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A. Geologische Skizze des Saarbriicker 
Steinkohlengebirges. 

Von Herrn Landesgeologen Dr. L e p pIa in Berlin. 

Einleitung. 

Die von der geologischen Landesanstalt veroffentlichten geologischen 
Spezialkarten *) des Saar· Nahe-Gebietes lassen den Bau und die Gliederung 
der Schichten klar erkennen und miissen daher als die Grundlage der 
nachfolgenden Ausfiihrungen gelten. 1m wesentlichen geben die Karten 
und Erlauterungen die ausgezeichneten F orschungen wieder, welche 
E. Weil1 in den sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts in muster
giiltiger Weise seinen hochwichtigen wissenschaftlichen F olgerungen iiber 
das Saar-Nahe-Gebiet zugrunde legte. Auf seinen Schultern ruht die 
ganze Kenntnis. M. Kliver, H. Grebe und F. Rolle unterstiitzten ihn, 
setzten seine Arbeiten nach N zu fort und brachten sie zu einem gewissen 
Abschlul1. Es war dem Verfasser vergonnt, an dem grol1en Werk mit
zuarbeiten und die in neuerer Zeit fiir den geologischen Bau gewonnenen 
Tatsachen feststellen und verarbeiten zu diirfen. 

I. Randgebirge und Unterlage des Steinkohlengebirges. 

Das kohlenfiihrende Saar-Nahe-Gebiet hat nicht bloG seiner Ober
flachenform, sondern auch seiner Uranlage nach die Gestalt einer mulden
artigen Einsenkung. Zwischen dem kristallinen oder Urgebirgskern des 

*) Geologische Spezialkarte von Preu~en und den thiiringischen Staaten. 
Herausgegeben von der Kgl. Geolog. Landesanstalt u. Bergakademie, Berlin N 4, 
Invalidenstr.44. Kartenblatter: Bous-Ludweiler, Saarbriicken, Dudweiler, Saarlouis, 
Heusweiler, Friedrichstal, N eunkirchen, Hermeskeil, Losheim, Wad em, Wahlen, 
Lebach, Birkenfeld, Nohfelden, Freisen, Ottweiler, St. Wendel, Buhlenberg und 
Oberstein. - Die geologisch-mineralogische Literatur findet man in: von Dechen 
u. Rauff. Geol. u. mineral. Literatur der Rheinprovinz usw. Verhandlungen des 
naturhist. Vereins d. preu~. Rheinlande. Bonn 1887. 44. Bd. und E. Kaiser 
~benda, 1903. 54. Bd. 
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alten variscischen Gebirges (V ogesen, Schwarzwald, Odenwald, Erzgebirge 
usw.) und dem nach N vorgelagerten Faltungsgebiet devonischer Gesteine, 
dem Rheinischen Schiefergebirge, erstreckte sich vor der Faltung wahr
scheinlich noch ein breiter Streifen alter, vordevonischer Schiefer und 
anderer Schichtgesteine, etwa so, wie man es heute noch im Norden des 
Fichtelgebirges zwischen dem Gneis und dem Devon und Kulm sieht. 
Ihre Reste sind uns in den vordevonischen Schiefer- und Sericitgesteinen 
am SO-FuG des Taunus und seiner linksrheinischen Fortsetzung in den 
zum Teil archaischen, zum Teil auch wohl kambrischen und vielleicht 
sogar silurischen Schichten erhalten geblieben. 

Dieser Streifen vordevonischer Gesteine verschwand im Westen 
Deutschlands auf eine groGe Strecke in die Tiefe, indem sich, wohl im. 
AnschluG an die Faltung der devonischen und altkarbonischen Schichten, 
die Bildung einer SW - NO gerichteten grabenartigen Einsenkung zwischen 
ihnen und dem kristallinen Kern des variscischen Gebirges schloG. 

Als Reste des letzteren sehen wir heute im Siidosten die Urgebirgs
horste der V ogesen, des Schwarz- und Odenwaldes und des V orspessartes 
unter der jungern, meist permischen und triadischen Bedeckung hervortreten. 

1m Nordosten des Saar-Nahe-Gebietes tauchen aus der Sohle des 
Rotliegenden Schiefer und Quarzite auf, deren westlicher Teil von der 
Saar bis zum Hahnenbach dem Unterdevon angehort, deren ostlicher Teil 
bis zum Rhein und am Taunus jedoch alteren vordevonischen Gesteinen 
zugeschrieben werden muG. 

Die Begrenzung der Senke widerspricht der Form eines eigentlichen 
Beckens, d. h. einer ringsum von Erhebungen eingeschlossenen Vertiefung. 
Die Verteilung der Schichten an der Oberflache von der Saar bis zum 
Rhein und j enseits von ihnen bis zur Wetterau und zum V oge1sgebirge hat 
schon an und fiir sich das Aussehen eines Grabens, einer langen und 
schmalen Einsenkung. Keinerlei Grunde liegen vor, anzunehmen, daG 
diese Einsenkung sowohl an der Saar, wie an der Wetterau durch empor
tauchende altere, vordevonische und Urgebirgsgesteine quer zur Langs
erstreckung abgeschlossen sei. 1m Gegenteil sehen wir an den Querenden 
die Randgebirge der Senke nach auGen zuruckweichen und die Senkung 
sich somit verbreitern. Jiingere Schichten (Trias) legen sich auf die 
SW-NO streichenden Schichten des Karbons und Rotliegenden auf, 
reichen bis an deren Sockel auGerhalb der grabenartigen Einsenkung 
heran und erfiillen einerseits im Pariser Becken, andererseits in der mitte1-
deutschen Senkung (Franken und Thuringen) breite Vertiefungen und Ein
bruche in den Oberflachenformen am SchluG der palaolithischen Zeit. 

Wir sind hiernach zur Vermutung gezwungen, daG die grabenartige 
Einsenkung, die man heute nicht ganz mit Recht als Saar-Nahe-Becken be
zeichnet, sowohl im W als auch im 0 in noch grogere Becken ein-
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miindete oder zwischen diesen beiden Einbruchsbecken die Verbindung 
herstellte. Weiter drangt sich die Vermutung auf, da~ der Saar-Nahe
Wetterau-Graben sich erst in der j iingern Karbonzeit bildete und nicht so 
tief reichte, um das Karbonmeer im SW mit dem im NO zu verbinden. 
Marine und altere Ablagerungen des Karbons fehlen bis jetzt im ganzen 
Bereich. Da im SWan der Saar die altesten Schichten des Karbons be
kannt wurden, so kommt man zu del' V ermutung, da~ hier die Graben
senkung am tiefsten und dem Spiegel des tiltern Karbonmeeres am 
nachsten war. 

In der Gesamtheit ergibt sich also folgende V orstellung. In der 
alteren Karbonzeit, aber wesentlich am Schlu~ der Kulmzeit bildete sich 
im raumlichen Anschlu~ an die Faltung der kulmischen und devonischen 
Schichten am Rand der letzteren gegen die noch alteren Schichten, ver
mutlich langs eines alten schon friiher vorhandenen Bruch- und StOrungs
streifens, eine neue grabenartige Einsenkung, welche die beiden gro~en 
Becken des nordlichen Frankreichs mit Mitteldeutschland verband. Die 
starkere Senkung des Grabens fand im SW, also gegen das franzosische 
Becken zu statt. 

Die grabenartige Einsenkung erlangte im SW auch ihre grome Bl'eite. 
Sie kann heute im Saargebiet vom U rgebirge am V ogesenrand bis zum 
Devon etwa 70 km enoeichen, wahl'end diese Bl'eite nach NO zu in del' 
Wetterau auf 30-40 km hel'absinkt. Man wird die urspriingliche Bl'eite 
aber hoher veranschlagen miissen, da die he ute in Mulden und Sattel 
zusammengeschobenen Schichten bei ihrer urspriinglich wagerechten Ab
lagerung eine gl'o~ere Flache einnehmen mumen. Nach del' Verbl'eitung 
der Schichten, welche in ihr abgelagel't wurden, lag die Linie der gro~ten 
Tiefe (Synklinale) am Siidrand des Ausgehenden des heutigen Kohlen
gebirges und wahrscheinlich in der Nahe der heutigen Muldenlinie, welche 
das Tiefste der lothringisch-pfalzischen Trias bezeichnet. Man sieht dal'aus, 
wie innig del' Gebirgsbau der j iingern Schichten mit den V ol'gangen 
alterer geologischer Zeiten verknupft ist: vordevonisches Storungsgebict, 

karbonische Grabensenkung und Mulde, oberpermische Faltung und Ein
briiche, nachtl'iadische Muldung und StOrungen fallen raumlich annahernd 
zusammen. 

1. Randgebirge. 

Nach diesen allgemeinen Betrachtungen soIl die Beschaffenheit der 
Randgebirge und der Unterlage des Karbon-Rotliegenden naher erortert 
werden. 

Das Devon. Langs des nordwestlichen Randes treten die altesten 
Schichten des Unterdevon (das Gedinnien) als Unterlage des Rotliegenden 
auf, und zwar sind es von unten nach oben 
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1. Konglomerate an der Sohle des Devon, 

2. bunte Schiefer (Phyllite) mit Quarziten, 

3. Glimmersandsteine und Quarzite der Hermeskeilstufe mit Ton
schiefern, 

4. Quarzsandsteine oder Quarzite des Taunusquarzits, 

5. Tonschiefer der Hunsriickschiefer. 

Diese Schichten bilden stark gefaltete Mulden und Sattel und wurden, 
soweit sie Tonschiefer sind, noch einer meist diinnen Druckschieferung 
unterworfen, welche augenfalligere Spalt- und Ablosungsflachen bildet, als 
die Schichtung und in der Regel steiler steht als diese. 

Heute noch bildet das Devon eine iiber die nachkulmischen Ab
lagerungen emporragende Hochflache, die mit einem steilen Abfall gegen 
diese absetzt. Dieses Ufer mu~ jedoch in der jiingern Karbonzeit noch 
erheblich steiler gewesen sein, als spater, und die Bezeichnung "devonische 
Alpen" gerechtfertigt haben. Mehr als 90 v. H. der Schichtgesteine des 
Karbons und mehr als 50 v. H. derjenigen des Rotliegenden haben ihren 
Baustoff aus dies em Randgebirge bezogen *) und, wie wir sehen, mehr 
in der groben Form von Sand, Kies und Schotter, denn als feine Teilchen 
oder tonige Absatze abgelagert. Nicht durchweg waren es die Schicht
gesteine, welche den Stoff zum Aufbau der karbonischen Reihe hergaben, 
die bereits vor ihrer Ablagerung vollendete Gangquarzbildung im Devon 
beteiligte sich in hervorragendem Ma~e an der Bildung der Konglomerate 
und Sandsteine. Es ist hervorzuheben, da~ die Konglomerate des obern 
Rotliegenden an der oberen Nahe bei Oberstein (gefallenen Fels) ofters 
Gerolle mit Versteinerungen der Koblenzschichten (hoheres Unter-Devon) 
enthalten, welche heute in jener Gegend und weiter westlich gegen die 
Saar hin nicht mehr zutage treten. 

Die Lagerung des Devons gestaltet sich sehr einfach. Das Streichen 
bleibt durchweg N 50-55 0 O. Quer dazu beobachtet man eine gro~e 

Anzahl steiler Sattel und Mulden. vielfach in iiberkippter Lage, durchsetzt 
von zahlreichen streichenden StOrungen, Uberschiebungen usw. Es zeigt 
sich nach meinen Beobachtungen del' letzten Jahre, dail> del' nol'dliche 
Zug von Taunusquarzit, der z. B. das Saartal zwischen Mettlach und Serrig 
schneidet, in Form einer nach SO einfallenden iiberkippten Falte auf den 
Hunsriickschiefer hinaufgeschoben wurde. Querbriiche lassen sich mehrfach 
nachweisen und sind auf den neueren geologischen Spezialkarten auch 
verzeichnet. Im iibrigen spie1en sie hier im Devon zwischen Saar und 

*) Es soil damit i edoch keineswegs gesagt sein, dail> alle Quarzite und 
Schiefer der karbonischen Konglomerate und Sandsteine aus dem Devon und 
nicht auch aus alteren Schichten stammen, 
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Mosel nicht jene Rolle, we1che ihnen weiter ostlich gegen den Rhein und 
im Taunus zukommt. 

Das Urgebirge. Ein Uberblick iiber die Vorkommen von Urgebirge 
im SO des Saar - Nahe - Gebietes lam schlie~en, da~ der SO-Rand der 
Grabensenkung, der heute vom Buntsandstein bedeckt wird, noch iiber 
Pirmasenz hinaus gegen den Rhein zu geriickt war. Die vereinze1ten und 
mit einander nicht in sichtbarer Verbindung stehenden Vorkommen von 
vorkarbonischen . Gesteinen am Rand der V ogesen (Hart) gegen den 
tertiaren Einbruch des Rheintalgrabens lassen immerhin erkennen, da~ der 
Aufbau des siidostlichen Randgebirges und def nachsten Nachbarschaft 
des Karbons an der Saar gro~e .Ahnlichkeit mit dem Bau des kristallinen 
Odenwaldes und der Siidvogesen hatte. 

Von der Zaberner Senke ab nach N bis zum Abfall der Buntsand
steinvogesen (Hart) treten unter der Trias Gneise und Granite, von zahl
reichen Eruptivgesteinen gangartig durchsetzt, zutage, welche nach Che1ius 
in manchen Gesteinen des Odenwaldes ihre Wiederholung finden. Wie 
in den Siidvogesen liegen auf der uneben gestalteten, vielfach in friih
palaolithischer Zeit abradierten Oberflache spater gefaltete, palaolithische 
Schichtgesteine des Devons und Unterkarbons in den Siidvogesen und 
auch unter dem Buntsandstein der Nordvogesen (Neustadt a. H., Weiler 
bei Wei~enburg, Weiher bei Edenkoben). Ein Teil der Granite des 
Grundgebirges der Nordvogesen ist zweifellos jiingeren, vielleicht kar
bonischen Alters, ebenso auch gewisse Quarz- und Orthoklasporphyre, 
Kersantite, Minetten usw., welche in den palaolithischen Schiefern gang
und lagerartig auftreten. 

Aus der geringen Anteilnahme der Gneise, Granite und palaolithischen 
Massengesteine an der Zusammensetzung der Konglomerate und Sandsteine 
des Karbons und Rotliegenden (in ersterem weit geringer als in letzterem) 
darf vielleicht geschlossen werden, da~ das siidostliche Ufer oder Rand
gebirge der karbonischen Einsenkung weit weniger steil als das nordwest
liche war. Immerhin muil. betont werden, dail. wir die Zusammensetzung 
der Schichten der gro~en versunkenen und von jungpermischen und 
triadischen Ablagerungen iiberdeckten Siidosthalfte des Karbons und Rot
liegenden zwischen Saarbriicken und dem Ostrand der Nordvogesen iiber
haupt nicht kennen. 

2. Die Unterlage des Karbons und Rotliegenden. 

Man konnte die besondere Erorterung der mutmamichen Beschaffen
heit der Unterlage nach der Skizzierung der Randgebirge fiir iiberfliissig 
halten, weil die Annahme berechtigt erscheint, da~ die Randgebirge in 
jhrem bekannten Aufbau auch einen ~ro~en Teil des Socke~~ dt.:r Stein-
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kohlenformation bilden. Indes sind in neuerer Zeit euuge Tatsachen bc
kannt geworden, welche vermuten lassen, daG auGer Devon einerseits und 
Urgebirge andererseits dort eine Reihe von bisher im Gebiet unbekannten 
Gesteinen in der Tiefe auftreten. 

lch habe bereits hervorgehoben, daG weitaus der groGte Teil des 
Baustoffes der Konglomerate und Sandsteine aus dem Devon stammt. 
Das gilt jedoch nur in bedingter Weise, namlich nur dann, wenn die sie 
bildenden Quarzite und Tonschiefer nur im Devon vorkommen konnen. 
Wenn das nun auch fiir deren groGten Teil wohl zutreffen mag, wie uns 
der Aufbau des Unterdevon zeigt, so kann andererseits nicht gelcugnet 
werden, daG ein kleinerer Teil der Quarzite, besonders in der Mitte der 
Senke, und zwar in den Saarbrucker Schichten, nicht dem Unterdevon 
entstammen kann. Das gilt wahrscheinlich fiir gewisse grune, an griinlichem 
Glimmer (Serizit) reiche Quarzite; sicher gilt es aber fiir sehr glimmer
reiche Quarzite bis Glimmerschiefer, ferner fur die Kieselschiefer. 
Beide Gesteinsarten deuten auf das V orkommen vordevonischer Schichten 
im Untergrund. Die KieselschiefergeroIle setzen sich durch aIle Kon
glomerate von den tiefsten Saarbriicker Schichten bis zum unteren Rot
liegenden fort; im oberen Rotliegenden schein en sie zu fehlen, ihr U r
sprungsort war also wohl schon gegen SchluG des unteren Rotliegenden 
verdeckt. 

Nicht unberechtigt ist es, wenn man manchen, allerdings stark umge
wandelten (kaolinisierten), gebleichten Tonschiefern und Phylliten in den 
Konglomeraten ein vordevonisches Alter zuschreibt, wahrend man die 
dunkelgrauen und griinlichgrauen, oft etwas sandigen Tonschiefer im all
gemeinen dem Hunsriickschiefer zurechnen muG, der als ein breites Band 
dem Taunusquarzit im Siiden auf groGere Strecken im FluGgebiet der 
oberen Nahe vorgelagert ist. 

Die am starksten beteiligten Milchquarze konnen keinen Anhalt fiir 
den Bau des U ntergrundes geben, weil sie gangartig in allen geschichteten 
Gesteinen des Devons und V ordevons zu Hause sind. 

In jiingster Zeit sind auch Konglomerate aus den Saarbriicker 
Schichten in Lothringen bekannt geworden, welche reich an groGen 
Kornern eines frischen rotlichen Feldspates sind undauf das Vorkommen 
eines grobkornigen granitische n Gesteins schlieGen lassen. Sonst trifft 
man Spuren ahnlicher Gesteine erst in den fiozarmen mittleren Ottweiler 
Schichten, und zwar im Osten gegen die Blies und den Glan zu. Es sind 
kleine Gerolle von Granit, auch wohl von Gneis und porphyrischen Ge
steinen. Besonders haufig erscheinen diese in den Konglomeraten der 
Kuseler Schichten in der Umgebung des Hocherberges. Endlich treten 
granitische Arkosen in den Tholeyer Schichten, dem SchluG des unteren 
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Rotliegcnden, von der mittleren Prims bis iiber die obere Nahc zum 
unteren Glan hin auf. 

Aus der Verbreitung der Urgebirgsspuren im Karbon und Rotliegenden 
muB auf das Vorhandensein von granitischen und gneisartigen Ge
steinen im Untergrund des siidostlichen TeiJes der Senke geschlossen werden 
mit der Besonderheit, daB der nordostliche Teil reicher an ihnen ist als der 
siidwestliche. Wir sehen in Obereinstimmung damit, daB der Granit und 
Gneis im siidostlichen Randgebirge, also in den Nordvogesen klippenartig 
in das obere Rotliegende noch hineingeragt hat. 

Am N ordwestrand des unteren Rotliegenden tritt, zwischen vortriadi
schen Storungen eingeschlossen, ein 1 -2 km langer Riicken von vor
karbonischen Gesteinen riffartig am FuB der Quarzitkonglomerate vom 
Litermont bei Diippenweiler hervor. Die geologische Spezialaufnahme 
(BI. Wahlen) sah in dem Vorkommen eine Klippe von Hunsriickschiefer. 
Eine neuerliche Begehung hat mir jedoch gezeigt, daB diese Altersangabe 
nicht hinreichend begriindet ist. Es sind rote, rotgraue bis graue, meist 
dick und uneben spaltende Tonschiefer, die in einzelnen Lagen gewisse 
Ahnlichkeiten mit bunten Phylliten des Gedinnien und des V ordevon be
sitzen, in den meisten anderen aber mit Gesteinen des Unterdevons nichts 
zu tun haben, wie auch gewisse dem Kieselschiefer ahnliche Gesteine bezeugen. 
Nach SO zu legen sich hellgriine, phyllitische Gesteine bis feinschuppige 
Glimmerschiefer an, welche manchen alteren vordevonischen Taunusge
stein en ahneln. Am Siidostrand der Klippe, da wo sie an die abgesunkenen 
oberen Kuseler Schichten grenzt, tritt iiber den griinen Gesteinen ein 
dunkelgriines Konglomerat auf, in welchem ich Korallen fand. 

Die Deutung del' Schichten begegnet vielen Schwierigkeiten, da Ver
gleiche mit Schichten sicher bekannten Alters nicht durchftihrbar sind. Del' 
Hauptsache nach wird man sie aus der Devonreihe ausschlieBen und an
nehmen miissen, daB sie noch altere Schichtenreihen vertreten. Ahnlich
keiten mit der Ausbildung der tiefsten Schichten des Unterdevons in den 
Ardennen lassen die Wahrscheinlichkeit zu, daB das korallenfiihrende Kon
glome rat den Beginn des Unterdevons bilde und dem "Poudingue de 
Fepin" im Maastal nahe stehe. 1m ganzen ware das Vorhandensein vor
devonischer Schichten mit ungleichformiger Uberlagerung durch Unter
devon im Untergrund des Karbons wahrscheinlich gemacht. Ich will nicht 
unterlassen zu erwahnen, daB im siidwestlichen Weiterstreichen des Diippen
weiler V ordevons bei Alzingen in Lothringen unter dem oberen Rot
liegenden griingraue und violettrote Tonschiefer von steiler Stellung er
bohrt wurden, welche mit groBer Wahrscheinlichkeit den iiber dem vor
genannten Konglomerat gelagerten "bunten Phylliten" (schistes d'Oignies) 
angehoren und somit von einem Teil des Diippenweiler Vorkommens sich 
im Alter nicht weit entfernen. 
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Belege fur die Beschaffenheit des Untergrundes bildcn endlich dic 
Gesteinseinschlusse der in die Schichten des Karbons und Rotliegendcn 
eingepregten Eruptivgesteine. Ich habe schon fruher (1882) einzelne 
mineralisch besonders wichtige Veranderungen, die durch den eruptiven 
Glutflug an Kalksteinen, Schiefern usw. erzeugt wurden, beschrieben. In 
neuerer Zeit wurden nun in den grogen Steinbruchen am Remigiusberg 
bei Kusel eine Reihe von Einsehlussen ans Licht gebracht, welche Ein
blicke in die Unterlage gewahren. Es sind neben veranderten Schicht
gesteinen, die der unmittelbaren Unterlage des Eruptivlagers, den Kuseler 
Schichten entstammen, besonders kristalline Schiefer wie Hornblendeschiefer, 
granatreiche Gesteine, ferner feinkornige Granite, Gneise, diabasahnliche 
Gesteine usw. Ein Teil der Gesteine befindet sich in einem vorgeschrittenen 
Zersetzungszustand, der vornehmlich die farbigen Gemengteile, Augit, 
Hornblende usw. ergl'iffen hat und eine genaue Bestimmung oft unmog
lich macht. 

Fagt man die Tatsachen zusammen, die auf die Beschaffenheit des 
Untergl'undes einen Schlug zulassen, so ergibt sich, dag im Sudostflugel 
der Senke granitische und gneisartige Gesteine besonders in der nordlichen 
Erstreckung gegen die Pfalz vorwalten. An sie schliegen sich an oder es 
sind in sie eingebettet kristalline Schiefer, Granat- und Hornblendegesteine, 
Porphyre, Diabase usw. Weiter nach NW mogen die altesten Schicht
gesteine des Kambriums und Silurs, jedenfalls vordevonische Ablagerungen 
Platz greifen, und gegen das nordwestliche Randgebirge folgen Ablagerungen 
aus dem Beginn der Devonzeit. 

II. Steinkohlengebirge (Oberkarbon). 

Bis jetzt liegen keinerlei Anzeichen dafiir vor, dag das karbonische 
Meer in die neugebildete Senkung eingetreten sei. Man hat daher Ver
anlassung anzunehmen, dag dessen Ufer weiter im SW gegen die Mitte 
des nordfranzosischen Beckens gelegen haben und sein Spiegel die Senkung 
des Saar-Nahe-Gebietes nicht erreicht habe. Die Ablagerungen in der 
Senkung haben daher nach unserer heutigen Kenntnis ausschliemich die 
Eigensehaften von Land- und Siigwasserbildungen. Das driickt sich auch 
in den Gesteinen und mehr noeh in den Lebewesen aus, deren Spuren 
und Uberreste in ihnen vergraben sind. Groge EinfOrmigkeit in der Art 
der Ablagerungen bildet den Grundzug del' Schichten, vornehmlich in 
ihren tieferen und alteren Reihen. Konglomerate, Sandsteine und Schiefer
tone in haufigem und raschem Wechsel zeigen, dag flie~endes Wasser 
bestrebt war, von den emporl'agenden Ufel'- odel' Randgebirgen und 
Klippen den durch Zerfall der Gesteine entstandenen Schutt aufzunehmen, 
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als Schotter, Sand und Ton in die Niederungen zu fiihren und dort auf
zuhaufen. Wahrend nun die Tierwelt in dieser Landschaft und unter der 
Herrschaft der Wildbache und Uberschwemmungen eine gewisse Armut er
kennen la£t, sammelte sich in den flachen Niederungen und Siimpfen, be
giinstigt durch Kohlensaure reiche, feuchte und warme Luft, eine au£erordent
lich reiche Pflanzenwelt an, entwickelte sich in den iippigsten Formen und gab 
durch ihre Verwesung nach der Uberdeckung mit neuen Ablagerungen Anla£ 
zur Bildung jener zahlreichen, auch machtigen Kohlenfloze, welche den 
hohen wirtschaftlichen Wert der Steinkohlenformation ausmachen. 

Die ganze Reihe del' Schichten hat folgende Einteilung von oben 
nach unten erfahren: 

Obere 
ftozarme 

Abteilung. 

Untere 
ft(jzreiche 
Ahteilung. 

Obere Ottweiler Schichten (E. Weifl) (Breitenbacher Schichten 
v. Gumbel). Graue, selten rote Schiefertone, Sandsteine und 
Konglomerate. Breitenbacher oder Hausbrandftoz. 

Mittlere Ottweiler Schichten (E. Wei,B) (Hochener und Potz
berger Schichten v. G.). Rote und graue Sandsteine und 
Schiefertone, auch Konglomerate, untergeordnetKalkstein. 
Hirteler Fliiz. 

Un t ere 0 t t wei I e r S chi c h ten (Leaia-Schichten). Grunlich graue 
und rote Schiefertone und Sandsteine; im tieferen Teil mit 
Leaia Bantschiana (Schalenkrebs). 1m hoheren Teil der Han
gende Flozzug (Wahl- und Lummerschieder F16z). 

Obere Saarbrucker Schichten. Meist rote, auch graue Schiefer
tone und Sandsteine. An der Sohle das Holzer Konglomerat. 

j Mi ttlere Saarbtucker Schichten. Dunkelgraue Schiefertone, 
graue bis hellgraue Sandsteine und Konglomerate. Tonstein
banke. Hangende und liegende Flammkohlengruppe. 

I Untere Saarbrucker Schichten (St. Ingberter Schichten z. T.). 
Graue Schiefertone, Sandsteine und Konglomerate. Liegencler 
F15zzug oder Fettkohlengruppe. 

1m nachfolgenden sollen die sogenannten Schichtenreihen ihrem Alter 
nach besprochen werden. 

1. Untere Saarbriicker Schichten (Fettkohlengruppe). 

Die altesten Schichten des Saarbriicker Steinkohlengebirges werden 
uns in den Bohrlochern von St. Ingbert (Rischbach), Jagersfreude und Elvers
berg gezeigt. Sie weichen in der au£eren Beschaffenheit nur wenig von 
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denjenigen Gesteinen ab, weIche die untern Saarbriicker Schichten In 

hoheren, durch den Bergbau bekannten Reihen zelgen. Durchweg sind es 
Konglomerate, Sandsteine und Schiefertone. 

Die Konglomerate besitzen fast ausnahmslos eme graue bis hell
graue Farbe, je nach dem geringern oder grof1ern Gehalt an weif1em 
Kaolin; nur vereinzelt treten rotbraune Farben in ihnen auf. Die Grof1e 
der Gerolle iibersteigt selten 5 cm; sie bestehen meist aus Quarz, wie 
er in weif1er oder grauer F arbe als Gangausfiillung im Devon und 
V ordevon die Schichten durchsetzt. Nachstdem tritt ein feinkorniger 
Quarzit von grauer, gelblichgrauer oder hellgrauer Farbe als Geroll auf; 
er diirfte den Quarzitschichten des Devons und V ordevons entstammen. 
In den meisten Fallen zeigen die Quarzit- und Quarzgerolle nicht 
die glitzernde, von spater ausgeschiedenem Quarz herriihrende Ober
flache, wie man sie im Buntsandstein oder in manchen Rotliegenden-Konglo
meraten beobachtet. Ihre Auf1enflache ist glatt und gut gerundet. Sie 
miissen einen langen Weg zuriickgelegt haben. Nicht selten beobachtet 
man auf den Auf1enflachen der Quarzit- und Quarzgerolle Vertiefungen, 
Locher von rauher Wandung und unregelmaf1iger eckiger Form, weIche 
sich als Schlag- oder Druckflecken bezeichnen lassen. Daf1 sie, wie 
M. Kliver meint*), eine Wirkung von Vergletscherung sind, muf1 be
zweifelt werden. 

Untergeordnet treten graue und hellgraue glimmerigsandige Ton
schiefer oder schiefrige Quarzite, ferner reine Tonschiefer und reine Phyllite 
als Gerolle von flacher Form auf. Der geringe Widerstand dieser Gesteine 
gegen Abschleifung macht ihre Gerollnatur auffalliger als bei Quarz und 
Quarzit. Man wird ihren Ursprungsort (Anstehendes) in weit geringerer 
Entfernung von ihrem Auftreten als Geroll suchen diirfen, als dies bei den 
harten Gesteinen der Fall ist. Die Phyllite sind vielfach zu einem weichen 
kaolinischen Mineral umgewandelt und haben wohl auch einen grof:,en 
T eil desselben gebildet. 

Kieselschiefer fehlt selten in den Konglomeraten und Sandsteinen, 
erlangt aber keine wesentliche Bedeutung. 

Wahrend in den hoheren Konglomeraten und Sandsteinen kein Be
standteil des U rgebirges bisher mit Sicherheit nachgewiesen wurde und 
der hier auftretende Kaolin wohl meist von zersetzten Phylliten herriihrt, 
zeigen sich in den tiefern Schichten der Stufe ziemlich gleichmassig in allen 
den drei erwahnten Bohrgebieten sehr kaolinreiche, an Schieferbeimen
gungen arme oder davon freie Konglomerate und Sandsteine, weiche un
zweifelhaft aus kristallinen Urgebirgs- oder aus Massengesteinen herriihren. 

*) Zeitschr. fur Berg-, HiHten- und Salinenwesen 1892. S. 477. 
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In man chen Fallen konnte F eldspat, in del' Bohrung Jagersfreude bei 
1 :323 m Tiefe auch granitisches Gestein erkannt werden, und in einigen 
Konglomeraten (Bohrung Elversberg I, Teufe 266-276 und 410-419 m) 
treten gro:Gere Brocken eines aus Feldspat und Quarz bestehenden stark 
zersetzten Gesteins als Gerolle auf. Es unterliegt keinem Zweifel, da:G die 
tiefem Schichten der untern Saarbriicker Stufe ihren Baustoff aus dem 
U rgebirge entnommen haben und dag manche von ihnen umgelagerten 
granitischen Verwitterungsgrus oder Arkosen darstellen. 

Man zahlt in. den durch Bergbau bekannten hoheren Schichten (Rot
heller und Sulzbacher F16zgruppe) mehr als ein Dutzend machtiger Kon
glomeratlagen. Nach der Tiefe scheinen sie noch an Machtigkeit und Zahl 
zuzunehmen. 

Die Sandsteine gewahren in del' Zusammensetzung dasselbe Bild 
Wle die Konglomerate. 

Das Bindemittel der beiden wird bei den tieferen arkosigen Schichten 
meist von Kaolin und bei den hoheren von Tonschiefermasse gebildet; die 
ersteren besitzen nur eine geringe, die letzteren eine ziemlich gro:Ge 
F estigkeit. 

Glimmer tritt in den Konglomeraten in sehr kleinen Blattchen und 
auf Schichtflachen auf, ohne indes eine wesentliche Bedeutung zu erlangen. 
Es scheint, da:G er in den arkosigen Gesteinen weniger haufig ist als in den 
viel Schiefermasse enthaltenden. 

In man chen Sandsteinen und Konglomeraten der tieferen Reihe trifft 
man ein gelbes Karbonat als eine Art Bindemittel an, aber auch in Gangen 
und Adem (Bohrung Elversberg I 437 m, 475 m, Bohrung Elversberg II 
181 m, 673-703 m usw.). Das Karbonat fiihrt nach A. Schwager neben 
kohlensaurem Kalk noch Magnesia und etwas Eisen*). 

Wie zwischen Konglomeraten und Sandsteinen alle moglichen Uber
gange vorhanden sind, so besteht auch von den Sandsteinen zu den reinen 
Schiefertonen durch abnehmenden Sand (Quarz-) Gehalt eine fortlaufende 
Gesteinsreihe. Die Schiefertone zeigen meist dunkle, schwarze, graue auch 
gelblich graue, seltener griine Farben, lassen oft Glimmerschiippchen in ihren 
sandigen, matt schimmernden Abarten erkennen und neigen, durch ihre feine 
Spaltung mit veranlasst, an der Luft ziemlich rasch zum Zerfall, nirgends 
erreichen sie die Festigkeit der unterkarbonischen und devonischen Ton
schiefer. Auch deren Quarztriimmer fehlen ihnen. 

Wie in manchen Sandsteinen und Konglomeraten Kohle teils in diinnen 

*) Vergl. v. Ammon. Die Steinkohlenformation in cler bayrischen Rheinpfalz. 
ErW.uterungen Zll Blatt Zweibriicken. Miinchen 1903, 66. 
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Lagen, teils als verkohltes Holz auftritt, so schlie~en die Schiefertone auch 
Kohlenstreifen in sich oder sie gehen durch Aufnahme von fein verteilter 
Kohle in Brandschiefer iiber. Sie fiihren in del' Regel schon erhaltene 
Pflanzenabdriicke. 

Die Machtigkeit der einzelnen Konglomerat-, Sandstein- oder Schiefer
tonschicht wechselt im Streichen sehr bedeutend und selten la~t sich 
eine soIche durch das ganze Gebiet hindurch verfolgen. Die sandigen 
Schichten keilen sich auf kurze Strecken oft aus, schw~llen an oder er
scheinen neu und bieten wie auch die F16zverhaltnisse ziemlich wechsel
volle Bilder. 

