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Kohlenknappheit rege war wie nie zuvor und
daß die Einfuhr stark eingeschränkt war, be-
trägt doch die Einfuhr an Kohle in normalen
Jahren etwa 3 Millionen Tonnen und mehr.

Unsere ältesten Kohlenvorkommnisse fallen
in das Karbonzeitalter des geologischen Alter-
turns. Sie sind über die Schweizer Alpen weit-
hin, aber sehr spärlich, verteilt. Fundstellen,
wenn auch wirtschaftlich völlig bedeutungslos,
hat zum Beispiel der Kanton Graubünden bei
San Bernardino, das Tessin im Val Colla, Uri
am Bristenstock, Unterwaiden bei Engelberg und
Glarus am Tödi. Weit reicher, wenn auch für ein
Viermillionenvolk immer noch von kläglicher
Spärlichkeit, sind die Walliser Gruben. Ihr Ge-
samtertrag stellte sich in den Jahren 1917 bis
1922, also in der Zeit der größten Abbautätig-
keit, auf 210 000 Tonnen, während er für alle
früheren Jahre zusammen auf höchstens 180 000
Tonnen geschätzt wird. Schon im folgenden
Jahr ist die Produktion jäh zurückgefallen und
erst im Jahr 1940, als sich eine neue Periode
der Kohlennot ankündigte, wieder ernstlich auf-
genommen worden. Es steht aber nicht zu er-
warten, daß die jährliche Ausbeutungsquote der
früheren Weltkriegsjahre wesentlich überboten
werden kann.

Ein Blick auf die Walliser Karte lehrt uns,
daß die Anthrazit-Fundstellen nicht regellos
über den Kanton verteilt sind. Eine erste, süd-
liehe Zone erstreckt sich in einem Bogen von
der Gegend des Großen Sankt Bernhard bis süd-
lieh von Sitten und klingt von hier bis gegen
den Simplon aus. Eine zweite, nördliche Zone
zieht sich, ebenfalls von der französischen
Grenze her, durch das Tal des Trient und endigt
jenseits des Rhonetals an der Dent de Mordes.
Die dritte, sehr kleine, ebenfalls nördliche Zone
liegt im untern Lötschental. Vergleicht man diese
Vorkommen mit einer geologischen Karte, be-
sonders mit einer tektonischen Karte, die uns
über den Aufbau des Alpenkörpers Aufschluß
gibt, so tritt die gesetzmäßige Anordnung klar
hervor. Die südliche Zone liegt nämlich in ihrer
ganzen Erstreckung am Nordrand einer pen-
ninischen Decke, nämlich der Bernhard-Decke,
also einer enormen, liegenden Falte, die bei der
Aufstauung des Alpengebirges von Süden her
nach Norden vorgeschoben wurde und einen ge-
waltigen Anteil am Aufbau der Walliser Süd-
kette hat. Die beiden andern, die nördlichen
Zonen, liegen in den sogenannten Massiven, d. h.

im uralten granitischen Kern der Alpen, und

zwar die Zone des Trient-Morcles-Gebietes im
Massiv der Aiguilles Rouges (nördlich des Mont

Blanc-Massivs), die Lötschbergzone im Aar-
massiv. Alle drei Zonen stehen also in engstem
Zusammenhang mit der Alpenfaltung. Sie zeich-
nen sich durch geringe Breiten- und auffallende
Längenerstreckung aus, setzen sie sich doch jen-
seits der Landesgrenze bis weit über Savoyen
hinaus bis zum Mittelmeer fort.

Wir müssen uns vorstellen, daß da, wo sich
heute diese Anthrazit-Zonen hinziehen, einst ein
schmaler, langgestreckter Schwärm von Inseln,
umgeben von seichten Lagunen, das Weltmeer
durchsetzte. Auf ihnen lebte eine Pflanzen- und
Tierwelt, die von der heutigen völlig abwich.
Von den Wirbeltieren waren nur primitive
Typen vorhanden. Vögel und Säugetiere kannte
jene Zeit noch nicht. Selbst die älteren Wirbel-
tierklassen, die Reptilien, Lurche und Fische,
waren nur durch niedere, altmodische Formen
vertreten, Das Land war von keinen Pflanzen
mit vielfarbigen Blüten bestanden. Fremdartig
anmutende, blütenlose Pflanzen wie Farne,
Schachtelhalme (Katzenschwänze) und Bärlappe
herrschten vor und bildeten mit baumförmigen
Exemplaren, die längst ausgestorben sind, weite
Wälder. Zahlreiche Versteinerungen, in denen
unser berühmter Landsmann Oswald Heer über
80 Pflanzenarten erkannte, geben uns über den
Charakter der damaligen Lebewesen untrüg-
liehen Aufschluß, Die versteinerten Reste sind
uns auch ein Beweis dafür, daß die Pflanzen-
und Tierwelt im Laufe der erdgeschichtlichen
Wandlungen eine allmähliche Entwicklung
durchgemacht hat.

