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Z nr Kenntnis
der Kreidescholle von Oppeln in Obersehlesien.

Von Herrn R. Michae! in Berlin.

Mit 1 Textfigur.

Bohrung Schurgast.
An der Vereinigung des Neisse-Tales mit der Oder-Niederung 

ist zum Zwecke der Waśserversorgung des Schlosses Schurgast 
im Jabre 1913 an der Ziegelei westlich vom SchloB eine tiefere 
Bohrung niedergebracht worden, welche einige bemerkenswerte 
geologische Tatsacben ergab. Mehrere flacbere Bobrungen in der 
unmittelbaren Urngebung, auch eine 85 m tiefe Bohrung fiir die 
Wasserversorgung der Stadt Schurgast, waren vorausgegangen.

Die bis 282 m Teufe niedergebracbte Bohrung wurde' seiteus 
der Staatlichen Bobrverwaltung mit groBer Sorgfalt ausgefubrt; 
die fortlaufend gewonnenen Proben konnten stiindig untersucbt 
werden. Zeitweilig wurde mit der Scbappe trocken gebobrt; 
gelegentlich in den oberen Teufen, dann fortlaufend in den tiefsten 
Schicbten wurden Kerne gezogeu, die eine sicbere Bestimmung 
der durchteuften Gesteine gestatteten. Der Durchmesser des 
Bobrloches war bei 118 m Teufe noch 435 mm, zum ScbluB 92 mm.



Die Bohrung hat folgende Schichten durchsunken:
0— 0,35 m Humose S an d e................................................ Alluvium (4,31 m)

0,35— 4,30 » Eisenscłiussige Sande »
4,30— 5,60 » Graue T onę........................................................... Miocan (16,90 m)
5,60— 6,10 » Braunkohle »
6,10— 7,15 » Dunkle Braunkohlentone »
7,15— 10,00 » Grane Tonę mit Braunkołilentriimmern »

10.00— 13,00 » Gelbliche Tonę »
13.00— 21,20 » Tonige Sande, kalkfrei »

Verbreifung der Kreide 

in Oberschlesien



21,20— 21,45 m Touige Kalksteine.......................................... Senon (39,28 m)
21,45— 60,48 » Kalkige Tonę »
60,48— 158,78 » Graue tonige M e r g e l ................................Turon (180,52 m)

158,78—170,00 » Tonige Kalksteine mit einzelnen Quarz-
kórnern »

170.00— 241,00 » Hellgraue tonige Kalksteine »
241.00— 243,00 » Tonige kalkige Sandsteine . . . . .  Cenoman (24,15 m)
243.00— 264,39 » Sandsteine »
264,39—265,15 » Gróbere Sandsteine »
265,15—282,00 » Gelbliche und graue Steinmergel nnd

mergeliger D o lo m i t ...........................Oberer Keuper (15,85 m)

Miocan.

Bemerkenswert ist zunachst die Tatsache, daB diluviale Schich- 
ten fehlen; die Bohrung liat sofort unter dein Neisse-Alluvium 
die obermiocane Braunkohlenformatiou erreicht. Von den 8 Aachen 
Bohrungen, dereń 6 in Abstanden von 27—50 m in NO-Richtung 
und 2 seitlich von dieser Linie je 50 m entfernt sudlich vom 
SchloB niedergebracht waren, haben die nordlichsten 5 ein cr. 
0,5 —1,10 m starkes BraunkohlenAoz in einer Tiefe von 13—15 m 
angetroffen, nur Bohrloch 8 in der gleichen Teufe und Starkę wie 
die Tiefbohrung. In diesen Bohrungen wurden iiber dem Floz 
feine graue und tonige Sande festgestellt. Auch die friiheren 
Aufschliisse der unmittelbar benachbarten Braunkohlengrube Gliick- 
auf Charlotte zu Weissdorf ostlich vom Schlosse haben die Kobie 
in wechselnder Tiefe und Starkę nachgewiesen. Die Profile ergabeu

Fund bohrloch =  3 m Ton 
6 m Kobie

3 Bobrlocher unmittelbar daneben 
2—8 m Ton 
4—6 m Kohle

Bohrloch in Weissdorf bei etwa 148 m =  3m Ton
3,8 m Kohle

Bobrlocher am Borkwitzer Wege sudlich yon Weissdorf
1. 4 m Ton 2. 5,2 m Ton

1,80 ra Kohle 0,62 » Kohle
0,15 » Ton 
0,52 » Kohle 
0,15 » Ton



3. 1,80 m Ton
0,30 » Kohle 
0,30 » Ton 
0,60 » Kohle

0,30 m Kohle 
0,30 » Ton 
0,30 » Kohle 

4. 4,60 m Ton 
0,94 » Kohle 
0,12 » Ton 
0,30 » Kohle 
0,45 » Ton 
0,60 » Kohle 
0,16 » Ton 
0,60 » Kohle

Unter der Kohle werden hier Sande angegeben; durch Wasser- 
eiubrtiche aus den Sanden ist die Grube augeblich zum Erliegen 
gekommen. Die neueren Bohrungen am SchloB Schurgast haben 
samtlich unter der Kohle (2 Bohrlocher haben keine Kohle ange- 
troffen) eine bis 6 m starkę feste Tonschicht nachgewiesen.