Ein bezeichnendes, wenn auch sehr untergeordnetes Glied der Schichten
reihe sind die Tonsteine, die in mehreren Banken in dieser und der 
nachstjiingeren Schichtenreihe vorkommen*). Es sind dichte, meist 
muschelig brechende, rhomboedrisch ziemlich regelma~ig zerfallende 
Gesteine von wei~er, griinlicher, gelblichgrauer, grauer bis dunkelgrauer 
Farbe, z. T. ohne Schichtung, z. T. auch feingeschichtet oder gebandert. 
Auf den Kluftflachen scheidet sich an der Luft oft etwas Brauneisenerz aus. 
Die dunkle Farbe hangt von dem Gehalt an kohligen TeiIchen oder, wenn 
gelb, von Eisenerz abo Die Hauptmasse des Gesteins stellt sich als eine 
nur mikroskopisch erkennbare Anhaufung von Kaolinschiippchen oder 
Kristallchen dar, in weich en Quarzbruchstiicke und mitunter auch 
F eldspat und noch seltener Glimmerreste, auch undurchsichtiges Eisenerz 
liegen. 

Nehmen die Tonsteine gro~ere Mengen an Quarzsand auf, so werden 
sie unrein, zeigen Schichtung und konnen in Sandsteine iibergehen. 
Au~erlich ahneln manche Tonsteine dem Toneisenstein oder auch fein
sandigen quarzreichen Schiefertonen. 

Eine Reihe von Analysen bestatigen, da~ man es in den Tonsteinen 
mit einem durch Quarzsand mehr oder minder verunreinigten Kaolin zu 
tun hat, dem geringe Mengen von Feldspat oder auch Kalk- oder auch 
Magnesiakarbonat beigemengt sein konnen. Ihrer Herkunft nach diirften 
sie den feinsten Schlammabsatz aus zersetzten sauren Eruptivgesteinen 
(Quarz- und Felsitporphyren, Graniten usw.) darstellen. Gegen die Ent
stehung aus basischen Gesteinen, etwa aus Melaphyren oder Diabasen, wie 
M. Kliver**) und von Ammon meinen (a. a. 0.), spricht das Fehlen oder 
die geringen Mengen von Eisenoxyden, Magnesia, Kalk und Natron. Die 
Analysen ergaben: 

*) Schmitz-Dumont, W. u. G. Die SaarbrUcker Tonsteine. Tonindustrie
Ztg. 18. 1894. 871. - v. Ammon nach A. Schwager und Pfaff, a. a. O. 40. 

**) Zeitschr. f. Berg-, Hiltten- uud Salinenwesen 1892, S. 476. 
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18 Das Saarbriicker Steinkohlengebirge. 

In der unteren Stufe del' Saarbriicker Schichten zahlt man im \Vesten 
3 und von der Grube Heinitz ab nach Osten ortlich 4 Tonsteine. 1m 
FlOz 11 der unteren Saarbrucker Stufe bildet auf grofle Strecken ein Ton
stein ein von 0, 1 ~~ m bis 1,56 m anwachsendes Mittel; in der Grube 
Dudweiler tritt zwischen FlOz 19a und 20 0,15 m Tonstein auf, welcher 
mit demjenigen unter Floz 23 der Grube St. Ingbert fiir gleichalterig ange
sehen wird. 

Zu den untergeordneten Gesteinen der Reihe gehoren noch die 
in Nieren und Knollen, oft auch in dunnen Schichten erscheinenden Ton
e i sen s t e i n e (Sphaerosiderit, Spateisenstein), welche friiher verhiittet wurden. 
Sie treten als Nieren nur im Hangenden der Floze in Schiefertonen auf 
und fiihren im Innern auf den kluftfOrmigen Hohlraumen oft Kristalle von 
Kalk-, Eisen-, Bitterspat, Zinkblende, Bleiglanz, Kupfer-, Schwefel- und 
Haarkies (Millerit). Nach A. Schwager *) enthalt eine Toneisensteinknolle 
aus dem neuen Schacht (Rothell) der Grube St. Ingbert Fe C 0 3 = 69,48 v. H., 
Mg C 0 3 = 7,70 v. H., Ca C 0 3 = 1,57 v. H., Mn C 0 3 = 2,53, Gangart 
18,72 v. H. W. und G. Schmitz-Dumont fanden in einem Toneisenstein 
vom Schmalwieser Wald bei Wellesweiler Kieselsaure 16,75, Tonerde 8,21, 
Eisenoxyd 32,05, Manganoxydul 1,80, Magnesia 8,30, Kalk 1,50, Kali 1,02, 
Gliihverlust (Kohlensaure, Wasser usw. 30,52 v. H.). 

In den iiber Tage und durch Bergbau bekannten tiefen Schichten 
der Fettkohlenreihe erstreckt sich von Kolonie Neuweiler nach Nordost bis 
iiber den St. Ingberter Stollen hinaus, wo es mit dem Floz in Beriihrung 
tritt, bis in die Gegend nordlich von Spiesen ein El'uptivgestein, 
welches ofters die auflere Form einer gleichfOrmigen, etwa 5 m machtigen 
Einlagerung besitzt und daher vielfach als Grundlage fiir weitere Altel's
berechnungen gedient hat. Die Gleichformigkeit der Lagerung auf eine 
Strecke von nahezu 8 km ist jedoch nur scheinbar, tatsachlichdurch
schneidet das eruptive Lager die Schichten mitunter auch schief und gang
artig, wie schon E. Weifl und v. Giimbel erkannt haben. Zudem haben 
die neueren Tagesaufschliisse an der Lehmgrube in Elversberg, VOl' aHem 
aber die Aufschliisse im Heinitzstollen nach den profilarischen Aufnahmen 
des Markscheiders Guckeisen in Heinitz gelehrt, dafl del' Melaphyl' in die 
Kohlenfloze nach deren Ablagerung eingedrungen ist und T eile derselben 
umschlossen hat. Ein derartiges Auftreten ist in der Fig. 1 wiedergegeben; 
sie bedarf keiner besonderen Erlauterung. 

Der Melaphyr stellt also eine in die Schichten eingepreflte (intrusive;, 
nicht eine lavaartig iiber sie wahrend ihrer Bildung hinausgeflossene 
eruptive Masse dar, we1che das Nebengestein durch Hitzewirkung ver-

*) Siehe L. v. Ammon, Die Steinkohlenformation in der bayrischen Rhein
pfalz. Erlauterungen zu Bl. Zweibrlicken. Munchen 1903,40. 
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andert, d. h. die Kohle verkokt hat. Dieses Verhaltnis zum Nebengestein 
kehrt im Nahegebiet an sehr vielen Orten bei scheinbar lagerartigen 
Eruptivgesteinen wieder und ist vie1fach bereits beschrieben worden. *) 

Das rotliche, violette oder hellgraue Gestein besteht nach den Unter
suchungen von Laspeyres **) und Pfaff***) aus einem feinkornigen, sehr 
zersetzten Gemenge von Feldspat in divergentstrahliger Anordnung und 
farbigen, in Chlorit und Serpentin umgewandelten Gemengteilen, die im 
wesentlichen wohl von Augit, moglicherweise aber auch von Olivin her
riihren. Dazu kommt etwas dunkler Glimmer (Biotit). Ais nachtragliche 
Bildung hat man nach L. v. Ammon den z. T. reichlich vertretenen Quarz 

Fig. 1. 

aufzufassen. Diese Zusammensetzung spricht fiir em en etwas zum por
phyrischen Gefiige neigenden Me1aphyr, wie er im oberen Nahegebiet 
an zahlreichen anderen Stellen vorkommt. 

Uber die Beschaffenheit der Kohlenfloze wird von anderer Seite be
richtet werden. 

Nur wenige Zeugen der Tierwelt sind erhalten geblieben. Das Fehlen 
von Meeresablagerungen und die geringe Wahrscheinlichkeit, dag Reste 
von Landtieren in die Ablagerungen eines Sumpfes und Siigwasserbeckens 
gelangen, miissen dafiir zur Erklarung dienen. Weiter sind die Sandsteine 
und Konglomerate auch nicht geeignet, organische Reste in deutlicher 
Erhaltung zu iiberliefern. Nur in den Schiefertonen konnten sich ihres 
kleinen Kornes wegen die Feinheiten tierischen oder pflanzlichen Gefiiges 
erhalten, und in ihnen sind auch tatsachlich einige Tierreste gefunden 
worden. Es sind wesentlich Insekten (Orthopteren und Neuropteren) und 
zwar nach M. Kliver t) die Gattungen Troxites, Blattina, Dictyoneura und 

*) Vergl. ErHiuterungen zu den Blattern St. Wendel, Ottweiler, Nohfelden, 
Birkenfe1d, Freisen, Oberstein usw. Berlin, Geol. Landesanstalt 1894, 1898. 

**) Verh. des naturhistorischen Vereins fUr Rheinland-W estfalen. 50. Jahrg. 
Bonn 1893, 47. 

***) L. v. Ammon, a. a. O. 47. 
t) Palaeontographica. Herausgegeben von \V. Duncker und K. A. Zittel. 

Kassel 1883, Bd. 29, S. 264. 

2* 
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Termes, femer em krebsartiges Tier Arthropleura armata (Halde des 
Richardschachtes der Grube Dudweiler). In dem Bohrloch Wellesweiler 
wurden in 420 m Tiefe Muschelschalen von Anthracosia gefunden. 

Aus der Darstellung der Gesteinsverhaltnisse geht ihre Einformigkeit 
und der Mangel an bezeichnenden Schichten in dieser Stufe hervor. 
Gegeniiber den nachsthoheren mittleren Saarbriicker Schichten bestehen 
wesentliche Unterschiede in der Gesteinsbeschaffenheit ebenfalls nicht. Die 
Trennung der beiden Schichtenreihen entbehrt also besonders kenn
zeichnender Merkmale und wird im wesentlichen nur durch die Flozfiihrung 
bedingt, auf weIche an anderer Stelle eingegangen wird. 

Die unteren Saarbriicker Schichten umfassen im allgemeinen die
jenigen Schichten, weIche die gasreichen, zur Verkokung geeigneten, sog. 
Fettkohlen einschliegen und durch ein machtiges flozarmes Mittel von den 
Flammkohlen getrennt sind. Auf der geologischen Spezialkarte von E. W eig~ 
1875, wurde die obere Grenze der unteren Saarbriicker Schichten mit dem 
Floz 3 der Gruben Sulzbach und Dudweiler oder F16z 2 der Grube Alten
wald dergestalt gezogen, dag das dariiber folgende Konglomerat den Beginn 
der mittleren Stufe darstellt. Damit ware die obere Grenze leidlich fest
gelegt. Die untere Grenze ist jedoch keineswegs bestimmt, da die ganze 
Schichtenreihe petrographisch und pflanzlich eine ziemlich einheitliche Be
schaffenheit zeigt. Nur in dem Ursprung der Bestandmassen der Sandsteine 
und Konglomerate lassen sich einige Verschiedenheiten von oben nach 
unten erkennen. 

Mit Beriicksichtigung der F16z- und Gesteinsverhaltnisse kann man 
mit C. W. v. Giimbel *) folgende Gliederung der Schichten von oben nach 
unten erkennen. 

Devonische 
Bestandmassen 
der Sandsteine 

und 
Konglomerate 

Sulzbacher oder nordliche Flozgruppe, eigent
liche Fettkohlengruppe der Gruben Dudweiler, 
Sulzbach, St. Ingbert, Altenwald, Konig und 
W ellesweiler, mit 17-20 bauwiirdigen F16zen und 
3 Tonsteinlagen. Rd. 600 m machtig im Westen. 

Rotheller oder siidliche F16zgruppe im St. Ingberter 
Stollen und in den Bohrungen Elversberg lund 
wahrscheinlich auch in Bohrung Jagersfreude er
schlossen; mit 20 nur z. T. bauwiirdigen F16zen 
und einem Lagergang von Melaphyr; ungefci.hr 
240 m. Von der hangenden Stufe pflanzlich **) 
nicht unterschieden und durch ein gegen 100 m 
machtiges flozleeres Mittel von ihr getrennt. 

*) Geologie von Bayern. II. Kassel 1894, 950. 
**) Zeitschr. f. pro Geologie, 1896, 171; vergl. Dr. Stur, Verhandl. geol. 

Reichsanstalt, Wien, 1875, 155. 
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Devonische 
und Urgebirgs
Bestandmassen 
der Sandsteine 

und 
Konglomerate 

St. Ingberter FlOzgruppe in dem Rothell- (Risch
bach-) schacht und nordlichen Querschlag, z. T. 
in den Bohrungen Elversberg II und lund Jagers
freude; vorwiegend kaolinische Sandsteine und 
Konglomerate, wenig Schiefertone: Mehr als 
800 m machtig. 

Da fiir die Gleichstellung der Schichten bei dem Mangel an bezeich
nenden Tierversteinerungen nur die Pflanzenfiihrung inbetracht kommen 
kann, und da diese in den tiefsten Schichten des Rothellschachtes keine 
wesentlichen Verschiedenheiten gegeniiber den hoheren F16z- oder Schichten
gruppen zeigt, so muG nach dem bisherigen Standpunkt unserer Kenntnis 
gefolgert werden, daG die bis jetzt bekannten tiefsten Schichten des Saar
gebietes keinerlei Anzeichen einer noch alteren, etwa der Waldenburger, 
Stufe fiihren, vielmehr samt und sonders noch zur unteren Saarbriicker 
Stufe zu rechnen sind. Ob bei der nach der Tiefe sich scheinbar steigernden 
sandigen und konglomeratischen Entwicklung iiberhaupt noch auf weitere 
Steinkohlenfloze in groGerer Tiefe gehofft werden darf und nicht viel
mehr an eine nahe, vielleicht granitische Unterlage gedacht werden muG, 
steht dahin. 

Die Verbreitung der unteren Saarbriicker Schichten beschrankt 
sich auf einen schmalen Streifen langs des siidostlichen Randes des Aus
gehenden. Dadurch, daG der Pfalzer Sattel in seiner Fortsetzung nach 
Siidwest iiber Neunkirchen nach Saarbriicken von einer streckenweise seiner 
Axe folgenden Verwerfung, dem siidlichen Hauptsprung, cler Lange nach 
durchgeschnitten wird und sein Siidostfliigel in die Tiefe gesunken und 
von Buntsandstein iiberdeckt ist, treten die altesten Schichten des Saar
briicker Karbons im N ordwestfliigel des Sattels am hochsten hervor und 
zutage. 

Rechnet man die Bexbacher F16ze den oberen Fettkohlen zu, eine 
Ansicht, der man sich nunmehr im Gegensatz zu C. W. v. Giimbel 
bayerischerseits anzuschlieGen scheint *), so erstreckt sich iiber Tage die 
untere Saarbriicker Stufe in ihrer obersten oder Sulzbacher Gruppe von 
der Grube Bexbach ab nach Siidwest bis nach Dudweiler. Siidlich dieses 
Ortes macht der Nordwestfliigel eine Drehung nach Siiden und bringt die 
mittleren Saarbriicker Schichten in Beriihrung mit der genannten Storung 
und damit auch zum Verwurf. **) Neuere Aufschliisse bei der Burbacher 
Hiitte fiihrten zu dem Ergebnis, daG die dort in geringer Tiefe auftretenden 
und zutage ausgehenden F16ze der F ettkohlengruppe angehoren. Damit 

*) L. v. Ammon, a. a. O. 68. 
**) Die Fettkohlen wurden hier III der Tiefe von 400-800 m durch das 

Jagersfreuder Bohrloch nachgewiesen. 
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ware durch den westnordwestlich verlaufenden Saarsprung ein Emporheben 
der unteren Saarbriicker Schichten verursacht worden. Unter Tage werden 
neuerdings die F1aze des nardlichen Teiles von Klein-Rosseln mit gro~er 

Wahrscheinlichkeit in die Fettkohlengruppe versetzt. Man will sie auch 
weiter siidastlich bei FOl'bach durch eine Bohrung im Felde der Grube 
Klein-Rosseln und vielleicht bei Merlenbach angeschnitten haben. Wenn 
auch die Gleichstellung dieser neuerdings aufgeschlossenen Schichtenreihen 
nach in mancher Beziehung einer Nachpriifung bedarf, .so scheint es doch 
sichel', da~ die Verbreitung der Fettkohlengruppe unter Tage sich an die 
Verlangerung des Siidrandes des Ausgehenden halt. 

Die Verbreitung der Rotheller F16zgruppe ist au~erhalb des St. Ingberter 
Stollens und des dortigen Tiefbaues nur noch in den obersten Teilen der 
Grube Heinitz bekannt. Ihl'e Weitel'erstreckung wird wohl vorerst noch 
ungewi~ bleiben, da ihre F16zverhaltnisse nicht zur Anlage eines neuen 
Grubenbetriebes ermutigen. 1m iibrigen ist ihre mutmamiche Ausdehnung 
durch die Verbreitung und Lagerung in der Sulzbacher Grube annahernd 
gegeben. 

Herr Prof. Potonie hatte die Freundlichkeit, nachfolgende "Ubersicht 
iiber die wesentlichsten Pflanzenformen der Fettkohlengruppe" zur Verfiigung 
zu stellen. 

F ettkohlengruppe. 
Archaeopteriden s. *) 

Rhacopteris (neue Art) s. s. 

Sphenopteriden s. h. 
Palmatopteris furcata h. 
Ovopteris-Arten, besonders O. crist at a v. 
Sphenopteris Sauveuri } 

" trifoliolata h. 
Alloiopteris Sternbergi s. 

" coralloides s. 
" quercifolia s. s. (bisher nur in den tiefsten Schichten). 

Mariopteris muricata (einschl. nervosa) h. 

Pecopteriden nicht so zahlreich wie spater. 
Pecopteris pennaeformis h. 

" plumosa s.h. 
" acu tao 

Alethopteris lonchitica h. 
" Grandini S. 

Desmopteris longifolia S. 

Lonchopteris Defrancei s. 

*) Es bedeutet: S. S. = sehr selten. 
s. = selten bis zerstreut. 
V. = verbreitet. 
h. = haufig. 

S. h. = sehr haufig. 
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Neuropteriden s. h. 
N europteris tenuifolia s. h. 

Scheuchzeri h. 
heterophylla h. 
gigantea h. 

Lin opteris neuropteroides s. h. 
Cyclopteris adiantopteris s. s. 

Megaphyton Goldenbergi. 

Caulopteris. 

Sphenophyllaceen zahlreich. 
Sp henophyllum cuneifolium s. h. 

" majus h. 
" myriophyllum s. h. 

Calamariaceen \\ie Stylocalamites Suckowi usw. 
Annularia radiata h. 

" pseudostellata h. 

" 
stellata? 

Cingularia typica h. 

Lepidodendraceen s. h. 

s. h. 

Lepidodendron dichotomum und obovatum s. h. 
" rimosum s. 

Lepidophloios macrolepidotus s. 
(auch Halonia-Zustand von Lepidophloios). 

Bothrodendraceen s. 
Bothrodendron s. 
Asolanus camptotaenia s. 

Eusigillarien*) s.h., so u. a.: 
Sigillaria mamillaris s. h. 

" 
" 
" 

scutellata. 
rugosa. 
euxina. 

(Die unterirdischen Teile der Lepidod. u. Sigill., die Stigmarien, s. h.). 

Lepidophyllum thuoides (== Lepidophyllum Waldenburgense) s. 
Jordania und andere Samen. 
Cordaiten s. h. 

2. Mittlere Saarbriicker Schichten (Flammenkohlengruppe). 

Durch zahlreiche und ausgedehnte Bergbaue wird diese bergtechnisch 
wichtigste Schichtenstufe in wiinschenswerter Weise aufgeschlossen. Ihre 
Gesteine unterscheiden sich nur unbedeutend von der vorhergehenden 
Reihe und bestehen zum wesentlichen T eil aus Konglomeraten, Sand
steinen und Schiefertonen; dazu kommen als untergeordnete aber mitunter 
recht bezeichnende Glieder noch Tonsteine und Eisensteine. 

*) Die Angaben tiber Sigillarien oben und in den folgenden Listen nach 
Dr. W. Koehne. 
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Hervorgehoben muJ3 werden, daJ3 Sandsteine und Konglomerate in 
der mittlern Stufe nicht so haufig und machtig sind, als in den untern 
Saarbriicker Schichten. Die Erscheinung schliem sich aufs engste an das 
Verhalten der letztgenannten nach der Tiefe an. 

Die Beschaffenheit der K 0 n g 1 0 mer ate, d. h. der sie zusammensetzenden 
Gerolle, weist auf ihre Herkunft aus dem Schiefergebirge des Unterdevons 
und der unmitte1bar vorausgegangenen Schichten hin. Es sind meist 
Gangquarze von weiJ3er und grauer Farbe, graue, hellgraue, rot1ich- bis 
gelblichgraue, zum Teil glimmerige Quarzite, graue bis dunke1graue 
Tonschiefer, ge1be und griinliche Phyllite, sericitreiche glimmerige Quarzite, 
Schiefer, endlich der Menge nach untergeordnet, aber deutlich auffallend 
Kiese1schiefer. Manche phyllitische Beimengungen sind kaolinisiert und 
geben dadurch AnlaJ3 zu glauben, man habe Reste von Fe1dspat vor sich. 
U rgebirgsbestandteile, sei es als F eldspat, sei es als Gerolle von Granit 
oder Gneis, wurden in den mittlern Saarbriicker Schichten ostlich der Saar 
noch nicht nachgewiesen. 

Der Schacht Merlenbach und der Querschlag ins Hangende im 
Schacht VI der Grube Spittel (Lothringen) hat ein hellgraues Konglomerat 
erschlossen, dessen Gerolle neben vorwaltendem Quarz, Quarzit, quarzigen 
Schiefern und Kieselschiefer noch zahlreiche bis erbsengroJ3e Korner eines 
friiher bla:i3rotlichen Fe1dspates fiihren. Die SteHung dieses Konglomerates 
kann nicht ganz sicher angegeben werden. Unter Beriicksichtigung der 
benachbarten Flozverhaltnisse und der darin vorhandenen Pflanzen halte 
ich ihre Zugehorigkeit zu der tiefern Flammkohlengruppe fiir wahrschein
lich, und es erscheint nicht ganz ausgeschlossen, daJ3 das Konglomerat dem 
flozarmen Mittel im Liegenden der genannten Schichtengruppe nahesteht. In 
einigen Fallen sind auch anderwarts in Lothringen derartige fe1dspat
fiihrende Konglomerate in der mittleren Saarbriicker Stufe erbohrt worden. 
Sie scheinen sich auf die siidlichen Randgebiete der Senke zu beschranken, 
was im Einklang mit der Annahme stiinde, daJ3 hier das Urgebirge die 
Sohle des Oberkarbons bilde. 

Gerolle mit Eindriicken (Druckflecken) fehien auch hier nicht. Als 
Bindemittel der Konglomerate und Sandsteine tritt meist ein schiefer
ahnliches feines Zerreibsel auf, welches dem Gesteine indes keine gute 
Bindung zu verleihen vermag. Nur selten werden daher die Gesteine zu 
Bausteinen verwandt. 

Die Schiefertone sind, wie in der vorigen Stufe, mit den Sandsteinen 
durch Aufnahme von Sand in allen Ubergangsgraden eng verbunden, meist 
dunkelgrau, reich an Pflanzenresten, im rein en sandarmen Zustand diinn
schichtig, auf den Schnittflachen sehr schwach schimmernd und im Quer
bruch stets matt. Beim Verwittern werden die Schiefertone heller, nehmen 
gelbe und rotliche Farben an und geben einen sehr tonigen Boden. 
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Wenn auch manche Schiefertone eine grog ere F estigkeit erlangen, in 

ihrer mikroskopischen und augeren Beschaffenheit manchen altern Ton
schiefern sehr ahnlich werden, wie sie Ihnen ja auch in ihrer Entstehung 
nahe stehen, so unterscheiden sie sich doch auf den ersten Blick von den 
echten Tonschiefern durch ihre geringe Harte und ihren raschen Zerfall 
an der Luft. Sie sind auch nicht wie diese verwendbar. Die bei
gemengten feinen kohligen T eilchen konnen sich in manchen schwarzen 
Schiefertonen so steigern, dag sie in Brandschiefer iibergehen. Auch 
Bitumen reichert sich in ihnen an. 

1ch habe bereits darauf hingewiesen, dag die groben Ablagerungen, 
Konglomerate und Sandsteine in den Saarbriicker Schichten nach oben 
mehr und mehr zuriicktreten und mehr oder minder sandigen Schiefertonen 
Platz machen. 

Neben den weitaus vorherrschenden grauen Farben der Schichten 
treten mitunter rotbraune, rote und violette als sogenanntes rates Gebirge 
auf. Man findet es in manchen flozarmen Schichten, in Sandsteinen und 
Konglomeraten, aber auch in unmittelbarer Nahe von Kohlenflozen, ohne 
dag es an bestimmte Schichten gebunden ware oder in Ihnen auf langere 
Erstreckung anhielte. 1m Saarntollen in der Grube Von der Heydt, in 
dem 1tzenplitzschacht der Grube Reden und an anderen Orten tritt die 
rote Farbung in grogerer Erstreckung mitten im grauen Gebirge auf. 
Zumeist wird sie durch Roteisenerz erzeugt, welcher auch in Lagern 
vorkommt (bei Gersweiler, Jagersfreude usw.), in anderen Fallen erstreckt 
sie sich auf die Nachbarschaft des iiberlagernden Buntsandsteins, in wieder 
anderen scheint sie mit einer starken Zerkliiftung in Verbindung zu stehen, 
und also, wie im vorhergehenden Fall, auf nachtraglicher (sekundarer) 
Zufuhr von Roteisenerz zu beruhen. 

Die Tonsteine dieser Stufe verteilen sich wesentlich auf zwei 
Hohenlagen, 1. den unteren, z. B. in Grube Jagersfreude iiber FlOz 5, im 
Liegenden von FlOz Cacilie und Auerswald links der Saar und 2. den 
{)beren Tonstein (0,51 m in Grube Reden) tiber dem FlOz Hardenberg, 
Amelung, Motz, Kallenberg), der links der Saar auf dem Siidfliigel der 
Grube Rosseln und im Bohrloch V bei Dudweiler auftritt und auf der 
rechten Seite als Grenze zwischen den liegenden und hangenden Flamm
kohl en gilt. In Frankenholz wurde ein Tonstein in einer Tiefe von 342 m 
und in Schacht III in 500 m (FlOz A) unter der Hangebank, ferner in 
Grube Kons. Nordfeld ein solcher in FlOz A aufgeschlossen. 

1m iibrigen mug auf das oben (S. 16) iiber die Tonsteine Gesagte 
verwiesen werden. 

Die Eisensteine fehlen in den Flammkohlenschichten nicht. Kalk
lager sind ihnen jedoch ebenso fremd wie den Fettkohlenschichten. 
Eruptivgesteine konnten bis jetzt noch nicht nachgewiesen werden. 
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Uber die Steinkohlenfloze wird von anderer Seite Aufschlufi gegeben. 
Auch in dieser Stufe hat die Landfauna nur wenige Reste hinter

lassen. Es sind nach Goldenberg ahnliche Insektenreste, wie sie die untere 
Stufe liefert, ferner Kruster wie Arthropleura armata (Friedrichsthal 
Tunneleingang), Chomonotus und Branchipusites von Jagersfreude, dann 
eine Muschel, Anthracosia Weissiana G.ein. im Hangenden des 49 Zol1-
Flozes der oberen Flarnmkohlen in Grube Friedrichsthal, endlich von 
Wirbeltieren ein kleiner Saurier Anthracosaurus raniceps Gold. in den 
hangenden Schichten von Gersweiler. 

Die Gliederung der Stufe gestaltet sich im ganzen ziemlich einfach: 
4. Obere oder hang en de Flammkohlenschichten oder F16zgruppe~ 

vom Holzer Konglomerat bis zur Sohle des Josephaflozes 
(Gr. Gerhard). 

:3. F16zarmes Mittel, fehlt im Osten. 
2. Untere oder liegende Flammkohlenschichten oder Flozgruppe, 

oben mit dem Tonstein iiber F16z Hardenberg, Kallenberg, 
Amelung begrenzt. 

1. F16zarmes Mittel. Darunter Fettkohlenfloz (Sulzbacher Stufe). 
Nicht a11ein die Flozverhaltnisse schwanken nun innerhalb ihrer 

wagrechten Ausdehnung so stark, dafi eine Nebeneinanderstellung und ein 
Vergleich der einzelnen F16ze benachbarter Gruben derselben geologischen 
Stufe zuweilen schwierig wird, auch die Gebirgsmittel unterliegen an 
Machtigkeit und Ausbildung einem starken Wechsel. Dennoch hat R. Nasse 
versucht *), die Machtigkeitsverhaltnisse in drei Querschnitten einander 
gegeniiberzustellen. 

Indern ich auf seine Zahlen lediglich verweise, gebe ich die von der 
Kgl. Bergwerksdirektion Saarbriicken nach neueren Aufschliissen er
mittelten Machtigkeitszahlen hier wieder. 

Grube Gerhard Grube Reden Grube Kohlwald 
1. Vom Holzer Konglomerat bis 

zum hangenden Tonstein fiber 
Fl5z Amelung. Obere Flamm-
kohlenpartie, einschliefl.lich des 
oberen fi5zarmen Mittels .. 830 111 

2. Vom hangenden Tonstein bis 
zum liegenden Tonstein unter 
FlOz Amelung. Untere Flamm-
kohlengruppe. . . . . .. 280 m 

3. Vom liegenden Tonstein bis 
zum F15z 1 der Fettkohlen-
gruppe. Gebirgsmittel zwi-
schen Flamm- und Fettkohlen-

500 m 400 m 

180 m 125 m 

gruppe. . . . . . . . ., 520 m 380 m 330 m 
----~~----------~--------------~------16:30m 1060m 855m 

*) Zeitschr. f. B.-, H.- u. Sal.-Wesen i. pro St. Berlin 1884. Bd. 32, 67. 
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Die Versehwaehung der Flammkohlengruppe oder mittleren Saar
briieker Sehiehten von W naeh 0 fallt danaeh stark ins Gewicht. 

Die mittleren Saarbriicker Sehichten schliefien sich in ihrer Ver
b rei tun g aufs engste an die unteren an; ein Ubergreifen iiber diese oder 
eine ungleichfOrmige (diskordante) Uberlagerung der letzteren wurde bis 
jetzt nicht beobachtet.. Sie nehmen am Tagegrofiere Flachen ein als die 
nachstaltere Stufe und erstrecken sich nach 0 und W iiber deren Ver
breitungsgebiet hinaus. 

Von besonderer Wiehtigkeit ist ihre Ausdehnung in der Tiefe unter 
der jiingeren Uberdeckung. Querschlagig zum Streichen naeh NW ist sie 
in allerjiingster Zeit durch eine Tiefbohrung bei Ottweiler festgestellt 
worden, weiter hat man sie im Saartal bis in die Nahe von Saarlouis, hier 
allerdings in ungiinstiger FlOzfiihrung nachgewiesen. 1m Streichen wurde 
die Schichtengruppe durch neuere Bohrungen in Lothringen bis in die Nahe 
von Busendorf, Bolchen und Falkenberg verfolgt und damit ihr Vorhanden
sein weit iiber den bisher unter dem Buntsandstein bei Klein-Rosseln, La 
Houve, Spittel und Karlingen umgehenden Bergbau hinaus festgestellt. 

1m NO haben Versuche in den letzten 20 Jahren auf baieriseher Seite 
am Hocherberg zum Nachweis der mittleren Saarbriicker Stufe unter der 
Ottweiler und zu umfangreichen bergbaulichen Betrieben in Frankenholz 
und Kons. Nordfeld *) gefiihrt. Eine am ostlichen Fufi des Hocherberges 
niedergebraehte Bohrung bei Dittweiler ist allerdings nieht bis zu den 
Saarbriicker Schichten vorgedrungen, hat aber ihr unmittelbares Hangendes 
in der weiter westlich bekannten Ausbildung angetroffen, so dafi der 
Schlug erlaubt scheint, dag die Saarbriicker Schichten in gleicher Aus
bildung wie in dem benaehbarten Bergbaugebiet vorhanden seien. Etwa 
20 km weiter im Nordosten am Potzberg in der Pfalz hat endlich eine 
bis zu 1157 m Tiefe vorgedrungene, in den mittleren Ottweiler Sehiehten 
angesetzte Bohrung bei rund 1000 m T eufe Schichten angetroffen, welche 
in Hinsieht auf ihre Gesteinsausbildung, ihr Verhaltnis zum Hangenden 
und in ihrer Pflanzenfiihrung unzweifelhaft als mittlere Saarbriicker Schichten 
zu gelten haben. **) 

Es wurde friiher***) aus der oben angegebenen Abnahme der :Nlachtig
keit der einzelnen Unterabteilungen der mittleren Saarbriicker Schiehten 
zu beweisen versueht, dar., das flozftihrende Kohlengebirge nach NO, nach 
der Pfalz zu sich alsbald auskeilen oder abgesehnitten werden miisse und dafi 
das hangende flozarme Karbon an Machtigkeit zunahme. Die vorerwahnten 
Grubenaufschliisse von Frankenholz und Kons. Nordfeld, weiter die 

*) L. v. Ammon a. a. O. 76. 
**) Leppla, Zeitschr. f. pro Geologie 1901 Bd. 9. 417, und Jahrbuch d. g-eol. 

Landesanstalt u. B. fur 1902. Berlin 1903. 342. 
***) M. Kliver, a. a. O. 489. 
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Bohrungen von Dittweiler und besonders diejenige am Potzberg beweisen 
die Unhaltbarkeit dieser Schlu~folgerung. Man darf sonach die Weiter
erstreckung der Saarbriicker Schichten nach NO .gegen den Rhein zu 
durchaus als wahrscheinlich ansehen. Wohl aber kann auf ihre Erstreckung 
quer zum Streichen nach NW zn nicht zu sehr gehofft werden, da, wie 
wir sehen werden, schon die Ottweiler Schichten das heutige nordwest
liche Randgebirge des Saar-Nahe-Gebietes nicht erreichen. 

Uber die Pflanzenwelt der mittleren Saarbriicker Schichten stellte Herr 
Professor Potonie folgende Ubersicht zur Verfiigung: 

I. Liegende Flammkohlen. 

\Vesentliche Formen: 

Sphenopteriden etwas mehr zuriicktretend. 
Palmatopteris geniculata s. 

" furcata h. 
Ovopteris Goldenbergi h. 
Alloiopteris sp. s. 
Sphenopteris trifoliolata-obtusiloba h. 

" Sauveuri h. 
Mariopteris muricata (incl. nervosa) s. h. 

Pecopteriden zahlreicher. 
Pecopteris plumosa s. h. 

" acuta s. 
" oreopteridia (densifolia) s. 

Alethopteris lonchitica s. h. 

" 
" 

Davreuxi s.h. 
Grandini s. 

Odontopteris Coemansi s. 
" alpina s. s. 

" 
obtusa s. 

" subcrenulata ? 
Lonchopteris Defrancei s. h. 

Neuropteriden s. h. 
Neuropteris tenuifolia s. h. 

und andere Neuropteris-Arten. 
Linopteris neuropteroides s. h. 

Aphlebia Germari s. 
Sphenophyllaceen: es beginnen die groiltblattrigen Formen starker aufzutreten. 

Sphenophyllum cuneifolium s. h. 
" majus h. 

Calamariaceen wie Stylocalamites Suckowi usw. s. h. 
auch Eucalamites cruciatus und Calamitina varians. 

Annularia radiata h. 
" pseudostellata h. 
" sphenophylloides h. 

