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HeƌzliĐh①WillkoŵŵeŶ①iŵ①NaioŶaleŶ①Geopaƌk①GrenzWelteŶ!①

Mit der vorliegenden Broschüre  möchten wir Sie zu besonderen 

Stellen am und im Edersee führen, die normalerweise unter Wasser 

liegen. Zum einen sind es die drei versunkenen Dörfer, die beim Auf-

stau①des①Sees①ǀoƌ①ŵehƌ①als①ϭϬϬ①JahƌeŶ①geŇutet①ǁuƌdeŶ①uŶd①deƌeŶ①
RuiŶeŶ①ďei①Niedƌigǁasseƌ①ǁiedeƌ①autauĐheŶ.①)uŵ①aŶdeƌeŶ①giďt①deƌ①
leeƌgelaufeŶe①Stausee①ŵit①seiŶeŶ①felsigeŶ①UfeƌŇaŶkeŶ①eiŶ①StüĐk①je-

nes erdgeschichtlichen Kapitels preis, das vor gut 320 Millionen Jah-

ren die Entstehung des „Rheinischen Schiefergebirges“ eindrücklich 

beschreibt.

Mit①eiŶeƌ①ŵaǆiŵal①üďeƌspaŶŶteŶ①WasseƌŇäĐhe①ǀoŶ①ƌuŶd①ϭϮ①kŵϸ①
uŶd①eiŶeŵ①ŵaǆiŵaleŶ①StauǀoluŵeŶ①ǀoŶ①ƌuŶd①ϮϬϮ①MillioŶeŶ①ŵϹ①zählt①
der Edersee mit seiner bereits im Jahr 1914 errichteten Talsper-

re nach wie vor zu den größten Stauseen Deutschlands. Um in der 

Weseƌ①ausƌeiĐheŶd①hohe①WasseƌstäŶde①füƌ①die①SĐhiffahƌt①siĐheƌzu-

stelleŶ,①ǁiƌd① jähƌliĐh①ŶaĐh①deŶ①WiŶteƌ-① uŶd① FƌühjahƌshoĐhǁässeƌŶ①
ab Mai Seewasser in den Unterlauf der Eder abgelassen und somit 

deƌ① Staupegel① koŶiŶuieƌliĐh① aďgeseŶkt.①Deƌ① See① ǀeƌlieƌt① daŵit①ďis①

Die Talsperre bei Hemfurth staut die Eder auf einer Länge von rund 27 km 

auf.
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zuŵ①Heƌďst①ǁeit①üďeƌ①die①Hälte①seiŶes①ŵaǆiŵaleŶ①WasseƌǀoluŵeŶs;①
Gƌoßteile①deƌ①SeeŇäĐhe①falleŶ①tƌoĐkeŶ.①–①„Edeƌsee-②tlaŶis“①giďt①sei-
Ŷe①GeheiŵŶisse①pƌeis①uŶd①lädt①zuŵ①EŶtdeĐkeŶ①uŶd①②ŶsĐhaueŶ①eiŶ!①
Deƌ①ƌegelŵäßige①WeĐhsel①ǀoŶ①ÜďeƌŇutuŶg①uŶd①②ustƌoĐkŶuŶg①sĐhat①
zudeŵ①gaŶz①ďesoŶdeƌe①LeďeŶsďediŶguŶgeŶ①füƌ①Tieƌe①uŶd①PŇaŶzeŶ,①
die in kurzer Zeit den Seeboden besiedeln. 

Niederschlagsarme Winterzeiten und extrem trockene Sommer 

wie im Jahr 2018, die im Zuge des Klimawandels vermutlich noch 

häuigeƌ①stafiŶdeŶ①uŶd①soŵit①auĐh①zu①häuigeƌeŵ①Eǆtƌeŵ-Niedƌig-

wasser führen werden, geben den Blick frei auf eine spannende Erd- 

und Kulturgeschichte, auf immer neue und manchmal auch unge-

ǁöhŶliĐhe①②ŶsiĐhteŶ①uŶd①PeƌspekiǀeŶ①des①leeƌeŶ①Edeƌsees.①LasseŶ①
Sie①siĐh①üďeƌƌasĐheŶ!

Neben den allgemeinen Hinweisen zur Erdgeschichte und zur Ge-

sĐhiĐhte①deƌ①ǀeƌsuŶkeŶeŶ①Edeƌsee-Döƌfeƌ①eŶthält①deƌ①„Fühƌeƌ“①selďst-
ǀeƌstäŶdliĐh①auĐh①Tipps① füƌ①deŶ①BesuĐh①seheŶsǁeƌteƌ①②ŶlaufpuŶkte①
aŵ①uŶd①iŵ①See,①die①auf①eiŶeƌ①ÜďeƌsiĐhtskaƌte①auf①S.①ϭϰ①–①ϭϱ①ŵaƌkieƌt①
siŶd.①FaĐhďegƌife①ǁeƌdeŶ①iŶ①eiŶeŵ①Glossaƌ①iŵ①②ŶhaŶg①eƌläuteƌt.①①

Bei Niedƌigǁasseƌ liegt die steile NoƌdǁesflaŶke des HopfeŶďeƌges fƌei.
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Der Yachthafen bei Rehbach.

Die RuiŶeŶ deƌ eheŵaligeŶ BeƌiĐheƌ Hüte; SĐhloss WaldeĐk iŵ HiŶteƌ-
grund.
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BliĐk①iŶ①die①EƌdgesĐhiĐhte①①①①①①①①①①①①

WeŶŶ①ŵaŶ① auf① deƌ① Edeƌsee-RaŶdstƌaße① fähƌt,① kaŶŶ①ŵaŶ① aŶ① deŶ①
felsigen Straßenböschungen bisweilen hell- bis dunkelgraue und 

ŵeist① gut① gesĐhiĐhtete① GesteiŶe① eƌkeŶŶeŶ.① Es① siŶd① hauptsäĐhliĐh①
SĐhiefeƌ①uŶd①GƌauǁaĐkeŶ.①Fossile①MusĐhelaďdƌüĐke①uŶd①FuŶde①aŶ-
deƌeƌ①Meeƌesi①eƌe①deuteŶ①daƌauf①hiŶ,①dass①diese①GesteiŶe①aus①ŵa-
rinen Ablagerungen entstanden sind. Der Meeresraum, in dem die 

GesteiŶssĐhiĐhteŶ①hieƌ① iŵ①Veƌlauf① deƌ① älteƌeŶ①KaƌďoŶzeit① ;Đa.① ϯϰϬ①
Millionen Jahre vor heute) abgelagert wurden, befand sich in ei-

