen
hang zu beste hen zwischen der Kohlenart und dem tektonischen Auf
bau in  der Weise, dan die gasarmsten Kohlen in  dem untersten Tei l  
der  Mulde auftreten und die gasreicheren in  den Fliigeln .  Die Glanz
braunkohle findet s ich am  weitesten von der Muldenachse entfernt. Die 
FlOze des oberen Kohlenhorizontes haben a l le  nur eine Machtigkeit 
von wenigen dm .  

D i e  Nebengeste ine in  de r  Tertiarformation sind al le weitgehend 
d iagenetisch verandert ;  es s ind harte, d ichte, zementierte Sandsteine  
und feste Tonsch iefer. 

An der Westkliste von Spitzbergen kom men noch eine Reihe klei
nerer Tertiargebiete vor, deren bedeutendstes in  der Kings Bay Iiegt. 
Auch hier haben wir eine duritische Steinkohle,  j edoch mit e inem 
hoheren WasserstoffgehaIt a ls  es son st bei den dortigen Tertiarkohlen 
libl ich ist .  Bei der Verschwelung geben sie e ine hohe Teerausbeute, 
naml ich 1 5-20 % .  Oberhaupt sind viele der Tertiå rkohlen auf Spitz
bergen durch eine hohe Teerausbeute ausgezeich net. 
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Die Kohlen aus den kle inen Tertiarfeldern bei  Aavatsmark Glet
seher und Kap Lyell s ind aueh untersueht worden .  Am erstgenannten 
Ort haben wir Steinkohle , bei Kap Lyell Glanzbraunkoh le .  

Die tertiaren Kohlenfloze des Zentralgebiets s ind aus Mooren ent
standen,  d ie  i n  unmittelbarer Nahe  des Meeres l agen (paral iseh) ; s ie 
s ind mi t  dem a l teren Kohlentypus (Karbon) Europas zu vergleiehen ; fUr 
beide ist eharakteristiseh , daG e ine Anzahl geringmaehtiger Floze tiber 
e ine groGe F16zformation vertei l t  ist .  

Un tersueht man d ie  Kohlen im  Dilnnseh l iff, so zeigt es s ich ,  daG 
i n  den meisten Fal len sowoh l  d ie  h umit isehe Substanz a ls  aueh d i e  
H arzkorper doppelbreehend sind .  Die Aus16sehung is t  fast immer  
paraBel zur Sehiehtung. D ie  Doppelbreehung i s t  vieBeieht dureh tek
tonisehen Fal tungsdruek verursaeht . 

Zurzeit werden nur tertiare Kohlen abgebaut ,  und zwar i n  der  
Advent Bay und i n  der Kings Bay. 

Auf der Bareninsel  wurden in den Jahren 1 9 1 6- 1 925 devonisehe 
Kohlen abgebaut. Der Kohlenexport von Spitzbergen betrug 1 927 : 
303 372 t ;  1 928 wird es ungefiih r  274000 t .  Die Produktion ist  pro 
Mann und Seh ieht be inahe 2 t ,  also ungefiihr doppelt so groB wie in  den 
europaisehen Gruben . Die Naehtei le ,  d ie  dureh die hohe nordl iehe Lage 
der Gruben entstehen ,  werden dureh diese Tatsaehe aufgewogen ,  so 
daG die Spitzbergenkohlen i n  N orwegen mit den englisehen Kohlen 
konku rrieren konnen . 
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Tafel I .  

Bareninsel. 

A b b .  1 .  D u r i t  mit Stre i fen von Vitrit. O b e n  Fusi tl i n s e .  U n ten l i n k s  
Schwefe l kieskorn c h e n .  A u fsc h l u l.\ F 24 .  Oberdevon .  Ansch l i tf. 5 5 .  

A b b .  2 .  F u s i t ,  stark zertriimm ert .  Rechts o b e n  I m pragni e r u n g  von 
Schwefe l k i e s .  C-Gru b e ,  T u n h ei m .  O b e rd e v o n .  A n sch l i tf. x 80.  

Abb.  3 .  M azerati onsriickstan d a u s  d e r  Koh l e .  H a u ptsach l i c h  Fusit .  
E i n ige wasserklare Spl i tter von Quarz . C-Grube,  Tun h e i m .  O b e rd evon . > <  9 5 .  

Spitzbergen . 

A b b .  4 .  M azerationsriickstan d a u s  d e r  Koh l e .  Fus i t  u n d  Q uarz. Camp 
M i l l er .  B el l s u n d .  K u l m .  x 9 5 .  

A b b .  5 .  D urit  m i t  B i t u m e n korpern u n d  Schwefe l ki eskorn c h e n .  Pyra-
m i d en b erg,  K l aas B i l l e n  Bay.  K u l m .  Anschl i tf. 6 0 .  