Cingularia typica s. 
Lepidodendraceen h. 

Lepidodendron dichotomum und obovatum s h. 
" rimosum s. 

Lepidophloios s. 
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Eusigillarien h., so u. a.: 
Sigillaria tessellata. 

" 
rugosa. 

(Stigmaria s. h.) 
Trigonocarpus und andere Sam en. 
Cordaiten s. h. 

II. Obere Flammkohlen. 

Wesentliche Formen: 

Archaeopteriden s. 
Rhacopteris asplenites s. 

Sphenopteriden noch mehr zuriicktretend. 
Palmatopteris furcata h. 
Ovopteris Goldenbergi s. 

u. a. 
Sphenopteris trifoliolata h. 

" m a ci len t a h. 
Alloiopteris Sternbergi s. 

" Essinghi s. 
Mariopteris muricata (incl. nerv.) s. h. 

Pocopteriden wesentlich zahlreicher als vorher. 
Pecopteris plumosa h. 

" oreopteridia s. h. 

" 
" 
" 
" 

hemitelioides s. h. 
arborescens s. h. 
unita s. h. 
Pluckeneti s. h. 

Alethopteris lonchitica s. h. 
" Davreuxi s.h. 

Odontopteris Coemansi h. 

" 
" 

osmundaeformis s. 
obtusa s. 

Lonchopteris Defrancei s. h. 
Neuropteriden h. 

Neuropteris Scheuchzeri s. h. 
" heterophylla s. h. 

" 
obovata s. h. 

Linopteris neuropteroides s. 
Cyclopteris lacerata (wohl zu N. obovata gehorig) h. 

Caulopteris peltigera s. 
Sphenophyllaceen wie vorher. 

Sphenophyllum majus s. h. 

" 
cuneifolium s. h. 

Calamariaceen s. h. 
Annularia stellata s. h. 

" s ph e n 0 p h Y 11 0 ide s s. h. 
" radiata s. 

Cingularia typica s. 
Lepidodendraceen allmahlich zuriicktretend. 

Lepidodendron dichotomum-obovatum h. 
" rimosum ? 

Lycopodites denticulatus s. 
Eusigillarien wie vorher. 

(Stigmarien s. h.) 

29-



30 Das Saarbriicker Steinkohlellgebirge. 

3. Obere Saarbriicker Schichten. 

Unter dieser Bezeichnung hat E. vVei£*) eine Schichtenreihe mit den 
Saarbrucker Schichten vereinigt, von der er selbst sagt, da£ "sowohl die 
Armut an organischen Resten, als der petrographische Charakter sehr wohl 
dazu bewegen konnten, die oberen Saarbriicker Schichten schon mit zur 
zweiten Zone (Ottweiler Schichten) zu ziehen, mit der sie beides gemein 
haben und zu der sie offenbar einen Ubergang bilden". Wenn Wei£ sie 
trotzdem den Saarbrucker Schichten anschlo£, so miissen es nur palaeo
botanische Grunde gewesen sein, die ihn dazu veranla£ten. Eingehen
dere Ausfuhrungen daruber habe ich in der Literatur nicht finden konnen. 
Zum erstenmal spricht er sich in dem angegebenen Werk von 1872 iiber 
die Schichtenreihe offentlich aus. Bezeichnende Pflanzenformen sind ihm 
nicht bekannt geworden. Die von ihm in der Stufe (a. a. O. S. 237) auf
gezahlten F ormen fehlen in den Ottweiler Schichten nicht, mit Ausnahme 
von Calamites Cisti, Lepidodendron dichotomum und Odontopteris obtusa 
Brogn. z. T. Man mu£ daher vermuten, da£ Wei£ dies en beiden Formen 
jene Bedeutung zuma£, die notwendig war, urn die Schichtenreihe in die 
Saarbrucker zu versetzen. Nach Potonie weisen bis jetzt nur 2 Formen, 
namlich Sphenopteris macilenta **) und Sphenophyllum majus zu den 
alteren Schichten hin. Die ubrigen Pflanzen kommen driiber und drunter 
vor und konnen daher au£er Betracht bleiben. Das Vorkommen der 
beiden genannten F ormen ware sonach bis heute der einzige stichhaltige 
Grund, welcher gegen eine Vereinigung mit den Ottweiler Schichten 
spricht. 

Ihm 
zwingen. 
sind es 

stehen andere Gesichtspunkte gegenuber, welche zum Gegenteil 
Auf die oben angegebene Au£erung von Wei£ hinweisend, 

1. die gro£e Ahnlichkeit in der Schichtenbeschaffenheit der oberen 
Saarbriicker und unteren Ottweiler Schichten, hinsichtlich F arbe, 
Zusammensetzung der Sandsteine und Konglomerate, Vorkommen 
von Kalk, Armut an Kohlenfl6tzen, an Pflanzen; 

2. ziemlich scharfe Abgrenzung nach unten durch das Holzer Konglo
merat, allmahlicher Ubergang in die untere Ottweiler Stufe. 

Diese Gesichtspunkte fallen nach meinem Dafiirhalten so stark ins 
Gewicht, da£ man die Selbstandigkeit der oberen Saarbriicker Stufe ver
neinen und sie mit den unteren Ottweiler Schichten vereinigen mu£. 

*) Fossile Flora der jUngsten Steinkohlenformation u. d. Rotliegenden im 
Saar-Rheingebiet. Bonn 1872. 219. 

**) E. W ei~ fUhrt diese Art in seiner "BegrUndung von 5 geognostischen 
Abteilungen usw." (1868 S. 78) aus den oberenFlammkohlen(Geislautern) auf, erwahnt 
sie aber in seiner Flora 1872 nicht, auch nicht in Synonymen, wei I sie lediglich in 
den Saarbriicker Schichten Yorkommt, deren Flora er nicht bearbeitete. 
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Damit wiirde auch ein Vorschlag M. Klivers ausgefiihrt (a. a. O. S. 472), 
der von bergmannischer Seite stets Zustimmung fand. Ich weise auch 
hier darauf hin, da~ L. von Ammon in der Deutung des Profiles von 
Schacht III in Frankenholz zwischen produktivem Karbon (Flammkohlen) 
und mittleren Ottweiler Schichten nur von unteren Ottweiler Schichten 
spricht*) und die oberen Saarbriicker dieser Stufe anreiht. 

Potonie gibt von den an sich sparlichen Pflanzenresten folgende Liste: 

Sphenopteris macilenta, 
Pecopteris hemitelioides, 

" arborescens, 
Alethopteris lonchitica, 
Sphenophyllum majus, 
Annularia stellata, 

" sphenophylloides, 
Eusigillarien. 

Die Beschreibung der oberen Saarbriicker Schichten soIl daher hier 
mit derjenigen der unteren Ottweiler Schichten verbunden werden. 

4. Untere Ottweiler Schichten (Hangender Flozzug). 

Diese Stufe bringt einen im Karbon immerhin bemerkenswerten 
Wechsel in der Gesteinsausbildung; er geht Hand in Hand mit einer ge
wissen Anderung der Flora. 1m allgemeinen verschwinden die grauen 
Farben, es treten rotliche in den verschiedensten Abtonungen auf; im 
iibrigen bleibt die stoffliche Beschaffenheit der Schichten im allgemeinen 
die namliche wie vorher: Konglomerate, Sandsteine und Schiefertone, zu 
denen noch untergeordnet Kalkstein kommt. 

Unter den Konglomeraten [aUt in erster Linie das sogenannte 
HoI z e r K 0 n g lorn era t (obere Saarbriicker Stufe) durch sein meist grobes 
Korn und seine Machtigkeit auf. Von der Blies bis an die Saar bildet es 
in bezeichnender 'vVeise den Beginn der Schichtenreihe, ohne da~ es indes 
iiberall gleichma~ig ausgebildet ist. Es ist grau bis rotlichgrau und rot 
und geht haufig in der Schicht selbst, aber auch nach dem Hangenden zu 
in einen mehr oder mindel' gerollfuhrenden Sandstein iiber. Durchaus 
konglomeratisch und von grobem Korn erscheint es vom unteren Ostertal 
bis gegen das Kollertal zu, weiter nach SW gegen die Saar wird es zu 
einem gerollfiihrenden Sandstein, was auch zwischendurch Mters in geringen 
Entfernungen vorkommt. 

Unter den meist gut gerundeten, bis 0,20 m gro~en Gerollen treten 
vorwiegend graue und gelblichgraue Quarzite, dann Milchquarz, quarzitische 

*) A. a. O. 81 u. 88. 
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Schiefer und T onschiefer und seltener Kiesel~chiefer auf. Das Bindemittd 
scheint toniger Art zu sein und vermag keine feste Bindung des Gesteins 
zu erzielen. Das Konglomerat ist meist ziemlich locker und wird zur 
Kiesgewinnung in zahlreichen Kauten und Steinbriichen benutzt bei Holz, 
Gottelborn usw. In den eigenartig rotgrau oder rotbraun gefarbten Sand
steinen im Hangenden, welche zu Bauzwecken dienen, wurde Feldspat 
teils frisch, teils kaolinisiert gefunden. *) Die Farbungen wechseln schichtig 
in den verschiedensten Tonen zwischen grau, rot und violett. 

Die Machtigkeit des Holzer Konglomerates schwankt natlirlich sehr 
angesichts der wechse1nden Gerollfiihrung. In dem Bohrloch Fiirth bei 
der Eiche1taler Miihle kann man mit etwa 30 m Konglomerat und Sand
stein rechnen, yom Schacht III der Grube Frankenholz werden 10,5 m 
Machtigkeit angegeben. 

Das Auftreten des Konglomerates in geringem Abstand von den 
obersten Flammkohlenflozen und der scharfe Wechse1 in der Farbung im 
Verein mit der stellenweis bedeutenden Machtigkeit gab dem Holzer 
Konglomerat in dem an sicheren und auf weite Strecken durchgehenden 
Leitschichten armen Karbon eine gro~e Bedeutung. Man hat bei neuen 
und schwer deutbaren Aufschliissen manches Konglomerat, besonders der 
Saarbriicker Schichten, als Holzer angesprochen, ohne den sicheren Nach
weis fiir diese Stellung zu liefern. Die davon ausgehenden Vergleichungen 
mumen daher zu falschen Schliissen fiihren, wie das z. B. bei der Deutung 
del' Bexbacher F16zverhaltnisse und im Aisbachtal (Neudorf) geschehen ist. 
Man wird nur dann ein machtiges Konglomerat im Hangenden einer 
grauen F16zreihe sicher als Holzer ansehen diirfen, wenn iiber dem 
Konglomerat die bezeichnenden unteren Ottweiler Schichten sicher ge
stellt sind. 

In den h6heren Schichten der Stufe kehren meist grau bis hell
grau gefarbte Konglomerate in verminderter Machtigkeit mehrfach wieder, 
wie es scheint im Westen se1tener als im Osten. Ich zahle z. B. in dem 
Bohrloch Friedrichweiler links der Saar zwischen der Leaiaschicht und der 
Unterlage der Stufe nur 3 Lagen auf 5-600 m Machtigkeit, im Bohrloch 
Fiirth 4 Lagen in etwa 350 m Machtigkeit, dagegen in dem Bohrloch am 
Potzberg in der ganzen Stufe 11 Lagen auf rund 280 m Schichten
machtigkeit. 

Wahrend unter den Konglomeraten fast nur graue, selten griinlich
graue Farben vorkommen, bewegen sich die Farbungen der Sandsteine in 

*) Der Fund griindet sich auf das Vorkommen von Feldspat in den Sand
steinen, welche siidlich der gro~en Storung in Wellesweiler unter dem Buntsand
stein anstehen. Nach einer genauen Vergleichung der Schichten bin ich jedoch 
im Zweifel, ob man diese Sandsteine in die oberen Saarbriicker oder in die 
mittleren Ottweiler einreihen mu~. 
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weiteren Grenzen. Bezeichnend sind rotbraune, durch Eisenoxyd verur
sachte und heIlgriinlichgraue Farbungen; daneben sieht man aber auch 
graue, rot- bis violettgraue und am Tage gelbliche und hellbraunliche 
Tone, diese als Zeichen der Verwitterung. 

Das Korn der Sandsteine ist im allgemeinen fein, geringer als 1 mm, 
und Ubergange zu den Schiefertonen sind haufiger als zu den Konglome
raten. In den grauen, weniger in den roten und griinlichen Abarten tritt 
-oft Glimmer auf den Schichtflachen, seltener im Gestein auf. 1m iibrigen 
besteht das Korn meist aus Quarz und kleinen Tonschieferschiippchen und 
-Brockchen. Die letzteren durften die Ursache der griinlichen Farbungen 
sem. Schichtung pragt sich meist nur bei den grauen Sandsteinen aus. 

Eine Grenze zwischen Schieferton und Sandstein zu ziehen ist bei 
den machtigen Ubergangsgesteinen oft schwer. Die Schiefertone schlie~en 
sich hinsichtlich der bunten Farbungen aufs engste an die Sandsteine an, 
nur da~ bei jenen noch dunkelgraue und schwarze Farben, besonders in 
den an Tierresten reichen, hinzutreten. Braunrote und heIlgrunlichgraue 
Tone herrschen vor und erzeugen oft Banderung und Flammung. Eine 
Schichtung ist bei dies en Gesteinen nur selten und nur bei den grauen 
und schwarzen angedeutet; sie brechen nur andeutungsweise muschelig, 
unregelma~ig vieleckig, besitzen eine rauhe, matte Bruchflache, zerfallen an 
der Luft zu den gleichen Formen und nahern sich mit den ihnen nahe
stehenden feinkornigen, an Tonschiefer reich en Sandsteinen dem Aussehen 
mancher jungeren Tone der Trias, besonders des Keupers. 

Es hat den Anschein, als ob zum Aufbau der Schiefertone wesentlich 
teils kaolinisierte, teils nur ma~ig verwitterte, graue und grungraue, auch 
rotgraue T onschiefer des Devons und V ordevons beigetragen haben. Die 
sericitischen Schiefer und ihre hellgelblichen, talkartigen oder kaolinischen 
Umwandlungsformen sind weniger vertreten. Manche Schiefertone mussen 
unmittelbar als konglomeratisch oder breccienartig bezeichnet werden, 
indem sie sich aus gro~eren und kleineren flaserigen und scheibenformigen 
Brocken von grauen und grunlichgrauen Schiefern zusammensetzen. Sie 
konnten im tiefsten Bohrloch am Potzberg in den Teufen 821,5-827, 933,3 
bis 950,7, 988-994 und 1000 m, im Bohrloch Furth in den Teufen 469 
bis 482, 507, 624, im Bohrloch Wemmetsweiler bei 200 und 330 m Tiefe 
und im Bohrloch Friedrichweiler bei 703 und 767 m Tiefe nachgewiesen 
werden. 

Manche rote Schiefertone enthalten erbsen- und haselnu~gro~e, 

knotige Einschliisse von rotlich- oder gelblichgrauem dichten Kalk. Nicht 
aIle Einschlusse brausen indes mit Saure auf, und manche ahneln einem 
Toneisenstein. Aus den matten Bruchflachen der rot en aber auch der 
grunlichen Schiefertone heben sich starkglanzende rundliche, oft annahernd 
kreisformig gerippte, nu~gro~e, kegelige oder kugelige Erhebungen oder 

SaarbrUcker Steinkoblenbergbau 1. 3 
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Vertiefungen hervor, die mitunter den noch ratselhaften Flachenspuren in 
alten Tonschiefern ahnlich werden. Eine Anderung in der Grundmasse 
la~t sich iiber oder unter der glanzenden Flache nicht erkennen. 

Untergeordnete Einlagerungen in den Schiefertonen stellen die meist 
unrein en Kalksteine dar. Sie treten in mehreren diinnen, bis 0,20 m 
machtigen Lagern von grauroter, auch rotlichgrauer Farbe und meist 
dichtem oder feinem Korn, gewohnlich etwas Bitumen ftihrend auf. 
Schwarze kornige Kalke gehen siidlich der Illinger Kapelle aus und 
wurden in den Bohrungen bei Wemmetsweiler (0,10 m) in :345 m, 292 m 
und 231 m Tiefe festgestellt. Etwas hoher und zwar in der eigentlichen 
Leaiastufe (Estherienkalk) liegen ebenfalls unreine, mehr oder minder 
dolomitische Kalke oder Dolomite, von welchen durch Bettendorf nach
folgende Analysen ausgefiihrt wurden: 

I. II. III. 
Muhle bei Sellerbach 

Grube Wahlschied 
(Estherienkalk) 

(Kollertal) Ostertal 
Kohlensaurer Kalk 41,94 31,75 83,35 
Magnesia 23,24 23,89 1,99 
Eisenoxydul 10,65 5,51 
Tonerde u.Eisenoxyd 2,23 4,07 2,51 
Wasser 0,61 2,05 0,21 
UnlOslich 20,69 32,38 11,81 

Auch konkretionare Kalke von schaligem und strahligem Gefiige 
wurden mehrorts beobachtet und den von O. Reis beschriebenen Quell
absatzen gleich geachtet*). 

Bei Friedrichweiler wurden etwas iiber dem Vorkommen von Leaia, 
namlich zwischen 500 und 509 m und zwischen 530 und 540 m grungraue 
quarzitische Lagen in gleichgefarbten Sandsteinen und Schiefertonen durch
bohrt. 

Die untere Ottweiler Stufe schlie~t im W des Gebietes und zwar 
rechts der Saar in den hoheren Schichten uber den Leaiaschichten mehrere 
bauwiirdige FlOze ein, welche als sogenannter hangender FlOzzug oder 
vVahlschieder und Lummerschieder (Schwalbach-Dilsburger) FlOze mehrfach 
abgebaut werden. Nach W zu und links der Saar treten weniger machtige 
und nur bedingt abbaufahige FlOze an ihre Stelle, oder sie keilen sich 
ganz aus und fehlen (Bohrloch Ensdorf II, Neuforweiler bei Saarlouis und 
F riedrichweiler). 

Nach 0 reicht die Flozfuhrung der Stufe ebenfalls nicht weit und 
wenig iiber den Illinger Bach hinaus. In dem Bohrloch bei Wemmets-

*) Cber Stylolithen, Tutenmergel usw. Geogn. Jahreshefte. Munchen. 
Bd. 15. 1902. 157. 
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weiler wurden zwar noch 2 FlOze bei 154 und 277 m nachgewiesen, von 
denen man indes nur das hohere unmittelbar in den hangenden FlOzzug 
einreihen kann. An der Blies und am Hocherberg sind am Ausgehenden 
bei Wiebelskirchen und in Bohrlochern und Schachten (Schacht III der 
Grube Frankenholz) mehrfach Kohlenspuren gefunden worden, allein sie 
scheinen technisch bedeutungslos. Man mu~ auch am Potzberg zu dem 
SchIu£:' kommen, da£:' der hangende FlOzzug fehit. 

Naheres iiber die technisch wichtigen FlOze wird an anderer Stelle 
mitgeteilt werden. 

Die Stufe beherbergt eine der wichtigsten Versteinerungen des ganzen 
Gebietes, namlich die Schalenabdriicke eines kieinen Muscheikrebses, von 
denen eine Abbildung (Fig. 2-5) hier beigegeben ist. Die Form 
gehort in die Gruppe der Blattfii~er (Phyllopoden) und wurde von 
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Fig. 2-5. 
Leaia Bantschiana Gein. 

Fig. 2 und .j. etwa 7 mal vergroOert. 3 und 5 natUrliche GrolJe. 

Beyrich *) als eme Abart der Lea i a Leidyi erkannt, nach dem ersten Finder 
Bantsch als L. Leidyi var. Bantschiana und spater von Laspeyres**) aIs 
besondere Art mit dem Namen L. Bantschiana Gein. belegt. Sie kann in 
hohem Grade als bezeichnend fiir die Stufe gelten, wenn sie in gro£er 
Zahl mit den noch zu erwahnenden Estherien und Candonen in grauen 
oder schwarzlichen Schiefertonen auftritt. Durch die beiden strahlig 
auseinandergehenden, linienartigen, flachen, geraden und gebuckelten Rippen 
ist sie selbst dann kenntlich, wenn die kreisfOrmige Rippung der Schale nicht 
sichtbar sein soUte. 

Die Haufigkeit der Leaia ist im Osten des Gebietes gro£er als im 
Westen. 1m Bohrloch beim "Gelben Wasser" am Potzberg wurden 2 
etwa 90 m auseinander liegende Lagen und zwar in 130 und 220 m iiber 

*) Zeitschr. deutsch. geol. Gesellschaft. Bd. 16. 1864. 363. 

**) Ebenda. Bd. 22. 1870. 744. 
3* 
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den obersten Flammkohlenschichten von mir nachgewiesen. Moglicher
weise ist mir eine dritte zwischen den beiden befindliche Lage entgangen. 
Da die Abdriicke sich in zwar ziemlich bezeichnenden schwarzen oder 
grauen, gelb oder hellgrau verwitternden, sandarmen, aber nur wenig 
machtigen (1-5 cm) Schiefertonen anreichern, so konnen diese im Bohrker~ 
leicht iibersehen werden; vielfach werden soIche weiche Schichten beim 
Bohren zerrieben, wenn sie zwischen harten Sandsteinen auftreten. 1m 
Bohrloch Dittweiler am Hocherberg, wo nur wenige Kerne gezogen wurden, 
konnte ich die Leaia feststellen. 1m Schacht III der Grube Frankenholz 
tritt Leaia nach L. von Ammon*) etwa 140 m und 170 m iiber der Sohle 
des Holzer Konglomerates auf. Ziemlich ahnlich liegen die Verhaltnisse 
im Bohrloch Fiirth am NW-FuB des Hocherberges. Hier habe ich die 
Abdriicke in rund 150 und 190 m senkrechtem Abstand von derselben 
Grenze gefunden. In dem im Bliestal bei Ottweiler abgeteuften Bohrloch 
sind die unteren Ottweiler Schichten durch StOrungen ausgefallen und 
keine Leaiareste gefunden worden. Uber die senkrechte und wagrechte 
Verbreitung der Form von der Blies und Oster bis zur Saar hat E. WeiB 
in seinen Karten und Erlauterungen ausfiihrliche Angaben gemacht. 
Darnach lassen sieh im Miindungsgebiet der Oster in die Blies drei Lagen 
unterseheiden, die sich naeh SW zu fortsetzen und sich iiber die von ihm 
begrenzte untere Ottweiler Stufe von ihrer unteren Grenze bis dieht unter 
das Wahlschieder F16z erstrecken (Wahlsehied). 

An der Saar nimmt die Haufigkeit der Leaia-Reste rasch ab, und 
nur an einer Stelle, am reehten FluBufer bei der Bommersbaeher Miihle, 
nahe Bous wurden Belege von WeiB im Liegenden des hangenden Floz
zuges gefunden. Das vor wenigen Jahren bei Friedriehweiler, links der 
Saar, abgeteufte Bohrloch zeigte die Leaia in einer nur fingerdicken 
dunkelgrauen Sehiefertonsehieht bei etwa 572 m Teufe, also rund 270 m 
tiber den obersten Flammkohlenschichten und 50 m iiber einem hoher 
liegenden Floz, das man mit einiger Wahrscheinlichkeit als Vertreter des 
Wahlschieder ansehen darf. DaB in den weiter nordlich zu beiden Seiten 
der Saar bei Ensdorf, LiBdorf und Neuforweiler gelegenen Bohrlochern 
keine Spuren gefunden wurden, laBt nicht unbedingt auf ein Fehlen 
schlieBen, da mir nur wenige und sehr unvollkommene Proben dieses 
Bohrloches zu Gesicht kamen. Weiter nach SW und im Lothringischen 
fehlen die Nachweise fiir das Vorhandensein des Tierchens. 

Neben ihm und mindestens ebenso zahlreich wenn nicht haufiger, tritt 
in der Stufe und zwar nach unserer bisherigen Kenntnis zum erstenmal 
im Saargebiet, ein verwandtes Tierchen in ahnlich beschaffenen grauen 
Schiefertonen auf, namlich Estheria und zwar zumeist E. limbata Golden-

*) A. a. O. 81. 
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berg (Fig. 6-9) und E. ten ella Jordan sp., 2-3 mm im Durchmesser 
gro~e, kreisrunde oder wenig elliptische, kreisig fein gerippte Abdriicke, 
die sich durch das Fehlen der beiden strahligen Rippen, die geringere 
Gr6~e und die Form leicht von Leaia unterscheiden lassen. Die Reste 
steHen sich am haufigsten in oder iiber den obersten Lagen der Leaia ein; 
tiefer gegen das Holzer Konglomerat zu werden sie seltener. Da diese 
Schalenkrebse auch in der Zeit der h6heren Schichten des Karbons und 
des unteren Rotliegenden gelebt haben, so kann ihrem Auftretennicht 
diejenige Bedeutung fiir die Altersbestimmung der Schichtenreihe zu
erkannt werden, wie dem der Leaia. 

Die Estherien bedecken wie ihre Verwandten in mehreren Lagen und 
in gro~er Zahl die Schichtflachen gewisser Schiefertone, erfiillen aber auch 
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Fig. 6 bis 9. 
Estheria limbata Gold. 

Fig. 6 und 7 etwa 6 mal vergr6Jlert, Fig. 8 und 9 natUrliche Grol3e. 

10 11 

Fig. 10 11,. 1t. 
Candona. 

Etwa 5 mal vergro13ert. 

mitunter emen dolomitischen Kalkstein im Hangenden der obersten Leaia
lagen (unterstes Ostertal bei Hangard, Frankenholz, Wahlschied usw.). 

Gleichzeitig und besonders mit den Estherien gemeinsam lebten noch 
Ihnen verwandte Candonen (Fig. 10-11), Candona elongata, deren Uber
reste in Form kleiner bis stecknadelkopfgrofier Knoten in gro~er Zahl 
die Schichtflachen der dunkelgrauen Schiefertone bedecken. Ihre Bedeu
tung fiir die Altersbestimmung der Schichten reicht nicht iiber diejenige 
der Estherien hinaus; sie lebten im Nahegebiet bis hoch ins untere Rot
Ii egende hinauf fort. 

Zu den Schalenkrebsen gesellen sich zunachst noch einige Insekten
reste (Blattiden) und weiter als Vertreter der Weichtiere (Mollusken) die 
von den Saarbriicker Schichten bis zum unteren Rotliegenden sich er-
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streckenden Anthracosien, kleine Zweischaler, welche den Unionen nahe 
stehen. Sie wurden in den neuen Bohrlochern von Wemmetsweiler und 
Furth, sowie auch am Potzberg in z. T. zwei Lagen meist mit Estherien 
zusammen, in den BohrlOchern zu beiden Seiten der Saar jedoch nicht 
beobachtet. 1m Schieferton des Schwalbacher FlOzes hat sie E. WeiG 
nachgewiesen. 

An diese Tierformen schliefien sich noch Reste von Fischen, meist 
schwarze, gHinzende, gestreifte und gezahnte Schupp en und Flossen-Stacheln 
von Acanthoden, die auch im unteren Rotliegenden vorkommen und daher 
nicht als bezeichnend gelten durfen. Sie sind bis jetzt in den Bohrungen 
am Hocherberg bis zur Saar und auch im Bohrloch Friedrichweiler, nicht 
aber im Osten am Potzberg beobachtet worden. 

Endlich beherbergen die versteinerungsfuhrenden Schichten mitunter 
noch langelliptische bis walzenfOrmige, runde, quer und spiral geriefte 
mehrere Zentimeter lange Korper, die im Innern Fischschuppen in einer 
sonst gleichmafiigen dunkelgrauen Schiefermasse enthalten. Schwefelkies 
durchsetzt das Ganze in Adem. Eine von Bettendorf ausgefuhrte Analyse 
ergab ein reichliches V orhandensein von phosphorsaurem Kalk. Diese 
Beschaffenheit fuhrte zu der Annahme, dafi man in den "Koprolithe" ge
nannten Resten die Exkremente fischfressender Tiere (Saurier) vor sich 
habe. Sie erstrecken sich bis zum unteren Rotliegenden und treten in 
man chen dunklen Schiefertonen als knotige Wiilste in grofier Zahl auf. 
Die Schichten mit dem hochsten Leaia-Vorkommen und die zunachst 
hoheren erwiesen sich an man chen Orten als besonders reich an Kopro
lithen, z. B. bei Hilschbach, bei KoHn am ~T eg nach Sprengen, am Radel
bach bei Bietscheid, bei Holz und Wahlscheid usw. 

In der Gesamtheit pdigt sich -in Mollusken, Insekten, Krebsen, 
Fischen und Sauriern das Bild einer Tierwelt aus, welche teils auf dem 
Lande teils im sufien Wasser, Sumpfen, Teichen und Flussen lebte. 

Die Schichtenreihe kann in mehrere Abteilungen zerlegt werden. 
Sie lassen sich jedoch nicht gegenseitig scharf abgrenzen, wechseln in ihrer 
Machtigkeit und zeigen unter sich vielfach Ubergange und grofie Ahnlich
keit in der Zusammensetzung und Beschaffenheit, wie das bei Ablagerungen 
aus dem fliefienden Wasser haufig ist. E. \Veifi hat zwischen Saar und 
Blies die Schichten des hangenden Flozzuges von oben nach unten fol
gendermafien gegliedert: 

a) oberer Teil, mit Estherien, Candona usw., ohne Leaia; Fli:ize nur im 
Westen abbauwUrdig. Meist hellgrUnlichgraue, auch wohl rate Schiefer
tone und graue feinkornige, z. T. glimmerreiche Sandsteine. Machtigkeit 
nicht Uber 30 m; 

b) unterer Teil mit Estherien, Candonen und Leaia. Floze unbedeutend und 
nicht abbauwUrdig. Meist graue und hellgrungraue, auch rote und rot
braune Schiefertone und Sandsteine, oft feldspatfilhrend, mit dilnnen Kalk-
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steinlagen und -Knoten, seltener Konglomerate. Nicht mehr als 150 m 
machtig im Osten. Wegen allmahlichen lTbergangs in die tiefere Stufe 
schwer von dieser zu trennen; 

c) obere Saarbrticker Schichten, ohne Tierreste. F15ze unbedeutend und 
nicht abbauwtirdig. Meist rote und rotgraue Sandsteine, Schiefertone, 
dtinne Kalklager und Konglomerate, diese in besonders starker Entwick
lung an der Sohle im sog. Holzer Konglomerat. Machtigkeit im Osten 
nicht tiber 100 m, meist viel geringer. 

Die gesamte Machtigkeit der :~ Abteilungen betragt im Osten an 
der Blies und am Hocherberg etwa 250-300 m. Nach der Saar und nach 
Lothringen zu scheint sie aber erheblich anzuschwellen, denn wir sehen 
sie im Bohrloch Friedrichweiler von 200 bis etwa 840 m Teufe und im Bohr
loch Ensdorf II bei Zipshaus etwa von 40 bis 550 m Teufe reichen. In diesen 
beiden Aufschliissen sind zudem nur die unteren Grenzen der Stufe be
kannt. 

Die Verbreitung derStufe ist sehr regelma~ig. Vom Potzberg iiber 
den Hocherberg, das untere Oster-, Blies- und Kollelial hinaus bis zur 
Saar wurden die unteren Ottweiler Schichten in der hier bezeichneten 
weiteren Fassung tiberall nachgewiesen, teils in Bohrungen, teils iiber Tage. 
Hier bieten die nordliehe Umgebung von Wiebelskirehen und die Eisenbahn
einschnitte bei Wemmetsweiler gute Aufschliisse. Uber die Saar hinaus 
naeh W hinaus kennt man kein Ausgehendes. Wohl aber ist die Gegen
wart der Stufe in erhohter Machtigkeit in mehreren Bohrungen hinreichend 
sieher gestellt und in Bohrloch Friedrichweiler genau bekannt geworden. 
Auch in Lothringen tritt sie in der Sohle del' Trias unter Bedingungen 
auf, welche sich den Verhaltnissen im ebengenannten Bohrloch sehr nahern. 
1m Siiden des gro~en Sattels dagegen ist sie bis jetzt noch unbekannt ge
blieben. 

5. Mittlere Ottweiler Schichten (Hochener Schichten). 

Sie erreichen die gro£llte Maehtigkeit und sind am weitesten unter 
den drei Stufen verbreitet. Ihre Ausbildung weicht im allgemeinen nur 
wenig von derjenigen der unteren Stufe ab, man kann ihre Ablagerungen 
als etwas grober wie diese bezeichnen. Sandsteine mit untergeordneten 
Konglomeraten diirften mindestens die Halfte der Reihe, wenn nicht mehr 
ausmachen. Der iibrige T eil wird von feinkornigen, sehr tonigen Sand
.steinen und sandigen Schiefertonen gebildet. Dazu kommen noch einige diinne 
Banke von Kalkstein, auch Steinkohle in untergeordneter Bedeutung. Fiir den 
Wechsel von Schieferton und Sandstein, wie aueh fiir den Aufbau del' 
Stufe iiberhaupt, geben die Eisenbahneinschnitte an der Strecke Schiff weiler
Wemmetsweiler-Illingen-Dirmingen (Bl. Friedrichsthal und Ottweiler) gute 
Aufschl iisse. 
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Die Sandsteine der Stufe bilden zahlreiche geschlossene Lager von 
1-30 und wohl auch 40 m Machtigkeit. Sie sind durchweg bankig bis 
plattig und geschiefert nur in den Ubergangen zu den Schiefertonen. °Ihre 
Farbe zeigt sich ziemlich gleichbleibend zwischen rotgrau, violettgrau, mit
unter, aber seltener auch blaugrau, hellgrau oder ge1blichgrau, zumeist braun 
getupft. In der Nahe einer starken Querverwerfung, rd. 2,8 km west
lich von Ottweiler, haben die Sandsteine einen Verlust an farbendem 
Eisenerz erlitten und sind weifi geworden. Sie dienen in diesem Zu
stand zur Schamotterzeugung. Die mittlere Korngrofie der Sandsteine 
liegt ungefahr urn 0,5 mm, grobere Banke fehlen keineswegs und steig ern 
ihr Korn bis zu Konglomeraten. Das Bindemitte1 spie1t keine grofie Rolle 
und ist, wenn iiberhaupt merkbar vorhanden, meist toniger Art, mitunter 
Eisenoxyd. in se1tenen Fallen auch wohl kieselig. Aus diesem Grunde 
bleiben die Sandsteine meist weich, zerreiblich, und bei grobem Korn rauh 
und poros. Ihre Festigkeit iiberschreitet wohl selten 200 kg/qcm, bleibt 
vielmehr gewohnlich unter diesem Wert. 

Ihrer Zusammensetzung nach gewahren die Sandsteine ein ziemlich 
buntes Bild. Die rundlichen bis kantengerundeten, auch wohl 
glitzernden Quarzkorner herrschen vor, sind farblos, hellgrau, bis ge1blich
oder rotlichgrau. Dann nehmen rotliche oder auch ge1be, mehr oder 
minder runde Bruchstiicke von Fe1dspat, ferner soIche von griin- oder 
dunke1grauem oder rotbraunem Tonschiefer oder an Stelle der beiden weifier 
oder rotlicher Kaolin an der Zusammensetzung teil. Die an Tonschiefer 
reichen Sandsteine nehmen mitunter graue, violette oder rotbraune Farben 
an und sind zumeist feinkorniger als die quarzreichen. Glimmer spie1t ge
wohnlich keine grofie Rolle, wenn er auch nicht gerade fehlt. In diinnen 
Schichten von geringem Zusammenhalt reichert er sich in se1tenen Fallen 
auch einmal an. 