Ŷeŵ①BeĐkeŶďeƌeiĐh,①deƌ①deŵ①SĐhelk① üsteŶƌaŶd①①des①GƌoßkoŶi①ŶeŶts①
„Lauƌussia“①ǀoƌgelageƌt①ǁaƌ① ;KaƌteͿ.①Dieses①so①geŶaŶŶte①Kulŵ-Be-
ĐkeŶ①;odeƌ①RheŶoheƌzǇŶisĐhe①BeĐkeŶͿ①ǁaƌ①duƌĐh①zahlƌeiĐhe①SĐhǁel-
leŶ①uŶd①UŶi①efeŶ①gekeŶŶzeiĐhŶet,①die① teilǁeise①duƌĐh①ǀulkaŶisĐhe①
②ki①ǀitäteŶ①eŶtstaŶdeŶ①siŶd.①)u①BegiŶŶ①des①KaƌďoŶzeitalteƌs①ǀeƌƌiŶ-
geƌte①siĐh①die①SediŵeŶf①ƌaĐht,①die①ǀoŵ①lauƌussisĐheŶ①FestlaŶd①iŶ①das①
Kulŵ-BeĐkeŶ①gesĐhüt①et①ǁuƌde.①GleiĐhzeit①kaŵ①es①zu①eiŶeƌ①MasseŶ-
eŶtǁiĐkluŶg①ǀoŶ①StƌahleŶi①eƌĐheŶ①;RadiolaƌieŶͿ①uŶd①deŵzufolge①zuƌ①
②ďlageƌuŶg① ƌeiŶeƌ,① kieselsäuƌeƌeiĐheƌ① RadiolaƌieŶ-SĐhläŵŵe① aŵ①
MeeƌesďodeŶ.① IŶ① dieseƌ① SediŵeŶtai①oŶsphase① ďildeteŶ① siĐh① uŶteƌ①
Ŷahezu① saueƌstof①fƌeieŶ① BediŶguŶgeŶ① zuŶäĐhst① ②lauŶsĐhiefeƌ① uŶd①
SĐhǁaƌze① ① KieselsĐhiefeƌ① ;„Kulŵ-LǇdite“Ϳ,① üďeƌlageƌt① ǀoŶ①helleƌeŶ,①
mit Vulkanasche vermengten Kieselschiefern sowie Wechselfolgen 

kalkigeƌ,①ďiokieseligeƌ①uŶd①toŶigeƌ①SediŵeŶte①;„Kulŵ-Kieselkalke“Ϳ.①
Nachfolgend wurde dann der Meeresraum durch die sich anbah-

nende Kollision von „Laurussia“ und eines südlich des Kulm-Beckens 

gelegeŶeŶ① KoŶi①ŶeŶts① „GoŶdǁaŶa“① tektoŶisĐh① eiŶgeeŶgt① uŶd① aď-
geschnürt. Im weiteren Verlauf erhöhte sich an der Kollisionsfront 

im Zuge der Heraushebung des Rheinischen Schiefergebirges die 

SediŵeŶtai①oŶsƌate①ďetƌäĐhtliĐh①uŶd①iŶ①die①ǀoƌgelageƌte,①ŶuŶŵehƌ①
sehƌ①sĐhŵale①„SauŵseŶke“①ǁuƌdeŶ①duƌĐh①ŵäĐhi①ge①SĐhlaŵŵ-①uŶd①
Tƌüďestƌöŵe①geƌöllƌeiĐhe,①gƌoďsaŶdige①GƌauǁaĐkeŶ①gesĐhüt①et.①SiĐh①
ǁeiteƌ① ǀeƌstäƌkeŶdeƌ①DƌuĐk① iŵ①)uge①deƌ①GeďiƌgsďilduŶg①hat①e①die①
gesamte unterkarbonische Schichtenfolge schließlich verschoben, 

zerrissen und gefaltet. Sie ist heute im östlichen Sauerland bzw. am 

Ostrand des Rheinischen Schiefergebirges und vor allem im Edersee-

Gebiet sehr gut aufgeschlossen.   
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LaŶd-Meeƌ-VeƌteiluŶg iŶ Mit eleuƌopa ǁähƌeŶd deƌ )eit des UŶteƌkaƌďoŶ 
;Đa. ϯϰϬ Mill. Jahƌe ǀoƌ heuteͿ. SteƌŶsǇŵďol = Lage des Edeƌseegeďiets
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„GeďäŶdeƌteƌ“ ToŶsĐhiefeƌ; die BäŶdeƌuŶg ǁiƌd duƌĐh düŶŶe, gƌöďeƌköƌŶige 
Lagen hervorgerufen. 

MäĐhige, diĐkďaŶkige GƌauǁaĐkeŶ-WaŶd iŵ BeƌeiĐh des „Adaŵsďeƌges“ 
;AŶlaufpuŶkt ϭͿ.
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LiegeŶde Falte iŶ eiŶeƌ WegďösĐhuŶg aŶ deƌ „KahleŶ Haƌdt“ 
;KŶoƌƌeiĐheŶsi egͿ. AƋuaƌell ǀoŶ R. KuŶz

TǇpisĐhe WeĐhsellageƌuŶg ǀoŶ GƌauǁaĐkeŶ ;ƌeĐhte Bildhält eͿ uŶd ToŶsĐhie-
feƌŶ, duƌĐh geďiƌgsďildeŶde Kƌät e ŶaĐhtƌägliĐh seŶkƌeĐht gestellt.
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GƌoďköƌŶiges „WaldeĐkeƌ KoŶgloŵeƌat“ iŶ eiŶeŵ AufsĐhluss aŶ deƌ Edeƌsee-
RaŶdstƌaße uŶteƌhalď ǀoŶ SĐhloss WaldeĐk

FelsďösĐhuŶg aŶ deƌ Stƌaße ǀoŶ Niedeƌ-Weƌďe ŶaĐh SĐheid.
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GƌaďeŶähŶliĐhe SeŶke zǁisĐheŶ Haŵŵeƌďeƌg uŶd HopfeŶďeƌg ;siehe AŶ-

laufpuŶkt „Stollŵühle“, S. ϯϳͿ.

LiŶks: Alteƌ LoƌeŶǁageŶ, iŶ deŵ BƌuĐhsteiŶe zuƌ Speƌƌŵaueƌ-Baustelle tƌaŶs-
poƌieƌt ǁuƌdeŶ. ReĐhts: Aus deŶ „ǀoƌ Oƌt“ geǁoŶŶeŶeŶ GƌauǁaĐkeŶ ǁuƌde 
die ϰϴ ŵ hohe Stauŵaueƌ eƌƌiĐhtet. 
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SediŵeŶtlaǁiŶeŶ①ǀoŵ①SĐhelfƌaŶd