Kreide.

Nach eiuer 8 m starken Schicht eines kalkfreien tonigen Sandes 
beginnt daun eine mełir oder weniger gleichmaBige Scliichtenfolge 
eines grauen kalkigen Gesteins, welches bis 241 m Teufe reieht. 
Dennoch zeigen sich bei der naheren Betrachtung gewisse Unter- 
schiede. Zu oberst liegeu unter einer schwachen kalkreichen Schicht 
zunacht ełwa 40 m starkę Tonę, die Glimmerschuppcheu fuhren, 
mit maBigem Kalkgehalt vor. (29 °/o Ca CO3.)

Zwischen 60,18—60,48 m Teufe wird diese Schicht von einem 
grauen tonigen Mergel mit Zwischenlagen eines stark eisenschiis- 
sigen und manganhaltigen tonigen Sandsteins begrenzt.

Danu folgt, wie durch mehrere Schappe- und Kernproben 
festgestellt wurde, eiu grauer toniger Mergel' von der gleichen 
Beschaffenheit, wie er aus den hóheren Partieen der Oppelncr 
Kreidescholle bekaunt ist. (33,7 °/0 Ca CC3.)

Zwischen 160—170 m erscheinen in den meist dunkelgraueu 
Schichten vereiuzelt Quarzkorner, danu folgt bis 241 m ein hell- 
grauer toniger Kalkstein. (Bei 170m 60,35 °/0 Ca CO3, * bei 206: 
70,5%.)

Wenn auch beweisende Yersteinerungen fehlen, so ist es doch



nach deu bisherigen Kenntuissen- iiber die Zusammensetzuug der 
Oppelner Kreidescholle ersichtlich, daB die obersten Schichten ais 
Vertreter des Senons aufzufassen sind, welches hier also 40 ni 
Machtigkeit besitzt, wahrend auf das Turon 180 m entfallen.

Aus den turonen Mergeln bestimmte Ilerr A. Franke freund- 
lichst folgende Mikrofauna:

a) Foraminiferen
Gaudryina rugosa d  O k ij . s .

Ataxophragmium cariabile Rss. h.
Bulimina Murchisortiana d O rb . s .

Frondicularia spec.
Cristellaria rotulata L am. h.

» alata Rss. s.
11 ap lop hi 'ag m i u m spec.
Planorbulina ammonoidea Rss. s.
Rotalia nitida Rss. h.
Globigerina cretacea d’Orb. h.

» marginata Rss. ns.
» aspera

b) Ostracoden
Bairdia mbdeltoidea v.  M st . us.

Die von 241—265,15 m Teufe durchbolirten Schichten ge- 
hóren zum Cenoman. Der grobere Sandstein, voii welchem Kcrn- 
proben vorlagen, besteht aus weiBen, gelblichen und rotlichen 
Quarzen, gelegeutlich bis ErbsengroBe, mit Glaukonit und vielen 
Feldspaten, Schwefelkies etc. und besitzt ein kalkiges Bindemittel.

Oberer Keuper.
Die zuerst gewonnenen Proben der Schichten unter 265 m, 

auf den ersten Blick den Kreidekalksteinen ahnlich, lieBen doch 
bald gewisse Abweichungen im Kalkgehalt, Form der eiuzelnen 
Splitter und Farbę erkennen, so daB das Ziehen von Kernen veran- 
laBt werden muBte. Diese zeigten auch sofort, daB es sieli urn 
heli- und dunkelgraue, auch gelblich graue und weiBliche Stein- 
uiergel und mergelige Dolomite des Oberon Keupers haudelte in



gleicher Ausbildung, wie diese aus dem Untergrunde der Oppelner 
Kreidescholle bei Oppeln selbst bekannt geworden waren. Die 
Bohrung, welche in den cenomanen Sandsteinen artesisches Wasser 
ergeben hatte, dessen Austritt allerdings durch starken Sandairf- 
trieb behindert wurde, konnte deshalb eiugestellt werden.

Kreidescholle von Oppeln.
Machtigkeit und Zusammensetzuug.