A b b .  6 .  Duri t  m i t  Stre i fen von Vitrit .  1 m  D u ri t  l a n g e  Epidermen 
und auch B i t u m e n korper.  Kap Bohe man , E i s fjord .  U n terkrei d e .  A n s ch l i tf. 50.  



Skrifter o m  Sva lbard og I shavet . N r. 17 .  Tafel l .  

2 

• 

3 4 

5 6 



Tafel I l .  

Spitzbergen .  
Abb.  1 .  D urit  m i t  d ii n n e n  E i n l agerungen v o n  Vitrit  u n d  H arzkorpern 

(ganz h el l ) .  Kap Boh e m a n ,  Eisfjord . U n terkre i d e .  D ii n n schl i ff. :< 1 00. 
Abb. 2 u. 3.  Hyphen (Pi lzfad e n ,  Mycel)  von H o l zzersWrern ( H y m e n o 

m yceten e t c . )  d urch M azeration von d e r  Koh l e  gewon n e n .  Kap Boh eman , 
E isfjord . U nterkre i d e .  > 1 20 .  

A b b .  4 .  Epiderm i s k o h l e .  H i orth h a fe n , A d v e n t  B a y .  U n terkre i d e .  A n 
schl i ff. > <  1 07 .  

A b b .  5 .  Fusit  m i t  woh l erhaltener Struktur .  H i orth h a fe n ,  Advent  Bay.  
U n terkre i d e .  Ansch l i ff. > <  1 07 .  

Abb.  6 .  Epidermiskoh l e .  H iorth h a fe n ,  Advent  B a y .  U nterkre i d e .  D ii n n -
sch l i ff. . 6 5 .  
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Tafel I l l .  

Spitzberge n .  
Abb.  1 .  D u rch Mazeration a u s  d e r  K o h l e  h era u sprapari erte Blattepider

mis .  H i orth h a fe n ,  Advent  Bay.  U n terkre i d e .  )( 90.  
A b b .  2 .  D urit  mit  Stre i fen von Vitr i t .  Ostsei te  von Green H arbour .  

Tertiar .  Ansch l i ff. > <  60.  
Abb.  3 .  D urit  m i t  Bi tumen korpern . Unten  d U n n e  C u ti c u l e n . Unt .  

F l O z ,  Gre e n  H arbour .  Tert iar .  Anseb l i ff. x 6 0 .  
A b b .  4 .  K o h l e n s c h i e fe r  ( k o h l i g e r  Tonsch i e fer) m i t  Stre i fe n  von Vitr i t .  

U n t .  F loz ,  Gre e n  Harbour .  Tertiar .  A n sc h l i ff. 50.  
A b b .  5 .  K o h l e n s c h i e fer  (aschenre icher  Dur i t) m i t  Vitri tstrei fe n .  C a m p  

Morton,  Bel lsu n d .  Terti ar .  Ansch l i ff. 55 .  
Abb.  6 .  Fusitl i n s e  m i t  j ahresri n gen . G r u m a n t  C i t y ,  E i s fjord . Tertiar.  

Ansch l i fl". · 50 .  
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Tafel IV.  

Spitzbcrgcn.  

Abb. 1 .  D urit .  In d e r  M i tte lange Epiderm e n .  Links k l e i n e  Fusitl i n s e .  
G r u b e  N r .  1 ,  Longyearta l ,  A d v e n t  B a y .  Terti ar.  Ansch l i ff. >� 30.  

A b b .  2 .  D urit  m i t  Vitr i tstr e i fe n .  U n ten Fus i te in lagerunge n .  Grube 
N r .  2 ,  Longyearta l ,  A d v e n t  Bay.  Tert iar .  Ansch l i ff. x 3 5 .  

A b b .  3 .  D u ri t  m i t  d ii n n e n  Ein lagerungen v o n  Vitr i t .  Kornch e n  von 
Schwefe l k i e s .  Grube N r .  2,  Longyeartal , A d v e n t  Bay.  Tert iar .  A n s ch l i ff. > 30 . 

Abb.  4 .  D urit  m i t  Vitri tstre i fe n .  O b e n  l i n k s  Fus i t .  Unten  M akrospore . 
Grube N r. 2 ,  Longyeartal , Advent  Bay.  Tertiar .  Ansch l i ff. >� 9 0 .  

A b b .  5 .  O b e n  D u ri t  m i t  Bl attcut i cul e n .  U nten Vitr i t .  K a p  Lyel i ,  Bel l 
s u n d .  Tertiar .  Ansch l i ff. x 5 5 .  

Abb.  6 .  Gro[\er H arzkorper ( H l  i n  D urit .  K a p  Lye l I ,  Bel l s u n d .  Terti ar .  
D U n nsch l i ff. >< 2 7 .  
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Tafet V. 

Spitzbergen.  

