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Der Heber wird am SÃ¼dwesthan i m  K a r t i e r g e b i e t  durch v i e r  k l e i n e r e  

TÃ¤le  z e r s c h n i t t e n ,  d i e  s i c h  zum T e i l  nur schwach ausgeb i lde t  auf den. 

Nordosthang f o r t s e t z e n .  Die hÃ¶chs t  Erhebung d i e s e r  h ie rdurch  en t -  

s tehenden schwach ausgebi lde ten  HÃ¼gelket t  l i e g t  b e i  3 0 5 , l  m und 

weist gegenÃ¼be dem t i e f s t e n  Punkt i m  K a r t i e r g e b i e t  m i t  170 m e i n e  

HÃ¶hendifferen von 135 m auf .  Knapp d i e  H Ã ¤ l f t  des  Gebie tes  ist bewaldet, 

d i e  r e s t l i c h e  FlSche wird l a n d w i r t s c h a f t l i c h  genutz t .  

Lamspringe 

Harplage 

1 Terebra te lbÃ¤nk 

Abb. 2: Bl ick  auf den unbewaldeten, an Lamspringe an- 
grenzenden T e i l  d e s  Kar t i e rgeb ie t e s .  I m  Hintergrund ist 
d e r  S a t t e l k e r n ,  haupts3chl ich  a u s  s m  bestehend,zu erkennen. 
Die am Heber auss t re ichenden  Schichten  f inden  i h r e  Fort-  
se tzung i n  d e r  Harplage am Horizont.  

Der RhÃ¼dene S a t t e l  b e s t e h t  a u s  einem s i c h  gegen NW h in  verjÃ¼ngenden 

ha lok ine t i s ch  geb i lde t en  BuntsandsteingewÃ¶lbe dessen  Flanken von 

Muschelkalk und Keuper g e b i l d e t  werden. 

Das K a r t i e r g e b i e t  ist a l s  typ i sche  Sch ich t s tu fen landscha f t  aus- 

g e b i l d e t ,  h Ã ¤ r t e r  Schichten t r e t e n  gegenÃ¼be weichen i m  GelÃ¤nd a l s  

S tu fen  hervor .  Der Muschelkalk m i t  den HÃ¤r t l inge  Terebra te lbank und 

Trochi tenkalk b i l d e t  d i e  HÃ¶henzÃ¼ Harplage und Heber, sowie d i e  s t a r k  

g e s t Ã ¶ r t e  Niederen Berge an d e r  NW-Spitze d e s  S a t t e l s .  Nach Osten wird 

d e r  Heber durch d i e  nÃ¶rd l i ch  For t se tzung des  Leine ta lgrabens ,  i n  dem 

h i e r  d i e  Nette f l i e Ã Ÿ t  begrenzt ,  d i e  Harplage setzt  s i c h  nach ku rze r  
Ã 



Unterbrechung i m  r h e i n i s c h  s t r e i c h e n d e n  L u t t e r e r  S a t t e l  fo r t .  I n  d e r  

d u r c h  Auslaugung d e s  Z e c h s t e i n - S a l i n a r s  e n t s t a n d e n e n  Senke um d i e  

O r t s c h a f t  Rhuden f i n d e n  s i c h  b e i  Bornhausen MiozÃ¤n Braunkohlen. 

Das K a r t i e r g e b i e t  s e l b s t  umfaÃŸ h a u p t s Ã ¤ c h l i c  S c h i c h t e n  d e s  Muschel- 
k a l k s  m i t  dem zum S a t t e l k e r n  h i n  angrenzenden Oberen  und M i t t l e r e n  

B u n t s a n d s t e i n ,  sowie  dem den Sattel umrahmenden Keuper. Die q u a r t Ã ¤ r  

Bedeckung w i r d  s t e l l e n w e i s e  von LÃ¶ und e l s t e r z e i t l i c h e n  E is rand-  

-Sedimenten g e b i l d e t .  



2. Methodik 

Die geologische  Karte d e s  B l a t t e s  Lamspringe (GRUPE, HAACK & SCHUCHT, 

1915) i m  MaÃŸsta 1:25000 d i e n t e  dazu, e inen  groben Ãœberbl ic  Ã¼be 

S t r a t i g r a p h i e  und LagerungsverhÃ¤l tn iss  am Heber zu  e r h a l t e n .  

Zur Kart ierung wurde d i e  topographische Karte B l a t t  W26 Lamspringe 

i m  MaÃŸstabl:2500 und e i n e  VergrÃ¶ÃŸeru des  Geologischen Landesamtes 

Hannover auf 1:10000 verwendet. 

Zur Or ien t ie rung  am RhÃ¼dene S a t t e l  und Umgebung wurde m i t  den 

B l Ã ¤ t t e r  Seesen L4126, Hildesheim L3924, Einbeck L4124 und Bad Sa lzde t -  

f u r t h  L3926 g e a r b e i t e t .  A l s  Ãœberblic Ã¼be d a s  sÃ¼dhannoversch Berg- 

land  zwischen Harz und Weser leistete e i n e  Sonderausgabe d e s  n ieder -  

sÃ¤chs ische  Landesvermessungsamtes B l a t t  Nr.73 Hildesheim, Holzminden, 

Seesen i m  MaÃŸsta 1:100000 g u t e  Dienste .  

Die K a r t i e r a r b e i t e n  wurden i m  Herbst 1980 und Sommer 1981 durchgefÃ¼hr  

und daue r t en  insgesamt fÃ¼n Wochen. 

Die Kart ierung d e r  Oberen Terebratelbank wurde durch e i n e  Kette von 

AufschlÃ¼sse e r l e i c h t e r t .  Die Ã¼brige s t r a t i g r a p h i s c h e n  E inhe i t en  

konnten auf Grund i h r e r  un te r sch ied l i chen  HÃ¤r t  und somi t  Verwitterungs- 

a n f Ã ¤ l l i g k e i  nach Morphologie k a r t i e r t  werden. Dies  t r i f f t  e b e n f a l l s  

f Ã ¼  StÃ¶rungsbere ich  zu, d i e  i n  TÃ¤ler  oder  Depressionen z u  suchen s ind .  

Leses t e inka r t i e rung  konnte i m  Ã¼berwiegende T e i l  d i e  morphologische 

Kart ierung un te r s tÃ¼tzen  Besonders i n t e n s i v  ist d i e  Leses te inbi ldung 

Ãœbe ha r t en  und morphologisch hoch l iegenden  Schichten  wie z.B. dem 

Trochi tenkalk.  Weiche Schichten  b i l d e n  ke ine  L e s e s t e i n e  (2.B. RÃ¶t mm). 

Das Gebiet  wurde a l s  "abgedeckte Karte" k a r t i e r t  und geze ichnet .  

Q u a r t Ã ¤ r  Bedeckung Ã¼be den mesozoischen Schichten  wurde daher  erst a b  

e i n e r  MÃ¤chtigkei  von Ã¼be ca.2 m i n  d i e  Karte e inge t ragen .  Die Grenzen 

wurden durch 143  Bohrungen m i t  einem Handbohrer e r m i t t e l t .  Zwischen den 

e inze lnen  Bohrpunkten s i n d  d i e  Werte i n t e r p o l i e r t .  

Die Messungen von E i n f a l l s r i c h t u n g  und F a l l e n  e r f o l g t e n  m i t  einem 

Klar- KompaÃ ( 360') . 



3.2 Mittlerer Buntsandstein 

Der s m  e r r e i c h t  i m  Rhudener S a t t e l  e i n e  MÃ¤chtigkei  von 350-400 m 

(GRUPE e t  a l .  1915),  er wurde jedoch nur  an s e i n e r  Grenze zum s o  h i n  

aufgenommen. 

An e i n e r  WegebÃ¶schun i m  3agen 61  ( r :  35 72 000 h: 57 57 340),  b e r e i t s  

i n  d e r  Aufnahme von GRUPE et  a l .  (1915) m i t  einem P r o f i l  beschr ieben ,  

konnten e i n i g e  Leses t e ine  d e r  obe r s t en  Sol l ing-Folge  gefunden werden. 

Das P r o f i l  ist inzwischen u n t e r  Rutschungen verschwunden und bewachsen. 

Das Ges te in  b e s t e h t  h i e r  a u s  einem p l a t t i g e n ,  f e inkÃ¶rn ige  Sands te in ,  

g l immerha l t ig  und von HÃ¤mati r o t  b i s  v i o l e t t  g e f Ã ¤ r b t  Eine Fe inschich tung  

ist erkennbar ,  s t e l l e n w e i s e  s i n d  Tongallen e i n g e l a g e r t .  -Die Schich t -  

f l Ã ¤ c h e  ze igen  z.T. g u t  a u s g e b i l d e t e  Rippelmarken. 