Zunachst ist hervorzuhebeu, daB durch die Schurgaster Boh- 
rung die Kreideformation in einer bisher in Oberschlesien noch nicht 
bekannten Machtigkeit nachgewieseu worden ist; sie betragt 244 m.

Die bisherigen hauptsachlichsten Aufschlusse der Kreidescholle 
von Oppeln liegen im Odertale zwischen Schimnitz, Proskau, 
Oppeln und Gr. Dobern, wo die Schichten in weiter Langser- 
streckung von der Oder durchbrochen werden; sie befiuden sich 
im Stadtgebiete vou Oppeln selbst bez w. auf der rechten Odcr- 
seite; die Kreideschichten bildeu den Untergrund des FluBbettes 
und setzen auch den Kern der Ilóheu auf dem linkeu Oderufer 
zusammen. Seit den 60 er Jahren des vorigen Jahrhunderts 
werden sie bei Oppeln zur Zcmentfabrikation gebrochen. Ihre 
Machtigkeit ist bei Oppeln verhaltnismaBig gering. Die groBe 
Tiefbohrung in Oppeln auf dem Wasserwerk hat sie mit 68,3 m 
festgestellt, davon entfallen 34 m auf das Turon und 34 m auf 
das Ceuoinan. Nach Osten und Sudosten, wo die Schichten des 
Cenomans ais schmales Band iiber Kempa, Goslawitz, Grudschutz 
und Groschowitz zu Tage ausstreichen, verschwacht sich die Mach
tigkeit derart, daB bei Goslawitz nur noch 11 m Turon und 2,6 in 
Cenoman, bei Groschowitz 12 m Turon und 15 m Ceuoman 
bekannt sind.

1 km ostlich von Oppeln betragt die Kreidemachtigkeit 70 m, 
35 in Turon und 35 m Cenoman; in Oppeln selbst sind durch- 
schnittlich 35 m Turon und 40 m Cenoman nachgewieseu. Die 
turonen Kalksteine nórdlich von Oppeln sind dann mit 37—45 m 
Starkę bekannt. Die groBte friiher bekanute Machtigkeit der



Schichten wurde durch das Bohrloch im Hofe der Lehranstalt in 
Proskau sudlich von Oppeln nachgewiesen. Sie betragt hier 193 in, 
und zwar entfallen, wie ich an anderer Stelle gezeigt habe, 82 m 
auf Turon (einschlieBlich etwa 20 m Senon), 111 m auf Cenoman, 
wahrend die tiefsten 19 m der hier erbohrten Sehichtenfolge bereits 
zum Muschelkalk gehoren1). In der Schurgaster Bohrung mit 244 m 
Kreideschichten werden dem Cenoman nur die untersten 24,15 m 
zugerechnet, nicht auch die von 158,78 m Teufe abwarts erbohrten 
Schichten, trotz ihrer Ahnlichkeit mit dem im Proskauer Bohrloch 
von 82 —145 m Teufe erbohrten Ablagerungen. Ausschlaggebend 
war aber lediglich die Tatsache, daB die Beimenguug sandigen 
Materiales, welche die Proskauer cenoinane Sehichtenfolge charak- 
terisiert, in Schurgast sich auf die Teufe von 158 — 170 m beschrankt 
und iiberhaupt nur aus vereiuzelten Quarzkornern besteht Weiter 
abwarts fehlen dann jegliche Sandkorner bis 241 in, wo die tonig- 
kalkigen Sandsteine einsetzen. Andernfalls muBte man dem Ceno- 
mau 24,15 -f- 82,12 m =  106,27 in Machtigkeit zuweisen, die aller- 
dings dem Proskauer Profile vielleicht besser entsprechen wurde.

Aber auch dann noch wurde das Turon noch iiber 98 m, also 
3 mai so machtig seiu wie bei Oppeln selbst. Insgesammt sind 
also bisher folgende Maximalzahlen fur die Machtigkeit der einzelnen 
Glieder der Oppelner Kreidescholle anzufiihren:

Senon — 40 m
Turon =  180 »

Cenoman =  110 »

330 m

Die stratigraphische Stellung. der obersten Schichten der Oppelner 
Kreidescholle war langere Zeit noch strittig. F. Roemer hat be
reits graue Sandsteine und gliinmerreiche Mergel vou Dambrau 
und Sokolnik westlich von Oppeln zum Senon gestellt2). Ich habe 
gleiches Alter fur die jiingsteu Schichten der Kreide auf dem 
linken Oderufer, ebenso von Schichten, die in Oppelner Brtichen * 3

*) M iciiael u. Q uitzow , Geologie von Proskau, hor. v. d. Gcol. Laudesanst. 
1912, S. 23 ff.