Die①häuigsteŶ①GesteiŶe,①die①iŵ①gesaŵteŶ①BeƌeiĐh①des①Edeƌsees①ǀoƌ-
kommen, sind GƌauǁaĐkeŶ. Als Grauwacke wird ein in der Regel dun-

kelgƌaueƌ①SaŶdsteiŶ①ďezeiĐhŶet,①deƌ①ǀoƌǁiegeŶd①aus①Quaƌz①uŶd①Feld-

spat besteht und einen hohen Anteil an mehr oder weniger gerundeten 

GesteiŶsďƌuĐhstüĐkeŶ① eŶthält.① GƌauǁaĐkeŶ① siŶd①ŵaƌiŶe① SediŵeŶte.①
Sie①ǁeƌdeŶ①ĐhaƌakteƌisisĐheƌǁeise① iŶ①BeĐkeŶ①aďgelageƌt,①die①eiŶeŵ①
geďiƌgigeŶ①FestlaŶd①ǀoƌgelageƌt①siŶd①;so①geŶaŶŶte①„GeďiƌgsǀoƌiefeŶ“①
oder „Saumsenken“). Das Ausgangsmaterial der Grauwacken besteht 

aus①②ďtƌaguŶgssĐhut①dieseƌ①Geďiƌge①uŶd①ǁiƌd①ǀoŶ①FlüsseŶ①iŶs①Meeƌ①
tƌaŶspoƌieƌt.①Doƌt①ǁiƌd①eƌ①zuŶäĐhst①auf①deŵ①KoŶiŶeŶtalsĐhelf①aďge-

lagert. Möglicherweise durch Erdbeben ausgelöst, rutschen von Zeit 

zu①)eit①geǁalige①SĐhutŵasseŶ①als①„SediŵeŶtǁolke“①fäĐheƌföƌŵig①ŵit①
einer Geschwindigkeit von bis zu 80 Stundenkilometern den Schelf-

haŶg①hiŶaď①ďis①iŶ①die①iefeƌeŶ①BeƌeiĐhe①des①Meeƌestƌogs.①DuƌĐh①die①ďei①
der Rutschung entstehenden Turbulenzen werden die Bestandteile 

der „Sedimentwolke“ durcheinandergewirbelt. Kommt die Rutsch-

ŵasse①zuŵ①SillstaŶd,①siŶkeŶ①die①iŶ①SĐhǁeďe①ďeiŶdliĐheŶ①BestaŶdtei-
le①laŶgsaŵ①auf①deŶ①MeeƌesďodeŶ①–①je①ŶaĐh①SĐhǁeƌe①uŶd①Gƌöße①deƌ①
BestaŶdteile① zueƌst①die①gƌöďeƌeŶ① ;KoŶgloŵeƌateͿ,①daŶŶ①die① feiŶeƌeŶ①
Klasika①;SaŶdsteiŶeͿ①uŶd①sĐhließliĐh①gaŶz①feiŶe①SĐhluf-①uŶd①ToŶaŶtei-
le①;ToŶsĐhiefeƌͿ.①②uf①diese①Weise①eŶtsteht①eiŶe①„gƌadieƌte“①SĐhiĐhtuŶg①
des Gesteins, d. h. die Korngrößen nehmen von unten nach oben ab. 

MaŶĐhe①GƌauǁaĐkeŶďäŶke①ǁeiseŶ①aŶ①ihƌeƌ①Basis①ďis①zu①kiŶdskopfgƌo-

ße①Geƌölle①auf.①SediŵeŶte,①die①siĐh①duƌĐh①deƌaƌige①Tƌüďestƌöŵe①aďge-

lagert haben, werden auch als Turbidite bezeichnet. Tuƌďidite sind für 

die Endphase der „Variszischen Gebirgsbildung“ kennzeichnend. 

Grauwacken wurden früher ört-

liĐh①als①BausteiŶ①füƌ①FuŶdaŵeŶ-

te und Mauern verwendet, so 

zum Beispiel auch beim Bau der 

Eder-Talsperre. Heute wird aus 

GƌauǁaĐke① hauptsäĐhliĐh① Split①
uŶd① SĐhoteƌ① füƌ① deŶ① StƌaßeŶ-

bau hergestellt.
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Gƌai sĐhe ÜďeƌsiĐht deƌ ǀeƌsĐhiedeŶeŶ SediŵeŶtstƌuktuƌeŶ aŶ eiŶeŵ uŶteƌ-
ŵeeƌisĐheŶ SĐhelh aŶg. 

KoŶgloŵeƌai sĐhe GƌauǁaĐke ŵit EiŶsĐhlüsseŶ ǀoŶ gƌoďköƌŶigeŶ GeƌölleŶ.

suďŵaƌiŶeƌ①
CaŶyoŶ

SĐhelf/KaƌďoŶat-
plaf①①oƌŵ SaŶdköƌpeƌ①iŵ①Delta-/

SĐhelb① eƌeiĐh

HaŶgƌutsĐhuŶg

saŶdigeƌ①SĐhut①stƌoŵ

Tƌüďstƌoŵ

StƌöŵuŶgsŵaƌkeŶ

ZusaŵŵeŶďƌuĐh①ǀoŶ①
SaŶdköƌpeƌŶ

SĐhuf①①äĐheƌ/SĐhut①kaŶal

Tuƌďidit-①uŶd①
SaŶdaďlageƌuŶgeŶ

ToŶige/sili①ge①
SediŵeŶte

SaŶdköƌpeƌ,①eƌzeugt①
duƌĐh①BodeŶstƌöŵuŶg

HaŶgsĐhuf①①äĐheƌ
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Fossile①LeďeŶszeiĐheŶ

Die Gesteinsschichten am Edersee sind aus Wechsellagerungen von 

GƌauǁaĐkeŶ①uŶd①ToŶsĐhiefeƌŶ①;„Kulŵ-Fazies“Ϳ①aufgeďaut①uŶd①iŶteŶsiǀ①
verfaltet. Auf den ersten Blick sehen diese Gesteinsserien trostlos mo-

ŶotoŶ①aus,①uŶd①es①stellt①siĐh①die①Fƌage,①ǁie①ŵaŶ①deŶŶ①iŶ①dieseŶ①②ďfol-
geŶ①eiŶ①GliedeƌuŶgspƌiŶzip①zuƌ①zeitliĐheŶ①EiŶoƌdŶuŶg①iŶdeŶ①soll.①DoĐh①
die①„Kulŵ-Fazies“①eŶthält①glüĐkliĐheƌǁeise①FossilieŶ,①die①als①„LeitaƌteŶ“①
Ŷuƌ①iŶ①ďesiŵŵteŶ①GesteiŶssĐhiĐhteŶ①ǀoƌkoŵŵeŶ①uŶd①soŵit①eiŶe①ƌe-

laiǀe①②lteƌsďesiŵŵuŶg①dieseƌ①SĐhiĐhteŶ①eƌlauďeŶ.①IŶ①dieseŵ①Fall①siŶd①
es①ǀoƌ①alleŵ①so①geŶaŶŶte①GoŶiaiteŶ,①pƌiŵiiǀe①Kalkgehäuse①tƌageŶde①
Kopfüßeƌ,①uŶd①auĐh①ďesiŵŵte①MusĐhel-②ƌteŶ,①die①zuƌ①zeitliĐheŶ①EiŶ-

stufung der Schichtenfolge herangezogen werden. 