I n  Ãœbereinstimmun m i t  dem genannten P r o f i l  hande l t  es s i c h  h i e r b e i  

um d i e  Bausandsteinstufe .  

Die i m  Hangenden beschriebenen S c h i e f e r l e t t e n  konnten e b e n f a l l s  

gefunden werden. Es handel t  s i c h  um e i n i g e  Millimeter b i s  Zent imeter  

mÃ¤chtige wu l s t i ge ,  teilweise auske i l ende  Lagen e i n e s  f e i n -  b i s  mittel- 

kÃ¶rnige Kalksands te ins  i n  Wechsellagerung m i t  dÃ¼nne h e l l g r Ã ¼ n l i c h e  

Mergellagen, s t e l l e n w e i s e  von zah l r e i chen  Millimeter groÃŸe Mangan- 

d e n d r i t e n  bedeckt .  

3.3 Grenze sm/so 

Der Verlauf d e r  sm/so-Grenze an oben beschr iebener  S t e l l e  k o n n t e i  

durch d i e  Kar t ie rung  b e s t Ã ¤ t i g  werden. E ine  weitere Grenzziehung war 

nur  durch  Bohrungen migl ich,  d i e  i n  d e r  NW-HÃ¤lft d e s  K a r t i e r g e b i e t e s  

den Verlauf u n t e r  g l a z i a l e n  S c h o t t e r n  und LÃ¶bblagerunge  vermuten 

l a s s e n .  I m  GelÃ¤nd ist d i e  sm/so-Grenze ohne Bedeckung durch e inen  

teilweise s t e i l e n  morphologischen Anst ieg und durch zu i h r  p a r a l l e l  

ver laufende  BÃ¤ch gekennzeichnet.  

3.4 Oberer Buntsandstein 

Inne rha lb  d e r  Rotsedimente wurden i n  e i n e r  Bohrung b e i  KÃ¶nigsdahlu 

Gips und e i n  70 m mÃ¤chtige S t e i n s a l z l a g e r  nachgewiesen (GRUPE e t  a l .  

1915).  Die i m  K a r t i e r g e b i e t  anstehenden Sedimente d e s  Rot bestehen a u s  

von HÃ¤mati (HINZE, 1967) r o t  b i s  v i o l e t t  ge fÃ¤rb te  Tonen m i t  g rÃ¼nl i che  

Flecken, d i e  b e i  f e h l e n d e r  LÃ¶ÃŸbedecku e inen  s e h r  schweren Acker- 



boden b i l d e n .  Minera log i sch  b e s t e h e n  d i e  

und C o r r e n s i t  (LIPPMANN, 1956)  sowie  C h l o r i t ,  Quarz  und Muskovit (HINZE, 

1967) .  Die M Ã ¤ c h t i g k e i  wurde a u s  Hangneigung und A u s s t r i c h b r e i t e  m i t  

etwa 100 m b e r e c h n e t ,  wobei Ungenauigkei ten durch  f e h l e n d e  E i n f a l l s w e r t e  

Tone h a u p t s Ã ¤ c h l i c  a u s  Illit 

e n t s t e h e n .  

Morphologisch b i l d e n  d i e  Rot-Tone e i n  T a l  zwischen Muschelkalk und 

Mittlerem B u n t s a n d s t e i n  s t e l l e n w e i s e  m i t  tief e i n q e s c h n i t t e n e n  k l e i n e r e n  
7 

T Ã ¤ l e r  m i t  BachlÃ¤ufen 

Die Tone wurden f r Ã ¼ h e  i n  k l e i n e r e n  Aufsch lÃ¼sse  abgebaut .  S o  l i e g e n  

z. B. d i e  A u f s c h l Ã ¼ s s  43  ( r :  35 72 590 h: 5 7  5 6  080) und 4 4  ( r :  35 72 220 

h: 5 7 5 6 4 1 0 )  i n  d e r  NÃ¤h e i n e r  S t e l l e ,  etwa beim F o r s t h a u s  Rolfshagen,  

an d e r  s i c h  i m  Mittelalter e i n  Dorf befunden haben s o 1 l . E ~  ist d a h e r  

anzunehmen, daÂ d e r  Ton zum TÃ¶pfer abgebau t  wurde. 

3.5 Grenze so/mu 

Der l e t z t e n  l i t h o l o g i s c h e n  E i n h e i t  d e s  R o t ,  einem G e l b k a l k , f o l g t  d a s  

Basiskonglomerat  d e s  mu, e i n  c h a r a k t e r i s t i s c h e r  FarbÃ¼bergan von 

V i o l e t t  Ã ¼ b e  Gelb zum h e l l e n  Grau d e s  Wel lenkalks ,  d e r  s i c h  g u t  im 

Gelande k a r t i e r e n  l Ã ¤ Ã Ÿ  S t e l l e n w e i s e  ist d i e  sofmu-Grenze Jedoch d u r c h  

V e r w i t t e r u n g s s c h u t t  d e s  Wel lenka lks  v e r s c h Ã ¼ t t e  o d e r  v e r r u t s c h t .  

Die Grenzziehung e r f o l g t e  i m  Gelande a n  Hand e i n e s  l e i c h t e n  

morphologischen Knicks, h i n t e r  dem d e r  steilere Ans t ieg  zum aus-  

s c h l i e Ã Ÿ l i c  von Muschelkalk aufgebau ten  Heber b e g i n n t .  

3.6 U n t e r e r  

Die Kart  

Muschelkalk (mu ) 

i e r u n g  d e s  U n t e r e n  Muschelkalks  e r f o l g t e  nach d e r  Gl iederung  

von SCHULZ (1972) (s.Abb. 4 ) .  Sie u n t e r t e i l t  den mu i n  v i e r  E i n h e i t e n ,  

mu I - mu I V ,  d i e  Jeweils a u s  einem d e r  b e i  SCHULZ b e s c h r i e b e n e n  I d e a l -  

z y k l e n  bes tehen .  
K a l k b b k e  
Gelbkalk  
Mergelkalk  
Wellenkalfc 
KalkbÃ¤nke P l a t t e n k k l k  - 
Gelbkalk  

I d e a l z y k l u s  i m  
u n t e r e n  Muschelkalk 
nach SCHULZ (1972) 

Da j e d e  d e r  E i n h e i t e n  m i t  e i n e r  Gelbkalkbank e n d e t ,  e r l e i c h t e r t  

d i e s e  E n t e i l u n g  d i e  K a r t i e r a r b e i t e n  i m  Gelande. Der Gelbkalk  ist d u r c h  

s e i n e  k r Ã ¤ f t i g e , g e l b  F a r b e  g u t  zu  erkennen und d a s  A u f t r e t e n  von Lese- 
* 

s t e i n e n  b e s c h r a n k t  s i c h  a u f  e i n e n  S t r e i f e n  von wenigen Metern B r e i t e ,  

d a  d i e  GelbkalkbÃ¤nk ger ingmÃ¤cht i  s i n d .  E i n e  r e l a t i v  genaue Grenz- 



Abb. 4: - Gliederung d e s  Unteren Muschelkalk. Die Z y k l i z i t Ã ¤  war s i c h e r l i c h  m i t  d e r  Grund f Ã ¼  d i e  Entstehung von 

a c h t  verschiedenen Gliederungen d e s  Unteren Muschelkalk. Bei  d i e s e r  Arbe i t  wurde d i e  Gliederung von 

SCHULZ (1969)  gewÃ¤hlt  da d i e  mu-Einheiten nach i h r  arn Ã ¼ b e r s i c h t l i c h s t e  zu k a r t i e r e n  s i n d .  (aus  SCHULZ.1972) 



ziehung zwischen zwei mu-Einheiten ist daher  jeweils oberhalb d e r *  

GelbkalkbÃ¤nk mÃ¶glich 

Das zyk l i s che  Auf t r e t en  d e s  Wellenkalks, d e r  z a h l r e i c h e  k l e i n e  

Leses t e ine  b i l d e t ,  ist g u t  auf einem Luf tb i ld  d e r  NE-Flanke des  Heber 

zu  erkennen (Abb. 5) .  