Die Pflanzendecke der Steinkohlenzeit ist
nach ihrem Absterben nicht samt und sonders
von der Bildfläche der Erde verschwunden,
Durch Überschwemmungen, Schlamm- und Kies-
ablagerungen, ist sie bald da, bald dort zu-
gedeckt worden, Treibholz mag sich in Meeres-
buchten angesammelt haben und ist ebenfalls
zu Zeiten überflutet und überschüttet und so
dem Untergrund des Meeres einverleibt worden.
Mangels Luftzutritts sind diese Baumleichen
nicht völliger Zersetzung anheimgefallen, son-
dern machten einen zwar äußerst langsamen,
aber doch stetig fortschreitenden Verkohlungs-
prozeß durch. Als dann in späteren erdgeschicht-
liehen Epochen die Alpenfaltung einsetzte, sind
diese Ablagerungen gequetscht, gefaltet und
auseinandergerissen worden. Aber selbst diese

spärlichen Kohlenlager erzählen dem beobach-
tenden Forscher bis in kleinste Einzelheiten
hinein von dem schicksalsreichen Werdegang
unseres Erdenlebens im Laufe unzähliger Jahr-
millionen. fw.
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Koblenknappbeit rege war wie nie zuvor und
daü dis Binkubr stark eingescbränkt war, bs-
trägt docb dis Binkubr an Kobls in. normalen
dabren etwa Z Millionen Bonnen und msbr.

Onsers ältesten Koblsnvorkommnisss kallen
ín das Karbonzeitalter des geologiscben ^.Iter-
turns. 8ie sind über dis 8cbwsizsr ^.Ipen weit-
bin, aber sebr spärlicb, verteilt. Bundstellen,
wenn aucb wirtscbaktlicb völlig bedeutungslos,
bat zum Beispiel der Kanton Oraubündsn lzei

8an Bernardino, (las dessin iin Val Lolla, Ori
am Bristenstock, Onterwalden bei Bngelbsrg und
Olarus am Bödi. Msit rsicbsr, wenn aucb kür ein
Viermillionenvolk immer nocb von kläglicbsr
8pärlicbkeit, sincl clis Mallissr Orubsn. Ibr Os-
samtertrag stellte sicb in clsn dabrsn 1917 bis
1922. also in der ?eit clsr gröüten ^.bbautätig-
keit, auk 219 999 Bonnen, wäbrsnd er kür alle
krüberen dabre Zusammen auk böcbstsns 189 999
Bonnen gsscbätzt wird. 8cbon im kolgenden
dabr ist die Broduktion jäb zurückgskallen und
erst im dabr 1949, als sicb eins neue Bsriods
der Koblennot ankündigte, wieder srnstlicb auk-

genommen worden. Bs stebt aber nicbt zu er-
warten, daÜ die jäbrlicbs ^.usbsutungsczuots der
krüberen Msltkriegsjabre wessntlicb überboten
werden kann.

Bin Blick auk die Malliser Karts lebrt uns,
daü dis àtbrazit-Bundstsllen nicbt regellos
über den Kanton verteilt sind. Bine erste, süd-
licbe i?ons erstreckt sicb in einem Bogen von
der Osgsnd des Oroüen 8ankt Bsrnbard bis süd-
lieli von 8itten und Blinkt von bier bis gegen
den 8implon aus. Bins zweite, nördlicbe ^ons
zisbt sicli, ebenkalls von der kranzösiscbsn
Orsnzs bsr, durcb das Bal des Brisnt und endigt
jenseits des Rbonetals an der Dent de b4orcles.
Ois dritte, sebr kleine, elzenkalls nördlicbe ?one
liegt im untern Bötscbental. Vsrgleicbt man diese
Vorkommen mit einer geologiscben Karts, l>s-