DaŶaĐh①ǁiƌd①das①UŶteƌkaƌďoŶ① iŶ①dƌei① stƌaigƌaphisĐhe①StufeŶ①eiŶge-

teilt,① die① ihƌeƌseits① iŶ① )oŶeŶ①uŶd① SuďzoŶeŶ①gegliedeƌt① siŶd,① ŶäŵliĐh①

VoƌkoŵŵeŶ uŶd VeƌďƌeituŶg deƌ )oŶeŶ uŶd SuďzoŶeŶ deƌ GoŶiaites-Stufe 
iŵ Edeƌsee-Geďiet  ;aus: KULICK ϭϵϲϬ, ǀeƌäŶdeƌtͿ. 
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iŶ①die①GateŶdoƌia-,① PeƌiĐǇĐlus-①uŶd①GoŶiaites-Stufe①ŵit① iŶsgesaŵt①
neun Zonen. 

Die① GesteiŶe① iŵ① Edeƌsee-Geďiet① ƌepƌäseŶieƌeŶ① deŵŶaĐh① die① Go-

Ŷiaites-Stufe,① d.① h.① deŶ① jüŶgeƌeŶ① )eitaďsĐhŶit① des① UŶteƌkaƌďoŶs,①
hauptsäĐhliĐh① die① so① geŶaŶŶte①GoŶiaites stƌiatus stƌiatus-Zone mit 

insgesamt fünf Subzonen. Die Schichten dieser Zone weisen eine Ge-

saŵtŵäĐhigkeit①ǀoŶ①ƌuŶd①ϴϬϬ①ŵ①;!Ϳ①auf.①DeiŶieƌt①ǁeƌdeŶ①die①eiŶzel-
ŶeŶ①)oŶeŶ①duƌĐh①ďesiŵŵte①UŶteƌaƌteŶ①ǀoŶ①GoŶiaites stƌiatus.

NeďeŶ①deŶ①GoŶiaiteŶ①;KopfüßeƌŶͿ①iŶdeŶ①siĐh①iŶ①deŶ①GesteiŶssĐhiĐh-

ten des Edersees auch Muscheln, seltener Schnecken und Armfüßer 

;BƌaĐhiopodeŶͿ.①MituŶteƌ①aŵ①leiĐhtesteŶ①zu①eŶtdeĐkeŶ①siŶd①MusĐhel-
abdrücke der Art Posidonia becheri,① die① lageŶǁeise① gehäut① iŶ① ToŶ-

sĐhiefeƌŶ①autƌit.①Sie①hat①eiŶe①sĐhiefoǀale①Foƌŵ①ŵit①eiŶeƌ①koŶzeŶtƌisĐh①
angeordneten „Berippung“. Die Muschel lebte nicht am Meeresbo-

deŶ,①soŶdeƌŶ①ǀeƌŵutliĐh①„pseudoplaŶktoŶisĐh“,①d.①h.①ŵit①BǇssusfädeŶ①
aŶgehetet①aŶ①PŇaŶzeŶteile,①z.①B.①aŶ①TaŶg-①odeƌ①②lgeŶköƌpeƌ,①odeƌ①iŵ①
Meeƌ①tƌeiďeŶd①aŶ①ǀeƌholzteŶ①PŇaŶzeŶƌesteŶ.①Daheƌ①ǁiƌd①sie①auĐh①als①
„Tang-Muschel“ bezeichnet. Aufgrund dieser „mobilen“ Lebensweise 

war die Muschel zur Zeit des Unterkarbons weltumspannend verbrei-

tet,①ǁie①FuŶde①aus①ǀeƌsĐhiedeŶeŶ①EƌdteileŶ①ďelegeŶ.①
Besonders in den Grauwacken kann man auch größere Anreicherun-

geŶ① ǀoŶ① zeƌhäĐkselteŶ① PŇaŶzeŶ① iŶdeŶ.① Diese① „PŇaŶzeŶhäĐksella-

geŶ“,①die①auf①LaŶdpŇaŶzeŶ①zuƌüĐkgeheŶ,①siŶd① iŶ①deƌ①Regel①ŶiĐht①gut①
eƌhalteŶ,① so① dass① eiŶe① )uoƌdŶuŶg① zu① ďesiŵŵteŶ① PŇaŶzeŶgƌuppeŶ①
ot①ŶiĐht①ŵögliĐh① ist.①Mit①etǁas①GlüĐk① lasseŶ①siĐh①jedoĐh①aƌikulieƌte①
PŇaŶzeŶaďdƌüĐke① iŶdeŶ,① ǀoƌ① alleŵ① ②st-① uŶd① Staŵŵƌeste① ǀoŶ① Bäƌ-
lapp-①uŶd①SĐhaĐhtelhalŵgeǁäĐh-

seŶ.① Bäƌlappe① keŶŶeŶ①ǁiƌ① heute①
als① kƌauige① PŇaŶzeŶ,① die① kauŵ①
Wuchsgrößen von 30 cm er-

reichen. Zur Karbonzeit gab 

es① uŶteƌ① deŶ① BäƌlappgeǁäĐh-

sen aber regelrechte Giganten.  

Sie konnten bis zu 40 m hoch 

ǁaĐhseŶ.①)u①iŶdeŶ①siŶd①ǀoƌ①alleŵ①
Reste① deƌ① GatuŶg① Lepidodend-

ron, deren Stamm-Außenrinde 
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spiŶdelföƌŵige①uŶd① spiƌalig① aŶgeoƌdŶete①Blatpolsteƌ① aufǁeist.① Viel-
faĐh①iŶdeŶ①siĐh①auĐh①StaŵŵstüĐke,①ďei①deŶeŶ①das①äußeƌe①RiŶdeŶge-

ǁeďe①eƌodieƌt①ist.①Ot①siŶd①auĐh①Ŷuƌ①die①ǁulstaƌigeŶ①②ďdƌüĐke①deƌ①zu①
deŶ①BläteƌŶ①ǀeƌlaufeŶdeŶ①LeitďüŶdel①eƌhalteŶ.
Die① SĐhaĐhtelhalŵgeǁäĐhse① zähleŶ① zu① deƌ① zǁeiteŶ①PŇaŶzeŶgƌuppe,①
die① iŶ① deŶ①GesteiŶeŶ① des① Edeƌsee-Geďiets① fossil① ƌelaiǀ① gut① üďeƌlie-

feƌt①ist.①Bis①heute①haďeŶ①ǁeltǁeit①ŶoĐh①Ϯϱ①②ƌteŶ①deƌ①SĐhaĐhtelhalŵ-
GatuŶg①EƋuisetuŵ① üďeƌleďt.① Ihƌe①UƌahŶeŶ① aus① deŵ①KaƌďoŶ① hateŶ①
eiŶeŶ①ďauŵaƌigeŶ①WuĐhs①ŵit①eiŶeŵ①ďis①zu①ϯϬ①ŵ①hoheŶ①Staŵŵ.①Die①
Fesigkeit①ǁuƌde①duƌĐh①VeƌholzuŶg①des①Staŵŵgeǁeďes①geǁähƌleistet.①
Sowohl in den Tonschiefern als auch in den Grauwacken des Edersees 

lasseŶ①siĐh①ŵehƌ①odeƌ①ǁeŶigeƌ①staƌke①StäŵŵĐheŶ①deƌ①GatuŶg①Cala-

mites①;auĐh:①AƌĐhaeoĐalaŵitesͿ①iŶdeŶ.①UŶteƌ①dieseŵ①GatuŶgsŶaŵeŶ①
versteht man die Steinkerne, d. h. die versteinerten Ausfüllungen der 

Maƌkhohlƌäuŵe① ǀoŶ① SĐhaĐhtelhalŵgeǁäĐhseŶ.① Iŵ① Maƌkhohlƌauŵ①
spƌiŶgeŶ①LeitďüŶdel①ŶaĐh①iŶŶeŶ①ǀoƌ,①so①dass①iŵ①②ďdƌuĐk①iŶ①LäŶgsƌiĐh-

tuŶg①ǀeƌlaufeŶde①FuƌĐheŶ①siĐhtďaƌ①ǁeƌdeŶ.①Queƌ①zuƌ①LäŶgsfuƌĐhuŶg①
siŶd①die①Stäŵŵe①iŶ①ƌegelŵäßigeŶ①②ďstäŶdeŶ①eďeŶfalls①duƌĐh①FuƌĐheŶ,①
so genannte Nodien, unterteilt.                  