Abb. 5: Bl ick  auf Xcker an d e r  ME-Flanke des Heber Ã¼be 
mu I und mu 11. D e u t l i c h  erkennbar ist das zyklische 
Antreten von b r e i t e n  h e l l e n  Streifen, @&littet durch d&Ã‡ 
k i e s a r t i g  -vorkommenden Leses t e lne  des WellÃ§nkalks L- T 

schmalen dunklen S t r e i f e n ,  d i e  Å̧be den h a r h ' k - e n  
l i e g e n *  Wellenkalk und Kalkbank entspri&t jeweils einen 
der  b e i  SCHUL2 (1972) m i t  GroÂ§buchstabe (A<B,Ca.  . )  
bezeichneten Unter te i lungen  der W-Einheltt-n ( s. Abb. 4). 
Die BÅ¸sch am oberen Bildrand verdecken d i e  AufschlÅ¸ss 
d e r  Oberen Terebratelbank . (reu 111). 

Der Untere ~ u s c h e l k a l k  b i l d e t  die NE-Flanke und den Gra t  des  Heber 

m i t  e i n e r  MÃ¤chtigkei  von 100 - 130 m b e i  einem E i n f a l l e n  von 1 5  - 20" 

nach SW. Innerha lb  d i e s e s  Schichtpaketes  l a s s e n  s i c h  d r e i  l i t h o f a z i e l l  

u n t e r s c h i e d l i c h e  Ges te ine  d e u t l i c h  voneinander t rennen:  Wellenkalk, 

Gelbkalk und d i e  har ten ,  u n t e r s c h i e d l i c h  mÃ¤chtigen,reine KalkbÃ¤nk 

d e r  Oolithkalkzone, d e r  Terebratelbankzone und d e r  Schaumkalkzone. 

Die Gliederung des  Unteren Muschelkalks wurde durch d i e  Horizont- 

b e s t Ã ¤ n d i g k e i  d i e s e r  ha r t en  KalkbÃ¤nk i n  Verbindung m i t  den Gelbkalken 

mÃ¶glich Die v i e r  mu-Einheiten s t ehen  i m  K a r t i e r g e b i e t  m i t  den folgenden 

ungefÃ¤hre MÃ¤chtigkeite an: mu I 40-50 m, mu I1 30-40 m, mu I11 20-30 m, 

mu I V  10  m. Es f o l g t  e i n e  Beschreibung d e r  d r e i  l i t h o l o g i s c h  unterschied-  

l i c h e n  Gesteine,  d i e  durch zyk l i s che  Wiederkehr d i e s e  v i e r  Einhei ten  au f -  

bauen. 





3.6.1 Wellenkalk 

Den wei taus  grÃ¶ÃŸt  T e i l  d e s  mu nimmt d e r  Wellenkalk e i n .  Er b e s t e h t  

a u s  grauen, fe inkÃ¶rnigen  f l a s e r i g e n  Kalklagen m i t  e i n e r  MÃ¤chtigkei  

i m  Zentimeter- b i s  Mi l l imeterbere ich  und we l l i gen  Schicht f lÃ¤chen durch- 

zogen von dÃ¼nne Mergelfugen. C h a r a k t e r i s t i s c h  fÃ¼ den Wellenkalk ist s e i n e  

Verwitterungsform, d i e  a l s  k i e s i g e r  Schu t t  i n  AufschlÃ¼sse beobachtet  

werden kann. Auf Ã„cker f i n d e t  man d i e  zent imetergroÃŸe Gesteinsbruch- 

s t Ã ¼ c k  a l s  Leses t e ine  (Abb. 5) .  Dieses Ges te in  wird heu te  v i e l f a c h  abge- 

bau t  und a l s  Wegschotter verwendet, da es n i c h t  mehr gebrochen werden 

muÃŸ (z.B. AufschluÃ 62, r: 35 72 310 h: 57 55 830) 

Spuren von Rhizocorallium s i n d  i m  Wellenkalk hÃ¤uf i  (Abb. 6). 

Vere inze l t  f i n d e t  man Mgopfco~k  o^.b^c.uJiaA^6 und i n  den h Ã ¤ r t e r e  KalkbÃ¤nken 

d i e  s t e l l e n w e i s e  den Wellenkalk durchziehen, Schnecken w i e  C h e m & h  
^.W. 

Abb. 6: Spuren von Rhizocorallium auf e i n e r  Kalkbank i m  

Wellenkalk. (Auf sch luÃ 7, r: 35 70 WO h: 57 58 080) 

I n  AufschluÃ 50 ( r :  35 71  970 h: 57 55 970) wurde d e r  Wellenkalk i m  

Bereich d e r  SchaumkalkbÃ¤nk zum Mergeln d e r  F e l d e r  Ã¼be Keuper ( s i e h e  

SÃ¼deck des  K a r t i e r g e b i e t e s )  abgebaut. Es hande l t  s i c h  h i e r b e i  um d i e  

b e i  SCHULZ (1972) beschriebenen Mergelkalke, d i e  s i c h  dadurch vom 

Wellenkhlk untersche iden ,  riaÃ i n  ihnen Kalk und Mergel n i c h t  lagen- 

weise g e t r e n n t  s ind ,  sondern homogen vermischt .  Die'Mergelkalke s i n d  

d Ã ¼ n n p l a t t i  und ebenf lÃ¤ch i  ausgebi lde t .  



3.6.2 Gelbkalk  

Dolomi tgeha l t  und F o s s i l a r m u t  d e r  Ge lbka lke  weisen a u f  Sed imenta t ion  i n  

Wasser m i t  e r h Ã ¶ h t  S a l z g e h a l t  h in .  I m  Dolomit ist E i s e n  e i n g e b a u t ,  d a s  

b e i  d e r  Dedolomi t i s i e rung  durch  Oberf lÃ¤chenwÃ¤ss  frei w i r d  und a l s  

FeOOH a u s f Ã ¤ l l t  Nach SCHÃœLLE (1967) ist d i e s e r  sekundÃ¤r  Vorgang f Ã ¼  

d i e  k r Ã ¤ f t i g  e i g e l b e  FÃ¤rbun d e r  Gelbkalke  v e r a n t w o r t l i c h .  

Die Gelbka lke  s i n d  s e h r  f e i n k Ã ¶ r n i  und z e i g e n  F e i n s c h i c h t u n g  o d e r  

s c h l i e r i g e  S t r u k t u r e n  z.T. m i t  Mangandendriten. Die MÃ¤cht igke i  l i e g t  
+ 

i m  Zent imeter-  b i s  Dez imete rbere ich  m i t  - ebenen S c h i c h t f l Ã ¤ c h e n  mehrere  

l3Ã¤nk zusammen ergeben e i n e  Gelbkalkzone.  I m  Liegenden d e r  T e r e b r a t e l -  

banke wurde e i n e  GesamtmÃ¤cht igkei  d e r  Gelbkalke  von 1 .20 m aufgenommen. 

( s .  P r o f i l  1 )  E i n e  weitere Gelbkalkbank (14  cm) t r i t t  i m  oberen  Bere ich  

d e r  Unteren T e r e b r a t e l b a n k  a u f .  Die Lage d e r  fÃ¼n Gelbkalkzonen, nach 

denen d e r  mu u n t e r g l i e d e r t  wurde, z e i g t  Abb. 4. 

Bei d e r  K a r t i e r u n g  von Gelbkalken ist d a r a u f  zu  a c h t e n ,  daÂ d e r  Kalk 

auch i m  f r i s c h e n  Bruch d i e  k r Ã ¤ f t i g  g e l b e  Farbe z e i g t ,  da  manche a n d e r e  

Kalke e i n e  Ã ¤ h n l i c h  FÃ¤rbun i m  a n g e w i t t e r t e n  Zustand aufweisen.  

3.6.3 T e r e b r a t e l b Ã ¤ n k  

Die T e r e b r a t e l b Ã ¤ n k  konnten i n  einem f r i s c h e n  AufschluÃ i n  einem 

P r o f i l  aufgenommen und b e p r o b t  werden. Das P r o f i l  umfaÃŸ 1 , 3 4  m O b e r e  

T e r e b r a t e l b a n k  und 6,30 m U n t e r e  T e r e b r a t e l b a n k ,  i n  d e r  jedoch etwa e i n  

h a l b e r  Meter n i c h t  a u f g e s c h l o s s e n  s i n d .  Die be iden  BÃ¤nk werden durch  

3,30 m Wellenkalk g e t r e n n t .  

Schaumkalke, T e r e b r a t e l b Ã ¤ n k  und O o l i t h k a l k e  s i n d  zwar groÃŸrÃ¤um 

i n n e r h a l b  d e r  Formation mu a l s  s i e b e n  mÃ¤cht ig  B2nke auszumachen, 

b e s t e h e n  a b e r  i h r e r s e i t s  wiederumfaus z a h l r e i c h e n  k l e i n e r e n  &nken i m  

Zent imeter-  b i s  Dez imete rbere ich ,  d i e  s i c h  d u r c h  S t r u k t u r ,  GefÃ¼ge 

Komponenten, KorngrÃ¶Ã und Farbe  u n t e r s c h e i d e n  l a s s e n  ( s .  P r o f i l  1 ) .  