sonders mit einer tsktoniscbsn Karte, die uns
über den ^.ukbau des T^Ipenkörpsrs àkscbluÛ
gibt, so tritt die gssetzmäüige Anordnung klar
bsrvor. Oie südlicbe ^one liegt nämlicli in ibrsr
Zangen Brstreckung am Kordrand einer pen-
niniscbsn Oecke, nämlicli der Bsrnbard-Oscks,
also einer enormen, liegenden Balte, die bei der
Vukstauung des /tlpengsbirgss von 8üden lier
nacli Korden vorgescboben wurde und einen ge-
wältigen Anteil am ^.ukbau der Mallissr 8üd-
kette bat. Oie beiden andern, die nördlicben
^onsn, liegen in den sogenannten Massiven, d. b.

im uralten granitiscben Kern der Ttlpsn, und

zwar die ^ons des Brient-blorclss-Osbistss im
biassiv der Aiguilles Bouges jnördlicb des blont

Llanc-Kkassivs), die Bötscbbsrgzons im ^.ar-
massiv, T^lls drei ^onen sieben also in engstem
^usammsnbang mit der T^Ipenkaltung. 8is zeicb-
nen sieb durcb geringe Breiten- und aukkallsnds
Oängensrstrsckung aus, setzen sie sicb docb jsn-
seits der Bandesgrsnzs bis weit über 8avoysn
binaus bis zum blittslmser kort.

Mir müssen uns vorstellen, daü da, wo sicb
beute diese àtbra^it-2lonsn bimieben, einst sin
scbmaler, langgestreckter 8cbwarm von Inseln,
umgeben von «siebten Bagunsn, das Meltmser
durcbsàts. ^.uk ibnen lebte eine Bilanzen- und
Bierwelt, die von der beutigen völlig abwicb.
Von den Mirbeltieren waren nur primitive
B^psn vorbanden. Vögel und 8äugstisrs kannte
jene ^eit nocb nicbt. 8elbst die älteren Mirbsl-
tierklasssn, die Reptilien, Burcbs und Biscbs,
waren nur durcb niedere, altmodiscbs Bormsn
vertreten. Oas Band war von keinen Bilanzen
mit vislkarbigen Blüten bestanden. Bremdartig
anmutende, blütenloss Bilanzen wie Barns,
8cbacbtslbalms jKatzenscbwänzsj und Bärlapps
bsrrscbten vor und bildeten mit baumkörmigen
Bxsmplaren, die längst ausgestorbsn sind, weite
Mälder. ^ablrsicbs Versteinerungen, in denen
unser berüblntsr Bandsmann Oswald Oser über
89 Bklanzenarten erkannte, geben uns über den
Lbarakter der damaligen Bsbewsssn untrüg-
licbsn ^.ukscbluü. Ois versteinerten Reste sind
uns aucb sin Beweis dakür, daü die Bilanzen-
und Bisrwslt im Bauks der erdgsscbicbtlicken
Maiidlungsn eine allmäblicbs Bntwicklung
durcbgemacbt bat.

Ois Bklanzendecke der 8teinkoblsnzsit ist
nacb ibrsm Absterben nicbt samt und sonders
von der Lildkläcbe der Brde verscbwundsn.
Ourcb Obsrscbwsmmungen, 8cblamm- und Kies-
ablagerungen, ist sie bald da, bald dort zu-
gedeckt worden. Breibbolz mag sicb in blesres-
bucbtsn angesammelt baben und ist ebenkalls
zu leiten übsrklutet und übsrscbüttet und so
dem Ontergrund des bleeres einverleibt worden.
Mangels Buktzutritts sind diese Laumleicbsn
nicbt völliger Versetzung anbeimgskallen, son-
dsrn macbten einen zwar äuÜsrst langsamen,
aber docb stetig kortscbreitendsn Verkoblungs-
prozeü durcb. ^Vls dann in späteren erdgsscbicbt-
licben Bpocben die ^Ipsnkaltung einsetzte, sind
diese Ablagerungen geczuetscbt, gskaltst und
auseinandsrgerissen worden, ^bsr selbst diese

spärlicben Koblenlagsr erzäblen dem bsobacb-
tsnden Borscber bis in kleinste Binzslbeiten
binein von dem scbicksalsrsicbsn Merdsgang
unseres Brdsnlsbens im Bauke unzäbligsr dabr-
millionsn. kw.
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