LiŶks: GoŶiait ;KopfüßeƌͿ 
Rechts: Poseidon- oder Tangmuschel (Posidonia becheri)
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LiŶks: LepidodeŶdƌoŶ-Staŵŵ ŵit BlatŶaƌďeŶ.
ReĐhts: SĐhaĐhtelhalŵgeǁäĐhs ;AƌĐhaeoĐalaaŵitesͿ.

Die①Mehƌzahl①deƌ①GƌauǁaĐkeŶďäŶke①ǁeist①aufällige①SediŵeŶtstƌuktu-

ƌeŶ①auf,①z.①B.①StƌöŵuŶgs-①uŶd①RutsĐhŵaƌkeŶ①;siehe①Gƌaik①S.①ϵ①oďeŶͿ.①
Auch kann man hier und da „Wurmröhren“, die von unbekannten Tie-

ƌeŶ①eƌzeugt①ǁuƌdeŶ,① soǁie①KƌieĐhspuƌeŶ①auf①deŶ①SĐhiĐhfläĐheŶ①eƌ-
kennen. 

All diese Erscheinungen deuten darauf hin, dass die Sedimente der 

Kulŵ-Fazies① iŶ① eiŶeŵ①ŇaĐheƌeŶ① Teil① deƌ① Tiefsee① aďgelageƌt①ǁuƌdeŶ.①
Flüsse①haďeŶ①iŶ①deŶ①SĐhutŵasseŶ①auĐh①PŇaŶzeŶ①ǀoŶ①eiŶeŵ①Ŷahe①ge-

legeŶeŶ①FestlaŶd①iŶ①deŶ①Meeƌesƌauŵ①tƌaŶspoƌieƌt.①
Mit①deŶ①SĐhutstƌöŵeŶ,①die①siĐh①üďeƌ①deŶ①SĐhelfƌaŶd①hiŶǁegďeǁegt①
haďeŶ,①ǁuƌdeŶ①ŶiĐht①Ŷuƌ①die①PŇaŶzeŶ,①soŶdeƌŶ①auĐh①„Riņalk“-SĐhol-
leŶ① deƌ① ŇaĐheŶ① SĐhelküste① iŶ① iefeƌe① MeeƌesďeƌeiĐhe① ǀeƌfƌaĐhtet.①
SolĐhe① FƌagŵeŶte① ǀoŶ① SĐhelfaďlageƌuŶgeŶ① siŶd① iŵ① Edeƌsee-Geďiet①
in einer so genannten „Kalkgeröllbank“ überliefert. Dieses Kalkgeröll 

eŶthält①eiŶe①Reihe①ǀoŶ①FossilieŶ,①die①füƌ①sehƌ①ŇaĐhe,①küsteŶŶahe①Ge-

ǁässeƌ①ďesoŶdeƌs①tǇpisĐh①siŶd①uŶd①iŶ①deƌ①ŶoƌŵaleŶ①Kulŵ-FauŶa①kauŵ①
ǀoƌkoŵŵeŶ.①IŶ①deŶ①kaƌďoŶaisĐheŶ,①ŵeist①ellipsoidföƌŵigeŶ①GeƌölleŶ①
siŶd① SeelilieŶ-BƌuĐhstüĐke① ;CƌiŶoideŶͿ① uŶd① SĐhaleŶƌeste① ǀoŶ① SĐhŶe-

cken, Muscheln und Armfüßern enthalten.  
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Das①sollteŶ①Sie①siĐh①aŶsĐhaueŶ

༃①WeŶŶ①iŵ①Spätsoŵŵeƌ①deƌ①WasseƌstaŶd①iŵ①Edeƌsee①staƌk①aďsiŶkt,①
werden im Uferbereich der HalďiŶsel① SĐheid① die① fossilhali①geŶ① Ge-
steiŶssĐhiĐhteŶ① deƌ① Steilufeƌ① zugäŶgliĐh.① DaŶŶ① kaŶŶ①ŵaŶ①ŵit① etǁas①
SpüƌsiŶŶ①uŶd①②usdaueƌ①die①ďeƌeits①eƌǁähŶteŶ①GoŶiai①teŶ①;Kopf①üßeƌͿ①
soǁie①MusĐhelaďdƌüĐke①;PosidoŶieŶͿ,① ①FƌagŵeŶte①ǀoŶ①LaŶdpŇ①aŶzeŶ①
;AƌĐhaeoĐalaŵites, LepidodeŶdƌoŶ) und mitunter sogar Seelilien-

Si①elgliedeƌ① ;TƌoĐhiteŶͿ① i①ŶdeŶ.① Die① fossiltƌäĐhi①geŶ① StelleŶ① ďei①ŶdeŶ①
sich vor allem am trocken fallenden Südwestufer der Halbinsel bzw. im 

Bereich des „Adamsberges“, wo früher Steine für den Sperrmauerbau 

geďƌoĐheŶ①ǁuƌdeŶ.①②uf①deŵ①Ň①aĐheƌeŶ①Südostufeƌ①deƌ①HalďiŶsel①siŶd①
Löss-Ablagerungen verbreitet.     