E i n i g e  c h a r a k t e r i s t i s c h e  L i t h o f a z i e n  s e i e n  h i e r  z u r  genaueren G e s t e i n s -  

beschre ibung  h e r a u s g e g r i f f e n .  

1. ---  D i ~ h t e ~ m i k r i t i s c h e  --------- Kalke m i t  dunkel-  b i s  h e l l g r a u e r  bzw. grau-  

b r Ã ¤ u n l i c h e  Farbe  z e i g e n  o f t  F e i n s c h i c h t u n g  auch m i t  S c h r Ã ¤ g s c h i c h t u n  

o d e r  s i n d  v Ã ¶ l l i  homogen und s t r u k t u r l o s .  F o s s i l i e n  s i n d  makroskopisch 

n i c h t  e rkennbar ,  d e r  Bruch ist muschel ig .  Die S c h i c h t e n  s i n d  bank ig  
+ b i s  p l a t t i g  a u s g e b i l d e t ,  d i e  S c h i c h t f l Ã ¤ c h e  - eben. , 





2'. _ Knauerige _ - - -3- a r e n i t i s c h e  - _ _ _ _ _ Kalke _ _ wurden sowohl i n  d i c h t e r  a l s  a 

p o r Ã ¶ s e  Ausbildung beobach te t .  Der Komponentenanteil ,  bes tehend  a u s  

Ooiden, Scha lenbruchs tÃ¼cke  und a u f g e a r b e i t e t e n  Kalkstucken und Ger 

w e c h s e l t  l agenweise  m i t  dem A n t e i l  m i k r i t i s c h e r  Matr ix  (Abb. 7 ) .  

Abb. 7: Der A n s c h l i f f  a u s  dem B e r e i c h  d e r  Unte ren  T e r e b r a t e l -  
bank z e i g t  e i n e n  A r e n i t  m i t  Ooiden, S c h a l e n m a t e r i a l  und M i k f i t -  
g r o l l e n  s p a r i t i s c h  z e m e n t i e r t .  Ooide und Scha len ,  ehemals  v e r -  
m u t l i c h  a u s  Aragonit ,wurden z.T. h e r a u s g e l Ã ¶ s t  Aus Kalken 
d i e s e r  Art b e s t e h e n  d i e  mÃ¤chtigen knauer igen  S n k e ,  d i e  zum 
groÃŸe T e i l  d i e  ~ e r e b r a t e l b a n k e  aufbauen.  
(Auf s c h l u Ã  8 ,  r: 35 70  660 h: 57 57 650) 

H e r a u s g e l Ã ¶ s t  Ooide und k l e i n e r e  KarbonatbruchstÃ¼ck v e r l e i h e n  dem 

G e s t e i n  i n  e i n i g e n  Lagen e i n e  e S t r u k t u r ,  e i n e  Erscheinung,  d i e  

b e s o n d e r s  a u s g e p r Ã ¤ g  b e i  d e n S c h  kbanken a n z u t r e f f e n  ist und 

d a h e r  f Ã ¼  den  mu I V  namengebend 

Die z.T. dickbankigen  S c h i c h t e n  l i e g e n  i n  k n a u e r i g e r  Ausbi ldun 

w e l l i g e n  S c h i c h t f l a c h e n  v o r .  I n n e r h  e i n e r  s o l c h e n  Bank wurde i n  

Aufsch luÃ 8 ( r :  3 5 7 0 6 6 0  h: 5 7 5 7 6 5 0 )  e i n e  S c h r a g s c h i c h t u n g  beobach te t .  

(Abb. 8 )  

Bari .-P ------ 
3. I besonders  porÃ–se,mikri 

a r e n i t i s c h e  Kalke durch  Weglosen d e s  v e r m u t l i c h  a r a g o n i t i s c h e n  Schalen-  --------- 
material~ nach d e r  Zementat ion d e s  M i k r i t s .  Die Hohlraurpe, we lche  d i e  

Formen von Muscheln und Schneckenschalen nachzeichnen,  s i n d  n u r  a n  

schmalen S t e l l e n  durch  S p a r i t  wieder  g e s c h l o s s e n  worden, grÃ–l3er Hohl- 





Abb. 8: Schragschichtung i n  
e iner  der mÃ¤chtigen knaueri 
KalkbZnke i m  Bereich der Unteren 
Terebratelbank. 
AufschluÃ 8 (r :  3 5 7 0 6 6 0  h: 5757 650) 

Abb. 9:  Anschliff  e iner  typischen Kalkbank aus dem Bereich der 
Oberen Terebratelbank. HerausgelÃ¶st Schalen i n  mikrit isdher 





rÃ¤um s i n d  l e d i g l i c h  m i t  e i n e r  dÃ¼nne S p a r i t s c h i c h t  ausgekle ide t .  Die 

Matrix b e s t e h t  vorzugsweise a u s  Mikr i t ,  z.T. auch a u s  einem a u s  Ooiden 

und SchalenbruchstÃ¼cke aufgebauten Areni t .  S i e  kann z u s Ã ¤ t z l i c  b i s  zu 

mehreren Zentimetern groi3e GerÃ¶ l l  a u s  aufgearbei tetem, ve r f e s t ig t em 

MIkr i t  en tha l t en .  Diese vorzugsweise I n  d e r  Oberen Terebratelbank au  

t r e t enden  Kalke bes i t zen  a l s o  e inen  sekundÃ¤ren kommunizierende 

Porenraum (Abb. 9).  

Eine Ã ¤ h n l i c h  Bank i m  Berei Terebratelbank m i t  zahl-  

re ichen  groÃŸe und k le inen  HohlrÃ¤ume f Ã ¤ l l  durch e i n e  k r Ã ¤ f t i g s r o t  

braune Farbe auf .  Der Kalk b e s t e h t  a u s  Ooiden i n  s p a r i t i s c h e r  Matrix,  

d i e  zu etwa 25 % weggelÃ¶s wurden, jedoch a l l e  von e i n e r  dÃ¼nnen,rot 

braunen Sch ich t  a u s  vermut l ich  Eisenoxiden umgeben s ind .  Das s c h a l e n -  

m a t e r i a l  wurde h i e r  e b e n f a l l s  au fge lÃ¶s t  

I n  mehreren AufschlÃ¼sse (7,  r: 3570550  h: 5757770  und 27-28, 

r: 35 71  530 h: 57  56 640) wurden d i e  f Ã ¼  d i e  Terebratelbank c h a r a k t e r k  

s t i s c h e n  p l a t t i g e n  Kalke m i t  s t a r k  angebohrter  Oberf lÃ¤ch gefunden. 

(Abb. 10 )  Der Kalk d i e s e r  a l s  HartgrÃ¼nd zu deutenden Schichten  

e n t s p r i c h t  dem u n t e r  1. beschriebenen Typ. 

A m -  h 
4 

Abb. 10: Die angebohrten Sch ich tobe r se i t en  von KalkbÃ¤nke 
inne rha lb  d e r  Unteren Terebratelbank werden a l  
grÃ¼nd gedeute t .  ( B r e i t e  des  StÃ¼ckes 25 cm) 
AufschluÃ 27, (r: 35 7 1  530 h: 57 56 640) 
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OolithkalkbÃ¤nk und SchaumkalkbÃ¤nk zeichnen s i c h  i r n  GelÃ¤nd durch 

e i n e  l e i c h t e  Verflachung des  Hanges bzw. e i n e  S t u f e  aus ,  d i e  u n t e r e  

Terebratelbank b i l d e t  a l s  mÃ¤cht igs t  und h Ã ¤ r t e s t  Sch ich t  i m  mu den 

Gra t  d e s  Heber. Die Eignung d e r  Schich ten  inne rha lb  d e r  Unteren Tere 

bank a l s  Baustein l i e Ã  i m  gesamten K a r t i e r g e b i e t  e i n e  Kette von Auf- 

sch lussen  ents tehen,  i n  denen d i e s e  Kalke b i s  zu  e i n e r  T i e f e  von 2-3 rn 

abgebaut und zum Bau d e s  Klos te rgutes  und d e r  Kirche i n  Lamspringe, 

sowie d e s  GefÃ¤ngnisse i n  Gehrenrode verwendet wurden. D i e  

s i n d  inzwischen s t a r k  zugewachsen oder  m i t  MÃ¼l v e r f Ã ¼ l l t  

3.7 Mittlerer Muschelkalk (mm) 

Der mm durchz ieh t  d a s  Kar t l e rgeb ie t  a l s  e i n e  l e i c h t  ausgeraumte,im 

S t r e i c h e n  ver laufende  Mulde zwischen den beiden Har t l ingen  Schaurnkalk- 

banke und Trochi tenkalk  m i t  e i n e r  Machtigkei t  von etwa 50 m. 