Die bis iiber 4 m machtigen Konglomerate fiihren Gerolle, die 
se1ten iiber 7 em Durchmesser gehen, und zeigen sich im allgemeinen in 
Farbe und aufierem Verhalten den Sandsteinen sehr ahnlich. Unter den 
meist gut gerundeten Gerollen herrschten natiirlich Quarz und Quarzit 
in wei~er, grauer, rotgrauer Farbe weitaus vor; sie diirften dem Devon und 
Vordevon entstammen. Dazu kommen Kiese1schiefer und vereinze1t Ur
gebirgssteine, wie Granite und Gneise, auch Porphyre felsitischer Art. 
Manche Quarzitgerolle weisen die bereits erwahnten Eindriicke auf. 

In den Sandsteinen und Konglomeraten wird man die wesentlichen 
Beimengungen von Feldspat und Kaolin auf granitische und gneisige Ge
steine zuriickftihren diirfen, von denen ja auch einze1ne Gerolle mitunter 
vertreten sind. 1m ganzen wiegen jedoch im Sandstein und Konglomerat 
die Gesteine des Devons und Vordevons vor; nur bei einze1nen feldspatreichen 
Gesteinen (Arkosen) mag das Umgekehrte der Fall sein. Es mu~ hervor-
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gehoben werden, daB in den am Potzberg emportauchenden und durch 
Tiefbohrung erschlossenen Sandsteinen und· Konglomeraten der mittleren 
Ottweiler Schichten granitische oder gneisige Gesteine nicht mit Sicherheit~ 
wohl aber Kaolin und Glimmer angetroffen wurden. Die Konglomerate 
scheinen hier haufiger im Korn und machtiger als am Hocherberg und 
zwischen Blies und Saar zu werden; ihre Gerolle werden zumeist von 
Quarzit, Quarz, Tonschiefer und Kiese1schiefer gebildet. 

Die Schiefertone der Stufe zeigen meist rotbraune und hell griin
lichgraue Farbungen, seltener sind violette und graue Tone; die roten 
Arten herrschen entschieden vor. 1m verwitterten Zustand entstehen 
braune, und aus den griinlichen und grauen Schiefertonen gelbe Farbungen. 
Die Gesteine sind teils gut geschichtet durch reichere und sandarmere 
Lagen oder durch lagenweise Verteilung des Glimmers. Die sandfreien 
Schiefertone erweisen sich dicht, glatt- und ebenflachig und bei vorge
schrittener Umwandlung in eine dem Tonschiefer ahnliche Masse 
auch fester und von muscheligem Bruch. Daneben gibt es unter 
den roten, besonders aber unter den griinlichen Schiefertonen 
noch scheinbar ganzlich ungeschichtete, beim Spalten ganz unregel
maBig brechende und springende Gesteine von rauher, matter Bruchflache 
und scheinbar sehr gleichmaBiger Beschaffenheit. Sie bestehen im wesent
lichen aus verschlammten feinsten Tonschieferteilchen, gehen in tonige 
Sandsteine iiber und ahneln manchen jiingern Triastonen. Diese Schiefer
tone, welche auch in den untern Ottweilern Schichten haufig sind, diirften 
aus zerstOrtem Tonschiefergebirge der nahen altpalaozoischen Kiiste her
riihren. Auch hier trifft man mitunter blaulichrote konglomeratische 
Schiefertone, deren Tonschiefergerolle durch etwas versteinerten Ton (unter 
Bildung von Tonschiefermasse fest verkittet sind. 

Manche Schiefertone enthalten entweder feinverteilten Kalk oder, was 
haufiger ist, gelben dichten Kalk in Knoten und Knollen, meist schichtig 
verteilt. Das Auftreten ahne1t demjenigen in der unteren Stufe. Vereinze1t 
wird der Kal k machtiger (0,50) m und bildet diinne Lagen zwischen grauem, 
sandigem Schieferton oder Sandstein. Der Kalkstein erscheint gelb, grau, 
dunke1grau, meist dicht, oft mergelig, und im allgemeinen technisch wenig 
verwertbar. Er tritt sowohl in den tieferen (Kaisen) als auch in den 
mittleren (Hirzweiler) und hoheren (Hirzweiler) Schichtenreihen auf und 
schlieBt sich seiner Beschaffenheit nach eng an die von O. Reis eingehend 
erforschten Kalkbildungen des unteren Rotliegenden an*). 

In der Mitte der Stufe tritt in einem Eisenbahneinschnitt bei Illingen 
innerhalb einer 7-8 m machtigen Reihe dunkelgrauer, selten roter und 
griinlichgrauer Schiefertone und Sandsteine, die mit etwa 25 0 nach NW 

*) O. Reis, Geogn. Jahreshefte, 1903. Miinchen. 259. 
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einfallen, em FlOz auf, dessen Machtigkeit etwa 0,5 m betragt. In semem 
Liegenden finden sich in 7 m Tiefe 2 weitere, aber wesentlich schwachere 
FlOzchen von 0,2 und 0,05 m Kohle. Das machtigere, obere FlOz wurde 
nach W bis libel' Kaisen hinaus verfolgt und soIl stellenweise bis auf 
1.0-1,10 m Machtigkeit anschwellen. Nach Osten an der BIies und am 
Hocherberg wurden nur noch Spuren von Kohlen in diesel" Stufe nach
gewlesen. 

Die Tierwelt der mittleren Ottweiler Schichten weist nur sehr diirftige 
Reste auf. Immerhin ist es wichtig, daG Leaia Bantschiana und Can don en 
noch in diese Stufe hineinreichen. Jeh fand die beiden F ormen 1892 in 
einern Steinbruch am linken Vfer der Oster etwa 1100 m ostlich von 
Steinbach in roten Schiefertonen. 

Uber die Pflanzenwelt dieser Stufe folgen weiter unten einige Angaben 
nach Potonie. 

Eine G 1 i e d e run g der machtigen Schichtenreihe erschien bis j etzt 
undurchfiihrbar. Ihre Entwicklung entbehrt weit durchlaufender bezeich
nender Schichten. Man wird gleichwohl versuchen miissen, bei einer 
wiederholten Aufnahme die einzelnen Sandsteinreihen fiir sich zu verfolgen 
und so vielleicht eine Art Gliederung zu schaffen. Das die Stufe eroffnende 
Sandsteinvorkommen wird als Bausandstein in den zahlreichen Steinbriichen 
yom unteren Ostertal liber die Blies, Schiffweiler, das Hlinger Tal bis zum 
Kollertal leicht zu verfolgen sein. Ahnlich verhalt es sich mit den die 
Stufe nach oben abschlieGenden Sandsteinen, \velche an der Eisenbahn 
oberhalb Dirmingen in grof1en Steinbriichen abgebaut werden. Auch die 
Konglomerate diirften sich auf langere Strecken verfolgen lassen. 

Am N -F uG des Hocherberges wurde von F. Rolle del' Versuch 
gemacht, die obersten Schichten der Stufe bei Dorrenbach von der weit 
machtigeren und tieferen Hauptreihe zu trennen, indes fehlten anderwarts 
besonders nach \;\1 zu die bei Dorrenbach in der helleren Farbe gegebenen 
Kennzeichen. 

Die Ve r b rei tun g der mittleren Ottweiler Schichten schliem sich 
aufs engste an diejenige der nachsttieferen Stufe an. Das breiteste Band 
aller Oberkarbonabteilungen wird von del' Saar aus auf dem Nordwest
fliigel des Saarbriicken - Neunkircher und Pfalzer Sattels von mittleren 
Ottweiler Schichten mit nordwestlichem Fallen eingenommen. Am Hocher
berg, dessen Erhebung sie im wesentlichen ausmachen, drehen sie nach 0 
und SO urn und verschwinden von hier ab nach NO unter dem unteren 
Rotliegenden. Am Potzberg und weiter am Konigsberg in der Pfalz heben 
sie sich aus dem Kern der kuppenformigen Aufwolbung in regelmaGiger Ent
wicklung wieder zutage, und es besteht zunachst kein Grund gegen die An
nahme, daG sie unter dem Rotliegenden noch weiter nach NO fortsetzen. 
1m Nordwestfliigel del' dem Sattel angeschlossenen Nahemulde sind sie wie 
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die anderen Stufen des Oberkarbons unbekannt. Es folgt daraus, dafl. Sle 
zwischen ihrem Ausgehenden und dem Devonufer sich in der Tiefe aus
keilen und verschwinden mussen. 

1m Sudosten des Sattels wurde ihre Gegenwart durch die alteren 
Tiefbohrungen zwischen Blies und Saar (Bexbach-Saarbrucken) wahr
scheinlich gemacht, soweit die Bohrproben in Pulverform dies erkennen 
lassen. Das Bohrloch in der Zankwiese bei Elversberg hat sogar Ottweiler 
Schichten durchteuft. In Lothringen haben einige Bohrungen ebenfalls das 
V orhandensein der Stufe nachgewiesen. 

Die Machtigkeit der Schichtenreihe blieb lange Zeit unbestimmt. 
Da leicht erkennbare Schichten nicht vorhanden sind, konnten auch 
Verwerfungen hochstens vermutet, nicht aber sichergestellt werden, und 
aus diesem Grund hatte die Berechnung der Machtigkeit aus der wage
rechten Breite des Verbreitungsstreifens und dem Einfallswinkel keine 
besondere Bedeutung. Die Angaben schwankten zwischen 700 und 1500 m. 
Durch das Bohrloch bei Dittweiler am Hocherberg, welches in den tiefsten 
Schichten der nachstfolgenden Stufe aussetzte und bis in die Reihe der 
Leaiaschichten vordrang, ergab sich eine Machtigkeit von 900 bis 950 m. *) 
Am Potzberg fand man ziemlich ahnliche Werte, namlich rd. 1000 m. 
Freilich sind beide Zahlen auch keine genauen Werte, weil sie die V er
wurfhohe der die Bohrlocher durchsetzenden StOrungen aufl.er Betracht 
lassen mussen und weil die Stufengrenzen nicht unbedingt sicher sind. 
In der Hauptsache geben die genannten Zahlen immerhin ein zutreffendes 
Bild der Machtigkeit. 

6. Obere Ottweiler Schichten. (Breitenbacher Schichten.) 

Die das Karbon beschlie8ende Schichtenreihe erlangt nach E. Wei8 
ihre Sonderstellung durch einige Pflanzenreste, welche im Bereich des sog. 
Hausbrandflozes auftreten und ein karbonisches Geprage im Gegensatz zu 
den unmittelbar hangenden Schichten bekunden. A.u8erlich wird die Stufe 
durch die mehr graue Farbe der Gesteine gekennzeichnet, welche zwischen 
den roten Farben im Hangenden und Liegenden auffallt. 

Hinsichtlich der Gesteine hen'scht in der wenig machtigen Schichten
reihe ein verhaltnismafl.ig starker Wechsel von konglomeraten Sandsteinen, 
Schiefertonen, Kalksteinen, Kohle. Konglomerate treten ostlich der Blies 
im Illinger Tal oberhalb Dirmingen in 1-2 m Machtigkeit bei grobem 
Korn auf und setzen sich nur aus Quarz und Quarzit zusammen. Die 
Sandsteine sind meist grau, feinkornig, fuhren Glimmer und ein toniges 
Bindemittel, welches eine festere Bindung der Korner verhindert. Die vor-

*) Leppla, Zeitschr. f. pro Geol. 1901. 417. 
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herrschenden Schiefertone besitzen eine hell- bis dunkelgraue, auch wohl 
ratlichgraue Farbung, sind diinnblatterig, teils sandarm, teils auch in fein
karnige Sandsteine iibergehend. Die Brandschiefer in der Nahe des Flazes 
fiihren viel Schwefelkies. Die an der Grenze gegen die Kuseler Schichten 
bei Ottweiler und Dirmingen auftretenden kalkigen Gesteine erweisen sich 
stark magnesiahaltig. Sie werden eigentlich schon zum unteren Rotliegenden 
gerechnet. 

Uber das in dieser Stufe auftretende sog. Hausbrandflaz werden von 
anderer Seite nahere Angaben folgen. 

Die dunklen Schiefertone der Stufe fiihren westlich der Blies oft 
Fischschuppen, ferner Koprolithen, Estherien ahnliche Ostrakoden, und im 
Hangenden des Flazes mitunter auch Anthracosien (Muscheln). Von Grube 
Briicken und vom Remigiusberg in der Pfalz sind Fliigelabdriicke von 
Insekten (Blattinen) bekannt geworden. 

Die gra£te Mach tigk eit der oberen Ottweiler Schichten wird zu 
125 m in der Pfalz angegeben. Nach SW zu verschwachen sie sich wesent
lich, indem sie an der Blies auf 100 m und gegen Dirmingen auf 60 m 
zuriickgehen. Noch weiter westlich im oberen Kallertal sinkt die Machtig
keit weiter herab. Bei Labach, astlich von Saarlouis, verschwindet die 
Stufe unter dem Buntsandstein und an der Saar hat ihre Gegenwart bis 
heute nicht nachgewiesen werden kannen. 

Uber die Pflanzenreste der gesamten Ottweiler Schichten gibt Herr 
Professor Potonie nachfolgende Ubersicht. 

Ottweiler Schichten. 

Wesentliche Formen: 

Sphenopteriden, unter diesen 
o vo pteris besonders reich vertreten, so 

O. Decheni s., Sarana S. und Weissi s. 
Pecopteriden und besonders 

Pecopteris sehr zahlreich, so 
P. arborescens s. h. 
P. Bredowi S. 

P. Candolleana s. h. 
P. fe minaeformis h. 
P. hemitelioides h. 
P. Pluckeneti s. h. 
P. uni ta h. 

Callipteridium pteridium s. 
Odontopteris Reichiana h. 

" 
" 

osmundaeformis S. 

sub crenulata h. 

N europteriden zurilcktretend. 
Neuropteris cordato-ovata s. 
Linopteris Miinsteri h. 



Geologische Skizze des Saarbrticker Steinkohlengebirges. 

Sphennphyllaceen. 
Sphenophyllum cuneifolium h. 

" oblongifolium h. 

" 
Schlotheimi h. 

Calamariaceen. 
Eucalamites cruciatus. 
Calamitina varians. 
Annularia radiiformis s. 

" sphenophyJloi des s. h. 

" 
s tell a t a s. h. 

Lepidodendraceen. 
Lepidodendron vom Typus obovatum s. 

Eusigillarien S.: 
Sigillaria tessellata h. 

Subsigillarien h.; sie sind fUr die Schicht bezeichnend. 
Sigillaria biangula h. 

" 
Brardi h. 

" Eilerti . 
., ichthyolepis. 

(Stigmarien s.) 
.Samaropsis fluitans s. nnd andere Sam en. 
Cordaites s. 
Walchia s. s. 

III. Hangendes des Steinkohlengebirges. 

1. Rotliegendes (Perm). 
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In regelmaBiger Reihenfqlge legen sich auf die Oberkarbonschichten 
diejenigen des Rotliegenden. 1m Hinblick auf diesen Umstand erscheint 
bei der groBen auBerlichen Ahnlichkeit in den Gesteinen zwischen den 
Ottweiler Schichten und dem unteren Rotliegenden eine Trennung der 
beiden Schichtenfolgen nicht so vollkommen gerechtfertigt, wie etwa die 
Scheide, welche das Holzer Konglomerat bildet. Von bergmannischer und 
anderer Seite (Kliver) sind auch Versuche gemacht worden, die Schichten 
tiber dem Holzer Konglomerat, also die oberen Saarbriicker, die Ottweiler 
Schichten und das untere Rotliegende in eine Gruppe zusammenzufassen 
und als unteres Rotliegendes zu bezeichnen. Potonie kommt diesen Be
strebungen insofern entgegen, als er die Pflanzen dieser groBen Schichten
gruppe zusammen als 7. Flora von der 6. Flora der mittleren Saarbriicker 
Schichten abtrennt *) und somit bekundet, daB die Pflanzen der Ottweiler 
Schichten und des Unter-Rotliegenden in engeren verwandtschaftlichen 
Beziehungen stehen, als die der Ottweiler und der Saarbriicker Stufe. 
E. WeiB hingegen hat gerade in pflanzlichen Merkmalen, in der reichen 
Entwicklung der Sigillarien und Lepidodendren in der unteren und mittleren 

*) H. Potonie, Die floristische Gliederung des deutschen Karbon nnd Perm. 
Abhandl. z. geol. Spezialkarte von Preu£.l,en. N. F. 1896. - Lehrbuch der Palaeo
phytologie. Berlin 1897. 
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Saarbriicker Stufe gegeniiber deren Verschwinden in den Ottweiler und 
Rotliegenden-Schichten die Gesichtspunkte gefunden, die bisherige Trennung 
von Karbon und Perm zu begriinden. Sie ist nicht bloB bei der preuBischen 
geologischen Spezialkarte bisher beibehalten und durchgefiihrt worden, sie 
ist auch bei Gliederungen in anderen europaischen Karbongebieten zur 
Anwendung gelangt und somit bis zu einem gewissen Grad durch den 
Gebrauch geheiligt. Es soIl daher auch hier trotz gewichtiger Gegen
griinde von der Wei£schen Fassung nicht abgewichen werden. 

1m Plan dieser Arbeit liegt es nicht, eine zusammenfassende Dar
steHung der bisher im Rotliegenden des Saar-Nahe-Gebietes gesammelten 
Erfahrungen zu geben. Das muB einer spateren Zeit vorbehalten bleiben 
und ware umsoweniger angebracht, als mehr als die Halfte des permischen 
Gebietes noch einer genauen Durcharbeitung entbehrt. Wir durfen hoffen, 
daB die nachsten Jahre die wichtigsten Veroffentlichungen iiber das Rot
liegende der Pfalz durch die bayerische geognostische U ntersuchung 
bringen werden. 

Hier kann nur Platz fiir eine kurze und iibersichtliche Darstellungdes 
Rotliegenden sein, die ich dem heutigen Stand un serer Kenntnisse *) 
entsprechend in nachstehender Schichtengliederung geben mochte. Die von 
O. Reis **) jiingst veroffentlichte Darstellung des Rotliegenden habe ich 
angerugt. Die Gleichsetzung der einzelnen Stufen des Ober-Rotliegenden 
in den beiden Gliederungen kann nur ungefahr richtig sein und bedan der 
Nachpriifung; insbesondere hinsichtlich der SteHung der mittleren Abteilung 
bei O. Reis. 

Ober-Rotliegendes. 

Ablagerung wesentlich devonischer Gesteine 
(Quarz und Quarzit) und permischer Eruptiv
gesteine. Lagerungsstorungen vom Beginn bis 
zum Ende der Reihe. Versteinerungsarm bis 
-frei. 

Kreuznacher Schichten (H. Grebe 1881). 
Wesentlich rote bis hellrote Sandsteine und 
Schiefertone. Am Schlu~ der Schichten 
Storungen und Untertauchen unter mittleren 
oder Hauptbuntsandstein. Hierher gehort sehr 
wahrscheinlich der untere Buntsandstein der 
Nordvogesen. 

Nach O. Reis 
am Donnersberg. 

Obere Abteilul}g (Standen
bUhler Stufe), rote Schiefer
tone, an der Sohle ein Quarzit
konglomerat. 

*) VergI. Erlauterungen zu den BHittern Buhlenberg, Oberstein (Leppla), 
Berlin 1898, und den frUheren Blattern des Saar-Nahe-Gebiets; ferner Leppla, 
StOrungserscheinungen usw. Verh. naturhist. Ver. RhI.-W estfalens. Bonn 1895. Bd. 52 

**) Erlauterungen z. d. Bl. ZweibrUcken d. geogn. Karte d. Kgr. Bayern. 
MUnchen 1903. 106. 
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\Vaderner Schichten (E. WeiG 1888). Braun
bis violettrote Quarzit- und Melaphyr-Konglo
merate und Sandsteine. Greifen auf samt
liche altere Stufen tiber und Uberlagern sie 
ungleichformig (diskordant). Storungsepoche. 

Soterner Schichten (H. Grebe 1881). :\Ieist 
Material der eben gebildeten Felsit- und 
Quarzporphyre,seltener des Devons. Storungs
epoche. Ungleichformig (diskordant) auf 
Tholeyer Schichten aufruhend. Hauptaus
bruchszeit der Eruptivgesteine, namentlich 
der ErguGgesteine (Porphyrite und Mela
phyre). Mit den Storungen am Beginn der 
Schichten steht die Bildung cler Felsit- und 
Quarzporphyre und der eingepreGten, gang
formigen basischeren Gesteine in zeitlicher 
Verbindung. 

Oben: Felsitporphyr- Tuffe, Tonsteine und 
Quarzitkonglomerate. 

Unten: Felsitporphyr - Konglomerate und 
-Tuffe. 

Mittlere A bteilung (Winn
weiler Stufe). Rote und graue 
Schiefertone u. Porphyrkonglo
merate. MelaphyrerguG. Reste 
von Pflanzen, Estherien,Fischen, 
Sauriern. 

Un t ere Abte il ung(Hochsteiner 
Stufe). Tonsteine, Schiefertone, 
Arkosen und Porphyrmergel. 
ErguGformige Melaphyre und 
Porphyrite. 

Unter-Rotliegendes 

Ablagerung von devonischem und Urgebirgs
material. Ohne erkennbare Storungserschei
nungen und ohne Eruptionen. Gleichformige 
Lagerung. 
Tholeyer Schichten (E. WeiG 1888). Rotliche 

und graue F.eldspat- und andere Sandsteine, 
Konglomerate und Schiefertone. 

Lebacher Schichten (E. WeiG 1888). Graue 
und gelbe Sandsteine unten, graue bis 
schwarze Schiefertone mit Toneisenstein
nieren oben, selten Konglomerate. Reste von 
Pflanzen, Estherien, Fischen, Sauriern. 

Kuseler Schichten (E. WeiG 1868-72). 
Obere Kuseler Schichten. Rote und graue 
Schiefertone und graue feldspatftihrende Sand
steine und Konglomerate, auch Quarzkonglo
merat. UnbauwUrdige Kohlenfloze. Greift in 
den mittleren Schichten am N\V-Rand des 
Saar-Nahe-Gebietes tiber die nachst tieferen 
Schichten tiber und legt sich auf das Devon. 
Reste von Pflanzen, Estherien, Anthracosien, 
Fischen und Sauriern. 

in der Westpfalz 
nach O. Reis. 

o b ere L ebacher Schi chten. 
Obere Abt. OlsbrUcker Stufe. 
Rote Schiefertone und Ton
steine, Sandsteine und Kon
glomerate. 
Untere Abt. Schweisweiler 
Stufe. Rote und graue Kon
glomerate und Feldspatsand
steine. 

Untere Lebacher Schichten. 
Meist graue konglomeratische 
Sandsteine mit auflagernden 
grauen Schiefertonen. 

K useler Schichten. 
Obere Kuseler Schichten. 
Hoofer Stufe. Rote und graue 
Schiefertone und Sandsteine 
mit mehreren Konglomeraten. 
Reste von Fischen (Palaeo
nisciden), Anthracosien und 
Estherien. Kohlenfloze. 
Alsenzer Stufe. Graue und. 
rotlich-graue, mitunter geroll-
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Untere Kuseler Schichten. Rote Schiefer
tone und Sandsteine mit Kalkbanken. 

fuhrende Sandsteine und 
Schiefertone. 
Odenbacher Stufe. Graue und 
rote sandige Schiefertone, F eld
spatsandsteine und -Konglo
merate mit Kalkkohlenfloz. 
Reste von Anthracosien, Plan
orbis, Fischen (Palaeonisciden). 

Untere Kuseler Schichten. Rote 
Schiefertone, Sandsteine und 
Konglomerate mit mehreren 
Kalkbiinken (Sinterkalken). 

Reste von Pflanzen, Estherien, 
Sauriern. 

2. Buntsandstein. 

Durch die tektonischen Bewegungen wahrend der ganzen Ablagerung 
<les oberen Perms (im weitesten Sinn) wurden immer groBere Strecken des 
Gebietes unter Wasser gebracht, und schliemich tauchten auch die sattel
formigen Erhebungen des Karbons unter. Uber sie hinweg legte sich der 
mittlere oder Hauptbuntsandstein. Da er groBe Gebiete der Saarbriicker 
Schichten bedeckt, muB auf seine Beschaffenheit mit einigen Worten ein
gegangen werden. 

Die noch von E. WeiB aufgenommenen Spezialkarten des Saar
gebietes lassen in der Farbenerklarung und der Bezeichnung "mittlerer und 
unterer Buntsandstein" die Moglichkeit zu, daB der untere hier im Westrich 
vertretensein konne. Dieser Standpunkt des damaligen Wissens ging bis 
zur Stunde in spatere Veroffentlichungen (Bl. Zweibriicken der Geogn. 
Karte von Bayern 1903) liber. Nach den Ergebnissen neuerer Aufnahmen 
kann gar keine Rede von der Aufrechterhaltung dieser Moglichkeit sein. 
Es ist durch meine eigenen Untersuchungen*) und durch die spateren 
Aufnahmen in hohem Grad wahrscheinlich gemacht, daB der mittlere oder 
Hauptbuntsandstein iiber den unteren Buntsandstein (der Nordvogesen) wie 
iiber das obere Rotliegende iibergreift, und sich unmittelbar auf altere 
permische, karbonische und devonische Schichten legt. Gegen diese Be
hauptung konnten trotz der groBen Ahnlichkeit der einleitenden Kon
glomerate im Westen mit den dunkel gefarbten, oft gerollftihrenden Sand
steinen in den Vogesen Zweifel aufkommen, wenn nicht weiter westlich am 
Siidrand des rheinischen Schiefergebirges an der unteren Saar, an der Mosel 
und gegen Luxemburg ortlich wieder tatsachlich Schichten unter dem 
Hauptbuntsandstein und von ihm (diskordant) iibergriffen auftauchen wiirden, 

*) Sitzungsberichte math. phys. Kl. der Munch. Ak. d. W. 1886. - Geogn. 
J ahreshefte. Munchen 1888. 
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die dem vogesisehen unteren Buntsandstein sehr ahnlieh sehen. Sie sind 
aber, wie es ja aueh mit den Kreuznacher Sandsteinen geschehen ist, dem 
oberen Rotliegenden zugerechnet worden. Es wird meines Eraehtens damit 
sehr wahrscheinlieh gemacht, da~ tatsachlieh der vogesische "untere Bunt
sandstein" sieh nach NW fortsetzt und ortlich Becken ausfullt. Weiter 
sprieht diese Tatsache fur die von mir friiher bereits geau~erte Annahme, 
da~ der vogesische "untere Buntsandstein" zweckmaJ3igerweise mit dem 
oberen Perm zu vereinigen ware und da~ man die regelma~ig sich fol
genden Triasschichten somit in naturgema~er Weise mit dem mittleren 
oder Hauptbuntsandstein beginnen lassen sollte, dessen Grenze gegen das 
obere Rotliegende und seine Zechsteineinlagerung ungewohnlieh scharf ist 
und von dureh tektonische Veranderungen bedingten konglomeratischen 
Bildungen gekennzeichnet wird. 

Der Buntsandstein beginnt mit braunen und roten, auch wohl gelben 
lockeren Konglomeraten und Sandsteinen, die in haufigem Wechsel eine 
Machtigkeit bis zu ~)O m erreichen konnen. Hoher folgen heller gefarbte 
gelbe, hellrote, auch wohl gelblich-wei~e grobbankige bis diinnschiehtige, 
meist bindemittelarme und ziemlieh loekere, rundkornige Sandsteinevon 
gleichma~igem feinen Korn (selten iiber 1 mm) und einzeln oder in diinnen 
Lagen kleine Gerolle von meist Quarz, Quarzit, in selteneren Fallen auch 
wohl von Granit, Gneis, Porphyr fiihrend. Derartige Schichten bilden nach 
meiner Gliederung von 1886 den eigentlichen unteren Hauptbuntsandstein, 
wie er siidlich vom Kohlengebirge zwischen BIies und Saar und in der 
engern Umgebung der Stadte Saarbriicken und St. Johann ansteht. Seine 
Machtigkeit mag mit derjenigen der gerollreichen Schichten an der Sohle 
nahezu 200 m betragen. 

Daruber legen sich ebenso gefarbte hellrote, gelbe und wei~e, diinn
schichtige, gebanderte, ebenso oder noch bindemittelarmere und zerreib
lichere Sandsteine ohne Gerol1e, mitunter in diinnen Lagen etwas toniger 
Art. Sie wurden von mir als oberer Hauptbuntsandstein bezeichnet und 
erreichen etwa 100 m Machtigkeit. Ihr Vorkommen beschrankt sich zu
meist auf die steilen Abhange der sargformigen Berge im Siiden des 
Kohlengebirges. In der Umgebung von Saarbriicken bilden sie die Ab
hange des Winterberges, des Halberges, bei St. Ingbert die Gehange des 
gro~en Stiefels usw. Ihren Abschlu~ nach oben macht eine Lage festeren 
Sandsteins aus. 

Das oberste Glied des Buntsandsteins beginnt mit Konglomeraten 
(Hauptkonglomerat), dariiber folgen rote und braune, auch violette, mit
unter dolomitische Sandsteine (Zwischenschichten), und den Schlu~ bilden 
rotbraune oder graue Schiefertone mit feinkornigen Sandsteinen (V oltzien
sandstein). 

SaarbrUcker Steinkohlenbergbau 1. 4 
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Die ununterbrochene Reihenfolge der Ablagerungen dauert durch 
den Muschelkalk, den Keuper und den Jura noch fort, deren Ausgehendes 
in dieser Anordnung vom Kohlengebirge in westlicher und siidlicher 
Richtung folgt. 

IV. Lagerungsverhaltnisse. 

Die Ablagerung der Schichten des Oberkarbons geschah in durch
aus regelmamger und gleichfOrmiger Weise, soweit die bisherigen Er
fahrungen reichen. Da sich diese indes nur iiber ein raumlich engbegrenztes 
Gebiet erstrecken, und die Erfahrung weiter lehrt, daG ungleichfOrmige 
Auflagerungen gegen die Rander der Senkung sich einstellen, wahrend 
sie in der Mitte fehlen, so muG man gewartig sein, auch gegen die jetzt 
verdeckten Ufer des Oberkarbons ein Ubergreifen der hoheren Schichten 
iiber die tieferen beobachten zu konnen. Damit mogen auch Ungleich
fOrmigkeiten (Diskordanzen) in der Lagerung in Beziehung stehen. 

In den oberen Kuseler Schichten des unteren Rotliegenden laGt sich 
zum erstenmal ein starkes Ubergreifen iiber die Rander der vorher ab
gelagerten Schichten erkennen. Am NW-Rand der Senkung legt sich 
der obere Teil dieser Schichten unmittelbar auf das Unterdevon, wah rend 
er in der Mitte regelmaGig auf den ihm vorausgehenden Schichten aufruht. 
Der V organg hat nur in seiner GroGe etwas Auffalliges, in seinem Vor
handensein jedoch nicht, denn wir miissen ihn bei den vorausgehenden 
Schichten des untern Rotliegenden und Oberkarbons ebenfalls voraussetzen. 

Auch die Lebacher Schichten greifen an man chen Stellen auf das 
Unterdevon iiber. Dagegen kennen wir den Vorgang von den Tholeyer 
Schichten noch nicht. 

Es scheint, als ob der Senkungsvorgang von den Saarbriicker 
Schichten an gleichmaf.)ig bis zum SchluG des untern Rotliegenden an
gedauert und nur in den oberen Kuseler und Lebacher Schichten etwas 
starkere Ausmaf.)e erreicht habe. Man kann sich jedoch nur schwer vor
stellen, daf.) die Bewegung, die immer weitere Landgebiete unter den 
seichten Siif.)wasser- oder Binnensee und seine Sumpflandschaft brachte, ohne 
Briiche und Zerreif.)ungen in den beteiligten Ablagerungen vor sich ge
gangen ist. 

Am SchluG des unteren Rotliegenden, also in der Zeit der Tholeyer 
Stufe und gegen ihr Ende, traten nachweis bar zum erstenmal gewaltsame 
und scheinbar plotzliche Lagerungsstorungen in den eben gebildeten 
Schichten ein. Ein Steinbruch am linken Ufer der Steinau unterhalb 
Birkenfeld laGt Storungen in den Tholeyer Sandsteinen erkennen, welche 
vor Bildung des auflagernden Porphyr-Konglomerates stattgefunden haben 
miissen, weil dieses an den Bewegungen nicht teilnahm, also jiinger als 



Geologische Skizze des Saarbriicker Steinkohlengebirges. 51 

sie ist. Die Verbreitung des genannten Konglomerates im benachbarten 
Trauntal und gegen S6tern zu weist mehrfach ungleichf6rmige Auflagerung 
der konglomeratischen S6terner Schichten auf dem gest6rten untern Rot
Iiegenden auf. Wenn auch anderwarts, z. B. bei R6tzweiler im Siesbachtal, 
eine Gleichf6rmigkeit und sogar ein Ineinandergreifen zwischen Tholeyer 
und S6terner Schichten beobachtet werden kann, so spricht dies nicht 
gegen die Tatsache, da:G gegen SchIu:G der Tholeyer Schichten schon 
starkere Verriickungen und Briiche im Karbon und Rotliegenden des Ge
bietes erfolgten. *) Wir miissen nur im Auge behalten, dag diese Be
wegungen sich nicht auf das ganze Ablagerungsgebiet der Tholeyer 
Schichten, sondern nur auf Teile desselben erstreckten. In den iibrigen 
konnte zwischen den unverriickten Tholeyer und den auflagernden S6terner 
Schichten eine Gieichf6rmigkeit (Konkordanz) gewahrt bleiben. 

Diese Bewegungen und Briiche in den Schichten hatten Zerrei:Gungen 
im Gefolge, welche Durchiasse fiir die aufdringenden eruptiven Glutfliisse 
schufen und zunachst zur Bildung der Feisitporphyre, weiterhin auch zur 
Ausfiillung von Spalten mit eruptiver Masse und dann zum Ausbruch von 
lavaartiger Eruptivmasse fiihrten. 

Die Bewegungen dauerten noch eine geraume Zeit fort. In dem 
Zeitraum, der zur Bildung der S6terner Schichten (wesentlich Abschwemm
mass en der eben gebildeten Porphyrkuppen) n6tig war, traten weitere Ein
briiche, Senkungen . und Zerreigungen ein, welche das Empordringen 
vulkanischer Glutfliisse f6rderten und zu einer ungew6hnIich ausgedehnten 
Bildung von Lavamassen fiihrten, welche heute das sogenannte Grenz
melaphyrgebiet zwischen der Nahe und dem Glan einnehmen. 