༄②Ŷ①deƌ①BösĐhuŶg①deƌ①Stƌaße①ǀoŶ①Niedeƌ-Weƌďe①ŶaĐh①SĐheid①;Đa.①
100 Meter nach dem Abzweig Richtung Scheid) sind Tonschiefer der 

mucronatus-SuďzoŶe①aufgesĐhlosseŶ.①②uf①deŶ①SĐhiĐhf①läĐheŶ,①die①deŶ①
eheŵaligeŶ①MeeƌesďodeŶ①zeigeŶ,①kaŶŶ①ŵaŶ①stelleŶǁeise①GoŶiai①teŶ,①
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LiŶks: Klippe aŵ „Adaŵsďeƌg“ ;HalďiŶsel SĐheidͿ
ReĐhts: KƌieĐhspuƌ ;ChoŶdƌitesͿ
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OƌthoĐeƌeŶ① ;Kopfüßeƌ① ŵit① koŶisĐh-laŶggestƌeĐkteŶ① KalkgehäuseŶͿ①
soǁie①ChoŶdƌiteŶ①;KƌieĐhspuƌeŶͿ①eƌkeŶŶeŶ.①

༅① EŶtlaŶg① deƌ① Stƌaße① zǁisĐheŶ① Niedeƌ-Weƌďe① uŶd①WaldeĐk, be-

sonders in Höhe der Nieder-Werber Bucht westlich der „Mühlecke“, 

siŶd①zahlƌeiĐhe①FelsďösĐhuŶgeŶ①iŵ①uŶteƌkaƌďoŶisĐheŶ①BäŶdeƌsĐhiefeƌ①
aufgeschlossen. Wenn man die Straßenböschungen besonders auf-

ŵeƌksaŵ①ďetƌaĐhtet,①kaŶŶ①ŵaŶ①iŶ①deŶ①SĐhiefeƌŶ①ďis①zu①ϱϬ①Đŵ①laŶge①
„Wurmröhren“ entdecken. Es handelt sich um Spurenfossilien, die 

)eugŶisse① deƌ① ②kiǀität① ǀoŶ① ǀeƌŵutliĐh① ǁuƌŵ-① odeƌ① kƌeďsähŶliĐheŶ①
Tieren sind, die zur damaligen Zeit im noch weichen Sediment lebten. 

Iŵ①BösĐhuŶgssĐhut①uŶteƌhalď①deƌ①RaŶdstƌaße①ǁuƌdeŶ① stelleŶǁeise①
GoŶiaiteŶ,① iŶsďesoŶdeƌe①GoŶiaites stƌiatus elegaŶs gefuŶdeŶ①;Leit-
fossil①des①„FƌaŶkeŶaueƌ①KoŶgloŵeƌats“Ϳ.①

༆①Die①so①geŶaŶŶteŶ①①Edeƌsee-GƌauǁaĐkeŶ①kaŶŶ①ŵaŶ①ďesoŶdeƌs①gut①
auĐh①aŶ①aŶdeƌeƌ①Stelle①aŶ①deŶ①StƌaßeŶďösĐhuŶgeŶ①ďesiĐhigeŶ,①ǁoďei①
doƌt①auĐh①DƌitŵaƌkeŶ,①SohlŵaƌkeŶ①odeƌ①StƌöŵuŶgsŵaƌkeŶ①auf①ŵaŶ-

ĐheŶ①SĐhiĐhfläĐheŶ①zu①eƌkeŶŶeŶ①siŶd.,①so①zuŵ①Beispiel①aŶ①eiŶeƌ①see-

seiigeŶ①BösĐhuŶg①diƌekt①uŶteƌhalď①des①DeŶkŵals①aŶ①deƌ①Doƌfstelle①

Kopfüßeƌ ŵit laŶggestƌeĐkteŵ Gehäuse-Uŵƌiss ;AŶlaufpuŶkt ϮͿ.
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BeƌiĐh.①Diese①ǁulstaƌigeŶ①StƌuktuƌeŶ①eŶtstaŶdeŶ①duƌĐh①Meeƌesstƌö-

ŵuŶgeŶ①odeƌ①aŶdeƌe①BeǁeguŶgsǀoƌgäŶge①ǁähƌeŶd①deƌ①②ďlageƌuŶg①
des①SediŵeŶts①ǀoƌ①gut①ϯϯϬ①MillioŶeŶ①JahƌeŶ①;ǀgl.①༊Ϳ.①
  

༇①Diƌekt①aŶ①deƌ①Edeƌsee-RaŶdstƌaße①uŶteƌhalď①des①BuƌgsĐhlosses①
WaldeĐk sind in einem alten, leider stark zugewachsenen Steinbruch 

GƌauǁaĐkeŶ①uŶd①KoŶgloŵeƌate①des①UŶteƌkaƌďoŶs① ;„WaldeĐkeƌ①KoŶ-

gloŵeƌat“Ϳ①iŶ①eiŶeŵ①staƌk①gestöƌteŶ①Spezialsatel①aufgesĐhlosseŶ.①Sie①
siŶd①iŵ①BeƌeiĐh①des①Edeƌgeďiets①aŶ①dieseƌ①Stelle①aŵ①ŵäĐhigsteŶ.①Die①
KoŶgloŵeƌate①siŶd①ďeŶaŶŶt①ŶaĐh①deŵ①Kopfüßeƌ①NeoglǇphioĐeƌas spi-
rale.①Die①GesteiŶe①siŶd,①ǁie①ďeƌeits①eƌǁähŶt,①duƌĐh①uŶteƌŵeeƌisĐhe,①
laǁiŶeŶaƌige①SĐhlaŵŵstƌöŵe①aďgelageƌt①ǁoƌdeŶ①uŶd①eŶthalteŶ①Ge-

ƌölle①ďis①zu①ϱϱ①Đŵ①DuƌĐhŵesseƌ①;!Ϳ,①die①aus①diǀeƌseŶ①GƌaŶiteŶ,①sauƌeŶ①
Vulkaniten, Gneisen, Quarziten oder Quarzen bestehen. Das Burg-

sĐhloss①steht①auf①RaŶdkalkeŶ,①die①iŵ①)eĐhsteiŶ①;OďeƌpeƌŵͿ①üďeƌ①deŵ①
paläozoisĐheŶ①GƌuŶdgeďiƌge①aďgelageƌt①ǁuƌdeŶ.

༈①UŶďediŶgt①seheŶsǁeƌt①ist①die①ďei①staƌk①aďgeseŶkteŵ①WasseƌstaŶd①
freiliegende HopfeŶďeƌg-HalďiŶsel,① etǁa①ϭ,ϱ①kŵ①ŶöƌdliĐh①ǀoŶ①Heŵ-

fuƌth-Edeƌsee① ;②ƋuapaƌkͿ① gelegeŶ① ;siehe① auĐh①༇① StollŵühleͿ,① ǁo①

LiŶks: „Wuƌŵƌöhƌe“ iŵ BäŶdeƌsĐhiefeƌ.
ReĐhts: Geƌölle des „WaldeĐkeƌ KoŶgloŵeƌats“.
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stelleŶǁeise①kaƌďoŶaisĐhe①ToŶsĐhiefeƌ①ŵit①ellipseŶföƌŵigeŶ①GeƌölleŶ①
deƌ①so①geŶaŶŶteŶ①„KalkgeƌöllďaŶk“①aufgesĐhlosseŶ①siŶd,①die①FossilieŶ①
eŶthalteŶ①köŶŶeŶ.①②ußeƌdeŵ①ist①auf①deƌ①HalďiŶsel①eiŶe①älteƌe①SĐhot-
teƌteƌƌasse①deƌ①Edeƌ①ŵit①eiŶgelageƌteŶ,①goldhaligeŶ①SaŶdďäŶkeŶ①aŶ-

gesĐhŶiteŶ.①①①①
 

༉①Die①BösĐhuŶgsklippeŶ①aŵ①„WeißeŶ①SteiŶ“①;südliĐh①RehďaĐhͿ①eŶt-
lang der Straße zwischen Hemfurth und Bringhausen bestehen aus 

BäŶdeƌsĐhiefeƌŶ① uŶd①GƌauǁaĐkeŶ.①Hieƌ①ǁuƌdeŶ① füƌ① deŶ① TalspeƌƌeŶ-
Bau①;ϭϵϬϴ①–①ϭϵϭϰͿ①MaueƌsteiŶe①geďƌoĐheŶ.①UŶteƌhalď①des①②ussiĐhts-
puŶktes①ďei①RehďaĐh① steheŶ①diƌekt① aŵ①Ufeƌ①des①Edeƌsees①ŵäĐhige①
GƌauǁaĐkeŶ-KoŶgloŵeƌate① deƌ① elegaŶs-SuďzoŶe① aŶ.① Die① ŵäĐhigeŶ①
SteilǁäŶde①siŶd①ďei①Niedƌigǁasseƌ①ǀoŶ①deƌ①SiedluŶg①RehďaĐh①aus①üďeƌ①
den Hechtweg erreichbar.