Die verhÃ¤l tn ismÃ¤Ã weichen Mergel und Dolomite s i n d  i m  Kar t i e rgeb ie t  

n i c h t  aufgeschlossen.  A l s  Leses t e in  konnten nur  s e h r  v e r e i n z e l t  d i e  

f Ã ¼  den mm c h a r a k t e r i s t i s c h e n  Zel lendolomite  beobachtet  werden. Der 

ge lb l i chg raue  Dolomit wird h i e r  i n  verschiedens ten  Richtungen von 

zah l r e i chen  C a l c i t k l Ã ¼ f t e  durchzogen, d i e  durch d i e  Verwit terung heraus  

g e a r b e i t e t  werden. Die h i e r b e i  zwischen den Kluf t fÃ¼llunge  verbleibenden 

"Zellenit  geben dem Geste in  se inen  Namen (Abb. 11). 

Abb. 11: Zellendolomit ,  e i n  t yp i sche r  Leses t e in  des  M i t t l e r e n  
Muschelkalks, e n t s t e h t  durch Verwitterung d e s w e i c h e n  
dolomit ischen,  mergeligen Mate r i a l s  zwischen einem 
C a l c i t  g e f Ã ¼ l l t e  Kluf tne tz .  



Profil eines 

Di l lsgraben 

Erdfalles am Beispiel des 

(~hÃ¼dene satte11 

. 12: Entstehung Erdfal lest  Der Gips des  mrn wird durch 
z irkul ierendes  Grundwasser, z.B. im Bereich e iner  StÃ¶rung 
g e l Ã ¶ s  und abtransportiert .  Der entstehende Hohlraum 
nachbrechende Schichten des Hangenden v e r f Å ¸ l l t  





.8 T r o c h i t e n k a l k  (mo 1 )  " - 
* Der T r o c h i t e n k a l k  b i l d e t  am Heber den zwei ten  HÃ¤ : h t  j edoch  
wfvsvJftHe'Q!!Ã '̂,.3 Ãˆih' .'W .." 'Â¥,V%Â¥Wf -yl. B *". T V 2 ^ !  m ŜS.raw?Â 
n u r  s e l t e n  d i e  Hohe d e s  Terebratelbankkammes. S e i n e  Aufnahme ist g u t  durch-  

zufÃ¼hren  d a  er z a h l r e i c h e  L e s e s t e i n e  b i l d e t  und auf  Grund s e i n e r  HÃ¤rt 

n i c h t  t i e f g r Ã ¼ n d i  v e r w i t t e r t  ist. HÃ¤ufi  kennze ichne t  auch e i n  c h a r a k  

s t i s c h e r  Pflanzenbewuchs am Waldboden den anstehenden T r o c h i t e n k a l k .  

I n  mehreren a f g e l a s s e n e n  Aufsch lÃ¼sse  i m  RhÃ¼dene S a t t e l  wurde d a s  Ges 

f r Ã ¼ h e  z u r  S c h o t t e r -  und B a ~ s t e i n ~ e w i n n u n g  gebrochen. 

Der T r o c h i t e n k a l k  ist gekennze ichne t  durch d a s  Auf t  

g l i e d e r n  d e r  S e e l i l i e  Enc^-Å¸ui U f . o w U l  und d e r e n  

B e i  d e r  Prof i l aufnahme i n  AufschluÃ 38 ( r :  3 5 7 0  710 h: 

s. P r o f i l  2a + b, konnten Schwankungen i m  A n t e i l  d e r  C 

g l i e d e r  von Bank z u  Bank f e s t q e s t e l l t  werden. A l s  weitere Komponen 

t r e t e n  Ooide, AggregatkÃ¶rne und S c h a l e n m a t e r i a l  von Brachiopoden und 

Muscheln a u f .  O f t  s i n d  d i e  Ooide teilweise h e r a u s g e l Ã ¶ s t  S o d a Â  e i n e  d 

KalkbÃ¤nke i m  mu a h n l i c h e  schaumige S t r u k t u r  e n t s t e h t .  Die Matr ix  k 

sowohl m i k r i t i s c h  a l s  auch  s p a r i t i s c h  s e i n ,  wobei i n  Verbindung m i t  

einem hohen Kamponentenanteil  meist e i n  s p a r i t i s c h e r  Zement v o r l i e g t .  

Abb. 13: A n s c h l i f f  e i n e r  t y p i s c h e n  Bank des T r o c h i t e n k a l k s .  Ã 

(Auf s c h l u Ã  38, r: 3 5  70 710 h: 57 56 770 , P r o f i l  2b) 
Die Komponenten, bes tehend  a u s  C r i n o i d e n s t i l g l i e d e r n ,  Ooiden 
und S c h a l e n m a t e r i a l  s i n d  i n  e i n e  s p a r i t i s c h e  Mat r ix  e i n g e b e t t e t .  
GrÃ¶ÃŸe HohlrÃ¤um wurden e b e n f a l l s  m i t  S p a r i t  v e r f Ã ¼ l l t  Die 
Ooide s i n d  z.T. h e r a u s g e l Ã ¶ s t  





PROFIL 2a + b 

ochitenkalk (rno 1 )  

AufschluÃ 38, am WasserbehÃ¤lte nordÃ¶stlic Gehrenrode (r: 3570 710 

h: 57 56 770) 

r o f i l  i n  der 

Einfallsrichtung und Fallen betrugen fÃ¼ 11 2a: 205/8, 21019 

und fÃ¼ Prof i l  2b: 233/26, 212124. 

Der StÃ¶rungsbereic zwischen beiden Teile es s i c h  vermutlich 

e Abschiebung h ic geschlossen. - 

00 = Ooide 









s Trochitenkalks s i n d  hÃ¤ufi  s t y l o l i t h i s c h  ÃœberprÃ¤g d i e  

i 
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Morphologisch ist die Grenze mo 1/mo 2 i m  K a r t i e r g e b i e t  n i c h t  aus-  

zumachen. Die Cera t i t ensch ich ten  s i n d  zwar ve rwi t t e rungsan fÃ¤l l ige  

a l s  d e r  Trochi tenkalk,  doch d i e  Schich ten  f a l l e n  h i e r  i n  einem r e l a t i v  

s p i t z e n  Winkel zum SW-Hang d e s  Hebers e i n .  Die Kart ierung be ruh t  

daher  ~ u s s c h l i e Ã Ÿ l i c  auf  Lesesteinfunden. 

3.10 Cera t i t ensch ich ten  (mo 2 )  

Die Cera t i t ensch ich ten  wurden i m  Kar t i e rgeb ie t  n i c h t  abgebaut, nur  

i m  Hangenden von TrochitenkalkbrÃ¼ehe kann e i n  Einbliofc I n  d i e  Lagerungs- 

v e r h Ã ¤ l t n i s s  gewonnen werden. Leses t e lne  treten nur im hangenden T e i l  

au f ,  d a  d e r  mo 2 im K a r t i e r g e b i e t  zum g r o b n  T e i l  von L5Ã bedeckt ist. 

FÃ¼ d i e  Ce ra t i t ensch ich ten ,  of t  auch alsNudosenschlchtm beze ichnet ,  

ist d e r  h i e r  hÃ¤uf i  a u f t r e t e n d e  und auch i m  K a r t i e r g e b i e t  gefundene 

C e ~ a t U e ^  n o d o w  namengebend . Die i r r e fÃ¼hrend  Beze ichnung"~onP la t t e~"  

s o l l  vermutl ich auf d i e  Verbindung von tonig-mergeligen Schichten  m i t  

p l a t t i g e n  Kalken hinweisen. 

Die weichen Mergellagen i m  Millimeter- b i s  Zent imeterbereich haben 

e i n e  g e l b l i c h e  b i s  brÃ¤unl iche  auch graue  Farbung und v e r w i t t e r n  b l Ã ¤ t t r i g  

S i e  b i l d e n  i n  Wechsellagerung m i t  p l a t t i g e n  Kalken d i e  t y p i s c h e  F a z i e s  

des  mo 2. Die Kalke bestehen a u s  S c h i l l  i n  sowohl lagen-  a l s  auch bank- 

weise wechselnden Ante i len  i n  e i n e r  grauen mik r i t i s chen  Matrix, d i e  k e i n e  

Fa rbva r i a t ionen  z e i g t .  Eine s p a r i t i s c h e  Zementation l i e g t  s e l t e n  vor.  