Ein Steinbruch bei Alsfassen in der Nahe von St. Wendel gibt einen 
unbedingt sichern Beweis fiir die St6rungserscheinungen, welche vor 
Ablagerung der h6heren Stufen des obern Rotliegenden der Waderner 
Schichten erfolgten, und da hier scheinbar eine flache Uberschiebung (in 
den oberen Kuseler Schichten) vorliegt, so kann man schliegen, da:G seit
licher Druck Faltungsvorgange bewirkte, welche in der Sattel- und Mulden
bildung des Karbons und Rotliegenden zurn Ausdnick gelangten. O. Reis**) 
verlegt die Sattel- und Muidenbildung in die Zeit zwischen den Tholeyer 
und Waderner Schichten, also in die Bildungszeit der S6terner Stufen. 
Der erwahnte Aufschlu:G bei Alsfassen widerspricht dieser Annahme nicht. 

1m 6stlichen Teil des Gebietes, etwa im Bereich der Nahemulde, 
dagegen zeigen sich die mittleren Stu fen des oberen Rotliegenden und 
die Lavaergiisse seitlich zusammengeschoben in einer Zeit, welche der 

*) Leppla, Storungserscheinungen und -Epochen in der Geschichte des 
Saar-Nahe-Gebietes. Verhandl. d. naturhist. Ver. Rheinl.-Westf. 1895. Bd. 52. 

**) Erlauterungen zu Blatt Zweibrilcken d. geogn. K. v. Bayeru. Milnchen 
1903. 170. 

4* 
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Bildung des Buntsandsteins voraufging. Hier hat also Faltenbewegung 
sicher noch bis gegen Schlu~ des oberen Rotliegenden fortgedauert. Mit 
diesen StOrungen, welche ein weiteres U ntertauchen von Landmassen unter 
den Wasserspiegel eines Binnenmeeres bewirkten, finden die wichtigsten 
Bewegungsvorgange im festen T eil des Gebietes ihr Ende. N ur in der 
alteren Tertiarzeit zeigen sich wieder Spuren von Senkungen und Ein
briichen, auch die Bildung flacher Mulden und Sattel, die unser Gebiet 
beriihren und mit den gro~en Faltungsvorgangen in Beziehung stehen, 
welch en die Erdrinde im Bereich der Alpen unterworfen war. 

An allen dies en StOrungen vom Schlu~ des unteren Rotliegenden ab, 
durch das ganze obere Rotliegende hindurch bis zum Buntsandstein und nicht 
minder an den tertiaren hat das Karbon des Saar-Nahegebietes reichlichen 
Anteil genommen. 

Die Bildung eines Hauptsattels des Pfalzer Sattels, (Laspeyres 1867), 
und einer Hauptmulde, der Nahemulde, war das erste gro~ere Ergebnis aus 
den Veranderungen der Lagerung. Sie fallt in die Zeit des oberen Rot
liegenden und vor die Ablagerung des Buntsandsteins. Das geht aus der 
ungleichfOrmigen Auflagerung des letzteren auf den aufgerichteten Schichten
kopfen des Karbons am Siidrand des Kohlengebirges hervor, ja es mu~ 
als durchaus wahrscheinlich hingestellt werden, wie auch Reis*) meint, da~ 
die Aufwolbung in die Zeit der tiefsten Schichten des obern Rotliegenden, 
in diejenigen der Sotener Stufe fallt. Die Nahemulde dagegen erhielt, wie 
es scheint, ihre starkste Auspragung noch etwas spater gegen Ende des 
oberen Rotliegenden; ihre Anfange mogen gleichwohl in die Soterner 
Schichten hineinreichen. 

Der Pfalzer Sattel besitzt seine Haupterstreckung in SW-NO-Rich
tung und seine Ausgestaltung im Hocherberg zwischen N eunkirchen und 
Dunzweiler und weiter im Potzberg und den nordostlich davon gelegenen 
Erhebungen. Zwischen Neunkirchen und Saarbriicken ist von ihm nur 
sein nordlicher oder nordwestlicher Fliigel erhalten geblieben. Das zu
tage ausgehende Kohlengebirge in diesem fiir den Bergbau wichtigsten 
Teil besitzt demnach im allgemeinen ein N 55 0 0 gerichtetes Streichen 
und ein N 35 0 W gerichtetes Einfallen, dessen Betrag sich im Siiden an 
der Grenze des Kohlengebirges auf ~5 - 40 0 belauft, weiter nach NW 
gegen die anschlie~ende Nahemulde sich natiirlich verringert. 

Der Siidfliigel des Pfalzer Sattels zwischen Neunkirchen und Saar
briicken ist abgesunken und durch den Buntsandstein spater iiberdeckt 
worden. Es bleibt vorerst dahingestellt, ob diese Bruchlinie, der sog. siid
liche Hauptsprung, von welchem weiter unten die Rede sein wird, genau 
der alten Sattellinie (Antiklinalen) folgt oder nordlich von ihr verlauft. 1m 

*) A. a. O. 
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letzteren Fall wird die Sattellinie in dem abgebrochenen Gebirgsstiick 
siidlich des Hauptsprunges erhalten geblieben sein, im ersteren Fall wiirde 
der siidliche Hauptsprung ein Sattelsprung sein. 

Der pralzer Sattel hat aufier dieser U nregelmafiigkeit noch andere 
nicht minder bedeutende Veranderungen erlitten, welche oft geeignet sind 
seine Form zu verwischen. Er ist im Anschlufi an seine Aufwolbung 
an mehreren Stellen bald darauf, jedenfalls noch vor der Buntsandsteinzeit, 
durch quer zum Streichen, also SO-NW gerichtete Verwerfungen einge
brochen, sodafi es auf den ersten Blick den Anschein hat, als ob der Sattel 
durch Quermulden in einzelne Teile zerlegt worden ware. Das Sattelstiick 
Saarbriicken-Neunkirchen-Dunzweiler taucht an den beiden Enden unter 
die j iingere Bedeckung unter, die Sattellinie senkt sich, es folgen sowohl im 
SW wie im NO muldenartige Einsenkungen, deren wahre Form aber 
durch grabenartige Quereinbriiche zustande kommt. An den Sattel schlie fit 
sich im Streichen nach NO zwischen Dunzweiler und Briicken ein Quer
einbruch an, und bei Saarbriicken wird ein ahnliches Verhaltnis durch den 
Saarsprung und ihm benachbarte Storungen erzeugt. Jenseits des Quer
einbruches Dunzweiler-Briicken hebt sich der Pfalzer Sattel wieder aus der 
Tiefe empor und hat in seinem nordostlichen Weiterstreichen geologisch 
und orographisch seinen Hohepunkt im Potzbergriicken. An den Quer
einbruch an der Saar schliefit sich weiter nach SW zunachst der sog. 
Klarenthaler Sattel, welcher wiederum durch Quereinbriiche von einer 
sattelformigen Erhebung bei Rosseln getrennt wird. Treten die Querein
briiche in geringer Entfernung voneinander auf, so erhalten die dazwischen 
liegenden Sattelstiicke eine rundliche Form, eine Art domfOrmige Lagerung, 
wie dies beim Klarenthaler Sattel, auch am Potzberg und anderwarts der 
Fall zu sein scheint. 1m iibrigen mufi betont werden, dafi die Gesamt
wirkung des Dunzweiler-Briickener Quereinbruches weit grofier und tiefer 
ist, als diejenige durch den Saarsprung, dafi demnach die Trennung des 
Klarenthaler Sattels von dem Hauptteil eine wesentlich geringere Bedeu
tung besitzt als diejenige im NO bei Dunzweiler. 

Nicht unerwahnt darf es bleiben, dafi der Hauptteil des Pfa.lzer Sattels 
an seinem SW-Ende gegen das Saartal in mehrere Nebensattel von flacher 
WeHung zerlegt wird, natiirlich mit dawischenliegenden Mulden. lodes ist 
durch den fortschreitenden Bergbau die Selbstandigkeit dieser Nebensattel 
fiir wesentlich geringer, als frtiher angenommen wurde, erkannt worden, 
und sie sind eigentlich nur als Folgen eines ungleichformigen Nieder
gehens des Hauptsattels an den Quereinbriichen. zu betrachten. 

Die Quereinbriiche des pralzer Sattels wiederholen sich in seinem 
Weiterstreichen nach NO, wie die Aufnahmen von E. Weifi und Laspeyres 
zeigen, noch mehreremal und auch nach Lothringen zu diirfte durch ahnliche 
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Erscheinungen das Unter- und Emportauchen des Oberkarbons unter und 
aus der Trias zu erklaren sein. 

Nachst den Quereinbriichen sind streichende StOrungen und die mit 
den Au~erungen eines seitlichen Druckes in unmittelbarer Beziehung 
stehenden Uberschiebungen weiter geeignet, die urspriinglich einfache 
sattelfOrmige Lagerung des Kohlengebirges zu verwischen und zu ver
dunkeln. Allerdings ist ihr Einflu~ wesentlich geringer als derjenige der 
Quereinbriiche; ihr unmittelbarer Anschlu~ an die AufwOlbung des Sattels, 
vielleicht sogar ihre gleichzeitige Entstehung, ergibt sich aus dem Umstand, 
da~ sich das Streich en der Schichten gegen die Quereinbriiche zu dreht, da~ 
sich die Sattellinie gegen sie senkt und somit die Quereinbriiche mit vor
bereiten und veranlassen hilft. Der V organg ist in seiner Gesamtwirkung 
durchaus verschieden von dem Verhaltnis und der Wirkung von Quer
stOrungen im gefalteten Devon der Nachbarschaft. 

Eine gro~e Zahl von Querstorungen durchsetzt den Sattel, seltener 
in der Richtung der Quereinbriiche, als in nordlicher und nordnordwest
Hcher Richtung, wie die amtliche Flozkarte des Steinkohlengebietes bei 
Saarbriicken in der Bearbeitung von R. Miiller erkennen la~t. Sie haben 
nicht den tiefgehenden Einflu~ auf die Umgestaltung der Lagerung wie 
die Quereinbriiche und diirften zumeist etwas jiingeren Alters sein, etwa 
aus der Zeit des Schlusses des obern Rotliegenden stammen, in manchen 
Fallen auch tertiaren Alters sein. Ja es scheint sicher, da~ in der Tertiar
zeit eine Wiederholung der Bewegung auf permischen Spalten stattfand. 

Neben dem Pfalzer Sattel lauft im NW von ihm die Nahemulde her. 
Ihre Anfange miissen natiirlich in die Zeit der Bildung des Pfa.1zer Sattels 
fallen, ihre Hauptausgestaltung gehort jedoch dem Schlusse des oberen 
Rotliegenden an, wie ich bereits erwahnt habe. Fur das hier zu behandelnde 
Gebiet kommt die Nahemulde kaum in Betracht. Ihre siidwestliche Ver
langerung reicht als sog. Primsmulde bis zur Saar; sie verdient diese Ab
trennung jedoch nicht, denn die "Primsmulde" nimmt hinsichtlich des 
Faltungsvorganges keine besondere SteHung neben der Nebenmulde ein. 
Sie erhalt dadurch eine gewisse Eigenart, da~ hier in der verlangerten 
Nahemulde ein Langseinbruch (Grabenversenkung) in der Zeit der Ab
lagerung des alteren Rotliegenden erfolgte, der den Eintritt und die iiber
greifende Ablagerung des jiingeren oberen Rotliegenden (Waderner und 
Kreuznacher Schichten) gestattete. Man mu~ richtigerweise von einem 
Primseinbruch oder einer Primsgrabensenkung in der Nahemulde sprechen. 

Das Kohlengebirge wurde durch die Aufschliisse iiber Tage, durch 
den Bergbau und zahlreiche Bohrungen in seiner Streichrichtung selbst 
unter der auflagernden Trias bis weit nach Lothringen hinein in jiingster 
Zeit nachgewiesen. Man hat ziemlich viele Griinde, seine Ausdehnung noch 
auf weitere Strecken nach beiden Seiten im Streichen anzunehmen. Quer 
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zu ihm lassen sich aus der RegelmaGigkeit der Auflagerung der jiingeren 
Schichten auch Schliisse auf die Weitererstreckung der liegenden Schichten 
ziehen. N ur nach SO fehlen bis j etzt zuverlassige Aufschliisse iiber die 
Fortsetzung des Kohlengebirges quer zum Streich en. 

Am sog. siidlichen Hauptsprung hat der pralzer Sattel eine Ver
werfung ins Liegende erlitten, und bei der Bedeutung dieser Bruchlinie 
fiir die Fortsetzung verlohnt es sich mit einigen Worten auf diese SWrung 
naher einzugehen. 

Der Sprung ist zuerst im St. Ingberter Stollen festgestellt worden, 
und M. Kliver hat zum erstenmal seinen Verlauf auf der Karte ein
gezeichnet. Allerdings konnte dieser Linie kein besonderes Vertrauen 
entgegengebracht werden, weil auGer ' der Starungserscheinung bei 
Wellesweiler nur ein Punkt der Linie festlag, wahrend die iibrigen sich 
aus Naherungswerten ergaben, fiir welche eine Reihe von Bohrungen maG
gebend war. Aus ihnen glaubten C. V. Giimbel und E. WeiG schlieGen 
zu miissen, daG siidlich des vermuteten Hauptsprunges flazarme Schichten 
des Oberkarbons der Ottweiler Stufe unter dem Buntsandstein angetroffen 
wiirden, und die Starung vor Ablagerung des zu ihren beiden Seiten das 
Kohlengebirge iiberlagernden Buntsandsteins entstanden sei. Denn nardlich 
der SWrung stehen unter diesem die unteren Saarbriicker Schichten an, 
wie durch den Bergbau sicher gestellt war. 

Die Untersuchung des Buntsandsteins, des Randgebietes zwischen 
der Blies und der Saar in den 80 er Jahren des vorigen Jahrhunderts be
festigte mich in der Uberzeugung*), daG der durch den St. Ingberter Stollen 
aufgeschlossene Sprung eine SWrung sei, die den Sandstein mit verworfen 
habe, also nachtriadischen Alters sei. J edenfalls gelang es mir, eine 
Starung im Buntsandstein nachzuweisen, welche von Schoenecken in Loth
ringen iiber das Schiitzenhaus an der StraGe Gersweiler-Saarbriicken, iiber 
Kramershauschen an der StraGe St. Johann-Dudweiler, Gerstnershaus bei 
Dudweiler auf Schiirer Ziegelhiitte und Spiesen zu verlauft. Diese SWrung 
fa11t mit dem Wechsel des Gebirges im St. Ingberter Stollen zusammen. 
Ich konnte somit die nachtriadische Entstehung des im St. Ingberter Stollen 
beobachteten Abbruches sicherstellen. Eine Nachpriifung der Zugeharigkeit 
der unter dem Buntsandstein in den 60 er J ahren des vorigen J ahrhunderts 
erbohrten Schichten schien mir natig, urn die behauptete vortriadische 
Phase des Sprunges sicher zu stellen. 

Inzwischen sind nun einige Tatsachen hinzugekommen, welche die 
Altersverhaltnisse der SWrung etwas deutlicher iibersehen lassen. Die 
Bohrung des bairischen Staates in den Zankwiesen bei Elversberg wurde 

*) Der sudl. Hauptsprung zW. Saarbrucken und Neunkirchen. VerhandI. d. 
naturhist. Ver. Rheinl.-Westf. 1897. Ed. 54, 18. 
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unmittelbar neben dem im Buntsandstein zu verfolgenden Sprung am Siid
ende von Elversberg niedergebracht. Sie schlo~ unter dem bis etwa 57 m 
reichenden Buntsandstein zunachst Schichten auf, welche eine gro~e Ahn
lichkeit mit den Ottweiler Schichten haben. Sie halt en bis 328 m an und 
mach en von da ab echten Saarbriicker Schichten Platz. Ich stehe nicht 
an, die Strecke des Bohrloches von 57 bis 328 m in die Ottweiler Schichten 
zu verwelsen. 

Weiter habe ich bei Versuchsarbeiten zu einer Wasserversorgung von 
Wellesweiler, etwa 1,5 km westsiidwestlich des Ortes, siidlich von einer 
Storung, rote Schiefertone und Sandsteine aufgeschlossen gesehen, welche 
ich ebenso, wie die Gesteine unmittelbar nordlich des Ortes, zu den Ott
weiler Schichten rechnen mochte. 

Danach halte ich jeden Zweifel iiber das vortriadische Alter einer 
hier und bei St. Ingbert durchgehenden Starung fiir ausgeschlossen. 

Aber auch fiir die nachtriadische, tertiare Phase in der Starung sind 
neue Tatsachen gesammelt worden. 1m Schiedenbornschacht bei Dud
weiler wurde mit einer in der 1. Sohle im F16z 19 und weiterhin nach SO 
getriebenen Versuchsstrecke im Jahre 1902 hinter stark gestorten und 
gestauchten unteren Saarbriicker Schichten, flach nach Siid-Osten ein
fallende, hellgraue bis hellrotliche grobe Konglomerate des untern Raupt
buntsandsteins und nach einer zweiten streichenden Verwerfung hell
gefeirbte Sandsteine der gleichen Stufe angefahren. Die Starung zwischen 
Buntsandstein und Kohlengebirge feillt in die Verbindungslinie der Storungen 
Schoenecken-Schiitzenhaus - Kramershauschen -Gerstnershaus - St. Ing
berter Grube. 

Aus dem Gesagten geht zur Gewi~heit hervor, da~ da, wo der siid
Hche Hauptsprung bisher vermutet wurde: 

1. ein vor Ablagerung des Buntsandsteins entstandener permischer 
Storungsstreifen in SW bis NO-Richtung vorhanden ist, langs welchem 
wahrscheinlich die Ottweiler Schichten in die Rohe der unteren Saar
briicker Schichten abgesunken sind; 

2. nach Ablagerung des Buntsandsteins, wahrscheinlich in der alteren 
Tertiarzeit, eine Wiederholung der Senkung urn einen wesentlich geringeren 
Betrag, 50-100 m vielleicht, stattgefunden hat. 

Das Ergebnis ist von allgemeiner wissenschaftlicher Bedeutung in
sofern, als hier der Nachweis geliefert wird, da~ auf permische Starungen 
in spaterer, wahrscheinlich tertiarer Zeit, abermals Zerrei~ungen und 
Senkungen folgten. Nicht unmoglich erscheint es sogar, da~ eine noch 
altere karbonische, kulmische Starung den Ursprung der Senkungen 
bildet. In allen Fallen ist der siidostlich der Starung gelegene Teil der 
gesunkene. 
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Praktisch lehrt das Ergebnis, dafll zunachst keine groflle Hoffnung 
besteht, siidlich des sogenannten Hauptsprunges altere Saarbriicker Schichten 
zu erschliefllen. 

Was nun die Art der Starung angeht, so zeigen die nachtriadischen 
Absenkungen in der Versuchsstrecke des Schiedenbornschachtes, ferner an 
der Eisenbahn bei Kramershauschen usw. eine nahezu senkrechte SteHung 
der Verwurfsflache. 

Es ist kaum anzunehmen, dafll die permische Storung einen einfachen 
Abbruch darsteHt. Die Aufschliisse im Schiedenbornschacht zeigen sehr 
verwickelte und zahlreiche und einander benachbarte verschieden einfaHende 
Starungen und Stauchungen. 

Zieht man die steile SteHung der Saarbriicker Schichten an der 
Wellesweiler Ziegelei inbetracht und ferner die aufllerordentlich starken 
Verdriickungen und Verquetschungen in den unteren Saarbriicker Schichten 
im neuen RotheHschacht und in dem anstofllenden nordlichen Querschlag, so 
ergibt sich, dafll die permische Starung aus einem ganzen Biindel an
nahernd gleichlaufender Briiche und Spriinge besteht, die als Neben
erscheinungen des grofllen mehr als 2000 m betragenden Abbruches auf
zufassen sind, dafll man also hier eigentlich nicht von einer permischen 
SWrung, sondern von einem Biindel solcher Storungen sprechen mufll 
(siidlicher Querschlag der Grube Kons. Nordfeld). Die nachtriadische 
Storung hatte ja ebenfalls eine Reihe von Nebenerscheinungen und 
-Briichen in dem abgesunkenen Teil des Buntsandsteins zur Folge, wie man 
an den Au['>chliissen bei Kramershauschen sah. 

Ob die permische Phase des siidlichen Hauptsprunges die Form einer 
Uberschiebung hat, wird man vorerst deswegen nicht entscheiden konnen, 
weil eine einheitliche Bruchlinie nicht vorliegt und hinreichende Aufschliisse 
fehlen. Zieht man die Ergebnisse des neuen Schachtes und nordlichen 
Querschlages in der Rothell bei St. Ingbert inbetracht, so kann von einer 
flach nach N ordwest einfallenden Uberschiebungsflache vorerst nicht die 
Rede sein. Weder wurde eine solche unmittelbar beobachtet, noch haben 
sich im Schacht und im Querschlag in der Tiefe jiingere Schichten mit 
Sicherheit nachweis en lassen. Ubrigens sind durch seitlichen Druck er
folgte Uberschiebungen im Karbon und Rotliegenden an der Saar mehrfach 
beobachtet worden. 



B. Flozfuhrung der Ottweiler und Saarbrucker 
Schichten. 

Von Herrn Geheimen Bergrat A. Prietze in Saarbriicken. 

I. Allgemeines Verhalten der FlOze. *) 

Die Fiaze des Saarkohlenreviers sind meist aus mehreren Banken, oft 
aus einer gra~eren Anzahl derselben, welche durch schwachere oder 
starkere Zwischenmittel voneinander getrennt werden, zusammengesetzt. 
Lassen sich die verschiedenen Banke gleichzeitig gewinnen, so sieht man 
sie als ein FlOz an. Da~ ein FlOz mehr als 1 Meter reiner Kohle in einer 
einzelnen Bank fiihrt, ist eine Seltenheit. Das wichtigste FlOz ohne 
Zwischenmittel ist das Flaz 13 im Westfelde der Grube Dudweiler, welches 
dort in oberen Teufen aus einer Bank von 3,40 m Starke besteht, jedoch gegen 
Osten sich in verschiedene Banke teilt. Auch das Flaz 2 der Fettkohlen
grube Louisenthal fiihrt im Wetterschachte auf der linken Saarseite eine 
reine Kohlenbank von 2,90 m Machtigkeit neben zwei schwacheren Banken. 
Zu den machtigsten FlOzen zahlen ferner FlOz Huyssen der Grube Kohl
wald mit einer Gesamtmachtigkeit von 4,97 m, einschliemich 1,19 m Berge
mittel, FlOz Landsweiler Haupt- und Nebenbank der Grube Reden mit 
4,92 m Gesamtmachtigkeit einschliemich 1,35 m Bergemittel und Fiaz 
Henry der Grube Klein-Rosseln, welches 12 bis 16 Banke mit 6 bis 6,6 m 
Kohle enthalt und einschliemich der Mittel 8 bis 9 m Machtigkeit erreicht. 
Ferner sind auch auf den Schachten 5 und 6 der Bergwerksgesellschaft 
Saar-Mosel bei Merlenbach und Spittel neuerdings einige FlOze von 4 m 
Machtigkeit und dariiber aufgeschlossen. 

Die Machtigkeit der einzelnen Banke der FlOze bleibt sich nicht gleich **), 
sondern verandert sich in der Weise, da~ schwache Kohlenstreifen zu 
starken Banken werden und umgekehrt letztere sich bis zum ganzlichen 

*) Soweit in sachlicher Hinsicht nichts entgegenstand, ist der Text der 
Nasseschen Arbeit in Band 32 der Zeitschrift fUr Berg-, Hutten- und Salinenwesen, 
Seite 28 u f. beibehalten. 

**) Vergleiche die FlOzprofile auf den Tafeln 5-7. 
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Verschwinden verschwachen. Ebenso veranderlich ist die Ma.chtigkeit und 
die Beschaffenheit der Mittel. Starke Zwischenmittel keilen sich allmahlich 
aus, und neue legen sich an. Wird das eine oder das andere der Zwischen
mittel eines :F1azes so stark, da~ eine teilweise oder ganz getrennte Ge
winnung der Kohlenbanke stattfinden mu~, so werden dieseals Hauptbank 
und als Nebenbank oder als Ober- und als Unterbank des betreffenden 
Flazes und in entfernteren F eldesteilen als zwei verschiedene FlOze be
zeichnet. Petrographisch bestehen die Mittel in der Regel aus Brand
schiefer, Schieferton oder Letten, zuweilen aus Toneisenstein und m 
einzelnen Fallen aus Tonstein. Nimmt die Machtigkeit des Mittels zu, so 
geht der Schieferton auch wohl in Sandstein tiber. 

Unmittelbar tiber den Flazen liegt gewahnlich Brandschiefer, dann 
folgt in der Regel Schieferton; zuweilen bildet jedoch Sandstein und selbst 
Konglomerat das Dach eines FlOzes. In letzterem Falle ist die Kohle yom 
Dachgestein schwer zu trennen, sie ist nach bergmannischer Sprechweise 
"angebrannt". Das unmittelbare Liegende der Flaze besteht stets aus 
Schieferton, niemals aus Sandstein oder Konglomerat. Wa.hrend die 
Sohle der FlOze in der Regel eine ziemlich ebene Flache bildet, besitzt 
das Dach, wenn es aus graberem Sandstein und namentlich aus Kon
glomerat besteht, oft sehr gro~e, wellenfarmige Unebenheiten. Die Ab
nahme der Machtigkeit eines FlOzes findet fast stets durch Senkung des 
Daches und nur selten durch ein allmahliches Ansteigen der Sohle statt. 

Infolge der gro~en Veranderlichkeit der FlOze und ihrer Zwischen
mittel ist ihre Identifizierung au~erst schwierig, ja vielfach unmoglich. Von 
besonderem Werte hierbei ist das regelmamge Aushalten mehrerer Ton
steinflaze (vgl. S. 16). 

Es finden sich regelma~ig zwei T onsteinflaze in der unteren Abteilung 
der Flammkohlenpartie, wo sie die bauwtirdige FlOzgruppe in bestimmten 
Abstanden im Hangenden und Liegenden begleiten. Ein drittes Tonstein
flaz tritt regelma~ig in der Mitte der Fettkohlenpartie bei Flaz 11 auf, und 
2 bis 3 Tonsteinflaze finden sich endlich an der Grenze zwischen den 
eigentlichen F ettkohlen- und den Rotheller Flazen. 

II. Reihenfolge, Verbreitung und Lagerung der Floze. 

1. Die Floze der Ottweiler Schichten. 

a) Obere Ottweiler Schichten. 

Das in den oberen Ottweiler Schichten auftretende Grenzkohlen
flaz, auch Breitenbacher oder Hausbrandflaz benannt, ist das hangendste 
der im Saarrevier bis jetzt gebauten FlOze. Es besitzt nur eine geringe 
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Maehtigkeit und besteht in der Regel aus einer etwas starkeren Unterbank 
von 15 bis 26 em und einer Oberbank von 4 bis 23 em mit einem 
Zwisehenmittel von 7 bis 25 em. Seine Verbreitung im astlichen Teile 
des Reviers ist sehr regelmamg. Es lam sieh in ziemlieh unveranderter 
Beschaffenheit von Dirmingen iiber Urexweiler, Mainzweiler, Darrenbaeh 
bis Breitenbach und Steinbach in der Pfalz verfolgen und erleidet auf 
dieser groBen Erstreckung von beinah 30 km nur eine wesentliehe Ver
werfung im Bliestal zwischen Ottweiler und Niederlinxweiler. Infolge 
seiner regelmaBigen Lagerung, seines giinstigen N ebengesteins und seiner 
stiickreichen, wenig ruBenden Kohle hat das schwaehe Flaz doch an ver
sehiedenen Orten Gelegenheit zu lohnendem Abbau gegeben. Auf 
preumsehem Gebiet sind jetzt allerdings die auf ihm bauenden Gruben 
Ernst und Louise bei Vrexweiler sowie Haus Sachsen und Auguste bei 
Darrenbaeh beim Vorriicken der Baue unter die Stollensohle zum Erliegen 
gekommen; dagegen wird .in der Pfalz auf der Grube Breitenbach, wo das 
FlOz in einer Bank von 23 em Machtigkeit auf 7000 m streichende Lange 
mit 12° nordwestliehem Einfallen regelmaBig ansteht, ein zwar nicht be
deutender, aber immer noeh eintraglieher Rergbau auch unter der Stollen
sohle betrieben; desgleiehen auf der astlieh davon belegenen Grube Stein
bach, wo das FlOz in einer Machtigkeit von nur 18 em auf 3000 m 
streiehender Lange mit 15° siidastlichem Einfallen aufgeschlossen ist. 

Die regelmaBige Verbreitung des Flazes hat in der Pfalz vielfaeh 
Veranlassung zur Einlegung von Mutungen gegeben. Durch eine am 
Ausgehenden des FlOzes angesetzte Tiefbohrung bei Dittweiler ist aber 
nachgewiesen, daB die bis zum Horizont des Holzer Konglomerats in einer 
Maehtigkeit von 1100 m durchteuften Ottweiler und oberen Saarbriieker 
Schiehten ganzlieh flazleer sind. 

b) Mittlere Ottweiler Schichten. 

Hirte ler FlOze. In einem senkreehten Abstande von etwas iiber 
400 m unter dem Grenzkohlenflaz erseheinen in den mittleren Ottweiler 
Sehichten zwischen den Orten Labaeh und Illingen auf etwa 16 km Er
streekung die beiden Hirteler Flaze, auf denen bei den Orten Labaeh und 
Reisweiler voriibergehend eine unbedeutende Gewinnung stattgefunden hat. 
Der Bergbau erwies sieh als unlohnend, weil die Flaze, welche etwa 40 bis 
90 em Kohle fiihren, aus einer groBen Zahl sehmaler, unreiner Banke be
stehen, deren Zwischenmittel eine gro:Gere Machtigkeit als die Kohlenbanke. 
zusammen besitzen. 

c) Untere Ottweiler Schichten. 

Der sogenannte hangende FlOzzug. Vnter einem Mittel flaz
leerer Sandsteinschiehten folgen dann in einem Abstande von abermals 
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etwa 400 m in den unteren Ottweiler Schichten die beiden FlOze, welche 
herkommlicherweise, weil sie die hangendsten sind, auf den en der staatliche 
Steinkohlenbergbau bei Saarbriicken umgeht, die hangende FlOzgruppe 
genannt werden. Es sind dies das Schwalbach-Lummerschieder und 
das Wahlschieder FlOz. 

Das Schwalbacher FlOz ist in der Grube Kronprinz bei Schwalbach 
auf eine Lange von 4-5 km von SW nach NO streichend mit einem 
nordwestlichen Einfallen von 12 bis 15 0 durch den Grubenbau aufge
schlossen. Es besitzt eine Machtigkeit von 1,63 bis 1,77 m Kohle in 4 bis 
5 Banken mit unbedeutenden, aus Tonstein bestehenden Zwischenmitteln. 
Eine eigentiimliche Starung, die dieses FlOz durch mauerartige Ton
einkeilungen (sog. Mauern) erleidet, ist in Fig. 12 dargestellt. 

Fig. 12. 

In einem Abstande von 135 bis 155 m unter demSchwalbacher FlOz 
findet sich ein anderes, auf Grube Kronprinz als Wahlschieder benanntes 
FlOz mit 0,90 bis 1,16 m Kohle in 4 bis 5 Banken mit 0,29 bis 0,44 m 
Mittel (vergl. Tafel 2 und 5). 

Gegen Westen werden die FlOze durch einen von WNW nach OSO 
streichenden, nordostlich fallenden Hauptsprung, den langs des rechten 
Saarufers iiber Louisenthal und Bahnhof Schleifmiihle bis in das Sulzbachtal 
bei der Eisenbahniiberfiihrung nordlich St. Johann zu verfolgenden Saar
sprung abgeschnitten. Auf seiner Siidseite liegt im Felde von Kronprinz, 
wie durch die Bohrung "Ensdorf I" am Hohlbach festgestellt wurde, das 
Gebirge etwa 400 m hoher als auf der Nordseite. 

Westlich der Saar haben die zur Aufsuchung des hangenden FlOz
zuges bei Zipshaus und Neuforweiler niedergebrachten Tiefbohrungen 
"Ensdorf II und III" nur Spuren eines wohl als das Wahlschieder anzu": 
sehenden FlOzes angetroffen, ohne jedoch die Lagerungsverhaltnisse geniigend 
zu klaren. 

Ein sicherer und anscheinend bauwiirdiger Aufschlu11 des hangenden 
Flozzuges ist dagegen wieder mit dem 5 km westlich der Saar bei dem 
Orte Friedrichsweiler niedergebrachten Bohrloch gemacht, in welchem 
unter 200 m Buntsandstein in den Ottweiler Schichten bei 335 m Teufe 
ein FlOz von 1,98 m Kohle in 2 Banken mit einem Mittel von 12 cm und 
bei 520 m Teufe ein FlOz von 0,91 m Kohle in drei Banken mit zwei ganz 



62 Das Saarbrucker Steinkohlengebirge. 

schwachen Mitteln durchsunken wurden. Die Zugeh6rigkeit dieser F16ze 
zur hangenden Fl6zgruppe ist mit Bestimmtheit durch die zwischen 572 
und 577 m Bohrlochsteufe aufgefundenen Leitfossilien der liegenden Ottweiler 
Schichten: Leaia Bantschiana, Candona und Anthracosia nachgewiesen. 
Die Schichten der oberen Flammkohlengruppe, die bis zu 1478 m durch
bohrt wurden, zeigten sich hier namentlich in den unteren Teufen sehr 
fi6zarm. 

Ob die weiter westlich, auf lothringischem Gebiet bei den Orten 
Schrecklingen, Busendorf, Willing en, Rosendorf und Berrweiler erbohrten 
Kohlen dem hangenden Fl6zzuge oder den oberen Flammkohlen zuzu
rechnen sind, la~t sich noch nicht feststellen. 

Jedenfalls sind aber die auf der Grube Kreuzwald der Bergwerks
gesellschaft La Houve erschlossenen F16ze den letzteren zuzurechnen. 

Bei der Verfolgung des hangenden F16zzuges von Grube Kronprinz 
nach Osten treffen wir zuerst einen zum Saarsprung rechtwinklig ver
laufenden Sprung, welcher die FlOze urn 250 m seiger in die Tiefe ver
wirft, so da~ das bei Knausholz ausgehende verworfene Stuck des Schwal
bacher F16zes durch einen 1154 m langen Querschlag von den westlichen 
Bauen aus gel6st werden mu~te. In der weiteren 6stlichen Fortsetzung ist 
das Ausgehende bei Rittenhofen und Herchenbach, dann infolge von Ver
werfungen bei Guichenbach und Bietschied zu verfolgen. Bei letzterem 
Orte und Dilsburg geht Abbau auf dem liegenden, dem Wahlschieder 
F16ze urn, welches hier eine Machtigkeit von 1,48 m Kohle besitzt und 
wegen seiner Reinheit und stuckreichen Gewinnung fur den Hausbrand sehr 
beliebt ist. Das hangende z. Zt. nicht gebaute F16z wird hier als Dilsburger, 
weiter 6stlich als Lummerschieder F16z bezeichnet. Das Ausgehende beider 
F16ze ist bis zur Illinger Kapelle zu verfolgen, im Bodelschwingstollen der 
Grube Itzenplitz ist das Wahlschieder F16z noch in bauwurdiger Machtig
keit uberfahren, und in der Bohrung bei Wemmetsweiler enthielt das 
Lummerschieder F16z zwei Banke von 15 und 68 em Kohle mit 10 em 
Mittel und das Wahlschieder Fl6z 1,50 m Kohle in zwei, durch ein schwaches 
Mittel getrennten Banken. Spuren des Wahlschieder F16zes finden sich 
auch noch bei Schiffweiler an der Graulheck und n6rdlich von Wiebels
kirchen. 