3) F. Roemer, Geologio von Obersoldesien. Berlin 1870. S. 327.



in Spalten mit iiberlagcrndem Obermiocan gelegentlich abgerutscht 
sind, bchauptet. Das senone Alter der Schichten von Dambrau 
wird durch das Yorkommen von Calianassa Faujaaii und Bacidites 
anceps bewiesen.

Almliche Schichten wic bei Dambrau bat R iehn iu einer 1909 
verlaBteu geologischen Meldearbeit iiber die brauukohlenfiihrenden 
Schichten westlich vou Oppeln erwahnt.

Das Auftreten der turoncn Oppelner Kalksteine unter diesen 
Schichten ist gleichfalls durch Bohruugeu, u. a. eine Brunuen- 
bohruug in Sokolnik, bestatigt, die bis 90 m Tiefe in die Kreide- 
formation eindrang.

Auch W egner betont auf Grand neuerer Uutersuchungen 
das senone Alter der iu Auswaschungeu des Kreideplaners umge- 
lagerten Kreidemergel1).

Das in der neuen Schurgaster Bohrung mit 18 m Machtigkeit 
nachgewiesene Senon ist auch durch die friihere Wasscrbohrung 
der Stadt in einer Sandgrube sudóstlieh vom SchloB Schurgast 
angetroffen worden.

Das genaue Profil dieser Bohrung ist leider nicht angegebeu, 
jedenfalls staud sie, sowcit mir Bohrproben vorlagen, mit 85 m 
Endteufe in den turonen Schichten und mit 56 m (bei annahernd 
19 m Miocan) im Senon.

Auf der Sektion Brjeg der F. RoEMEi^schen Kartę von Ober
schlesien wird nordlich von Loewen an der StraBe von Lossen 
uach Schurgast eine kleine Partie Kr2, Senon, verzeichnet. Jm 
Text wird auf dieses Yorkommen kein Bezug genommen. Bei 
meinem leider nur fluchtigen Besuche der Gegend habe ich s. Z. 
die AufschluBstelle nicht sehen konnen; dennoch ist bei der Ge- 
uauigkeit, welcho die F. RoEMER’schen Angaben sonst besitzen, 
an der Tatsaehe nicht zu zwcifeln.

Aiisdehnung der Oppelner Kreidescholle.
Die Machtigkeit des Schurgaster Kroideprofiles laBt olme

') W egner, Uber umgelagerte Kreide und Tortiar bei Oppeln. Palaeonto- 
grapliica. 60. Bd. 1913. S. 176 u. 203.



Weiteres noch auf eine groBere Ausdehnung der Oppelner Kreide
scholle nach Westen bezw. Nordwesten schlieBen. In der Gegend 
siidlich von Brieg hat allerdings die bis jetzt bekannte tiefste 
Bohrung mit 90 m das Miocan noch nicht durchsunken. Dagegen 
wurden durch eine Bohrung an der Staustufe Linden an der Oder 
10 km nordwestlich unterhalb Brieg in 73 m Teufe Kreidemergel 
erbohrt; ebenso wurden in einer Wasserbohrung in der Forsterei 
Thiergarten noch weitere 6,5 km nordwestlich von Linden kalkige 
Tonę festgestellt, dereń Zugehorigkeit zur • obersten Kreide nicht 
fraglich sein kann. Dainit ist die Ausdehnung der Kreideschichten 
im Odertale auf eine Langserstreckung von rnehr ais 70 km erwiesen.

Dennoch kann inan aber fur die Gegend von Brieg mit einer 
erheblicheren Breite der Oppelner Kreidescholle nicht rechnen. 
Denn westlich von der Linie Brieg-Grottkau-Neisse treten die 
alteren krystallinen und Eruptivgesteine der Strehleuer Gegend, 
die z. B. in Voigtsdorf bei Grottkau und in Louisdorf erbohrt 
worden sind, in die Nahe der Tagesoberflache. Die Nilhe der 
alten Gesteine wird auch durch die Zusammensetzung des ceno- 
manen Transgressionskonglomerates der Schurgaster Bohrung au- 
gedeutet. Die alten Gesteine reichen auch sudlich vou Breslau, 
wie die Bohrungen bei Kanth und Kraika ergeben haben, bis nahe 
an die Oderniederung herauf. In Kraika wurden unter dem Miocan 
noch permische Schichten iiber den krystallinen Schiefern ange- 
troffen. Die neuere Bohrung auf dem Wasserwerk in Breslau hat 
unter dem Tertiar in 190 m Teufe den Mittleren Keuper und bei 
358 in den Muschelkalk erreicht. Ebenso ist Muschelkalk, und 
zwar Oberer mit Encrinus lilnformis, in einer Bohrung in Klein- 
Oels siidlich von Ohlau unter 60 m Diluvium und 61 m Miocan 
mit 7 m Starkę augebohrt worden.