Der S c h i l l g e h a l t  v a r i i e r t  zwischen Spuren und 70 %, b e t r Ã ¤ g  meist jedoch 

zwischen 20 und 30 %. Makroskopisch- f o s s i l f r e i e  Kalke ze igen  u n t e r  dem 

Mikroskop e inen  geringen An te i l  an  Schalen f e i n e r  Frakt ionen.  PrimÃ¤r 

HohlrÃ¤um z .  B. u n t e r  'Schalen, sowie sekundÃ¤r KlÃ¼f t  s i n d  m i t  S p a r i t  

v e r f Ã ¼ l l t  Diese Kalke b e s i t z e n  i m  Gegensatz zu den KalkbÃ¤nke d e s  mu 

und dem Trochi tenkalk keinen Porenraum. Die Textur  kann sowohl ungeordnet 

a l s  auch f e i n  g e s c h i c h t e t  s e i n ,  d i e  p l a t t i g e n  Kalke b e s i t z e n  ebene und 

w e l l i g e  Schicht f lÃ¤chen DÃ¼nn BÃ¤nk k e i l e n  hÃ¤uf i  aus , so  daÂ Kalkl insen 

i n  e i n e r  mergeligen Matrix vor l iegen .  

3.11 Grenze mo 2IKeuper 

Die Grenze zwischen Cera t i t ensch ich ten  und Unterem Keuper i n  d e r  

sÃ¼dl iche  S p i t z e  d e s  K a r t i e r g e b i e t e s  l i e g t  u n t e r  zu  mzchtigen LÃ¶i3 

- und Bodenbedeckungen, a l s  d a s  e i n e  genaue AussageÃ¼be  i h r e n  Ver * 
gemacht werden konnte. Die etwaige Lage wurde nach Bohrungen i n t e r p o l i e  



Abb. 1 5  z e i g t  d i e  t y p i s c h e  L i t h o f a z i e s  d e r  C e r a t i t e n s c h i c h t e n .  
S c h a l e n m a t e r i a l  i n  wechselnden A n t e i l e n  ist i n  e i n e  m i k r i t i s c h e  
Mat r ix  e i n g e b e t t e t .  Am u n t e r e n  B i l d r a n d  b e g i n n t  e i n e  S c h i c h t  
ohne e r k e n n b a r e  F o s s i l a n t e i l e .  GrÃ¶ÃŸe HohlrÃ¤um und sekundÃ¤ 
K l Ã ¼ f t  s i n d  m i t  S p a r i t  v e r f Ã ¼ l l t  d e r  audh a l s  g e o p e t a l e  Ã¼ 
l a g e r u n g  i n  teilweise m 
f i n d e n  ist (s. P f e i l ) .  

3.12 U n t e r e r  Keuper ( k u )  

s Ã ¼ d  "Ec K b i  H e  

n u r  i n  Form von L e s e s t e i n e n  a n g e t r o f f e n .  Die Boden- bzw. LÃ¶ÃŸbedecku 

b e t r Ã ¤ g  h i e r  nach den Bohrungen 0 , 5  b i s  mehr a l s  2 m. Der Unsere  L e t t e n  

kohlenkeuper  ist durch  e i n e n  h a r t e n ,  g rauen ,  g l immerha l t igen  S a n d s t e  

m i t  den  c h a r a k t e r i s t i s c h e n  KohlestÃ¼ckche v e r t r e t e n .  E r  e n t h Ã ¤ l  z.T. 

n u r  v e r e i n z e l t  Kalk- und Mergelbrocken, a n d e r e  L e s e s t e i n e  d u r c h  z a h l r e i c h  

e i n g e s t r e u t e  g e l b l i c h b r a u n e ,  r o t e  und g r Ã ¼ n l i c h  M e r g e l g e r Ã ¶ l l  sowie  

Kohle und Kalkbrocken b i s  Zen t imete rgrÃ¶Ã e i n  bun tgescheck tes  Ausseh 

A l s  L e s e s t e i n e  f a n d  s i c h  w e i t e r h i n  e i n  mÃ¼rbe S a n d s t e i n  von ge lb -  

l i c h e r  Farbe  m i t  dÃ¼nnen dunklen SchrÃ¤gschichtungshorizonten Der 

sand ist g u t  s o r t i e r t ,  d i e  KÃ¶rne s c h l e c h t  ge runde t .  Brocken von 

grÃ¼nlich-graue Mergel kÃ¶nnte  nach Beschreibung von GRUPE e t  a l .  (1915)  

a u s  dem Haupt le t t enkohlenkeuper  stammen. 



3.13 Q u a r t Ã ¤ r  Ablagerungen rn 
3.13.1 F l u v i o g l a z i a l e  Sedimente 

Die E l s t e r -  und S a a l e z e i t l i c h e n  EisvorstÃ¶i3 e r r e i c h t e n  m i t  i h r e n  

s Ã ¼ d l i c h s t e  AuslÃ¤ufer d a s  Gebiet  zwischen Harz und Weser. Somit s i n d  

auch am RhÃ¼dene S a t t e l  g l a z i a l e  und f l u v i o g l a z i a l e  Ablagerungen anzu- 

t r e f f e n .  Eingehend wurden d i e  Eisrandlagen d i e s e s  Gebie tes  von LÃœTTI 

(1954) b e a r b e i t e t .  

I m  K a r t i e r g e b i e t  wurden i n  e i n e r  j e t z t  zugewachsenen Sandgrube Ã ¶ s t l i c  

Gehrenrode Elster-Sande abgebaut. 

NordÃ¶st l ic  d e r  k l e inen  MÃ¼llhald am FuÃ des  Heber konnten Ã¼be Rot 

z a h l r e i c h e  Geschiebe aufge lesen  werden. Es hande l t  s i c h  h i e r b e i  haupt- 

s Ã ¤ c h l i c  um. einheimische Geschiebe w i e  F l i n t e ,  schwach b i s  s t a r k  Limonit- 

v e r e r z t e  Sandsteine.  Limonitkonkretionen und verschiedene  Kalke. Der 

Ante i l  nord ischer  Geschiebe be t rug  etwa 10 %. 

Diese GerÃ¶ l l  entstammen einem Geschiebemergel, d e r  auf d e r  Karte  von 

GRUPE e t  a l .  (1915) a l s  S a a l e z e i t l i c h e  Ablagerung e inge t ragen  ist. 

LÃœTTI (1954) s c h l i e Ã Ÿ  aus  d e r  Zusammensetzung und dem hohen Antei  

e inheimischer  Geschiebe, daÂ d e r  Geschiebemergel dem Elster-111-VorstoÃ 

zuzurechnen ist. Einen Ãœberblic Ã¼be d i e  Geschiebezusammensetzung s o l l  

fo lgende  Tabe l l e  ermÃ¶glichen Insgesamt wurden etwa hundert  Geschie 

Zentimeter- b i s  DezimetergroÃŸ gezÃ¤h l t  Unter  "hÃ¤ufig au fge fÃ¼hr  

Geschi 

gezahl  

F l i n t  hÃ¤mat i t i s che  Eisenerz  
l i m o n i t i s c h e r  Sands te in  Raseneisenerz - 
Limonitkonkre k i e s e l i g e r  
Crinoidenkalk Arkose 
Cera t i t enka lk  Kalk m i t  I 
Quarzge rÃ¶ l l  Amphibolit 

Gran i t  
Pegmati t  

ne  d e r  Limmonitkonkretionen e n t h i e l t  e inen  Ammonit 

Dat ierung zu l i eÃŸ S~htothe.bn.k angtdk-tiz ist l e i t e n d  f Ã ¼  L i a s  a2. 

Ein P l e i s t o z Ã ¤ n p r o f i  m i t  E l s t e r  I11 i m  Hangenden ist i n  d e r  Kies- 

und Sandgrube w e s t l i c h  Z i e g e l h Ã ¼ t t  ( r: 35 7 1  760 h: 57 57 860) auf ge- 

sch lossen  gewesen ( s .  LÃœTTIG 1954. u r  Zeit d e r  Kar t ie run  

begann man d i e  Grube zu ve r fÃ¼l len  .- 



Hohen Dehnen und dem Heber nahe Lamspringe Ã¼be RÃ¶ und e n t l a n g  d e s  

SW-Hanges d e s  Hebers Ã¼be mo 2 und ku. 