༊①②uf①deŵ①Buƌghügel①ŵit①deŶ①MaueƌƌesteŶ①deƌ①Buƌg①ďei①②lt-BƌiŶg-
hauseŶ①siŶd①aŶ①deƌ①Ostseite①ďei①Niedƌigǁasseƌ①ŵäĐhige,①üďeƌkippte①
GƌauǁaĐkeŶ-BäŶke①aufgesĐhlosseŶ,①aŶ①deƌeŶ①SĐhiĐhtuŶteƌseiteŶ①kƌäf-
ige①StƌöŵuŶgs-①ďzǁ.①SohlŵaƌkeŶ①siĐhtďaƌ①siŶd①;ǀgl.①༆Ϳ.①②ŵ①gegeŶ-

GƌauǁaĐkeŶ-Klippe aŵ „WeißeŶ SteiŶ“ ďei RehďaĐh.
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üďeƌliegeŶdeŶ,①kleiŶeƌeŶ①Hügel①;„LieďesiŶsel“Ϳ①siŶd① iŶ①deŶ①GesteiŶs-
sĐhiĐhteŶ① zudeŵ① sĐhöŶe① QuaƌzďäŶdeƌ① zu① eƌkeŶŶeŶ.① WähƌeŶd① deƌ①
GeďiƌgsďilduŶg①siŶd①hieƌ①ofeŶe①Risse①uŶd①Klüte①iŵ①GesteiŶ①eŶtstaŶ-

deŶ,①iŶ①die①späteƌ①heiße①Kieselsäuƌe①eiŶdƌaŶg,①die①ďeiŵ①②ďkühleŶ①als①
Quarz ausgeschieden wurde.     

་① IŶteƌessaŶt① ist① deƌ① ŵaƌkaŶte,① hohe① GƌauǁaĐkeŶfels① aŵ① Rast-
platz①„BaŶfe-EĐk“①;NaioŶalpaƌk①„Kelleƌǁald-Edeƌsee“Ϳ.①MaŶ①eƌkeŶŶt①
ŵehƌeƌe,①sĐhƌäg①eiŶfalleŶde①GƌauǁaĐkeŶďäŶke①deƌ①elegans-falcatus-

striatus-SuďzoŶe,①die① jeǁeils①duƌĐh①eiŶe①düŶŶeƌe①ToŶsĐhiefeƌsĐhiĐht①
getƌeŶŶt①siŶd.①②Ŷ①deŶ①fƌeigeǁiteƌteŶ①BaŶk-UŶteƌseiteŶ①sieht①ŵaŶ①hieƌ①
uŶd① da① stƌeifeŶföƌŵige① StƌuktuƌeŶ① –① fossile① RutsĐhuŶgs-① uŶd① Sohl-
ŵaƌkeŶ①;„load①Đasts“Ϳ,①die①duƌĐh①②uŇast①uŶd①RutsĐhďeǁeguŶgeŶ①deƌ①
SediŵeŶtpakete①ǁähƌeŶd①deƌ①②ďlageƌuŶg①eŶtstaŶdeŶ①siŶd.①Das①„BaŶ-

fe-EĐk“①ist①ǀoŵ①NaioŶalpaƌk-WaŶdeƌpaƌkplatz①„KiƌĐhǁeg“①;ďei①BƌiŶg-

hausen) über die Bloßenberg-Route zu erreichen, die steil ins Banfe-

BaĐhtal①fühƌt.①②Ŷ①deƌ①BaŶfe-BƌüĐke①hiŶteƌ①deŵ①eheŵaligeŶ①FisĐhhaus①
„BaŶfe“①folgt①ŵaŶ①deŵ①HiŶǁeis①„②sel①;FähƌeͿ“.①

LiŶks: SĐhiĐhtoďeƌläĐhe ŵit StƌöŵuŶgsŵaƌkeŶ.
ReĐhts: QuaƌzďäŶdeƌ iŶ geklüteteƌ GƌauǁaĐke ;AŶlaufpuŶkt ϴͿ.
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Tipp: EŶde Mai ďis Mite JuŶi ďlü-

heŶ iŶ Höhe deƌ BaŶfe-BuĐht aŶ deƌ 
steileŶ SüdǁesflaŶke des „BloßeŶ-

berges“ ausgedehnte Polster der 

PiŶgst- odeƌ FelseŶŶelke ;DiaŶthus 
gƌaiaŶopolitaŶusͿ – das gƌößte hes-

sische Vorkommen dieser weltweit 

gefähƌdeteŶ PlaŶzeŶaƌt.   
   

Wie①das①Edeƌtal①eŶtstaŶd

Deƌ①ϭϳϳ①Kiloŵeteƌ①laŶge①Flusslauf①deƌ①Edeƌ①①hat①eiŶe①ǁeĐhselǀolle①Ge-

sĐhiĐhte①hiŶteƌ①siĐh.①Deƌ①Naŵe①düƌte①kelisĐheŶ①UƌspƌuŶgs①seiŶ①;uƌ-
spƌüŶgliĐh:① EddeƌͿ.① VoŶ①deŵ① ƌöŵisĐheŶ①GesĐhiĐhtssĐhƌeiďeƌ① TaĐitus①
ǁuƌde①deƌ①Fluss①eƌstŵalig①uŶteƌ①deƌ①BezeiĐhŶuŶg①„②dƌaŶa“①eƌǁähŶt.①
Die Eder entspringt im Rothaargebirge und windet sich besonders 

ausgepƌägt①zǁisĐheŶ①Hatzfeld①uŶd①BateŶďeƌg①soǁie①zǁisĐheŶ①Heƌz-
hauseŶ①uŶd①②foldeƌŶ①;iŵ①BeƌeiĐh①des①①heuigeŶ①EdeƌseesͿ①iŶ①teilǁeise①
ǁeit①ausladeŶdeŶ①FlusssĐhliŶgeŶ①duƌĐh①das①SĐhiefeƌgeďiƌge.①DuƌĐh①die①
Kƌat①des①ŇießeŶdeŶ①Wasseƌs①eŶtstaŶdeŶ①steile①PƌallhäŶge①uŶd①ŇaĐhe①
GleithäŶge.①②Ŷ①deŶ①steilsteŶ①PƌallhäŶgeŶ①;„Kahle①Haƌdt“,①„Wooghölle“Ϳ①
koŶŶteŶ①siĐh①iŶ①deƌ①NaĐheiszeit①uƌspƌüŶgliĐhe①Lauďǁäldeƌ①ŵit①EiĐheŶ,①
Buchen und Edellaubhölzern ansiedeln und nahezu unberührt bis in 