Sudlich von Schurgast ist die Kreide in der Iialtestellc Arns- 
dorf unter 42,50 m Tertiar angetroffen und bis 80 m Teufe ver- 
folgt worden. Ebenso wurde sie in Polnisch-Leipe 6 km sudlich 
von Schurgast unter 8 m Diluvium und 32 m obermiocanem Flam- 
menton erbohrt; bis 56 m wurden die kalkigen Tonę des Senons, 
daruuter his 90 in die tonigen Kalksteine des Turons von der



gleichen Beschaffcnheit wie in den Schurgaster Bohrungen fest- 
gestellt/

Der siidwestlichste Punkt, von welchem bisher Krcideschichten 
bekannt geworden sind, liegt iu dcm Basaltgebiet von Grasse 
nordwestlich von Falkeuberg. Hier sind in einem Bohrloch ani 
Nordabhang des Miill witzberges- in 24 m Teufe unter obermiocanen 
Schichten 9 m starkę glimmrige kalkige Tonę des Senons erbohrt 
worden. Weiter siidwarts ist wohl noch eine Verbreituug der 
Kreide anzunehmen, doch liegen tiefere Bohraufschliisse in der 
Gegend sudlich von Falkeuberg bis jetzt nicht vor.

Wir kennen danu erst wieder das bereits erwalmte Bohrloch♦
im Hofe der Lehranstalt in Proskau, das, wie ich fruher nachwies, 
die Kreide in folgender Zusammensetzung durchbohrt hat:

0— 82 m Senon und Turon 
82—193 » Cenoman.

Darunter wurden noch 19 m Muschelkalk durchbohrt.
Ebenso hat eine altere Bohrung in Gr. Schimnitz, bis zu 

welchem Ort die Kreideschichten am westlichen Talrande der Odór 
von Oppeln aus anstehend zu verfolgen sind, unter 19 m Diluvium 
und Turon 18 m Cenoman und darunter gleichfalls Muschelkalk 
nachgewiesen.

Auf dem linken Oderufer sind dann die Oppelner Kreideab- 
lagerungen noch weit nacli Siiden verbreitet; sie reichen hier fast 
an den Rand des Gebirges heran. Zahlreiche Vorkommen sind 
z. B. in der Gegend von Leobschiitz (Nieder-Paulowitz-Matzdorf) 
bekannt. Leider haben wir in dem groBen meist von Diluvial- 
bildungen oberflachlich bedeckten Gebiet zwischen Oppeln und 
Lcobschutz nur wenig Aufschlusse durch Bohrungen, sodafi man 
nicht mit volliger Bestimmtheit sagen kann, ob sich die Kreide
schichten in ununterbrochenem Zusammenhange von Oppeln siid- 
wiirts bis in die Gegend von Leobschiitz erstrecken.

Doch deutet z. B. die s. Z. mitgeteilte Erbohrung von hellen 
tonigen Mergeln des Senons iu Lorenzdorf bei Moschen nordwest
lich von Oberglogau auf eine groBere Kreidemulde hin. Die Leob- 
schiitzer Kreideablagerungen weisen namentlich in ihren oberen



llorizouten eine ahuliche Zusammensetzung auf wie die Schichten 
von Oppeln; sie fuhren auch die gleichen Versteineruugeń, sodaB 
inan sie gleichfalls ais randliche Bildungen am Ablagerungsraum 
desselbeu Kreidemeeres ansprechen muB.

Sudlich von Bladen (zwischen Jagerndorf und Deutsch-Neu- 
kirch) sind Kreidebilduugen bis jetzt nicht bekannt geworden; 
die Kreideschichten von Bladen und Hohmdorf gehoren noch zum 
Turon; die altere cenomane Stufe ware also iu der unmittelbar 
beuaehbarten Gegend noch zu erwarten.

Doch ist eine weitere siidliche Verbreitung der Kreideschichten 
nicht anzuuchmeu, weil siidlich von Deutsch-Neukirch die Schichten 
des Culms weit nach Osten vorgreifen und vielfach aufgeschlossen 
oder unter Bedeckung durch diluviale oder mittelmiocane gips- 
fuhrende Schichten durch Bohrungen nachgewiesen worden sind.