Der e i g e n t l i c h e  ge lbe ,  ka lk ige  LÃ¶ m i t  seinem gleichfÃ¶rmige Ko 

grÃ¶ÃŸenspektr i m  S i l t b e r e i c h  beginnt  b e i  e i n e r  Tiefe v w  et#a 2 m. 

An d e r  Oberf lÃ¤ch Ist er e n t k a l k t  und zu  LoÃŸleh umgewandelt. 

Die LoÃŸablagerunge wurden auf d e r  geologischen Karte a b  e i n e r  Machtig- 

k e i t  von Ca. 2 m e inge t ragen  (abgedeckte Karte) .  Der Verlauf d i e s e r  

Grenze wurde zwischen den Bohrungen i n t e r p o l i e r t .  M 
Da LÃ¶ e inen  f ruch tba ren  Boden b i l d e t ,  wird er ausschl ief3l ich durch 

Ackerbau bewi r t s cha f t e t .  So kann d e r  Beginn von LÃ¶ÃŸablagerung f a s t  

Ã ¼ b e r a l  m i t  d e r  WaldfAckergrenze zusammengelegt werden. 



4. Der Heber a ls  Grundwassertrager 

Die Muschelkalkschichten d e s  Heber f a l l e n  m i t  20'-25' nach SW e in .  

S i e  b i l d e n  durch i h r e  K l Ã ¼ f t i g k e i  und sekundÃ¤r P o r o s i t Ã ¤  (Schaumkalke) 

e inen  nach oben geÃ¶ffne te  Aquifer, d e r  zum S a t t e l k e r n  h in  von den 

Rot-Tonen abgeschlossen wird. Nach SW wird d e r  GrundwassertrÃ¤ge von dem 

Grundwasserstauer Ce ra t i t ensch ich ten  m i t  e i n e r  Kalk-Mergel-Wechsellagemng 

Ãœber lager  und abgedichte t .  

Ist e i n e  wasserstauende Sch ich t  dem Hang entgegengeneigt ,  kann e i n  

Grundwassersee Ã¼berlaufen es en t s t ehen  sogenannte Uberlaufquel len 

(BRINKMANN, 1974). Neun s o l c h e r  Ãœberlaufquel le  f i n d e t  man en t l ang  d e r  

Grenze RÃ¶t/Muschelkalk d i e  den Heber nach NE hin  entwÃ¤ssern Dies ist 

d a s  Q u e l l g e b i e t  f Ã ¼  d i e  d r e i  Bache Lamme ( r :  3570 250 h: 5759 850) ,  

L u t t e r  ( r :  35 73 100 h: 57 56 400) und SchlÃ¶rbac ( r :  35 72 800 h: 57 58 100)  . 
Das Wasser wird am SW-Hang durch den mo 2 g e s t a u t ,  denn d i e  Grenze 

mo 1/mo 2 l i e g t  oberhalb des  Grundwasserspiegels.  Hier kann d a s  Grund- 

wasser nur  i m  Bereich von StÃ¶runge nach auÃŸe dringen.  So ist d i e  

Verbindung von T a l  und Q u e l l e ,  wie sie i m  K a r t i e r g e b i e t  zweimal zu f i n d e n  

ist (r: 3570860  h: 5757080  und r: 3571710  h: 5756120) ,  s i c h e r l i c h  

a l s  Hinweis auf e i n e  StÃ¶rungszon zu sehen. 

Abb. 16: Schematisches P r o f i l  de s  Heber a l s  GrundwassertrÃ¤ge (Ã¼berhÃ¶ht  
Zwischen den Wasserstauern Rot und Cera t i t ensch ich ten  l i e g e n  d i e  
k l Ã ¼ f t i g e  und porÃ¶se Kalke des  unteren Muschelkalks und des  Trochi ten-  
ka lks .  An d e r  Grenze Rot/Muschelkalk en t s t ehen  Uberlaufquel len,  d e r  



b i e  Q u e l l e  n o r d Ã ¶ s t l i c  von Gehrenrode ( r :  35 7 0  860 h: 57 57 080) 

d i e n t e  f r Ã ¼ h e  z u r  Wasserversorgung d e r  O r t s c h a f t .  A l s  d i e s e  n i c h t  mF 

a u s r e i c h t e ,  wurde am n Ã ¶ r d l i c h e  Ortsausgang e i n e  Bohrung (AufschluÃ 81, 

r: 3 5 7 0  080 

r b r a c h t e i - -  

BOHRPROFIL WASSERBOHRUNG GEHRENRODE 1969 

1 m Mutterboden 

3 m K a l k s t e i n g e  

-41 m K a l k s t e i n  m i t  T 

-46 m K a l k s t e i n ,  g rau ,  m i t t e l h a r t  

Es wurden a l s o  d i e  C e r a t i t e n s c h i c h t e n  durchbohr t  und 5 m d e s  T r o c h i t e n -  

k a l k s  angebohr t .  Die F Ã ¶ r d e r l e i s t u n  d e s  Brunnens b e t r Ã ¤ g  a r t h e s i s c h  
3 3 5 m / h ,  d u r c h  Pumpen kÃ¶nne dem Brunnen s o g a r  b i s  z u  20 m / h  entnommen 

werden. Der Aqui fe r  ist a l s o  u n t e r h a l b  d e s  Grundwassersp iege l s  e r b o h r t  

worden. 

Die Wasseruntersuchungen ( H y g i e n e - I n s t i t u t  G Ã ¶ t t i n g e n  e rgaben  e i n  

s e h r  h a r t e s  Wasser, dessen  Gesamthar te  zum Å¸berwiegende T e i l  aus 

K a r b o n a t h a r t e b e s t e h t ,  wie b e i  einem W a s s e r t r Ã ¤ g e  a u s  Kalk zu  e r w a r t e n  

Ger inge  C h l o r i d -  und S u l f a t w e r t e  kÃ¶nne a u s  den S a l z e n  d e s  mm stammen 

Spuren von E i s e n  s i n d  a u s  den d o l o m i t i s c h e n  Ges te inen  (Gelbkalke ,  mm) 

zu e r w a r t e n .  Die g e r i n g e n  N i t r a t w e r t e  d e s  Wassers z e i g e n ,  daÂ es s i c h  

beim Einzugsbere ich  um e i n  Gebie t  handeln  muÃŸ daÂ l a n d w i r t s c h a f t l i c h  

n i c h t  g e n u t z t  wird .  So ist d e r  Heber denn auch  i m  B e r e i c h  d e r  S c h i c h t e n  

mu I b i s  mo l zum w e i t a u s . g r Ã ¶ Ã Ÿ t  T e i l  bewaldet .  



- -- .. . 

Abb . Das GefÃ¼aebil des RhÃ¼dene ba rqesteilt durch 

urden weitere 115 Messungen im HÃ¶henzu nordwestlich von Lamspring 

er VerlÃ¤ngerun des Heber, in den stark gestÃ 

in der Harplage (s.tekton.Karte) durchgefÃ¼hrt 





M i t  H i l f e  d e r  s s -F lÃ¤chenpol  wurde e i n  GefÃ¼gebi l  ers tel l t  und d i e  

S a t t e l a c h s e  k o n s t r u i e r t .  Die g r Ã ¶ Ã Ÿ e  Punktwolke b e i n h a l t e t  d i e  Daten a u s  

dem K a r t i e r g e b i e t  und d e r  F o r t s e t z u n g  d e s  Heber, d i e  k l e i n e r e  e n t h Ã ¤  

d i e  Werte d e r  Harplage.  S t r e u e n d e  Werte, besonders  d i e  d e r  nach NW 

e i n f a l l e n d e n  F lÃ¤che  stammen vorzugsweise  a u s  dem B e r e i c h  d e r  Niede 

Berge. Die be iden  Punktwolken s i n d  u n t e r s c h i e d l i c h  weit vom M i t t e l p u n  

e n t f e r n t ,  es h a n d e l t  s i c h  a l s o  um e i n e  SW-vergente F a l t e .  Die 

d e s  Heber f a l l e n  steiler e i n  (20') a l s  d i e  d e r  Harp lage  (13'). 