Die Kerne aus dem Bohrloch bei Furth, mit welch em die mittleren 
und unteren Ottweiler Schichten bis zu den oberen Flammkohlen durch
sunken wurden, zeigten dagegen nicht die geringsten Andeutungen der 
hangenden F16zgruppe, wohl aber sind in den unteren Ottweiler Schichten 
am H6cherberg und am Potzberg wieder Spuren von Kohle festgestellt. 

Kohlen in den Leaia-Schichte n. In dies en Schichten kommt 
Kohle an folgenden Punkten vor: 
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Bei der Bommersbacher Miihle (rechts an der Saarbriicken -Trierer 
Straflle), an der Wienbachschlucht bei Piittlingen (0,40 m Kohle), zwischen 
Piittlingen und Kolln (drei FlOzstreifen, einer mit 0,21 m Kohle), an 
mehreren Stellen zwischen Kolln und Etzenhofen und in Etzenhofen selbst, 
in Guichenbach (an der Straflle nach Riegelsberg), bei Ziegelhiitte, Hilsch
bach und Holz, zwischen Lummerschied und Gottelborn, bei Merchweiler 
(am Wege nach Gottelborn), an der Ziegelei ostlich der Illinger Straflle, 
zwischen Kleinheiligenwald und Graulheck, in Schiffweiler, zwischen Schiff
weiler und Wiebelskirchen, iiber dem Eisenbahntunnel bei Wiebelskirchen, 
im Klingenwald ostlich von Hangard und nordlich von Frankenholz. Auch 
noch am Potzberg wurden in der Tiefbohrung im Lochwiesgraben bei 
778 m Teufe Kohlenspuren nachgewiesen (vergl. Leppla, Die Tiefbohrungen 
am Potzberg, Jahrbuch der Konigl. Preufll. Geologischen Landesanstalt usw. 
fiir 1902, Bd. 23, Heft 3). 

2. Floze der oberen Saarbriicker Schichten (zwischen den Leaia
Schichten und dem Holzer Konglomerat). 

In den oberen Saarbriicker Schichten ist das V orkommen von Kohle 
1m Westen nur an zwei Punkten nachgewiesen, namlich bei Piittlingen am 
Wege nach Sprengen, wo ein schwaches Kohlenfloz zutage ausstreicht, und 
in der Nahe der Viktoria-Schachte, in welch en unmittelbar unter der 
Hangebank, 97 m rechtwinklig iiber der Sohle des Feldspat-Sandsteins, 
welcher hier das Holzer Konglomerat vertritt, ein 1,20 m reine Kohle 
fiihrendes, im Hangenden und Liegenden noch von einigen schwacheren 
Kohlenbanken begleitetes FlOz durchteuft worden ist. 

3. F16ze der mittleren Saarbriicker Schichten. 

Die Lagerung und Zusammensetzung der in den mittleren Saar
briicker Schichten zwischen dem Holzer Konglomerat im Hangenden und 
der F ettkohlengruppe im Liegenden auftretenden Flammkohlengruppe ist 
im ganzen Revier auf eine streichende Lange von 48 km und eine Breite 
von 3 km durch Grubenbaue und Tiefbohrungen annahernd klar gestellt. 
Nur im aufllersten Westen sind die Aufschliisse auf den Gruben der Berg
baugesellschaften Saar und Mosel und La Houve bei Merlenbach, Spittel 
und Kreuzwald noch nicht soweit gediehen, dafll die dortigen FlOzgruppen 
den an der Saar und weiter ostlich gebauten Gruppen mit Sicherheit ein
gegliedert werden konnten. 

Noch weit weniger Klarheit ist bis jetzt iiber die Lagerung und die 
geognostische SteHung der westlich und nordwestlich der letzteren Gruben 
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sich ausdehnenden Steinkohlenablagerung zu gewinnen. Durch die zahl
reichen Tiefbohrungen, welche zum Teil schon zur Zeit der franzosischen 
Herrschaft in diesem Gebiet vorgenommen *), namentlich aber in den 
letzten Jahren ausgefuhrt wurden, ist zwar das Fortsetzen des Steinkohlen
gebirges in Tiefen von 500-1000 m unter der Trias in dem von der 
Eisenbahnlinie Forbach-Metz und der Nied von Falkenberg bis Busendorf 
begrenzten Gebiet nachgewiesen. Da die meisten Bohrungen indes nach 
Erreichung des ersten Flozes eingestellt wurden, die genaueren Ergebnisse 
derjenigen aber, welche eine gro~ere Schichtenreihe des Kohlengebirges 
durchsunken haben, noch geheim gehalten werden, und da endlich die 
Funde ganz nahe beieinanderstehender Bohrungen haufig in auffalliger 
Weise voneinander abweichen, so la~t sich ein sicherer Einblick in diesen 
Teil des FlOzvorkommens bis jetzt nicht gewinnen. Nur soviel diirfte fest
stehen, da~ auf der Linie Spittel-Lubeln-Falkenberg die gro~te An
haufung und hochste Heraushebung der FlOze vorliegt, wahrend in nord
westlicher Richtung eine allmahliche Verschwachung und dn tieferes Ein
sinken der Ablagerung stattfindet. Auch scheint die die Saarbriicker 
Steinkohlenablagerung abschneidende Hauptverwerfung nahe siidlich der 
Linie Forbach-Falkenberg in siidwestlicher Richtung fortzusetzen. 

Eine Darstellung der Steinkohlenablagerung in Lothringen, mit Aus
nahme der unten besprochenen Aufschliisse auf den Gruben Kleinrosseln 
und Saar und Mosel, mu~ daher spaterer Zeit vorbehalten bleiben. 

In dem durch den Bergbau vorzugsweise erschlossenen Gebiete 
zwischen Saar und Blies unterscheiden wir eine obere und eine untere 
Flammkohlengruppe. Als Grenze zwischen beiden Abteilungen nehmen 
wir zweckmamg das soge!1annte hangende Tonsteinfloz an. Die auf den 
Tafeln 2 und 3 enthaltenen, von dem revidierenden Markscheider Miiller 
zu Saarbriicken **) entworfenen Profile geben ein iibersichtliches Bild dieser 
FlOzgruppen in den verschiedenen Teilen des Reviers. 

Als auffallendste Erscheinung tritt bei Betrachtung der Profile die 
starke Verschwachung der Schichten in der Richtung von Westen nach 
Osten hervor. Es betragen die Mittel: 

*) Vergleiche die dieser Darstellung zugrunde gelegte Arbeit von Nasse 
und den Beitrag zur Kenntnis des lothringischen Kohlengebirges von E. Liebheirn 
in den Abhandlungen zur geologischen Karte von EIsa~-Lothringen. Neue Folge, 
Heft 4. 

**) Die dieser Arbeit beigegebene Karte, sowie die Profile sind von diesem, 
urn die Darstellung der Saarbrucker Lagerungsverhaltnisse sehr verdienten 
Beamten unter Benutzung cler Arbeiten des Oberbergamtsmarkscheiders Kliver 
und nach den Angaben des fruheren Vorsitzenden der Bergwerksdirektioll, j etzigen 
Berghauptmalllls Vogel elltworfen. 
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vom Holzer Kon- vom liegenden 
glomerat bis zum vom hangenden Tonstein bis 

bis zum liegenden 1m 
hangenden Ton-

Tonstein 
FlOz 1 der Fett- ganzen 

stein kohlengruppe 
m m m m 

auf Gerhard. 830 *) 280 520 1630 

" 
Reden 520 180 380 1080 

" 
Kohlwald 400 125 330 855 

In ahnlicher Weise setzt sich, wie wir unten sehen werden, die Ver
schwachung von Westen nach Osten in den unteren, die Fettkohlen ent
haltenden Saarbriicker Schichten fort. 

a) Obere Flammkohlengruppe. 

1m Felde der Viktoriaschachte und des Josephaschachtes der Grube 
Gerhard finden sich innerhalb dieser Gruppe etwa 100 Kohlenbanke mit 
20 m reiner Kohle, welche jedoch und zwar nur in der oberen Halfte des 
Gebirgsmittels von 400 m Machtigkeit 7 bis 10 bauwiirdige Floze mit 9 m 
Kohleninhalt bilden. Es sind dies, vom Hangenden nach dem Liegenden auf
gezahlt, das Aspen-, Heinrich-, Karl-, Maria-, Traugott-, Beust-, 80 cm-, 
Konstanze- und J osephafloz, von denen das Beustfloz im Westfelde sich in 
zwei bauwiirdige Floze teilt, die Floze Maria und Traugott sich nur be
schrankt als gewinnbar erwiesen haben, und auch die Floze Konstanze 
und Josepha vielfach ihre Bauwiirdigkeit durch Verschwachung der Banke 
und Verstarkung der Mittel einbiifien. 

In dem sich ostlich anschliefienden Krugschachtfelde der Grube Von 
der Heydt ist das Flozverhalten ahnlich; dagegen erscheinen in der Ab
teilung Lampennest dieser Grube, welche von der ersteren durch eine 
grofiere Sprungpartie getrennt ist, die Floze und Mittel schon wesentlich 
verandert. Das auf Grube Viktoria nahe unter dem Holzer Konglomerat 
liegende Aspenfloz ist hier nicht mehr erkennbar, dagegen treten in Ab
st~inden von 70 und 20 m liber dem Heinrichfloz das aus 2 Banken von 
98 cm Kohlenmachtigkeit bestehende Meterfloz und das sogenannte 27-
zollige Floz bauwiirdig auf; das Karlfloz, der Begleiter des Heinrichflozes 
im Liegenden, wird unbauwiirdig. Das Beustfloz ist durch ein starkes 
Mittel in ein Ober- und ein Unterfloz getrennt, von denen ersteres bis zur 
Unbauwlirdigkeit verschwacht ist. Ebenso verschwacht sich das Konstanze
floz erheblich, und das 80 cm-, sowie das Josephafloz scheiden aus der 
Reihe der bauwiirdigen Floze ganzlich aus. Der Kohleninhalt der gebauten 
Floze iibersteigt nicht viel 6 m, wah rend im ganzen die Anzahl der Floz
banke und deren Kohleninhalt von den Verhaltnissen auf Gerhard nicht 

*) Es werden llur runde Zahlen angefiihrt, da bei dem schnellen Wechsel 
der Machtigkeiten im Streichell genauere Angaben wertlos waren. 

Saarbriicker Steinkohlenbergbau 1. 5 
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wesentlich abweichen. Auf der ostlich mit der Grube Lampennest mark
scheidenden Grube Gotte1born werden zurzeit 7 FlOze der oberen Flamm
kohlengruppe, Eilert-, 80 cm-, oberes- und unteres Kohlbach-, 
70 cm-, Beust- und Elisabethfloz mit 9 m Kohleninhalt gebaut. Sie 
finden sich wie auf den westlichen Nachbarfe1dern ausschliemich in der 
oberen Halfte der in Rede stehenden Gebirgsabteilung, we1che hier etwa 
230 m umfa{!,t und im ganzen einige 60 Kohlenbanke mit 15 m Kohle 
enthalt. Die untere Halfte der oberen Flammkohlengruppe ist hier noch 
nicht durchortert. 

Die machtigste Entwicke1ung besitzen die oberen Flammkohlenfloze 
in den ostlichsten Gruben Reden (mit Itzenplitz) und Kohlwald. Auf 
ersterer Grube finden sich in dem Gebirgsteil zwischen Holzer Konglomerat 
und dem hangenden Tonstein der unteren Flammkohlengruppe von 520 m 
Starke 260 Kohlenbanke mit 66 m Kohle, welche vorzugsweise in dem oberen, 
etwa 200 m starken Abschnitt 15 bis 20 bauwiirdige FlOze mit 24 m Kohlen
inhalt bilden. Es sind dies die Koloniefloze, das 54-zo11ige Floz, FlOz 
Heiligenwald, die Landsweiler Nebenbanke und Hauptbank, die 
Floze Grubenwald, Alexander, Sophie, Jakob, Leopold und eine 
Anzahl mindermachtiger, nach ihrer Starke in Zollen bezeichneter FlOze, von 
denen besonders das 37-zo11ige von Wichtigkeit ist. Auf Grube Kohlwald, und 
zwar in dem durch den Circe- nnd den Kohlwaldsprung eng begrenzten 
nordwestlichen Fe1desteil, besitzt die obere Flammkohlengruppe noch eine 
Machtigkeit von 400 m und enthalt etwa 170 Kohlenbanke mit 47 m 
Kohle. Als bauwiirdig gelten die Floze Huyssen, Brassert, Kolpin, 
Skalley, Laroche, Kliigel, Freund, Sophie 1,2 und 3 und Follenius, 
die letzten vier jedoch nur teilweis. Ihr Kohleninhalt betragt etwa 18 m. 

Nordlich des Kohlwaldsprunges im Felde des Annaschachtes tritt 
plotzlich eine erhebliche Verminderung der FlOzfiihrung ein. Vnter den 
wenigen Banken, die in dem genannten Schacht bis zu 200 m Tiefe auf
geschlossen sind, findet sich nur ein bauwiirdiges FlOz von 1,45 m Machtigkeit. 
Etwas giinstiger schein en sich allerdings die Verhaltnisse in der nordlichen 
F ortsetzung der Ablagerung zu gestalten. In dem im Bliestal unweit der 
Stadt Ottweiler niedergebrachten Bohrloch, das in den mittleren Ottweiler 
Schichten angesetzt wurde und nach Durchorterung eines Sprunges bei 
400 m Teufe, ohne die unteren Ottweiler und oberen Saarbriicker Schichten 
aufzuschlie{!,en, sogleich in die flozfiihrenden mittleren Saarbriicker Schichten 
eintrat, wurden bis zum hangenden Tonstein iiber FlOz Kallenberg in 
einem Gebirgsmittel von 340 m 40 Kohlenbanke mit etwa 19 m Kohlen
inhalt durchsunken und schon zwischen 400 und 500 m Teufe drei bau
wiirdige FlOze von durchschnittlich je 2 m Machtigkeit festgestellt. 

Dag~gen lieferte wieder das am Wege zwischen Wiebelskirchen und 
Hangard im Ostertale niedergebrachte Bohrloch wenigstens bezuglich der 
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oberen Flammkohlengruppe ungiinstige Ergebnisse. Denn unter den 
zwischen 100 und 380 m durchbohrten schwachen Kohlenbanken, deren 
Zahl etwa 40 betrug, kann kein einziges als bauwiirdig angesprochen 
werden. Die Verarmung des Gebirgsmittels scheint indes nur eng begrenzt 
zu sein. Dies zeigen die Aufschliisse in den an dem siidostlichen Rande 
des Saarbl'iicker Sattels auf bayerischem Gebiet eroffneten Gruben Fl'anken
holz und Nordfeld, sowie die Tiefbohrung bei Fiirth im Hangenden dieser 
Gruben auf pl'eu:Gischem Gebiet. Mit Schacht II del' ersteren Grube 
wurde in 120 m Tiefe unter dem Holzer Konglomerat die obere Flamm
kohlengruppe angefahren und in regelmaGiger Lagerung mit reicher FlOz
fiihrung bis zu 400 m aufgeschlossen. Die Kohlenbanke iibersteigen zwar 
selten 50 cm Starke, legen sich aber in mindestens 10 Fallen zu bauwiirdigen 
FlOzen von 60 bis 120 cm Kohlenmachtigkeit zusammen. In derselben Be
schaffenheit wurden die FlOze auf Grube Nordfeld in del' 850 m-Sohle, 
allerdings nur in einem schmalen Feldesstreifen zwischen der pl'euGischen 
Gl'enze und siidlich vorliegenden Gebirgsstorungen angetroffen. Die Tief
bohrung bei Fiirth traf die hangendsten Floze der Flammkohlengruppe 
gleichfalls in derselben Ausbildung. Weitere Aufschliisse der oberen 
Flammkohlen gegen Norden sind bis jetzt nicht gemacht. 

1m Westen des Reviers werden die Flammkohlen von Grube Gerhard 
durch den langs des rechten Saarufers verlaufenden, mit 50 0 gegen Norden 
einfallenden und 460 m seiger verwerfenden Saarsprung abgeschnitten. In
folge dieser machtigen Schichtenstorung sind auf dem am linken Saarufer 
ausgebildeten Sattel von Klarenthal die oberen Flammkohlen in einer 
Breite von mehl' als 7 km, die unteren Flammkohlen noch in einer Breite 
von 2,5 km verschwunden. Erstere legen sich gegen Osten VOl' del' dort 
durchsetzenden groGen siidlichen Hauptstorung iibel'haupt nicht mehl', gegen 
'vVesten erst bei dem Orte Geislautern wieder an und werden hier auf der 
gleichnamigen staatlichen Grube sowie der im Einfallen markscheidenden 
Privatgrube Hostenbach gebaut. Von den daselbst aufgeschlossenen 
Flozen sind nur die beiden hangenden, auf Grube Geislautern Otto und 
Emil, auf Hostenbach Heinrich und Karl benannten FlOze, infolge ihres 
Stiickreichtums und ihrer Reinheit trotz geringer Machtigkeit fUr die 
Gewinnung von Bedeutung, wahrend eine Reihe von tieferen Flozen in 
dem im ganzen rd. 400 m starken Gebirgsmittel, teils infolge unreiner 
Kohle, teils wegen Mindel'machtigkeit nur teilweis zum Abbau gelangt 
sind. Da der Abbau der ersteren FlOze auf Grube Geislautern beinahe 
bis an die Markscheide herangeriickt ist und auf Grube Hostenbach infolge 
vel'minderter F16zmachtigkeit nach dem Einfallen zu kaum noch lohnend 
bleibt, so wil'd der Betrieb beider Gruben in absehbarer Zeit sein Ende 
erreichen, falls es nicht gelungen sein sollte, die FlOze ienseits des siidlichen 
Hauptsprunges wieder auszurichten. Dieser Sprung, welcher dem Saar-

5* 



68 Das Saarbriicker Steinkohlengebirge. 

sprung in 4,5 km Abstand parallel verlauft und wie dieser nordlich em
rallt, hat einen Seigerverwurf von mehr als 400 m bewirkt. 1m Liegenden 
desselben sind deshalb auf dem die F ortsetzung des Klarenthaler Sattels 
nach Siiden bildenden Rosseler Sattel auf seinem westlichen Fliigel die 
Fettkohlen bis unmittelbar unter die Buntsandsteindecke mit starkem Ein
fallen nach Westen herausgehoben, wahrend infolge einer streichenden 
Uberschiebung auf dem ostlichen Sattelfliigel die unteren Flammkohlen den 
Fettkohlen in gleicher Hohe gegeniiber liegen. 

Auf dem Westfliigel sind die oberen Flammkohlen zunachst durch 
das Bohrloch bei Ludweiler in einem Abstande von 3 km von der iiber 
Groi1rosseln verlaufenden Sattellinie aufgeschlossen. Unter 40 m Bunt
sandstein findet sich dort ein der oberen Flammkohlengruppe angehorendes 
Gebirgsmittel von 500 m Machtigkeit mit etwa 50 schwachen Kohlen
banken, von denen nur sehr wenige an und fiir sich oder durch Annahe
rung aneinander als bauwiirdig erscheinen. Die Gesamtmachtigkeit dieser 
Banke belauft sich auf 13 m. 

In der 4 km ins Hangende vorgeschobenen Tiefbohrung bei Friedrichs
weiler beginnt die obere Flammkohlengruppe in 845 m Tiefe und enthalt 
bis zu 1200 m Tiefe, wo eine groi1ere Starung durchsetzt, nur 21 schwache 
Kohlenbanke von 7,7 m Gesamtmachtigkeit, darunter nur eine Bank von 
1 m Starke. Unter der erwahnten Starung sind dann noch 300 m ganzlich 
flozleeres Gebirge durchsunken. 

In der Tiefbohrung "Weidmannsheil", welche die Gewerkschaft 
Hostenbach in der Nahe ihres Nordschachtes auf dem linken Ufer der 
Bist bei Wadgassen niederbringen lie~, enthielt die von 250 bis zu etwa 
635 m Tiefe reichende obere Abteilung der mittleren Saarbriicker Schichten 
45 sehwaehe Kohlenbanke von durehsehnittlich 18-19 em Starke mit 
einer Gesamtkohlenmachtigkeit von 8,4 m. Die 3,5 km im Hangenden 
dieser Bohrung stehende Bohrung bei Lisdorf zeigte ein beinah voll
standiges Verschwinden der Kohlenfiihrung, indem die unter dem Holzer 
Konglomerat von 650 bis zu 929 m durchbohrten Schichten nur 7 Kohlen
bankchen von 10 bis 23 cm Starke und zwar ausschlie~lich in der oberen 
Abteilung bis zu 700 m enthielten. Hiernach mu~ man die Grenze der 
Bauwiirdigkeit der oberen Flammkohlengruppe wenigstens in dem dem 
linkenSaarufer zunachstliegenden Feldesabschnitt von etwa 5 km streichender 
Lange schon bei Ludweiler suchen. 

In weiterer siidwestlicher Erstreckung der Schichten beginnt jedoch, 
wie die Aufschliisse auf Schacht Marie der Bergwerksgesellschaft La Houve 
und eine Bohrung dieser Gesellschaft in der Nahe des Bahnhofs Kreuz
wald beweisen, wieder eine Anreicherung. Mit ersterem wurden unter einer 
Decke von 100 m Buntsandstein und einem Konglomerat, welches man 
anfanglich ais das Holzer ansehen zu miissen glaubte, die mittleren Saar-
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briicker Schichten bis zu einer seigeren Machtigkeit von beinahe 200 m 
aufgeschlossen und neben einer Anzahl schwacher Kohlenbanke drei bau
wiirdige FlOze durchfahren, von denen das machtigste 1,25 m Kohle ent
halt. In dem Bohrloch ist das Kohlengebirge unter 147m jiingerem 
Gebirge erreicht und sind bis zu 249,7 m, also in einem Gebirgsmittel von 
wenig mehr als 100 m, ein F16z von 0,90 em, unmittelbar darunter ein 
F16z von 4,26 m Kohlenmachtigkeit in vier Banken, sowie noch drei bau
wiirdige Koh1enbanke von 0,78, 1,20 und 0,77 m Maehtigkeit nachgewiesen. 
Da zwischen diesem Fundpunkte und den Schachtaufschlussen eine der 
Bohrung zufallende gr6:£:'ere St6rung durchsetzt, die letzteren FlOze also 
wenigstens teilweise ins Hangende der in del' Grube aufgeschlossenen 
FlOze geh6ren, so kann das im Schachte Marie unter dem Buntsandstein 
durchlaufende Konglomerat nicht als das Holzer angesprochen werden. 

Del' nachste westliche Aufschlu:£:' findet sich, wenn wir von alteren 
Tiefbohrungen absehen, in der Grube Karlingen. Nach Nasse a. a. 0., 
S. 77 waren dort acht Fl6ze von 0,65 bis 1,40 m Machtigkeit bekannt, die 
nach ihren pyrotechnischen Eigenschaften zur Flammkohle zu reehnen sind. 
Da weitere Beobachtungen jedoch wegen Einstellung des Grubenbetriebes 
bis jetzt dort nicht gemacht werden konnten, so wird hier auf diesen 
Aufsch1u:£:' nicht weiter eingegangen. Dagegen bietet das V orkommen auf 
del' Nachbargrube Spittel, welche seit einigen Jahl'en in 1ebhaftem Auf
schwung begriffen ist, gr6:£:'el'es Interesse. 

Die hangendsten FlOze sind hier zwischen den Doppelschachten II 
und IV und Schacht VI quersch1agig in mehreren Sohlen durchfahren, 
wobei allel'dings auch eine gro:£:'e Anzahl von Starungen durch6rtert ist. 
In dem vom l'evidiel'enden Mal'kscheidel' Miiller zu 367 m seigerer Machtig
keit berechneten Mittel, welches im Hangenden bei Schacht VI durch ein 
machtiges Konglomerat abgeschlossen und im Liegenden durch eine 
diagonal verlaufende, flach nach Nord-Ost einfallende Starung begrenzt 
wird, waren 28 F16ze A bis T und 1 a bis 9a mit einer Kohlenmachtigkeit 
von 24 m und 5,8 m Zwischenmittel gezahlt, von denen etwa die Halfte bau
wiirdig sein diirfte. Eine so bedeutende Kohlenanhaufung in den hangenden 
Schiehten erscheint namentlich im Vergleich zu den oben besprochenen 
Aufschliissen h6chst auffallig und erregt Zweifel, ob hier iiberhaupt die 
obere Flammkohlengruppe vorliegt. Die Untersuchung der Pflanzenfiihrung, 
welche bei clem Mangel an sonstigen sicheren Anhaltspunkten einige Klarheit 
schaffen k6nnte, ist wegen Mangels an Material noch nicht weit genug 
gediehen; nach den bisherigen diesbeziiglichen Ermittelungen durch 
Professor Potonie mu:£:' man indes die Zugeh6rigkeit zu der Flammkohlen
gruppe, zu del' die Kohle nach ihren pyrotechnischen Eigenschaften bis 
jetzt ebenfalls gerechnet wurde, annehmen. Bemerkenswert ist es dabei, 
da:£:' im Hangenden der erwahnten flachen Starung zwischen den 
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Schachten III und IV und I und II eine anders zusammengesetzte Gruppc 
von Fl6zen auftritt, die im Hangenden sowohl wie im L iegenden von 
einem T onsteinfl6ze begleitet wird und nach ihrer Grupp erung sowohl 
Wle nach ihrem Kohleninhalt den Gersweiler F16zen, also der 
liegenden Flammkohlengruppc ahnelt. Zwischen den beiden Ton
steinen zahlen wir sechs Fl6ze 1 bis 6 und unmittelt ar unter dem 
liegenden Tonstein noch zwei weitere F16ze 7 und 8 mit Z1\sammen 8 m 
Kohle. Die zwischen beiden Gruppen durchsetzende Storung mume hier
nach als eine Uberschiebung aufgefa~t werden, womit ihr sehr flaches 
widersinniges Einfallen in Einklang stehen wurde. 

Uber die mit den Schachten der Gesellschaft Saar Ulld Mosel bei 
Merlenbach gemachten bemerkenswerten Aufschlusse wird weiter unten 
gesprochen werden. 

Der einzige noch zu erwahnende Aufschlu~ del' oberen Flammkohlen
gruppe auf dem linken Saarufer findet sich am Ostflugel des Rosseler 
Sattels an der Stra~e von Forbach nach Kleinrosseln bei Marienau. Ein 
dort zur Untersuchung der Fortsetzung der auf den Schachten Wendel 
und V uillemin gebauten unteren Flammkohlenfl6ze angeseszte Bohrung 
traf unerwarteterweise unter dem Buntsandstein bei 161 m Tiefe nicht 
die mittleren Saarbrucker Schichten, sondern eine Wechsellagerung von 
roten odeI' blauroten Schiefern mit rotlichen Sandsteinen und von 416 bis 
484 m zwei machtige Konglomeratschichten mit einem tonigen Zwischen
mittel, worauf dann die schwarzlichen und blaugrauen Schiefe r des eigent
lichen Kohlengebirges mit mehreren F16zen folgten. Man hat hier also 
zweifellos die oberen Saarbrucker Schichten mit dem Holzer Konglomerat 
und die hangendste Partie der mittleren Saarbrucker Schichten durchbohrt. *) 

b) Untere Flammkohlengruppe. 

Die Gruppe der unteren Flammkohlen umfam in del Hauptsache 
die zwischen dem hangenden und liegenden Tonstein (vergl. S. 59) einge
schlossenen Fl6ze. Del' Abstand dieser Tonsteine voneinandt I' betragt an 
der Saar auf Grube Serlo 276 m, vermindert sich aber dem allgemeinen 
Verhalten des produktiven Kohlengebirges an der Saar entspre chend gegen 
Osten allmahlich im Burbachstollenfelde der Grube Von de Heydt auf 
220, in Grube Jagersfreude auf 200, in Reden auf 170 und in Kohlwald 
auf 120 m. In dem bei Ottweiler niedergebrachten Bohrloch erweitert 
sich der Abstand allerdings wieder auf 160 m. Der hangelde T onstein 
ist dort in 2 F16ze mit 6 m Abstand geteilt. In gleicher Wei: e findet sich 
der hangende Tonstein auch in clem Bohrloch bei Ludweiler a1\f der linken 

*) Vergl. Abhandlung von Liebheim zur geologischen Spezialkarte von 
Elsaf3-Lothringen. Neue Folge Heft 4, Seite 150-153. 



Fl<'izfiihrung cler (Htweiler und Saarbriicker Schichten. 71 

Saarseite in 2 F16ze mit 9 m Abstand gespalten. An letzterem Punktc 
hat das Gebirgsmittel zwischen dem unteren der beiden hangenden Ton
steine und dem liegenden Tonsteine eine Machtigkeit von ~~16 m erreicht. 
Nach den beiden letzten Beobachtungen darf man vielleicht schlieGen, daG 
sich das fragliche Mittel nicht bIos in der Richtung des Streich ens von 
Osten nach Westen, so'ndern auch in der Richtung vom Liegenden nach 
dem Hangenden zu verstarkt. Auffallig ist es, daG man in den Bohrungen 
bei Friedrichweiler sowohl wie am Unionschachte der Grube Hostenbach 
in der Hohe der unteren Flammkohlen Tonsteine trotz sorgfaltiger Unter
suchung der Bohrkerne nicht aufgefunden hat. Dagegen sind sie sowohl 
auf dem Ostfliigel der Grube Kleinrosseln wie in den Bauen der Grube 
Spittel nachgewiesen. An ersterem Punkte tritt der hangende Tonstein 
etwa 70 m im Hangenden des machtigen F16zes Henri, der liegendc 
zwischen Floz 5 und 6 auf, sodaG der Abstand zwischen beiden etwa 
210m betragt. Auf Grube Spittel ist, wie bereits oben erwahnt, die 
liegende F16zgruppe zwischen den Schachten I und IV von zwei T on
steinen, die einen senkrechten Abstand von 250 m haben, eingeschlossen. 

Die Tonsteinbanke der unteren Flammenkohlengruppe haben in der 
Regel eine Machtigkeit von 10 bis 20 em, nur selten steigt diese auf 30 
bis 50 em; der liegende Tonstein wird an seinem eharakteristisehen Ge
fiige und seiner weiGen Farbe iiberallleieht erkannt, wahrend der hangende 
Tonstein sieh haufig von den gewohnlichen Schiefertonen, namentlieh im 
Westen des Reviers, nur wenig unterseheidet und daher auch auf Grube Serlo 
sowohl wie auf Grube Klein-Rosseln friiher iibersehen wurde. Unter den bau
wiirdigen F16zen dieser Gruppe, die sieh in der Regel auf 2 bis 3 be
schranken, zeiehnet sich besonders das auf Grube Serlo als Max-, auf Von 
der Heydt als Amelung-, auf Jagersfreude als Hardenberg-, aufFriedriehs
thaI als Motz- und auf Reden und Kohlwald als Kallenbergfloz benannte 
Floz dureh re~elmaGiges Aushalten, geringen Aschengehalt und 
Festigkeit der Kohle sowie dureh starke Grubengasausstromung aus und ist 
von allen F16zen des Saarreviers beinah das einzige, welches wegen dieser 
eharakteristischen Eigenschaften als Leitfloz dienen kann, obgleieh es hin
siehtlieh der Maehtigkeit seiner Banke und Zwisehenmittel manehem 
Wechsel unterliegt (vergl. Tafel 5 Fig. 2). Die Gewinnung dieses F16zes 
ist deshalb aueh von jeher dem Saarbergbau von besonderer Wiehtigkeit ge
wesen. 

Auf der linken Saarseite. 

1m Liegenden des Saarsprunges, also im wesentliehen auf der linken 
Saarseite, wurden die F16ze der unteren Flammkohlengruppe auf den jetzt 
auGer Betrieb stehendem Gruben bei Gersweiler und Sehonecken gebaut, 
gegenwartig geht noch Betrieb auf der staatlichen Grube Serlo zwischen 
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Klarenthal und Fiirstenhausen und auf den ostlichen Schachten der Privat
grube Klein-Rosseln zwischen dem gleichnamigen Dorfe und Stieringen
Forbach urn. Auch der Betrieb auf den Gruben der Gesellschaft Saar-Mosel 
bei Spittel bewegt sich wohl zum Teil in dieser Gruppe. 

Auf der Grube Gersweiler war die Reihenfolge der F16ze und der 
Mittel vom Hangenden zum Liegenden (vergl. Nasse a. a. O. S. 49) folgende: 

Ingersleben 
Paczensky . 
Karsten 

Hacke 

Julius. 
26z511iges Fl5z 

Auerswald. 

Kohle 

m 

2,19 
0,77 
1,51 

1,04-

0,63 

0,78 

1,09 

Mittel 

m 

0,41 
0,59 
0,41 

0,78 

0,37 

0,26 

I 

Abstand 

3 Schiefer 
8 Sandstein 

9 Sandstein 
42 Sandstein 

42 Sandstein 

m 

I darin 8 Fl5ze mit 1,56 III Kohle 

3 Sandstein 
13 Sandstein, darin 2 F15ze mit 

0,32 m Kohle 

Tonstein 

8,01 + 2,82 + 120 m mit 10 Fl5zen u. 1,88 Kohle, 
Kohle 

zusammen 9,89 Kohle in einem Gebirgsmittel von 130,83 m. 

In recht guter Ubereinstimmung mit diesem Profil steht der auf dem 
rechten Saarufer in dem Bohrloch im Aisbachtale bei N eudorf gemachte 
Aufschlug der unteren Flammkohlen. Von 435 m Teufe ab wurden hier 
zunachst 6 Kohlenbanke mit 3,30 m Kahle (Ingersleben und Paczensky), 
unter 6-7 m Mittel zwei Kohienbanke von zusammen 1,24 m Machtigkeit 
(Karsten) und bei wiederum demselben Abstand abermals 2 Banke von 
1,27 m Kahle (Hacke) aufgefunden. Alsdann folgte in einem Abstande von 
140 m unter einem Mittel von Sandstein und Schieferton mit schwacheren 
Kohlenbanken ein F16z von 1,78 m Kohle, welches dem F16z Auerswald ent
sprechen diirfte. 