Iminerhin betragt aber die Entfernung vou Oppeln bei Bladen 
iiber 60 km. Die Schichten der Kreideformation sind infolge 
ihrer verhaltnisinaBig geringen Machtigkeit und wegen ihres loeke- 
ren Gefiiges augenscheinlich an zahlreichen Stellen der nachtrag- 
lichen Abtragung und Zerstórung anheimgefallen und nur an be- 
sonders geeigneten Punkten erhalten geblieben. Yersteiueruugs- 
reiche Trummer ihrer Gesteine sind in den Sanden und Kiesen 
des Diluviums aber ungemein haufig vertreten. Die Ermittelung 
der ostlichen Yerbreitungsgrenze der Kreideschichten von Oppeln 
wird durch den Umstand erleichtert, daB ostlich der Oder Tief- 
bohrungen in gróBerer Zahl zur Verf‘ugung stehen. Nirgends sind 
aber bis jetzt zweifellose Kreideablagerungen erbohrt worden. 
Vielmehr setzt hier iiberall eine uberaus miichtige Entwicklung 
des Oberen, Mittleren und Unteren Miocans, auch des Oligocaus 
ein, unter welchen Schichten Triasablagerungen und dann unter- 
carbonische oder die Schichten des Produktiven Steinkohlengebirges 
folgen.

Das ostlichste und zugleich siidostlichste Yorkommen der 
Kreideformation ist durch die Tiefbohrung von Polnisch-Neukirch 
12 km sudlich von Kandrzin 50 lun siidlich vou Oppeln festgestellt 
worden.



. Yon 129—139 m wurde Senon 
» 139 —174 » » Turon
» 174— 175 » » Cenoman

erbohrt.
Im eigentlichen Industriebezirk fehlt die Kreide vollstiiudig; 

Gescbiebe ihrer Gesteine werden allerdings auch hier liaufiger ge- 
funden, auch in Lokalmorauen, so daB man eine ehemalige groBere 
Yerbreitung annehmen muB.

Ein iuteressantes Vorkommen von Kreideschichten ist dann 
noch auf dem Annaberg bei Leschnitz, 30 km sudostlicli von Oppeln 
entfernt, bekannt geworden. Es handelt sich allerdings urn kleine 
in Spalten des Muschelkalks nahe ani Basalttuff des Annaberges 
ęingeklemmte Fetzen von cenomanen Sanden und turonen Kalk- 
steinen. Dieses Yorkommen ist seinerzeit von Penck beobach- 
tet und dann von Y o l z 1) naher beschrieben worden.

Die nordlichsten Punkte, an denen bisher Kreideschichten 
teils anstehend, teils durch Bohrungen ermittelt worden sind, liegen, 
von den oben erwalmten Vorkominen unterlialb von Brieg abge- 
seheu, bei Karlsmarkt im Stobertal und bei Gr. Dobern.

Bemerkenswerterweise sind in dem nur 9 km von Karls
markt nordostlich gelegenen Badeort Karlsruhe2) keine Kreide
schichten, sondern unter dem Miocan sofort Ablageruniren des 
Mittleren Keupers erbohrt worden, ebenso wie in den Bohrungen 
Nieder-Muhlwitz und Gr. Zollnig bei Bernstadt.

Mit Ausnahme von Proskau und Gr. Schimnitz tritt iiberall, 
wo unter der Kreide altere Schichten erbohrt worden sind, Oberer 
Keuper ais Unterlage auf. Jura fehlt bezeichnender Weise voll- 
kommen, wie in Oberschlesien iiberhaupt; in der Gegend von 
Leobschiitz und Bladen bilden die culinischen Schichten die un- 
mittelbare Unterlage der Kreide.

Die Ausdehnung der Oppelner Kreidescholle erstreckt sieli * 3

') Zeftschrift der Deutschen geologischen Gesellschaft 1901. Briefl. Mittl. 
S. 4 2 -4 8 .

3) Michauo. Beitriige zur Kenntnis des Keupers im ndrdliclien Ober
schlesien. Dieses Jahrbuch fiir 1912, I, S. 88.



auf einen etwa 100 km langen und durchschnittlich mindestens 
30 km breiter Streifen, meist auf dem linken Oderufer, also iiber 
ein Areał von mindestens 3000 qkm.

Das Oppelner Kreidemeer ist ausschlieBlicli auf Oberschlesien 
bescliraukt.

Die Ablagerungen der geologisch gleiclialtrigen Schichten in 
der Loewenberger Gegend sowie in der Grafschaft Glatz, welclie 
ihrerseits einen Teil der bólimischen Kreideschichten darstellen, 
weisen auf Kustennahe liin und besitzeu so verschiedene Beziehun- 
gen hinsichtlich ihrer Zusammensetzung und Fauna, daB man 
uubedingt eine Trennung der beiden schlesischen Kreidemeere 
durch alte Festlandsmassen annehmen muB.