L Abb. 18: Schemat i sche  Dar- 
s t e l l u n g  d e r  mÃ¶gliche 
t e k t o n i s c h e n  V e r h Ã ¤ l t n i s s  

\ i m  RhÃ¼dene S a t t e l .  Die 
AnnÃ¤herun d e r  S a t t e l f l a n k e n  
a n  d i e  S a t t e l a c h s e  muÃ bruch- 
t e k t o n i s c h  b e d i n g t  s e i n ,  d a  
d i e  S a t t e l a c h s e  h o r i z o n t a l  
v e r l Ã ¤ u f t  Das S t r e i c h e n  i n n e  
h a l b  d e r  F lanken  Ã ¤ n d e r  s i c h  
n i c h t .  

Obwohl s i c h  NE- und SW-Flanke d e s  RhÃ¼dene S a t t e l s  nach NW h i  

e i n a n d e r  nÃ¤her  und s o  d e r  Eindruck e i n e s  nach d o r t h i n  abtauchenden 

S a t t e l s  m i t  umlaufendem St re ic f i en  e n s t e h t ,  v e r l a u f t  d i e  S a t t e l a c h s e  

h o r i z o n t a l  ( S t r e i c h e n  138'). E i n e  Erk lÃ¤run  h i e r f Ã ¼  kÃ¶nnte  d i e  l i n  

s e i f i g e n  B l a t t v e r s c h i e b u n g e n  i n n e r h a l b  d e r  Harp lage  ( s .  g e o l  .Karte 1915 

b i e t e n .  S i e  z e r l e g e n  den HÃ¶henzu i n  mehrere  BlÃ¶cke d i e  i n  s i c h  p a r a l l e l  

zum Heber s t r e i c h e n ,  jedoch zunehmend nach Norden verschoben  s i n d .  An d e r  

SW-Flanke d e s  S a t t e l s  bewirken r e c h t s s e i t i g e  B l a t t v e r s c h i e b u n g e n  e i n  

e n t s p r e c h e n d e n s  VorrÃ¼cke z u r  S a t t e l a c h s e  h in .  So s i n d  denn auch  n Ã ¶ r d l i c  

Lamspringe i n  d e r  H a r t l a h  e i n i g e  d i e s e r  S tÃ¶runge  e i n g e z e i c h n e t .  

Bei den be iden  groÃŸe S tÃ¶runge  i m  K a r t i e r g e b i e t  h a n d e l t  es s i c h  

v e r m u t l i c h  um e i n e  r e c h t s s e i t i g e  und e i n e  l i n k s s e i t i g e  B l a t t v e r s c h i e b u  

d i e  den Block zwischen s i c h  um etwa 100 m nach SW verschoben haben. Mkw 



Kleinere  StÃ¶runge senk rech t  zum S t r e i c h e n  wurden an d e r  RÃ–t/m I- 

-Grenze ( r :  3 5 7 0 4 0 0  h: 5758  700) und i m  Bere ich  d e r  SchaumkalkbÃ¤nk 

nahe Lamspringe ( r :  3 5 7 0 1 0 0  h: 5758  300) nachgewiesen. E ine  genaue 

Kart ierung war h i e r  auf Grund g u t e r  Leses te infunde ,  g e r i n g e r  Boden 

Rei ten und einem v e r s e t z t e n  Verlauf d e r  TerebratelbankaufschlÃ¼ss 

mÃ¶glich 

P a r a l l e l  zum S t r e i chen  ver laufende  Abschiebungen m i t  e i n i g e n  Dezi- 

metern SprunghÃ¶h waren i n  den AufschlÃ¼sse 8 ( r :  35  70 660 h: 57 57 650), 

38 ( r :  35  70 710 h: 57 56  770) und 67 ( r :  35 7 1  860 h: 57 55 590) z u  

beobachten (Abb. 19 ) .  S i e  en ts tanden  vermut l ich  durch d i e  AufwÃ¶l 

d e s  S a t t e l s ,  d i e  e i n e  Zerrung d e r  Schich ten  bewirkte.  Eine we i t e rve r -  

folgung d i e s e r  StÃ¶runge war n i c h t  mÃ¶glich 

AufschluÃ 67 

- - - 

i e  i e i G Trochitenkalk/Ceratitenschichtett . 
Die StÃ¶runge f a l l e n  s tei l  nach NE h in  ( S a t t e l k e r n )  e i n  (36188, 41/75). 

AufschluÃ 67 (r: 3 5 7 1 8 6 0  h: 5755  590) 
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8.  Anhang 

SS-FlÃ¤chenmessunge im Rhudener S a t t e l  auÃŸerhal 

des  Kartiergebietes  

Wasseranalyse (Bohrung.Gehrenrode 1969) 

Geologisches P r o f i l  

Geologische Kartei 

AufschluÃŸkart m i t  SS-Flachenmessungen i m  Kartiergebiet  



SS - FlÃ¤chenmessunge i m  RhÃ¼dene Sa t t e l  auÃŸerhal des Kartiergebietes 

1. Steinbruch am Rosenberg, nordÃ¶stlic Netze 

017, 30817, 20817, 330112, 307120, 253110, 317113, 31818 

2. Steinbruch am Lotberg bei Sehl 

30012, 25715, 115120, 29919, 1 

3. AufschluÃ bei E h e  

257130, 240128, 5315 

4. -- -. SE-Hang Hary-Berg 

30/12, 34/13, 22/17, 22/11, 18/99 30111, 15/10, 20/10, 15/10, 15/89 
20127, 1518 

5. Tal zwischen Hary-Berg und 

36/13, 36/15, 53/19, 55/10, 25/15, 45/13, 44/15, 29/11, 57/16, 

6 .  AufschlÃ¼ss am Eckartsberg 

7.. Ruine am Sohr B 

18718, 217112, 201115, 198110, 198113, 205113, 18615, 18115, 204113 

8. S - Hang BÃ¶nniene Wald 

10.AufschluÃ oberhalb Netze (zahlreiche StÃ¶rungen 

62/12, 12618, 167120, 256130, 197128 

ufschluÃ an der StraÃŸ zwischen Wo gsdahlu 

193114, 21014, 16714, 15513, 23019 

(Die SS-F1 
Auf schluÃŸkarte 
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. 7 .  Wasseruntersuchung f , .. ... - .' + 

Versuchsboh~ng Getorenrode 
Entnahmestelle: Bohrloch b e i  46 m 'Teufe und . ' . '  entnommen am: e2.69 

obrfirma Anger .8  S6hne. Heu .Iitcbtenau .. 
: 

@J 

I. Allgemeine Untersuchung : 

Wassertemperatur bei der Entnahme: " 

Aussehen: 

Geruch: ohne Besonderheiten 
Geschmack: M M 

Farbe: 

Bodensatz : 

Besonderes: 

II. Chemische Untersuchung : 

Reaktion:. Ã ˆ C  

pH : 797 
Chloride (Cl): 

Sulfate (SO<): 

ohne Besonderheiten.; , ^ 

f e h l t  . . 

AbdampfrÃ¼ckstand 

GesamthÃ¤rte 

KarbonothÃ¤rte 

MineralhÃ¤rte 

Geb. KohlensÃ¤ur (CO2): 

Gesamt AlkalitÃ¤ 
(ccm 1/10 n SduraJlW ccm) 

Freie KohlensÃ¤ur (CO2): 

Aggr. KohlensÃ¤ur CO2 : 
(Rostschutzschicht verhindern ! Koh 1 envdure) 

0 ~ Q / I  

Kalkaggressive KohlensÃ¤ur (C02): 0 ~fl/l 

Kaliurnperrnanganatverbrauch zur , 

Oxydation derorgan. Substanz: - - mg/1 

Ammoniumverbindungen (NH4): * mg/1 

Nitrite (Na): . -  mg/1. 

Nitrate (Nm; fast 0 ' mg/I , 

Eisen (Fe): 0.1 mg/l , 

~ a n i a n  (Mnl: 0 mg/l 

I I I .  Bakteriologische Untersuchung : 
nicht  durchgefÃ¼hr - 

Anzahl der Wasserkeirne in 1 ccrn (48-stÃ¼ndig BebrÃ¼tun bei 22Â C) 
Anzahl der Wasserkeime in 1 ccrn (24-stÅ¸ndig BebrÃ¼tun bei 37Â C) 

. Colibakterien in 100 ccrn 



' Masstab 1 : 10 000, 1 : 2 Ã¼berhÃ¶h 1 zum Streichen 

1 im 

Bereich der i n  AufschluÃ 38 (r: 35 70 710 h: 57 56 770 ) vermuteten StÃ¶rung Ã„hnliche para l l e l  zum 

Streichen verlaufende AbschiebungsflÃ¤che wurden i n  den AufschlÃ¼sse 8 ( r :  35 70 660 h: 57 57 650) 

und 67 (r :  35 71 860 h: 57 55 590) beobachtet. 
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