Ahnlich, wenn auch schwacher entwickelt, ist die F16zgruppe auf 
Grube Serlo, wo iiber dem Leitfloz Max, das eine Machtigkeit von durch
schnittlich 1 m besitzt, zwei schwachere F16ze Sophie und Anna in je 12 m 
Abstand lagern, und unter dem Maxfloz in 126 m Abstand das F16z 
Cacilie (Auerswald) von 1 m Kohlenmachtigkeit auftritt. Die Gesamt
kohlenmachtigkeit der F16ze dieser Gruppe ist an den in Rede stehenden 
drei Punkten auf durchschnittlich 10m zu berechnen. Der Gersweiler F16z-
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zug findet seine Fortsetzung gegen Stid-Westen tiber Schonecken 111 del' 
Richtung auf Stieringen, Neue Glashtitte und Forbach. Die bedeutenden 
Storungen, die mit allen Versuchsarbeiten bei Schonecken und einem 
neuerdings in der Nahe von Stieringen angesetzten Bohrloch VI der 
Grube Klein-Rosseln angetroffen wurden, dlirften mit dem slidlichen Haupt
sprunge der Grube Geislautern im Zusammenhange stehen. Dagegen ist 
durch die Baue an den Schachten Wendel, V uillemin, und Gargan der 
genannten Grube und durch die Bohrung V slidlich der Grubenbahn 
Stieringen-Klein-Rosseln ein zwar durch mannigfache kleine Verwerfungen 
und Uberschiebungen gestorter, im ganzen jedoch ununterbrochener Zu
sammenhang der unteren Flammkohlengruppe zwischen Stieringen und 
der Rossel auf eine streichende Ausdehnung von 4-5 km nachgewiesen. 
Da:G wir es hier wirklich mit der bezeichneten Gruppe zu tun haben, ist 
sowohl aus den Lagerungsverhaltnissen im allgemeinen, wie aus dem Auf
treten der Tonsteine im Hangenden und Liegenden, aus der Zusammen
setzung der Flozgruppe und aus der Beschaffenheit der Kohle mit ziemlicher 
Sicherheit zu schlie:Gen (vergl. oben S. 71). Der Hauptvertreter der Gruppe 
ist F16z Hen ri, welches in 12 bis 16 Banken 6 bis 6,6 m Kohle mit 1,70 
bis 2,40 m Mittel flihrt; tiber ihm lagert im Abstande von 126 m das 
1 ,25 m machtige F16z Rob e rt, 15 m unter dem Henri -F16z liegt das aus 
3 Banken mit 2 schwachen Zwischenmitteln zusammengesetzte F10z Wohl
wert von 2 m Machtigkeit. Die darunter bis zum liegenden Tonstein 
folgenden F16ze sind von untergeordneter Bedeutung. Die F10ze streichen 
von Westen nach Osten und fallen in der Tiefe schwach gegen Sliden ein. 

In der Bohrung V ist nach den Bohrtabellen F16z Henri zu einer 
Machtigkeit von 20 m mit etwa 18 m Kohle in 10-12 Banken und F10z 
Wohlwert zu 3,10 m Machtigkeit mit 2,90 m reiner Kohle angewachsen, 
und unter dem letzteren folgt in knapp 3 m Abstand noch ein drittes F16z 
von 1,95 m Machtigkeit mit 1,75 m Kohle. In 145 m Abstand unter dem 
Henrifloz wurde der charakteristische wei:Ge Tonstein durchbohrt. 222 m 
unter diesem schlo:G man ferner ein F16z von 4,55 m und 2 m darunter 
ein F16z von 1,70 m Machtigkeit auf. 

Zwischen dem slidlichsten Aufschlu:G im Felde der Grube Klein
Rosseln, der mit der Bohrung bei Marienau gemacht wurde (vergl. oben 
S. 70), und den 61/z km davon entfernten Schachten der Gesellschaft Saar 
und Mosel bei Merlenbach ist das Kohlengebirge unter der Decke des 
V ogesensandsteins bisher noch nicht untersucht; die Einreihung der im 
letzteten Grubenfelde erschlossenen wichtigen F16zreihe kann daher nur 
nach ihren charakteristischen Eigenschaften versucht werden. Schacht V 
bei Merlenbach steht auf der II. Tiefbausohle 107 m unter NN in einem 
wei:Ggrauen Konglomerat an, welches querschlagig nach Norden und Sliden 
in 110m Machtigkeit durchfahren ist, im slidlichen Querschlag traf man 
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hinter emer das Konglomerat abschneidenden Sprungkluft ein senkrecht 
stehendes FlOz an, welches in 6 Banken 5,80 m Kohle mit 2,20 m Mitte1n 
enthielt. Die Kohle solI backende Eigenschaften besitzen. Eine weitere 
Untersuchung in dieser Richtung unterblieb bis jetzt, weil der Querschlag 
wegen starken Wasserandranges aus der durchorterten Kluft abgemauert 
werden mume. Mit dem nordlichen Querschlag schlo~ man dagegen auf 
eine Lange von mehr als 500 m bis jetzt 70 zum Teil sehr machtige, mit 
78 0 nach Norden einfallende Kohlenbanke mit einer Gesamtmachtigkeit von 
:37 m auf. Davon werden sich etwa 50 mit einer Machtigkeit von 25 m 
zweckma~ig abbauen lassen. Nach den Untersuchungen der Gruben
verwaltung werden die Kohlen in ihren pyrotechnischen Eigenschaften den 
liegenden Flammkohlen zugerechnet, in den hangendsten FlOzen sollen 
sich aber auch Backkohlen finden. Unter FlOz 6 tritt ein Tonstein 
von :m cm Starke auf; ein anderer mit diesem nicht identischer Tonstein 
solI im Wetterquerschlag naher dem Schachte zu aufgefunden sein. Eine 
ausreichende Untersuchung der Pflanzenreste der durchfahrenen Gebirge 
konnte bis j etzt noch nicht ausgefiihrt werden; soweit dies indes geschehen, 
sollen die Pflanzenreste auch auf die Zugehorigkeit der Schichten zur 
liegenden Flammkohlengruppe hindeuten. Man wird deshalb bis auf weiteres 
sich dieser Ansicht anschlie~en miissen, wenn auch die ungewohnliche 
Anhaufung von Kohle und das Auftreten eines Tonsteins mitten in der 
Reihe machtiger FlOze mehr auf die Fettkohlengruppc hinweist. Auch der 
Mangel an backenden Eigenschaften der meisten Floze darf nicht unbedingt 
als ein Grund gegen letztere Annahme angeftihrt werden, da aucn die auf 
dem Nordfliige1 der Grube Klein-Rosseln gebauten Fettkohlenfloze unge
niigende Backfahigkeit besitzen. 

Die auf· Grube Spittel zwischen den Schachten I und III aufge
schlossenen liegenden FlOze sind dagegen durch das Auftreten der Ton
steine im Hangenden und Liegenden wohl mit ziemlicher Sicherheit als 
untere Flammkohle gekennzeichnet. 

Auf der rechten Saarseite. 

Die Floze der Grube Serlo, die sich zu einem geringen Teile 
auf dem rechten Ufer bis an den Saarsprung ausdehnen, sind bereits oben 

besprochen. 
1m Felde der im Hangenden des Saarsprunges auf den oberen Flamm

kohl en bauenden Grube Gerhard sind die unteren Flammkohlen bisher nur 
durch die Bohrungen im Alsbachtal und am Josepha-Schachte bekannt 
geworden. Wahrend an ersterem Punkte die Gruppe, wie oben erwahnt, 
in vorziiglicher Weiseentwicke1t erscheint, sind die FlOze an letzterer, nur 
1700 m davon entfernter Stelle nach dem Ergebnis der Bohrung kaum als 
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bauwurdig anzusprechen. Dagegen sind hier sowoh) die uber als die 
zwischen den Tonsteinen liegenden Gebirgsmittel ungewohnlich verstarkt. 
Eine ganz iibereinstimmende Erscheinung wurde ubrigens hinsichtlich der 
unteren Flammkohlengruppe auf dem link en Saarufer in der Bohrung bei 
Ludweiler beobachtet. 

1m Felde des Burbachstollens der Grube Von der Heydt setzt sich 
die liegende Flammkohlengruppe aus ~~ bis 4 bauwurdigen FlOzen zusammen; 
es sind dies das 60 m unter dem hangenden Tonstein lagernde sog. hangende 
FlOz, welches 2 Banke von 70 und 25 cm Machtigkeit mit 40 cm Mittel 
fiihrt, das 15 m darunter liegende Lei t f1 0 z Am e 1 u n g mit 1 ,31 bis 1,54 m 
Kohle in zwei, zumTeil noch haufiger durch Schiefermittel gespaltenen Banken 
und das 1. liegende und 2. liegende FlOz, welche in 16 bezw. :36 m 
Abstand unter Amelung auftreten und etwa je 70 em Kohle in 2 bis 3 
Banken enthalten. 1m ganzen fiihrt diese Abteilung etwa 40 Kohlenbanke 
mit 10m Kohle, wovon auf die bauwiirdigen FlOze 3,5 m entfallen. In 
der sich siidostlich anschlieD>enden Grube Jagersfreude fiihrt das Leitfloz den 
Namen Hardenberg, das 12 m darunter liegende den Namen Charlotte. 
Die Kohlenmachtigkeit beider FlOze betragt etwa 1,5 m mit 40 bis 50 em 
Mitteln. Die darunter bis zum liegenden Tonstein zuweilen gebauten 
FlOze 3, 4, Tull und 110 cm-FlOz haben geringere Bedeutung. Unter dem 
liegenden T onstein in 40 bis 60 m Abstand finden sich auf beiden Gruben 
noch zwei zu dieser Gruppe gerechnete, mit 5 und 6 bezeichnete FlOze 
von 1,40 bezw. 0,60-0,80 m Kohlenmachtigkeit, welche auf Grube Von der 
Heydt im Steinbachtale neuerdings durch einen Versuchsschacht gelost 
sind, auf Jagersfreude aber schon fruher gro~ere Bedeutung fiir den Abbau 
crlangt hatten. 1m Felde des Burbachstollens und von Jagersfreude hat 
sich in der unteren Flammkohlengruppe wohl durch den Einflu~ des im 
Hangenden vorliegenden machtigen Saarsprungs eine Sattelwendung gegen 
Siid-Ost vollzogen, so da~ die FlOze gegen Siid-West in der Richtung auf 
diesen Sprung hin mit etwa 12 0 einfallen. Parallel dem FlOzstreichen und 
dem Saarsprung verlauft in etwa 1000 m Abstand von dies em der Jagers
freuder Hauptsprung, der sich nach Osten hin bis in die F ettkohlengruppe 
bei dem Schiedenbornschachte der Grube Dudweiler, nach Westen iiber 
die Bohrung Rastpfuhl am Rande des Burbachtales bis in das Feld der 
Grube Gerhard verfolgen la~t und hier als Prometheussprung bekannt ist. 
Er verwirft die FlOze in den Gruben Jagersfreude und Von der Heydt nach 
Norden zu um 200 m seiger. Die in ersterer Grube im Liegenden des 
Sprunges auftretenden beiden FlOze, welche friiher als Hardenberg und 
Charlotte oder als hangende Floze der letzteren angesehen wurden, miissen 
nach den Ergebnissen der neueren Bohrungen bei Rastpfuhl und Jagers
freude mit den liegenden FlOzen 5 und 6 identifiziert werden. Ebenso 
wurde ermittelt, daD> die Floze der alten Grube RuD>hiitte, nicht wie friiher 
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angenommen, der Beustflozgruppe, also den oberen Flammkohlen, sondern 
den F16zen Hardenberg und Charlotte gleichgestellt werden mussen. Aus 
diesel' Einreihung der F16ze in die liegende Flammkohlengruppe folgt dann 
weiter, da"G die in deren Hangendem vorliegende sog. Burbacher Mulde, 
also der zwischen dem Jagersfreuder und dem Saarsprung eingeschlossene 
Fe1desteil, nur mit dem flozleeren Mittel zwischen der unteren und oberen 
Flammkohle, welches nach der Bohrung am Josepha-Schachte hier zu au"Ger
ordentlicher Machtigkeit anwachst, ausgefullt ist. 

In dem nordostlichen Felde der Grube Von der Heydt, der Abteilung 
Lampennest, und dem daran sich schlie"Genden Felde der Grube Gotte1-
born ist die liegende Flammkohlengruppe bisher noeh nicht ersehlossen, 
es sind vie1mehr nur nordlieh des Forsthauses Neuhaus und in der Nahe 
von Quierschied auf einem fur Amelung gehaltenen F16ze einfallende Be
triebe zur Untersuchung vorgenommen; an beiden Stellen hat sich jedoch 
das Floz als nicht besonders bauwurdig erwiesen. 

Von gro"Ger Bedeutung fur den Grubenbetrieb ist die liegende 
Flammkohlengruppe dagegen auf den Gruben Fl'iedriehsthal, Reden und 
Kohlwald geworden. 

Das Leitfloz Motz oder Kallenberg, das auf den Gruben Friedrichs
thaI, Reden und Kohlwald 2 bis 2,5 m Kohle in 2 bis 4 Banken fuhrt, ist 
am Ausgehenden auf Grube Friedrichsthal yom Fisehbaehsprung bei der 
Merchweiler Glashutte, an dem Mundloeh des Gruhlingstollens vorbei 
langs des sudlichen Abhanges des Bildstockes bis zum Cerberussprung auf 
3112 km Erstreckung zu verfolgen, wird durch letzteren Sprung 11/2 km 
sohlig bis in das Hofertal verworfen, wo es sich 11/2 km streichend bis 
zum Redener Hauptsprung erstreckt. Dureh letzteren wiederum we it ins 
Liegende verworfen, verschwindet das Ausgehende in der Spitze zwischen 
dicsem und den die Gruben Heinitz und Deehen trennenden Sprungen im 
Liegenden des Emsenbrunnen-V entilatorschachtes, um schliemich wieder 
2 km im Hangenden am Rande des Kohlenwaldes gegenuber Sinnerthal 
aufzutauehen. Hier verlauft es ziemlich in der Hohe der Fisehbachbahn 
bis zu deren Einmundung in den Bahnhof Neunkirchen und ist nordlich 
desselben bei Regelung des Bliesbettes bis nahe an den Kohlwaldsprung 
gegenuber der Stra"Ge Neunkirehen-Wiebelskirchen aufgedeckt worden. 
Das unmittelbar ostlich des letzteren auf dem Bahnhofsgelande und dahinter 
langs des alten Ziehwaldbahnhofes ausgehende Floz 3 der gleichnamigen 
Grube ist als die Fortsetzung des Kallenbergflozes anzusprechen. Die 
schon fruher auf manche Widerspruche stofl,ende Ansicht (vergL Nasse a. 
a. O. S. 51), da"G dieses und die ubrigen auf der Ziehwaldgrube fruher 
gebauten F16ze zu den oberen Flammkohlen zu rechnen seien, hat sich 
durch die bei dem Abteufen des Minnaschachtes der Grube Kohlwald 
gemachten Aufsehlusse als irrig erwiesen. In diesem neben dem alten Forder-
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sehaehte der Grube (Follenius-Sehacht) zur Ausriehtung der Fettkohlen 
niedergebraehten Sehaehte wurde 25 m im Hangenden und 115 m im 
Liegenden des 3. F10zes je ein Tonsteinfloz angetroffen. Dieser Aufsehlu~ 
stimmt vollig mit dem Tonsteinvorkommen im Hangenden und Liegenden 
des Kallenbergflozes im Herminesehaeht der Grube Kohlwald iiberein, die 
FlOze sind in Gefiige und Giite der Kohle gleieh und die im Liegenden 
des unteren Tonsteins auftretenden Sehiehten und F10ze haben dieselbe 
Zusammensetzung und Maehtigkeit; an der Identitat des FlOzes 3 mit dem 
Kallenbergfloz kann deshalb nicht mehr gezweifelt werden. Das an der 
Hangebank des Follenius- und des Minnaschaehtes anstehende und an dem 
nordliehen Gehange des Ziehwald zu verfolgende Konglomerat, welches 
nur einen Abstand von rd. 150 m von dem FlOz 3 hat, kann hiernach 
allerdings nieht mehr wie fruher als das Holzer Konglomerat angesehen 
werden. Die Fortsetzung des 3. oder Kallenbergflozes ist dureh die alten 
Baue der Grube Ziehwald bis in die Nahe des ostlichen Ortsteils von 
Wiebelskirehen am Nordabhange des Ziehwaldriiekens dieht unter Tage 
aufgesehlossen und wird hier dureh einen im Ostertal von Osten naeh 
Westen verlaufenden machtigen Sprung abgesehnitten, so da~ es in dem 
nordlieh der Oster bei Wiebelskirchen niedergebraehten Bohrloeh erst in 
400 m Teufe erscheint. Der nordlichste Aufschlu~ des Kallenbergflozes 
ist endlich mit dem Bohrloch bei Qttweiler im Bliestale gemaeht, wo es 
mit den begleitenden Tonsteinen und liegenden F10zen in vorzuglicher, der 
der Kohlwaldpartie vol1ig entsprechender Entwickelung bei 800 m T eufe 
durchsunken wurde. 

Auch auf den Gruben Friedrichsthal, Reden, Kohlwald und Ziehwald 
wird das Leitfloz vorzugsweise im Liegenden von ein oder mehreren bau
wurdigen F10zen begleitet. 

In Friedrichsthal wird au~er dem Motzfloz regelma~ig das 20 m dar
unter lagernde, etwa 1 m machtige sogenannte liegende FlOz abgebaut. 
In Reden baut man in 1 7 bis 40 m Abstand unter dem Kallenbergfloz 
drei FlOze, das 40-zo11ige, 42-zo11ige und das Meterfloz; auf Kohlwald haben 
sieh in 21 m Abstand vom Kallenbergfloz 6 Kohlenbanke von 2,52 m 
Gesamtmaehtigkeit zu einem, durch schwache Mittel getrennten FlOz, dem 
Serlofloz, vereinigt; auf Grube Ziehwald entsprieht dem letzteren das 
2. F10z von 1,65 m Miichtigkeit mit 3 Banken von 1,39 m Kohleninhalt. 
Aueh in dem Bohrloeh bei Ottweiler lagert in ahnlichem Abstand unter 
Kallenberg eine gro~ere Anzahl, anscheinend bauwiirdiger Kohlenbanke. 

Das in Rede stehende Gebirgsmittel fiihrt auf den Gruben Fried
richsthal, Reden und Kohlwald im ganzen einige 40 Kohlenbanke mit 
11 m Kohle, wovon 4 bis 5 m in den bezeichneten FlOzen zum Abbau 
gelangen. 
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4. Floze der unteren Saarbriicker Schichten. 

a) Das f1ijzarme Mittel zwischen den unteren Flammkohlen und 
den Fettkohlen. 

Zwischen den unteren Flammkohlen bezw. dem die letzteren nach 
unten begrenzenden Tonstein und den Fettkohlen lagert eine machtige 
flozarme Gebirgsreihe, in welcher sich der Ubergang von den mittleren zu 
den unteren Saarbriicker Schichten vollzieht, ohne da£ eine durch die 
F16z- oder die Gebirgsbeschaffenheit scharf gekennzeichnete Grenzlinie an
gegeben werden kann. Die Reihe ist in allen Teilen des Reviers durch 
Bohrlocher und Schachte vollstandig bekannt geworden und zeigt wie die 
iibrigen Abteilungen del' Saarbriicker Schichten eine von Westen nach Osten 
zunehmende Verschwachung. 

In dem Bohrloch bei Stangenmiihle gegenuber Louisenthal wurde 
der liegende Tonstein bei 50 m, die durch eine Konglomeratbank be
zeichnete Grenze del' Fettkohlengruppe bei 550 m Teufe durchsunken, das 
Gebirgsmittel erscheint indes mit 500 m noch nicht in seiner ganzen Machtig
keit, da das Bohrloch 2 Sprunge von unbekannter Verwurfhohe antraf. 

In den Schachten del' Fischbachgruben, Camphausen und Brefeld, 
welche im Liegenden des unteren Tonsteins angesetzt sind, betragt die 
Tiefe bis zu dem ersten Fettkohlenfloz 450 bis 500 m, das flozarme Mittel 
hat also auch hie I' noch iiber 500 m Machtigkeit. 

Der Bildstockschacht der Grube Heinitz, dessen Hangebank ungefahr 
in der Hohe des unteren Tonsteins liegt, erreicht das 1. F16z del' Fett
kohlengruppe bei 400 m Teufe, und im Hermineschacht der Grube Kohl
wald betragt der Abstand zwischen dem unteren Tonstein und dem 
1. F ettkohlenfloz noch 330 m; dagegen hat er sich in dem Bohrloch bei 
Ottweiler wieder auf etwa 400 m verstarkt, wobei allerdings das starkere 
Einfallen der Schichten nicht iibersehen werden darf. 

Abgesehen von den oben (S. 75) bereits besprochenen, 50-80 m im 
Liegenden des unteren Tonsteins auftretenden, auf den Gruben Von der 
Heydt und Jagersfreude gebauten F16zen 5 und 6 haben die Kohlenbanke 
dieser Abteilung, die ihrem pyrotechnischen Verhalten nach den unteren 
Flammkohlen am nachsten stehen, bisher nur auf den Gruben Friedrichsthal 
und Maybach zur Eroffnung von Abbau Veranlassung gegeben. 

Die meisten Banke haben eine Machtigkeit von weniger als 30 em 
und liegen in der Regel soweit voneinander, da£ ein gemeinschaftlicher 
Abbau von zwei odeI' mehreren Banken nicht lohnend ware. Namentlich 
ist dies auf den Gruben Camphausen und Brefeld nach den Schacht
aufschliissen der Fall. Nur allein im Felde del' Grube Friedrichsthal wird 
seit langerer Zeit ein ziemlich umfangreicher Bau auf dieser F16zgruppe 
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getrieben. Es han de It sieh dabei vorzugsweise urn eine 1 ~m bisl50 m 
unterhalb des unteren Tonsteines auftretende Gruppe von drei FlOzen, urn 
die sogenannten Geisheekfloze, von denen das hangendste, das sogenannte 
80 em-F16z, drei Banke mit 80-90 em Kohle, das mittlere 80 cm Kohle 
in einer Bank und das liegende 125 cm Kohle in mehreren Banken ent
halt. Zwischen dieser Gruppe und dem Tonstein treten noch drei bis 
vier Floze von ahnlicher Beschaffenheit auf, welche eben falls in Abbau 
genommen werden sollen. Wenn man auf den anderen Gruben bisher 
noch nicht zur Ausbeutung dieser Floze geschritten ist, so liegt dies vor
zugsweise daran, da~ noch machtigere FlOze genugend zu Gebote stehen, 
und dar., sie mit den darunter aufgeschlossenen F ettkohlenflozen nicht 
gleichzeitig gewonnen werden konnen. Sie bilden aber jedenfalls bei einem· 
Kohleninhalt von etwa 11 m in 40 Banken noch einen bedeutenden V orrat 
fur spatere Zeiten, in denen man Kohlenbanke von 30 cm Starke und 
darunter auszugewinnen gezwungen sein wird. 

Zu erwahnen ist noch eines interessanten Aufschlusses, den die Grube 
Kleinrosseln mit dem oben erwahnten Bohrloch V gemacht hat. Das 
zwischen dem liegenden Tonstein und den Fettkohlen von 425 bis 875 m 
durchbohrte Mittel bestand vorzugsweise aus sehr dicken Konglomerat
banken. Zwischen diesen wurden aber etwa 5-6 bauwiirdige F16ze von 
mehr als 1 m Starke nachgewiesen; darunter fanden sich zwischen 650 
und 660 m zwei durch ein Mittel von nur 2 m getrennte FlOze, von denen 
das hangende 4,55 m in zwei, das liegende 1,70 m Kohle in einer Bank 
fuhrt. Das darunter anstehende Gebirgsmitte1 bis zu den Fettkohlen \var 
allerdings fast flozl~er. 

Mit dem Grubenbau ist diese anscheinend sehr ergiebige Schichten
reihe auf Grube Kleinrosseln noch nicht erreicht; dagegen erscheint es 
nicht ausgeschlossen, daB die auf Schacht V der Gesellschaft Saar und 
Mosel ausgerichtete flozreiche Gruppe wenigstens teilweise derselben 
Schichtenreihe angehort. 

b) Die Fettkohlengruppe. 

Die Schichtenreihe dieser Gruppe ist in eine obere flozreiche, die 
eigentliche Fettkohlengruppe, und eine untere flozarmere, die sogenannte 
Rothellergruppe, zu trennen. Erstere bildet nicht blor., infolge der mannig
fachen Verwertbarkeit ihrer Kohle, besonders zur Verkokung, Gasbereitung 
und Lokomotivfeuerung, sondern durch ihren gror.,en F16zreichtum und ihre 
regelmar.,ige Entwickelung die wichtigste Abteilung der Saarkohlen
ablagerung. Ihr Hauptzug geht mit siidwest-nordostlichem Streichen von 
Dudweiler bis Bexbach langs der preur.,isch-bayrischen Grenze zutage aus. 
An dieser bauen von alters her die preu~isch-staatlichen Gruben Dud-
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weiler, Sulzbach, Altenwald, Heinitz-Dechen, Konig und Welleswcilcr SOWle 

die bayrischen Staatsgruben St. Ingbert und Mittel-Bexbach. Parallel zu 
dies em Grubenzuge sind seit Anfang der 1870 er Jahre die Gruben im 
Fischbachtal Camphausen, Brefeld und Maybach eroffnet und neuerdings 
geht die Ausrichtung und der Abbau der Fettkohlengruppe auf die Gruben 
Von der Heydt im Hangenden von Camphausen, auf Reden und 
Kohlwald im Hangenden von Heinitz und Konig liber. Die F16ze 
sind am Ausgehenden 30-40°, ausnahmsweise bis zu 45° aufgerichtet, 
nehmen aber bei ihrem Einsinken nach Nordwesten bald ein erheblich 
schwacheres Einfallen an. In einer mittleren Entfernung vom Ausgehenden 
von etwa 1500 m sinkt die F16zneigung stellenweise wie in dem Felde 
von Kohlwald, bei den Geisheckschachten der Grube Heinitz, im Felde 
der Grube Maybach und in den angrenzenden Feldesteilen der Grube 
Altenwald bis zu 5°, nimmt aber nach der Tiefe wieder bis liber 10° zu. 
1m Ostfelde der Grube Dudweiler geht die Verflachung sogar in eine 
wellenformige Lagerung mit Mulden- und Sattelbildung liber. Das Aus
gehende verlauft von Dudweiler bis nordlich Neunkirchen in fast gerader, 
nur durch einige Quersprlinge unterbrochener Linie von 16 km Uinge und 
schliei1t an beiden Endpunkten mit den Sattelwendungen nach Slid-Ost 
bei Jagersfreude . und am Ziehwald, sowie einer Bildung von Nebensatteln 
und -Mulden in den Gruben Wellesweiler und Mittelbexbach. Gegen Slid
Osten schneiden die liegenden Schichten der Fettkohlengruppe im Streichen 
in der oben beschriebenen slidlichen HauptstOrung ab; von ihr gehen nach 
Norden und Nordwesten eine Anzahl von Sprlingen au", \velche die F16ze 
mehr oder weniger in der Querrichtung verwerfen. 

Der im Westfelde der Grube Dudweiler am Schiedenbornschachte 
aufgeschlossene Jagersfreuder Hauptsprung streicht von SO nach NW undo 
bewirkt bei nordlichem Einfallen einen Seigerverwurf von 200 bis 300 m. 
In den Feldern der Gruben Von der Heydt und Gerhard, wo er als 
Prometheussprung bekannt ist, betragt sein Verwurf nur noch 50 m. Eine 
zweite QuerstOrung verlauft aus dem mittleren Felde von Dudweiler Libel' 
das Ostfeld del' Grube Camphausen in der Richtung auf das Dorf Holz, 
wo sie als Holzer Sprung die Grenze zwischen den Gruben Gottelborn und 
Von der Heydt bildet. Eine dritte Querverwerfung von Bedeutung ist der 
Cerberussprung. Er streicht von Elversberg liber Bildstock nach Merch
weiler und endigt an dem Fischbachsprung. Bei westlichem Einfallen ver
wirft er die Schichten im Ostfelde der Grube Altenwald 240 m seiger und 
im Felde von F riedrichsthal in der II. Tiefbausohle noch 130 m. Aus 
dem Felde von Heinitz-Dechen verlaufen gegen Nord-West der Aeacus-, 
gegen Norden der Minos-Sprung; ersterer bildet nach dem Hangenden zu 
die Grenze zwischen den Gruben Reden und Itzenplitz und bewirkt hier 
bei nordlichem Einfallen einen Verwurf von 200 m, letzterer trennt im 
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Hangenden die Felder von Kohlwald und Reden bei Landsweiler und 
Schiffweiler mit ahnlicher Verwurfhohe. Die nordliche Begrenzung des 
Kohlwaldfeldes gegen die Felder der Grube Ziehwald und des Anna
schachtes bildet der gegen Nordost einfallende Kohlwaldsprung, der seinen 
Ausgangspunkt im Bliestal bei Neunkirchen nimmt und einen Verwurf von 
115 bis 360 m bewirkt. 

Von wesentlicher Bedeutung sind ferner 3 diagonal bis streichend 
verlaufende Verwerfungen, der Fischbachsprung, welcher in dem Felde 
der Grube Brefeld langs der Fischbachbahn iiber Merchweiler Glashiitte, 
den Merchweiler Tunnel, den Bodelschwingstollen zwischen Wemmets
weiler und Illingen bis Ra~weiler auf 7 km Lange zu verfolgen ist. Er 
hat westliches Einfallen und eine Sprunghohe von 200-~300 m. An dem 
nordlichen Mundloch des Merchweiler Tunnels lauft von diesel' Starung 
der Circesprung ab, del' mit west-ostlichem Streichen und nordlichem Ein'
fallen .die Floze del' Gruben Itzenplitz und Reden im Streichen urn etwa 
180 m in die Tiefe verwirft und in del' Grube Kohlwald bei etwas ver
minderter Verwurfhohe die FlOze der oberen Flammkohlengruppe am 
Gegenortschachte dieser Grube vor die der unteren Flammkohiengruppe 
bringt. Er schad sich nach einer streichenden Erstreckung von 7-8 km 
mit dem Kohlwaldsprunge. 

Endlich sei noch der nordliche Hauptsprung der Grube Wellesweiler 
erwahnt. Er verlauft aus dem Bliestale nordlich von Neunkirchen, nord
lich der Gruben Wellesweiler und Mittelbexbach, indem er die Fettkohlen
gruppe diesel' Gruben vor die im Norden ansto~enden Schichten der 
unteren und sogar del' oberen Flammkohlengruppe bringt, schneidet bei 
nordostlichem Fortstreichen die FlOze der Grube Frankenholz gegen 
Siiden ab und setzt sich von dort iiber Hochen bis in das Feld der Grube 
Nordfe1d fort, wo el' anscheinend an den bedeutenden gegen Siid-Ost ein
fallen den Starungen beteiligt ist. 

Die Machtigkeit der Fettkohlen-, einschlieGlich del' Rothellel' Gl'uppe, 
betl'agt nach dem Profil der Schichten in den Gruben Dudweiler und St. 
Ingbert vom FlOz 1 der ersteren Gruppe bis zu dem liegendsten Rotheller 
FlOz (Floz 1 der Grube St. Ingbel't) 935 m, wovon auf jede Gruppe etwa 
die Halfte entfallt, wenn man den T onstein im Liegenden von FlOz 19 
(Natzmcr-Tonstein) als die Grenze zwischen beiden annimmt und die im 
Liegenden folgenden Tonsteine zu den Rotheller FlOzen rechnet. Man ist 
zu dieser Begrenzung insofern berechtigt, als von da ab die Flozfiihrung der 
Schichten auffallend armer wird. 

Die Abnahme der Machtigkeit der Schichten von Westen nach Osten 
tritt auch in der Fettkohlengruppe deutlich hervol'; auf Grube Dudweiler 

Saarbrlicker Steinkohlenbergbau 1. 
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und Sulzbach betragt sie in der oben angenommenen Begrenzung 460 m, 
auf Heinitz 360, auf Dechen 315 und auf Konig 300 m. In der Rotheller 
Gruppe lam sich dieses Verhalten nicht mit Sicherheit ermitteln, da diese 
im Liegenden an der gro:Gen sudlichen HauptstOrung abschneidet, doch 
scheint es nach den Aufschlussen auf den Gruben St. Ingbert und Heinitz 
ahnlich zu sein. 

Als Leitfloz der Fettkohlengruppe dient die in ihrer Mitte regelmagig 
vorkommende TOl1steinbank in F16z 11. Mit Hilfe derselben sowie der 
Durchschlage zwischen den Nachbargruben ist trotz der gro:Gen Verschie
denheit der Kohlenbanke und ihrer Mittel eine Identifizierung der F16ze 1 
bis 19 in den alteren Gruben und bis Fl. 11 in den Fischbachgruben -
hier reicht die Ausrichtung bis jetzt nicht weiter - mit ziemlicher Sicher
heit gelungen. 1m ganzen zahlt man 100 bis 112 Kohlenbanke mit einer 
Machtigkeit an reiner Kohle von 35-41 m; gebaut werden zurzeit 17 
bis 20 F16ze mit einer Kohlenmachtigkeit von 18,5 bis 25,5 m. Der 
Kohleninhalt ist im allgemeinen in der oberen Abteilung der Gruppe bis 
zu dem mittleren Tonsteinfloz etwas gro:Ger als in der unteren, dagegen 
enthalt die letztere zwei der reinsten und machtigsten F16ze Nr. 13 (Aster) 
und Nr. 15 (Blucher). Das Verhalten der Fettkohlenfloze in den einzelnen 
Gruben zeigt die Tafel 7. In der Rotheller F16zgruppe, welche nur auf 
Grube St. Ingbert gebaut wird, finden sich 70-80 Kohlenbanke mit zu
sammen etwa 20 m Kohle, von denen jedoch die Mehrzahl unter 
30 cm Machtigkeit bleibt und nur wenige eine Machtigkeit von 60-70 cm 
erreichen. An bemerkenswerteren F16zen werden auf Grube St. Ingbert 
vom Liegenden zum Hangenden 25 einzelne Banke oder Gruppen von 
Banken gezahlt. Unter Floz 1 bis an den sudlichen Hauptsprung ist in 
dem St. Ingberter Stollen eine flozleere, vorzugsweise aus Konglomerat
banken und Sandsteinen Zllsammengesetzte Schichtenreihe von 300 m 
Machtigkeit durchfahren und unter dieser mit einer Tiefbohrung und einem 
Versuchsschachte im Rischbach nochmals ein bemerkenswertes Kohlenvor
kommen angetroffen. In dem Bohrloch waren bei steil em Einfallen an
scheinend 3 machtige F16ze in 315 m Tiefe durchortert. In dem in der 
Nahe niedergebrachten Schachte erwiesen sich diese F16ze jedoch nur als 
linsenfOrmige, stark verquetschte Schollen in gestortem Gebirge. Die 
Kohlengruppe wurde alsdann in 450 m Tiefe nochmals querschlagig aus
gerichtet, wobei zwei unregelma:Gig gelagerte Floze von 2,05 und 1,99 m 
Dicke, bei weiterer Erlangung des Querschlages noch einige schwachere 
Banke auftraten. 

1m Streichen sind diese Kohlenbanke noch nicht verfolgt. Die Ver
suche, welche bei Elversberg sowohl auf bayerischer wie auf preu:Gischer 
Seite zur Aufsuchung von Flozen im Liegenden der Rotheller Gruppe 
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mittels Tiefbohrungen gemacht wurden, haben ein negatives Ergebnis 
gehabt. Man traf bis zu 1000 m Tiefe ganzlich flozleeres, aus weiGlichen 
Konglomeraten und schwarzgrauen Schiefertonen bestehendes Gebirge, 
welches dem im tiefsten des Rischbacher Bohrloches erbohrten Gestein 
ahnelte. Da die Schichten sehr steil mit 60 0 und mehr aufgerichtet und 
vielfach durch Sprunge gestort waren, so lie~ sich ihre Machtigkeit nicht 
feststellen, auch fehlte es in den Bohrkernen an Pflanzenresten, aus denen 
der geognostische Horizont ermittelt werden konnte. Mit ciner Tief
bohrung bei Jagersfreude ist man ebenfalls unter der Rotheller Gruppe 
etwa 200 m bis zu 1377 m Bohrlochtiefe in flozleeres, hier flachgelagertes 
Gebirge eingedrungen, welches, wie bei Elversberg, vorwiegend aus fein
kornigen, durch kaolinartige Einschliisse wei~gefarbten Konglomeraten 
bestand. Sie gehoren ihrer petrographischen Beschaffenheit nach zum 
Steinkohlengebirge, dessen Liegendes bis jetzt im Saarrevier nirgends fest
gestellt wurde. 