Abb.  l .  Mazerati o n srtickstand von d e r  Koh l e .  E p i d e r m i sfetzen , H a rz
korper (H)  und Pol l e n  (P) .  K a p  Lye l I ,  B e l l s u n d .  Tert iar .  > <  1 20 .  

A b b .  2 .  H arzkorperre i h e  i n  H o l zvitr it .  D e r  u rsprti n gl i c h e  H arzgang 
des Holzes i s t  ausgewalzt und geknickt .  Aavatsmark Gl etsch er ,  For lan d s u n d .  
Tertiar.  D li n n sch l i ff. x 60 . 

Abb .  3 .  D u rit  m i t  d li n n e n  Vitrits t re i fen  u n d  h e l l e n  H arzkorpern.  U n ten 
bre i ter  Strei fen von Vitrit  m i t  H o lzst r u ktur .  F l .  Sofi e ,  Kings  B a y .  Tertiar .  
D ti nnsch l i ff. 6 5 .  

A b b .  4 .  D urit  m i t  F u s i t  u n d  d ti n n e n  K a l kspatad ern . F l .  J o s e fi n e ,  K i n gs 
Bay.  Terti ar .  Ansch l i ff .  >< 3 0 .  

A b b .  5 .  K a l kspat (schwarz n a c h  Atw n g  m i t  H e l )  i n  d e r  K oh l e .  I n  
d e r  M i tte F u s i t .  F l .  J o s e fi n e ,  K i n gs Bay . Terti ar .  A n sc h l i tr. x 5 5 .  

A b b .  6 .  Q uarzkorn er  i n  d e r  K o h l e  ( v i tr i t isch ) .  Brongni artberg,  Van 
K e u l e n  Bay.  Tertiar .  Ansch l i ff. 50.  
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S K R I FT E R 
O M  S VA L B A R D  O G  I S H AV E T 

R E S U LTATER AV DE N OR S KE STATS U N D E R ST0TTE DE 

SPITSBERGE N E KSPE DITI O N E R  

N r. 
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" 
" 

" 

" 

" 

" 

N r. 

" 

" 
" 

l .  

2. 
3. 

4. 
5. 
6. 

7. 

8. 

9. 
1 0. 
1 1 . 

( R ES U LTS OF T H E  N O RW E G IAN STATE- S U PPORT E D  

S PITSB E R G E N  EXPEDITIONS) 
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Prices are quoted in Norwegian Currency 

VOL. I 

H OEL, ADOLF, De norske sta tsunderstøttede Spitsbergenekspeditioner, 1906- 1926. 
A brief Review of the Expeditions. (In preparation.l  
RAVN, J .  P. j.,  On the Mollusca of the Tertiary of Spitsbergen. lune 1 922. Kr. 1 ,60. 
WEREN SKIOLD. W. and IVAR O FTEDAL , A burning Coal Seam at M t. Pyramide, 
Spitsbergen. October 1 922. Kr. 1 ,20. 
WOLLEBÆK, ALF,  The Spitsbergen Reindeer. Apri l 1926. Kr. 1 0,00. 
LYN GE, BERNT, Lichens from Spitsbergen. December 1 924. Kr. 2,50. 
H OEL, ADOLF,  The Coal Deposits and Coal Mining of Svalbard (Spitsbergen and 
Bear Island).  July 1 925. Kr. 1 0,00. 
DAHL,  KNUT, Contributiolls to the Biolog)' of the Spitsbergen Char. March 1 926. 
Kr. 1 ,00. 
H OLTEDA HL,  O L AF, Notes on the Geology of Northwestern Spitsbergen. May 1 926. 
Kr. S,SO. 
LYNGE, BERNT, Lichens from Bear Island (Bjørnøya). May 1 926. Kr. 5,80. 
IVERSEN, THO R, Hopen (Hope Island), Svalbard. November 1 926. Kr. 7,SO. 
Q U ENSTEDT, WERNER, Mollusken aus den Redbay- und Greyhookschichten Spitz
bergens. December 1926. Kr. 8,SO. 

From Nr. 12 the papers will  not be collected into volumes, but only numbered 
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1 2. 

1 3. 
1 4. 
IS .  
1 6. 
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STENSlO, E R I K  A : SON, The Downtonian and Devonian Vertebrates of Spitsbergen. 
September 1 927. Part I, A. Text, and B. Plates. Kr. 60.00. 
LIND, j . ,  The Micromycetes of Svalbard. February 1 928. Kr. 6,00. 
A paper on the topographical survey of Bear Island. (In p reparation.) 
HORN , G U N N A R  and A N D ERS K. O RV IN , Geology of Bear Island. july 1 928. Kr. 1 5,00. 
j ELSTRU P, HANS S., Determinations astronomiques. lune 1 928. Kr. 2,00. 
HORN, G U N N AR, Beitriige zur Kenntnis der Kohle von Svalbard (Spitzbergen und 
der Biireninsel). October 1 928. Kr. 5,SO. 
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