Da sieli die randliclien bezw. altesten Schichten der Kreide 
ostlicłi und siidostlicli von Oppeln bald zur Tagesoberflache her- 
ausheben, muB man die Oppelner Partie nur ais den Ufersaum 
eines groBeren Kreidemeeres auffassen und zwar desjenigen, desseu 
Ablagerungen wir im nordlichen und nordostlichen Teile von 
Deutschland, in Polen, Podolien und in RuBland1) in alinliciier Zu
sammensetzung, aber ungleich groBerer Machtigkeit kennen. Die 
Entwicklung der Kreide in Oberschlesien ist die gleiche wie bei 
Krakau; vón hier sind die Schichten dann in kaum unterbrochenem 
Zusammenhang iiber groBe Verbreitungsgebiete ausgedelint.

Der Oppelner Brucli.

leli moclite noch mit einigen Worten auf den sogenannten 
O ppelner Brucli eingehen, welclier nacli F r e c h  fur die Tektonik 
Oberschlesiens eine bedeutsame Rolle spielt. F r e c h  liat sein Yor- 
handensein in wiederholten Veroffentlichungen2) behauptet. Er 
soli in nordsiidliclier Richtung ostlich von Oppeln yerlaufen und

*) Vergl. M ich a el . Geologischer Aufbau von Polen im  Handbuch von 
Polen, S. 52. Berlin 1918.

2) F rech, Uber den Bau der schlesischen Gebirge, Geogr. Zeitschrift 
Bd. 8, Heft 10, S. 567. 1902. *

» Uber den Gebirgsbau Oberschlesiens. Zeitschrift der D. geol. 
Ges. 1904, S. 235.

» Schlesische Landeskunde, S. 37. Breslau 1913.



das Aufhoren der triadischen Schichten Oberschlesiens verursaclieu. 
Frech schlieBt sein Vorhandensein zunachst aus der verschie- 
denen Hohe der Kreideauflagerung, der Kreideschichten (Cenoman 
und Turon) in den Einbruchsspalten am Annaberge und der bei 
Oppeln aufgesclilossenen. Der Brucli scheide eine sudóstliche 
aus harten Kalkbanken bestehende Scholle von einer nordwest- 
lichen, die aus leicht verwitternden Mergelkalken besteht. Der 
Brucli sei nach der Transgression des Miocanmeeres, also im Ober- 
Mjocan entstanden, seine Lagę bezeichne gleiclizeitig das Ende 
der 'l’ransgressi°n des marinen Mittelmiocans. Oberflachlich sei 
allerdings von dem Oppelner Brucli nichts wahrzunehmen; ein Zu- 
sammenhang mit der Eruptionsspalte am Annaberge bestelie nicht.

leli habe sclion friiher darauf hingewiesen, daB die regelmaBige 
Ausbildung und Lagerung des Trias nicht fur die Annahme eines 
Brućhes spriclit. Bei ihreni geringen AusmaB lieBen sich die 
Niveaudifferenzen durch die Annahme eines schwachen Einfallens 
von den Randpartieen aus erklaren. F rech berechnete ursprung- 
lich eine Niveaudifferenz von 250 m, spater von 350 m, indem er 
ais fruhere Meereshohe der Kreide am Annaberge (385 m) =  500 m 
annalim gegeniiber einer Meereshohe der Kreide bei Oppeln von 
150 m.

Bei seinen Erwiigungen hat aber F rech die Entfernung des 
Annaberges von Oppeln vollig auBer acht gelassen und sich 
keinerlei yorstellungen dariiber gemacht, welche Niveaudifferenzen 
auch das schwachste Einfallen auf groBere Strecken bedingt. Die 
Entfernung betragt mindestens 30 km. Nehmen wir die FRECHsclie 
Ziffer von der friiheren Meereshohe der in den Spalten am Anna
berge auftretenden Kreide mit 500 m an, mithin auch seine Niveau- 
differenz von 350 m, so ergibt sich dieser. Betrag ohne weiteres 
lediglicli durch die Annahme eines Fallwinkels, welcher ^2° nur 
unwesentlich ubersteigt. Man kann ohne Schwierigkeit noch die 
gesamte durch die Oppelner Tiefbohrnng bekannt gewordeńe Mach
tigkeit des Obereu undMittlerenMuschelkalkes mit 50m,des Keupers 
mit 250 m zur Niveaudifferenz hiuzurechnen; man gelangt auch 
dann zur Ermittelung eines Fallwinkels von nur etwa 1 Grad. Nun ist
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ein westliches Einfallen der Oppelner Kreideschichten nicht nur aus 
allgemeinen geologischen Grunden, dem ostlichen Ausstreichen der 
cenomanen Unterlage, der nach Westen zunehmenden Machtigkeit 
der Sehichtenfolge, wie ja auch die Schurgaster Bohrung wieder 
erwiesen hat, und dem Auftreten der jungeren tonigen Schichten- 
folge des Senons ersichtlich. Auch in den Oppelner Briichen laBt 
sich eine 1—2° betragende Neigung der Schichten wahrnehmen.