Eine besondere Entwickelung zeigt die F ettkohlengruppe im Liegenden 
des Saarsprunges bezw. auf dem linken Saarufer. Hierher gehoren zu
nachst die auf dem Gelande der Burbacher Hiitte ausgehenden FlOze, welche 
Nasse (S. 50 a. a. 0.) zu den unteren Flammkohlen rechnen zu miissen 
glaubte. Nachdem die vorzugliche Backfahigkeit ihrer Kohle und mittels 
Tiefbohrung das Vorkommen eines Tonsteinflozes zwischen einer gro~eren 
Reihe bauwiirdiger FlOze festgestellt ist, kann deren Zugehorigkeit zur Fett
kohlengruppe keinem Zweifel mehr unterliegen. Ihre Lage zu den be
nachbarten Flammkohlenflozen bei Ru~hiitte und auf Bahnhof Schleifmiihle 
erklart sich durch den Einflu~ des Saarsprunges, der hier einen Verwurf 
von mindestens 1200 m bewirkt haben mu~. 

Der zweite Aufschlu~ der Fettkohlengruppe links und rechts der 
Saar ist mit den im Alsbachtale bei Neudorf und bei Stangenmiihle nieder
gebrachten Tiefbohrungen sowie durch die in der Ausrichtung begriffene 
Fettkohlengrube Louisenthal gemacht. Wahrend in letzterer bis jetzt nur 
die drei hangendsten FlOze angefahren wurden, ist mit ersteren die F ett
kohlengruppe bis in die Rotheller Schichten durchsunken. Die Profile 
beider Bohrlocher zeigen unter Beriicksichtigung des steileren Fallens im 
Bohrloch im Alsbachtale vollkommene Ubereinstimmung der FlOze und 
Zwischenmittel. Die FlOzgruppe beginnt etwa 150 m unter dem liegenden 
Tonstein der unteren Flammkohlengruppe mit einer Reihe von etwa 15 
schwacheren Kohlenbanken in einem Gebirgsmittel von 35 m, dann folgen in 
einem Mittel von 65 m vier machtige FlOze von 2-4 m Starke, hieran schlie~t 
sich ein Gebirgsmittel von 125 m Dicke, in welch em Konglomerate iiberwiegen, 
acht bauwiirdige FlOze von 1 m Machtigkeit und darunter auftreten und nur das 
tiefste Floz 3 m Starke besitzt. Die im ganzen 225 m machtige Gruppe 

6* 
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schlieGt ab mit einem F16z, welches zwischen drei Kohlenbanken eine 
Tonsteinbank von :32 cm Starke flihrt, stimmt also hinsichtlich der Machtig
keit und F16zflihrung mit dem Profil der oberen Abteilung der Fettkohlen
gruppe auf der rechten Saarseite bis zum Tonsteinfloz 11 sehr gut 
liberein. Unter dieser oberen Gruppe folgt eine ebenso machtige Schichten
reihe, welche etwa 8 F16ze von 0,90 m bis annahernd :3 m Machtigkeit 
neben einer groGeren Anzahl schwacher Kohlenbanke enthalt. Darunter 
ist die Bohrung bei Stangenmlihle noch 90 m in einem kohlenarmen, an
scheinend bereits der Rothellerpartie angehorigen Gebirge bis zu einem mach
tigen Tonsteinfloz von 1,40 m Starke fortgesetzt. Auch die Bohrung im 
Alsbachtale steht von 1070 bis zu 1200 m in den flozarmen Rotheller
schichten an. Nach den Bohrregistern enthalt die liber dem. mittleren 
Tonsteinfloz liegende Abteilung 60 Kohlenbanke mit :31 m Kohle, die 
untere bis zu dem liegenden Tonstein 40 Banke mit 26 m Kohle, zusammen 
also in einem Gebirgsmittel von 510 m 100 Banke mit 57 m Kohle. 

Die Fettkohlengruppe bildet auf der linkenSaarseite einen geschlossenen, 
in der Hauptrichtung von Westen nach Osten verlaufenden Sattel, dessen 
Kuppe zwischen dem Bohrloch Stangenmlihle und dem Orte Klarenthal zu 
suchen ist. Er wird gegen Norden auf der rechten Saarseite durch den 
Saarsprung, gegen Sliden durch den diesem parallel liber den Forderschacht 
der Grube Geislautern, langs der preuGisch -lothringischen Grenze etwa 
gegen Stieringen verlaufenden slidlichen Geislauterner Hauptsprung be
grenzt und erlangt zwischen beiden, nordlich einfallenden Sprlingen eine 
Breite von 4-5000 m. Ostlich senkt sich der Sattel maGig gegen Gers
weiler ein und wird in dieser Richtung an der groGen slidlichen Hauptver
werfung oder deren Auslaufern im Saarbrlicker Stadtwald zwischen Gers
weiler und dem Tal des Deutschmiihlenweihers seinen AbschluG erreichen, 
wahrend er westlich mit starkerem Einfallen gegen Geislautern, Wehrden, 
Volklingen unter der machtigen Auflagerung der mittleren Saarbriicker 
Schichten verschwindet. 

1m Liegenden des slidlichen Hauptsprunges setzt sich die Sattelbildung 
in der Hauptrichtung gegen Slid-West, also rechtwinklig gegen das Streich en 
des Klarenthaler Sattels im Felde der Privatgrube Klein-Rosseln fort. Bei 
der Aufrichtung des Sattels hat eine ZerreiGung der Schichten in der 
Sattellinie stattgefunden, und der Nordwestflligel ist um etwa 600 m seiger 
liber den Gegenflligel geschoben, sodaG auf ersterem die Fettkohlengruppe 
bis unter den Buntsandstein gehoben und den F16zen der unteren Flamm
kohlengruppe, welche den Slidostflligel einnehmen, vorgelagert ist. Die 
Mitte des Sattels besteht in einer Breite von 4-500 m aus gestortem Ge
birge. Die Uberschiebungskluft faUt mit etwa 50 0 gegen N ordwest ein, 
sodaG del' in del' Nahe des Ausgehenden angesetzte Schacht St. Charles 
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nur die oberen Fettkohlen durchortert und schon bei 290 m 111 der Uber
schiebung ansteht. Die Uingenausdehnung des Sattels betragt auf loth
ringischem Gebiete rd. 2000 m und ist durch eine westlich des Dorfes 
Gr. Rosseln bis an die Fettkohlenfloze niedergebrachte Bohrung noch auf 
weitere 1000 m in Preufl,en nachgewiesen. Seine Fortsetzung nach Siid
West wird voraussichtlich durch die mit der Bohrung Marienau nachge
wiesene Querverwerfung unterbrochen werden. Die FlOze streichen am 
Nordwestfliigel im allgemeinen parallel der Sattellinie von Sud-West 
nach Nord-Ost, biegen aber am Nordende nach Osten urn und sind 
hier stark gest6rt, wahrend an dem entgegengesetzten Ende in dem er
wahnten Bohrloch bei Gr. Rosseln eine Wendung gegen Siiden zu be
merken war. Das Fallen steigt in den oberen Teufen bis zu 40°, verflacht 
sich aber nach dem Einfallen bis zu 5 ° . Mit den Doppelschachten Charles 
sind unter 23 m V ogesensandstein und 51 m Rotliegenden zunachst 86 m 
flozarmes Steinkohlengebirge durchteuft und hierunter in einem Mittel von 
234 m 18 bauwurdige FlOze mit einem Kohleninhalt von 24-25 m aufge
schlossen. Die Floze fallen bei 800 m querschlagiger Entfernung von den 
Schachten Charles in preufl,isches Gebiet, wo sie in 500 m Abstand von der 
Grenze mit einer Tiefbohrung bei 517 m Teufe aufgeschlossen und bis zu 
817 m verfolgt wurden. In 748 m Teufe, also 231 m unter dem 
hangendsten bauwurdigen FlOz wurde ein Tonsteinfloz erbohrt, welches in 
dem tiefsten Querschlage der Grube Klein-Rosseln noch nicht erschlossen 
ist, aber unmittelbar unter dieser Sohle anstehen mufl,. Die Machtigkeit 
und FlOzfiihrung dieses Mittels steht in so vorzuglicher Ubereinstimmung 
mit den Aufschliissen der oberen Fettkohlenabteilung bei Klarenthal, dafl, 
an der Identitat des erbohrten Tonsteins mit dem des FlOzes 11 der Fett
kohlengruppe nicht gezweifelt werden ka1111. Durch dieses Bohrergebnis 
erlangte man zum erstenmal die vollige Gewifl,heit iiber die Zugehorigkeit 
der FlOze des Nordfliigels der Grube Klein-Rosseln zur Fettkohlengruppe, 
gegen die sich bis dahin wegen der mangelhaften Backfahigkeit der Kohle 
und der starken Heraushebung der Flozgruppe immer noch Zweifel erhoben 
hatten. Bestatigt wurde diese Annahme alsdann durch die Bohrung bei 
Ludweiler, mit welcher die untere Flammkohlengruppe mit Sicherheit im 
Hangenden der Rosselner FlOze ermittelt wurde. 

Nahere Aufschliisse liber die Fortsetzung dieser FlOze auf preufllischem 
Gebiete wird die 400 m nordlich der Grenze in der Ausrichtung begriffene 
staatliche Tiefbauanlage bei Rosseln liefern. 

Von besonderer Wichtigkeit fur die Kenntnis der Saarkohlenablagerung 
auf der linken Saarseite ist es endlich, dafll mit der Bohrung V der Grube 
Klein-Rosseln bei Stieringen die Fettkohlengruppe unter der unteren Flamm
kohlengruppe in regelmafl,igem Verhalten nachgewiesen wurde. 
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Die Fettkohlenfl6ze wurden hier bei 873 m Teufe und zwar in einem 
Abstande von 447 m von dem liegenden Tonstein der unteren Flamm
kohlengruppe erreicht und bis zu 1100 m Tiefe verfolgt. Der mittlere 
Tonstein, den man in dieser H6he erwarten konnte, wurde zwar nicht 
erkannt, jedoch stimmt die Gesamtmachtigkeit der durchbohrten Kohlen
banke, welche zu 23,50 m angegeben wird, sehr gut mit dem an den 
iibrigen Punkten festgestellten Kohleninhalt der oberen F ettkohlengruppe 
iiberein. Weitere Aufschliisse iiber das F16zvorkommen in dem preu~ischen 
Gebiet auf der linken Saarseite fehien bis jetzt und sind erst von den dort 
auszufiihrenden Tiefbohrungen sowie von den westlichen Ausrichtungs
betrieben der preufllischen Grube Rosse1n zu erwarten. 



c. Beschaft'enheit der Sa arb rucker Steinkohle. 
Von Herrn Gasinspektor M. H 0 hen see in Saarbriicken. 

Die Steinkohlen des Saarbriicker Reviers sind seit einer Reihe von 
Jahrzehnten der Gegenstand eingehender Untersuchungen gewesen. Bis 
zum Jahre 1860 ist nur wenig iiber die Zusammensetzung der Saarkohlen 
bekannt geworden; in dem Geinitzschen Werk iiber die Steinkohlen 
Deutschlands sind 49 Analysen teils von Heintz, teils von Fleck, teils von 
dem Chemiker der Zuckerfabrik zu Waghausel veroffentlicht worden. Plan
mafl>ig untersucht wurden die Kohlen samtlicher Floze des Reviers in den 
Jahren 1865 bis 1870 auf der Versuchsanstalt der Grube Heinitz durch 
Gasch. In Verbindung mit Heizversuchen sind Durchschnittsanalysen von 
Scheurer-Kestner, Meunier und Bunte veroffentlicht worden. 

Gaschs Nachfolger, Dr. Schondorff, fiihrte die Untersuchungen fort; 
er bestimmte das hygroskopische Wasser, Asche, Koksausbeute und den 
Grad der Backfahigkeit von allen damals in Bau befindlichen Flozen und 
untersuchte eingehend einige Kohlen aus der Fettkohlengruppe. Schondorff 
trennte die Kohlenproben in die drei Arten: Glanz-, Matt- und Streifkohle 
und untersuchte jede Art fiir sich. In den Jahren 1902 und 1903 sind die 
Kohlen samtlicher zurzeit in Bau befindlichen FlOze in ihrem V orkommen 
als Gestein geprLift worden. 

Hinsichtlich des Gefiiges der Kohle, der von ihr eingeschlossenen 
Fremdbestandteile liegen neuere Untersuchungen nicht vor; es sei hinge
wiesen auf die Ausfiihrungen Nasses in Band 32 der Zeitschrift fiir Berg-, 
Hiitten- und Salinenwesen. 

Die in den Jahren 1902 und 1903 im bergfiskalischen Laboratorium 
zu St. Johann ausgefiihrten Analysen erstrecken sieh, mit Ausnahme des 
sogenannten schadlichen Schwefels und des Stickstoffes, auf samtliche 
Bestandteile der Kohlen; aufl>er der elementaren Zusammensetzung, der 
Koksausbeute usw. ist die Verbrennungswarme in allen Proben (mit Hilfe 
des Berthelot-Mahlerschen Kalorimeters) bestimmt worden. Da die einzelnen 
Ergebnisse auf Reinkohle umgerechnet worden sind, ist es ermoglicht, die 
Kohlen des Reviers unter sieh, unabhangig von zufalligen Beimischungen 
zu vergleichen. 
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Fur die nachfolgenden Betrachtungen ist der Einteilung der Kohlen
£laze in vier Gruppen: 

I. Magere Kohlen, 

II. obere Flammkohlen, 

III. untere Flammkohlen, 

IV. Fettkohlen 

gefolgt worden. 

Ais ein. besonderes, jedoch seltenes V orkommen ist das V orkommen 
der Kannelkohle unter FlOz Tauenzien der Gruben Heinitz und Dechen zu 
erwahnen. Sie ist eine matte, dichte, im Strich glanzende Kohle von 
muscheligem Bruch und graubrauner Farbe. 

Gasch (Band 16 der Zeitschrift fur Berg-, Hutten- und Salinenwesen: 
"Untersuchung der Saarbrucker Steinkohlen") gibt folgende Zusammen
setzung an: 

Rohkohle (bei 90 0 C getrocknet): 

Kohlenstoff 
Wasserstoff 
Sauerstoff u. Stickstoff . 
Asche . 

63,03v. H. 
5,25 " 

15,30 " 
16,42 " 

100,00 

Reinkohle: 

Kohlenstoff 
Wasserstoff 
Sauerstoff u. Stickstoff . 

75,41 v. H. 

6,28 " 
18,31 " 

100,00 

Auf ·1000 Teile Kohlenstoff der Reinkohle berechnen sich 52,91 
disponibler, 30,37 gebundener Wasserstoff. 

Eine im Jahre 1904 entnommene Probe desselben Flozes zeigte folgende 
Zusammensetzung: 

Rohkohle (lufttrocken): 

Kohlenstoff 
Wasserstoff 
Sauerstoff u. Stickstoff . 
Schwefel 
Wasser 
Asche . 

81,93 v. H. 

5,25 " 
7,99 " 
0,71 " 
1,87 " 
2,25 " 

100,00 

Kohlenstoff 
Wasserstoff 

Reinkohle: 

Sauerstoff u. Stickstoff . 
Schwefel 

85,45 v. H. 

5,48 " 
8,33 " 
0,74 " 

100,00 
Stickstoff ist nicht bestimmt, sem 

Gehalt ist = 1 v. H. angenornrnen 
worden. 

Auf 1000 Kohlenstoff der Reinkohle berechnen sich 53,36 disponibler 
und 10,77 v. H. gebundener Wasserstoff. 
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Der Gehalt an hygroskopischem Wasser betragt: 

Magere Kohlen. 5,72 v. H. (Mittel aus ~3 Proben) 
Obere Flammkohlen 4,83" ( ,. 69 ,,) 
Untere Flammkohlen 3,57" ( " " 

33 
" 

Fettkohlen . 2,06 " ( " " 132 " 

) 
) 
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Ein hoherer Gehalt als 6 v. H. wurde mir in vier Fallen festgestellt; 
und zwar entstammen alle diese Kohlen der oberen Flammkohlengru ppe. 

Nachfolgende Ubersicht enthalt die Grenzzahlen fur die Wasser
gehalte: 

Hochster Wassergehalt: 

Magere Kohlen . 5,86 v. H. 

Niedrigster Wassergehalt: 

5,60 v. H. 
Obere Flammkohlen 7,44" ~3,10 " 
Untere Flammkohlen 5,37" 2,34 " 
F ettkohlen 4,20 " 1,24 " 

Der Zusammenstellung der Aschengehalte sei vorausgeschickt, da£ 
die Proben der Kohlen uberall gleichma£ig, nach dem V organge Mucks, 
genommen wurden: Ein Schlitz wurde durch die ganze Flozmachtigkeit 
gehauen und von der fallenden Kohle der Durchschnitt gezogen. Nach
folgende Zahlen konnen daher sehr wohl als typisch fur hiesige Verhalt
nisse bezeichnet werden; die Zahlen beziehen sich auf lufttrockene Kohle. 

1m Durchschnitt betragt der Aschengehalt: 

Magere Kohlen. 9,80 v. H. (Mittel aus 
Obere Flammkohlen 6,65,. " " 
Untere Flammkohlen 5,17 ( " 
F ettkohlen . 5,04 " (" lJ 

Die Grenzzahlen fur die Aschengehalte sind: 

3 Proben) 
69 ..) 
33 

132 
" 
" 

Hochster Aschengehalt: Niedrigster Aschengehalt: 

Magere Kohlen 
Obere Flammkohlen 
Untere Flammkohlen 
F ettkohlen . 

14,33 v. H. 
13,49 " 
14,20 " 
14,83 " 

7,00 v. H. 

2,04 " 
2,20 " 
0,87 " 

N eben der schon fruher veroffentlichten Aschenanalyse von Karsten 

Kieselsaure 
Tonerde 
Eisenoxyd. 
Kalk. 
Magnesia . 

~32,90 v. H. 
44,60 " 
18,20 " 

1,50 ,. 

1,70 " 
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sei die in neuerer Zeit (1900) ermittelte Zusammensetzung emer Kohlen
schlammasche erwahnt. Die Schlammkohle enthielt 35,86 v. H. Asche; in 
letzterer sind bestimmt worden: 

Kiese1saure 
Tonerde 
Eisenoxyd. 
Kalk 
Magnesia . 

50,46v. H. 
~33,30 " 
8,15 " 
1,82 t, 

3,13 " 

Der Kohlenstoffgehalt betragt 1m Durchschnitt samtlicher Analysen: 

Magere Kohlen . 
Obere Flammkohlen 
U ntere Flammkohlen 
Fettkohlen . 

Rohkohle: 

65,76 v. H. 

70,24 " 
74,09 " 
78,75 " 

Er schwankt zwischen folgenden Zahlen: 

Magere Kohlen . 
Obere Flammkohlen 
Untere Flammkohlen 
F ettkohlen . 

Rohkohle: 

61,75 und 68,77 v. H. 

64,11 " 77,20 " 
66,57 " 79,95 " 
68,98 " 82,75 " 

Reinkohle: 

77,81 v. H. 

79,32 " 
81,16 " 
84,72 " 

Reinkohle: 

77,12 und 78,92v. H. 

76,02 " 82,68 " 
77 ,22 " 87,54 " 
78,36 " 87,26 " 

Der Wasserstoffgehalt betragt im Durchschnitt samtlicher Proben: 

Rohkohle: Reinkohle: Mittel aus 

Magere Kohlen . 4,27 v. H. 5,06v. H. 3 Proben 
Obere Flammkohlen 4,55 

" 
5,13 

" 
69 

" 
Untere Flammkohlen 4,91 

" 
5,37 

" 
33 " 

Fettkohlen 4,99 " 5,36 " 132 " 

Die Grenzzahlen- fur den Wasserstoffgehalt sind: 

Magere Kohlen . 
Obere Flammkohlen 
Untere Flammkohlen 
Fettkohlen 

Rohkohle: 

4,47 und' 3,92 v. H. 

5,46 " 3,84 " 
5,43 ,. 4,16 " 
5,53 " 4,21 " 

Reinkohle: 

5,18 und 4,90 v. H. 

5,82 " 4,49 " 
5,83 " 4,83 " 
5,87 " 4,74 " 

Uber den Gehalt an disponiblem Wasserstoff inbezug auf 1000 T eile 
Kohlenstoff gibt folgende Ubersicht Aufschluf1 (auf Reinkohle berechnet): 
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Niedrigster vVasserstoffgehalt: Hochster Wasserstoffgehalt: 

Magerkohle 

Obere Flammkohlen . 

Untere Flammkohlen . 

Fettkohlen 

37,73 v. H. 

31,07 " 

41,92 " 

41,B4 " 

In 1 000 T eilen der Reinkohle sind enthalten: 

Gesamt· Disponibler 

47,80 v. H. 

53,37 " 

55,57 " 

58,68 " 

Gebund. 

Wasserstoff: Wasserstoff: Wasserstoff: Mittel aus 

Magere Kohlen 65,02 42,91 22,11 ~~ Proben 

Obere Flammkohlen 64,85 43,84 21,01 69 
" 

Untere Flammkohlen 66,18 48,67 17,51 33 " 
Fettkohlen 63,35 51,53 11,82 132 

" 

Die nachstehenden Zahlen fur das Koksausbringen der Kohlen be
ziehen sich auf Rein- (as chen- und wasserfreie) Kohle. Da das Koks
ausbringen aus der rohen Kohle abhangig ist 

1. von der Menge des in ihr iiberhaupt enthaltenen Kohlenstoffes, 

2. von dem Verluste an Kohlenstoff bei der Entgasung im Verhaltnis 
des disponiblen Wasserstoffes, 

3. von der Menge des hygroskopischen Wassers und 

4. von dem Wassergehalt, 

so sind als allein vergleichbare Werte nur die Koksausbringen der Rein
kohlen ma~gebend. 

Die in der vierten Spalte der Ubersicht unter "Backfahigkeit" ver
zeichneten romischen Ziffern beziehen sich auf die Schondorffsche Ein
teilung (Band 23 der Zeitschrift fur Berg-, Hutten- und Salinen-W esen). 

Zahl Koksaushringen 
i 

Gruben der der 

I 

Backfiihigkeit 

Proben reinen Kohle 

- I "/0 
~ .. -

Magere Kohlen: 
i 

Schwalbach 2 60,06 III-IV, III 

Dilsburg. 1 64-,66 I-II 

Mittel. 3 62,36 
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Zahl 
Koksausbringen 

Gruben der 
der Backfahigkeit 

Proben 
reinen Kohle 

O! 
10 

Obere Flammkohlen: 

Geislautern . 3 58,30 II 

Viktoria . I 3 58,51 II, III, I · I 
Gerhard. · 1'1 5 59,45 4xII, 1 x I 

v. d. Heydt 7 58,82 3x II, 2 xlII, 2 x IV 

Lampennest ! 8 62,72 4xI,4xII I - I 

Gottelborn . · 1'1 8 63,41 1 xII, 7 xII-III 

Reden. 18 58,97 2xII-IlI,3xIII,6xIII 
-IV,7xIV 

Itzenplitz 6 59,29 1><III,4xIIl-IV,lxIV 

Kohlwald 11 61,29 i 7xII-III,2xIlI,1 xIII 
i , -IV, 1 xIV. 

i Mittel 
I 

69 60,09 I 

I Untere Flammkohlen: ! I 

I Serlo i 4 58,54 1 xIII, 3x IV 
I 
I Burbachstolln . I 3 58,70 3xIV 
I Jagersfreude 3 , 59,85 1 xIII, lxIII-IV, lxIV 

, 

Friedrichsthal . 11 60,74 lxIII,2xIV-V,8xV 

Maybach. 2 60,16 I 2xV I 
I 

Reden. 3 57,02 
i 1 xIII-IV, lxIV, 1xV 

Itzenplitz 3 60,18 lxIII-IV, lxIV, 1 xlV 
i , -V 

I 
Kohlwald 4 61,66 1 x II- Ill, 1 xIII-IV 

I 
,I 2x1V. 

I Mittel · II 33 59,61 I 
I 

Fettkohlen: i 

Serlo 1 63,06 V 
Dudweiler · , 

12 65,44 12xV 

Sulzbach. . 13 65,24 2 xIV-V, 11 xV 

Altenwald 17 64,26 17xV 

Camphausen . 8 64,63 8xV 

Brefeld 14 63,52 l4xV 

Maybach. 12 63,57 12xV 

Reden. . 1 61,35 V 

Heinitz 11 63,97 11 xV 

Dechen 11 63,70 1 xIV, lxIV -V,9xV 

KOnig. 25 64,79 1 xIII-IV, 2xIV, 5xlV 
-V, l7xV 

Wellesweiler 7 66,37 6xIV, 1 xlV-V. 

Mittel 132 64,16 
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Das Koksausbringen aus der aschen- und wasserfreien Kohle schwankt 
also zwischen folgenden Zahlen: 

Magere Kohlen 59,76 % und 64,66 % 

Obere Flammkohlen 51,81 " " 68,93 " 

Untere Flammkohlen 56,38 " " 63,95 " 

Fettkohlen 59,46 " " 71,22 " 

Die Untersuchung eines Gaskoks aus den Kohlen 1. Sorte der Gruben 
Dudweiler, Camphausen und Sulzbach ergab: 

a) Wasserverlust des urspriinglichen Materials 
beim Liegen in halb mit Wasserdampf ge-

sattigter Luft 0,94 % 

Die Analyse, bezogen auf das urspriing
liche Material in halb ergab: 

Kohlenstoff. 

Wasserstoff 

Sauerstoff t 
Stickstoff J 

88,09 % 

0,52 " 

0,99 " 

Schwefel 1,09 " 

Asche 7,66 " 

Feuchtigkeit ermittelt durch Trock-
nen bei 105 0 C . 1,65 " 

100,00 % 

b) Heizwert in Kalorien, bezogen auf das ur
spriingliche Material, ermittelt durch Ver-
brennen in verdichtetem Sauerstoff . 7271 

Die Analyse ist in der Koniglichen Materialpriifungs-Anstalt aus
gefuhrt und von Herrn Direktor Tormin zu St. Johann giitigst zur Ver
fiigung gestellt worden. 

Fiir die Verbrennungswarmen der Kohlen sind durch Verbrennen mittels 
Sauerstoffs in der Berthelot-Mahlerschen Bombe die nachstehenden (S. 94) 
Zahlen ermittelt worden. Da die Verbrennungswarme, ahnlich wie das 
Koksausbringen, beeinflui1t wird durch den Aschen- und Wassergehalt der 
Kohlen, so werden auch hier, urn vergleichbare Zahlen zu erhalten, die 
Ergebnisse auf Reinkohle berechnet mitgeteilt. 
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Zahl 
Verbrennungswarme I Gruben der 

in WE 
I Proben 
, 

~ 

Magere Kohlen: 
Schwalbach. 2 7768 

Dilsburg 1 7561 

Mittel. 3 7605 
I 

I Ob ere Flammkohl en: 
Geislautern . 3 7598 
Viktoria 3 7644 

Gerhard 5 7792 

v. d. Heydt. I 7 7811 

Lampennest 8 7721 
GOttelborn 8 7863 

Reden. 18 7886 
Itzenplitz . 6 8086 

Kohlwald. I 11 7915 
I Mittel. 69 7813 

Untere Flamm kohl en: i 

Serlo . 4 7991 

Burbachstolln . 

I 
3 ! 8183 

J agersfreude 3 7849 
· I 

Friedrichsthal . · I: 11 8072 

Maybach. • II 2 8258 

Reden 3 8087 

Itzenplitz . 3 7881 

Kohlwald. 4 7995 

Mittel. 33 8040 

Fettkohlen: 
Serlo 1 8743 

Dudweiler 12 8455 

Sulzbach. 13 8408 
I Altenwald 17 8425 

Camphausen 8 8455 
Brefeld 

! 
14 8382 

Maybach 12 8475 
Reden . 1 8507 

Heinitz 11 8427 

Dechen 11 8347 

Konig . 25 8326 

Wellesweiler 7 8196 

Mittel. 132 8429 
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Die Verbrennungswarmen schwanken also bei den 

Magerkohlen zwischen 7561 und 7824 \VE, 
Oberen Flammkohlen 

" 
7309 " 

8261 
" 

U nteren Flammkohlen 
" 

7595 " 
8265 " 

Fettkohlen " 8053 
" 

8786 
" 

Das Gasausbringen der Kohlen der Fettkohlenpartie ist zum Teil 
hoch, ebenso ist die Leuchtkraft der Gase groft Nachstehend folgen die 
Ergebnisse einiger Versuchsvergasungen, bezogen auf 100 kg Kohle. 

Gasausbeute 
Herkunft der Kohle 

Koks und Gries Leuchtkraft 

cbm kg HE 
- --

I Klarenthal 1. Sorte 31,4 60,03 16 6,57 
I 64,7 , 

2. Sorte (Forderkohle) . 30,3 16 
" 8,8 

Camphausen 1. Sorte. 27,S 59,5 16 9,5 

Dudweiler 1. Sorte 30.5 58,7 16 8,8 

Reden 1. Sorte 32,7 57.8 16 9,01 

Camphausen 
1 } (gemi,cht) 58,3 32,7 9,4 15,1 

Dudweiler 1 

Samtliche Werte sind Mittelzahlen aus gr6~eren Versuchsreihen. Die 
Leuchtkraft (ausgedriickt in Hefner-Einheiten) ist gem essen worden im 
Schnittbrenner bei 20 mm Wasserdruck und 150 1 stiindlichem GasdurchlaK 

In dem Gaswerke zu St. Johann sind in den letzten drei Jahren die 
in folgender Zusammenstellung verzeichneten Betriebsergebnisse erzielt 
worden. Das Werk arbeitet mit einem Gemisch von Kohlen der Gruben 
Camphausen, Dudweiler, Sulzbach 1. Sorte und erzeugt ein Gas von 16 HE 
Lichtstarke (die Angaben sind von dem Direktor des Werkes, Herrn 
Tormin, giitigst zur Verfiigung gestellt worden). 

100 kg Kohlen ergaben: 

Koks 

Gasausbeute 
(Grob- und 

Teer Ammoniakwasser 
Jahr Nullkoks (mit 40 Be) 

uod Gries) 

cbm kg kg kg 
--

1901 29,5 61,6 5,5 7,5 

1902 29,96 64,1 6,0 8,0 

1903 30,30 66,2 6,3 7,6 
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Erwahnt sei noch, da~ in neuester Zeit in V ergaser-Ringofen aus 
Kohlenabgangen (Wasch- und Klaubebergen) ein fur Kraft- und Heizzwecke 
brauchbares Gas erzeugt wird. 

Der Gries, welcher bei der Gewinnung· und beim Lagern der Kohlen 
entsteht, neigt mehr oder weniger zur Selbstentzundung; infolgedessen 
geraten die Bergehalden leicht in Brand. 

Die Kohlen der Fettkohlenpartie sind uberwiegend gasreiche, zur 
Verkokung geeignete Steinkohlen; sie geben zum Teil ein sehr hohes Aus
bringen und ein Gas von gro~er Leuchtkraft. 

Die Kohlen der Flammkohlenpartien sind als Kokskohle nicht mehr 
zu gebrauchen; leicht entzundlich und mit langer Flamme brennend, bilden 
sie einen sehr guten Brennstoff namentlich in Fallen, wo es auf eine rasche 
Hitzeentwicklung ankommt. 



D. Nachhaltigkeit des Saarbrucker Steinkohlen
bergbaues. 

Von Herrn Revid. Markscheider R. M ii II e r in Saarbriicken. 

Zur Ermittelung der Nachhaltigkeit des Saarbriicker Steinkohlen
bergbaues wurde fiir die 4 Hauptflozgruppen eine gro~te Abbauteufe von 
1000 m angenommen. Den Berechnungen ist eine Kohlenschiittung von 
1 t auf das Kubikmeter und 20 v. H. Abbauverlust unter Beriicksichtigung 
d~r gegenwartig als abbauwiirdig angesprochenen F16ze zugrunde gelegt. 
Das staatliche Kohlenfeld der 11 Berginspektionen enthalt danach noch 
;~ 660 362 000 t, wovon auf die Magerkohlen rund 226 Millionen, auf die 
obere Flammkohlengruppe 1 047 Millionen, auf die untere 507 Millionen, 
auf die Fettkohlengruppe 1 880 Millionen t entfallen. Bei letzterer ist die 
Geisheck- und Rothellerflozgruppe eingeschlossen. 1m einzelnen gibt 
folgende Zusammenstellung iiber die vorhandenen V orrate Aufc;chlu~. 

Bis 1000 m Teufe noch anstehende Kohlenmenge nach Abzug von 
20 v. H. Abbauverlust. 

Obere Untere 

I Berginspektion 
Magerkohlen 

flammkohlen 
fettkohlen 

t t t 
. 

t I 

I 62370240 506400 -- 41822000 

II - 172698353 52426773 361703520 

III - 88972730 112823520 , 307200000 

IV - - 9516640 135581 518 
V - - - 45920640 

VI 52075000 197289520 63181900 114382600 

VII - - - 121384511 
VIII - 417111200 130166 400 340924000 

IX - - 27936971 127370550 
X 111635760 136636680 75819360 -

XI - - 17000000 162000000 
Warndt - 34100000 18608000 121 196400 

Sum me 226081000 1 047314883 507479564 1879485739 

rund 226081000 1047315000 507480000 1879486000 

zusammen 3660362000 Tonnen. 

SaarbrUcker Steinkohlenbergball 1. 7 
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Die dicht an der bayerisch-preu~ischen Landesgrenze liegenden 
Gruben St. Ingbert und Bexbach, die Privatgruben Frankenholz und 
konsolidiertes Nordfeld, die lothringische Grube Kleinrosseln haben einen 
gewinnbaren Kohleninhalt von 156 888 000 t. Die angrenzenden loth
ringischen Gruben Saar und Mosel bei Karlingen, La Houve bei Kreuz
wald sowie dasdurch B0hrungen in den letzten Jahren aufgeschlossene 
Kohlenfeld in Lothringen wurden hei ,der Berechnung nicht berucksichtigt, 
da die Aufschlusse Projektionen bis zu 1000 m Teufe nicht zulassen. Die 
gesamte noch gewinnbare Kohlenmenge der genannten Gruben betragt 
also 3817250000 t. Wird nuneine jahrliche Forderung fur dieseGruben 
von 12 Millionen t angenommen (i11 1902 = 11 413000 t), so wurdedie 
berechnete Kohlenmassein einem Zeitraum von 326 Jahren abgebaut sein. 
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