Fiir die Annahme eines Bruches liegt keinerlei Hiuweis vor.
Zu dem gleichen Ergebnis gelangt man, wenn man das Yer- 

halten des Trias und des Culms betrachtet.
Die Culm-Oberflache liegt am Annaberge bei 200 m, in Oppeln 

liei — 486 m. Die Niveaudifferenz von 700 m ergibt bei 30 km Ent- 
fernung eine Neigung der Schichten urn 1,5 Grad. Fiir den 
Iiot stellt sich ein Hohenunterschied von 520 m, fiir den Unteren 
Muschelkalk von 433 m heraus; diese Iloliendifferenzen werden 
durch einen Fallwinkel von 60—75 Minuten bedingt* 2). Dabei 
besitzt der Annaberg in dem oberschlesischen Muschelkalkzuge 
noch eine Ausnahinestellung durch seine groBere Hohe (385 m). 
Sie beruht darin, daB auch die Schaumkalkbanke des Unteren 
Muschelkalkes iiber den Wellenkalken und Rótkalken entwiekelt 
sind, und daB hier Basalte auftreten, die nicht nur auf den liocli- 
sten Gipfel beschraukt sind, sondern sich in kleineren Yorkommen 
oberflachlich in westlicher Richtung verfolgen lassen und walir- 
scheinlich unterirdisch zusammenhangen. Der Basalteruption wird 
man fuglicli einen gewisseu EinfluB auf das die gleichen Schichten 
ihrer Umgebung merklich iiberragende Niveau der Trias nicht ab- 
sprechen konnen. Sowohl nach Norden wie nach Westen tritt 
die Trias in wesentlich geringerer Meereshohe auf; in der Gegend 
von Malinie bei Krappitz, 16 km von Oppeln entfernt, z. B. in 
160 m Meereshohe, bei GroB-Stein in 200 m, bei Tarnów in 
175 m. Diese Verhaltnisse bedingen noch wesentlich geringere 
Niveauiinterschiede, die auch bei der oben genannten Ausrechnung 
noch Maximalwerte sind, da der Annaberg nicht genau ostlich

*) Geologie von Proskau S. 36.
2) Die Fallwinkel sind mit Hilfe des KOmPschen Apparates ermittelt.



von Oppelu liegt, die Entfernungsrichtung also mit der Einfalls- 
richtung nicht genau ubereinstimmt. Es zeigt sich also, daB die 
FRECFische Auffassuug, aus dem Holienunterschied von 350 m den 
groBen Oppelner Bruch zu konstruiren, vollig unlialtbar ist; eben
so wenig wie oberflachlich ist auch unterirdisch nicht das geringste 
Anzeichen einer groBen meridioualen Storung zu bemerken.

Auch hat die lnittelmiocane Meerestransgression, dereń Ende 
Frech mit dem Oppelner Bruch in Beziehungen gebracht wissen 
will, hat mit der von ihm angegebenen uordsiidlichen Linie, die F rech 
von Oppelu nach Krappitz zieht, nichts zu tun. Wir keunen 
uamlich das marinę Miocan noch, wie z. T. auch schon die alte 
F. llOEMER sche Kartę richtig augibt, westlich von Katscher bei Bla
den, Leobschiitz, Neustadt, Polnisch-Neukirch, bis in die Gegend vou 
Neisse. Ebenso reichen seine Ablagerungen sudlich von Troppau 
z. T. weit in das Gebirge hineiu (Wigstadtl, Fulnek); auch West
lich lassen Vorkoimnen bei Freudental den Zusammenhang mit 
ihretn groBen Verbreituugsgebiet iu Maliren erkenneu. Die Ver- 
breitungsgrenze endet also nicht an der hypothetischen uordsiid- 
lichen Storung. Die heutige Meereshohe der von Sdden erfolgten 
miocauen Auflagerung, die an dem oberschlesischen Muschelkalk- 
riicken allerdings ihrę I^ordgrenze findet, ist sowohl in den Culm- 
gebieten von Leschnitz — Tost auf dem rechten wie zwischen 
Ziegenhals und Troppau auf dem linken Oderufer die gleiche 
(zwischen 250—280 m). Der Oppelner Bruch ist aus der Litera
tur zu streichen.

Druekfertig abgeschlossen am 5. November 1919.O o
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