die① GegeŶǁaƌt① üďeƌdaueƌŶ.① Iŵ① ① JuŶgteƌiäƌ① ǁuƌde① deƌ① UŶteƌgƌuŶd①
duƌĐh①tektoŶisĐhe①Kƌäte①etappeŶǁeise①aŶgehoďeŶ,①ǁoduƌĐh①die①EiŶ-

sĐhŶeiduŶg①des①Flusses①iŶ①das①Geďiƌge①ǀeƌstäƌkt①ǁuƌde.①DuƌĐh①dieseŶ①
Vorgang sowie durch die stark schwankende Wasserführung der Eder 

ǁähƌeŶd① des① ǀeƌgaŶgeŶeŶ① Eiszeitalteƌs① kaŵ① es① zuƌ① ②usďilduŶg① ǀoŶ①
SĐhoteƌteƌƌasseŶ,① deƌeŶ① Reste① iŶ① ǀeƌsĐhiedeŶeŶ① HöheŶlageŶ① üďeƌ①
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deƌ①heuigeŶ①Tal-②ue①zu①iŶdeŶ①siŶd.①Die①höĐhste①SĐhoteƌteƌƌasse①liegt①
etǁa①ϭϬϬ①Meteƌ①üďeƌ①deŵ①gegeŶǁäƌigeŶ①TalŶiǀeau①auf①deƌ①„Wolfs-
kaute“①südliĐh①deƌ①OƌtsĐhat①Edeƌtal-MehleŶ①;WaŶdeƌpaƌkplatz①„DiŶ-

kelsďuƌg“Ϳ①uŶd① köŶŶte① sĐhoŶ① iŵ① JuŶgteƌiäƌ① ;PliozäŶͿ,① also① ǀoƌ① ƌuŶd① 
3 bis 4 Millionen Jahren angelegt worden sein.

Deƌ①WeĐhsel① ǀoŶ① Kalt-① uŶd①WaƌŵzeiteŶ① hate① gƌoße① ②usǁiƌkuŶgeŶ①
auf①die①Edeƌ.①IŶ①deŶ①KaltzeiteŶ①tƌug①deƌ①Fluss①ǀiel①SĐhlaŵŵ①uŶd①Geƌöll①
talǁäƌts,①so①dass①siĐh①iŶ①seiŶeŵ①Bet①geǁalige①SĐhoteƌaďlageƌuŶgeŶ①
aŶsaŵŵelteŶ.①②ŵ①BegiŶŶ①deƌ①jeǁeils①daƌauf①folgeŶdeŶ①WaƌŵzeiteŶ,①
in denen die Wassermengen durch die Eis- und Schneeschmelze be-

tƌäĐhtliĐh①zuŶahŵeŶ,①koŶŶteŶ①diese①das①Bet①ǁiedeƌ①fƌeiƌäuŵeŶ.①Deƌ①
Fluss①sĐhŶit①siĐh①daŶŶ①iefeƌ①eiŶ①uŶd①hiŶteƌließ①eiŶe①SĐhoteƌteƌƌas-
se.①Die①FlussteƌƌasseŶ①ŵaƌkieƌeŶ①das①jeǁeilige①Niǀeau①deƌ①eheŵaligeŶ①
TalďödeŶ.① EiŶ① ǁeiteƌes① PhäŶoŵeŶ① deƌ① Eiszeit① siŶd① die① zahlƌeiĐheŶ,①
aŶ① deŶ① TalhäŶgeŶ① deƌ① Edeƌ① ǀeƌďƌeiteteŶ① BloĐksĐhuthaldeŶ① ;ďes-
tes①Beispiel:① LiŶdeŶďeƌg/HüŶselďuƌg① südöstliĐh① ǀoŶ①②selͿ,① die①duƌĐh①
②utau-①uŶd①FließǀoƌgäŶge①deƌ①oďeƌsteŶ①BodeŶsĐhiĐhteŶ①iŶ①deŶ①Kalt-
zeitphasen entstanden sind. Auf diese Weise wurden große Mengen 

ǀoŶ①GesteiŶssĐhut,①deƌ①duƌĐh①FƌostspƌeŶguŶg①gelöst①ǁuƌde,①haŶgaď-

ǁäƌts① ;talǁäƌtsͿ①ǀeƌlageƌt.① IŶ①deŶ①HaŶgďeƌeiĐheŶ①haďeŶ①siĐh①zudeŵ①

Diese Gƌaik ǀeƌaŶsĐhauliĐht die EŶtstehuŶg deƌ SĐhoteƌteƌƌasseŶ eiŶes siĐh 
in das Gebirge einaschneidenden Flusslaufes. 
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stelleŶǁeise①duƌĐh①WiŶd①ǀeƌlageƌte,①kalkhalige①LoĐkeƌsediŵeŶte,①so①
genannter Löss, angesammelt.   

Iŵ①BeƌeiĐh①deƌ①uŶteƌeŶ①Edeƌ① ;uŶteƌhalď①deƌ①TalspeƌƌeͿ①ǁuƌdeŶ①ǀoŵ①
Fluss①ǁähƌeŶd①des①gesaŵteŶ①Eiszeitalteƌs①gƌoße①MeŶgeŶ①ǀoŶ①Veƌǁit-
teƌuŶgssĐhut①aus①deŵ①SĐhiefeƌgeďiƌge①iŶ①deŶ①BeƌeiĐh①deƌ①Niedeƌhes-
sisĐheŶ①SeŶke①tƌaŶspoƌieƌt.①Diese①SĐhoteƌ-①uŶd①Kieslageƌ①zähleŶ①zu①
deŶ①gƌößteŶ①VoƌkoŵŵeŶ①iŶ①gaŶz①HesseŶ.①Die①ďis①ϲϬ①Meteƌ①ŵäĐhigeŶ①
KiesaďlageƌuŶgeŶ①haďeŶ①als①RohstofƌessouƌĐe①eiŶe①gƌoße①ǁiƌtsĐhat-

liche Bedeutung erlangt. Aus den Kiesgruben wurden und werden 

auĐh①heute①ŶoĐh①ǁeƌtǀolle①Baustofe①geǁoŶŶeŶ.①BekaŶŶt①ǁuƌde①die①
Edeƌ①außeƌdeŵ①duƌĐh①ihƌe①GoldǀoƌkoŵŵeŶ①iŵ①Fluss-SediŵeŶt①;siehe①
Literaturhinweis).  

Zahlreiche Gerölle aus Kellerwald-Quarziten weisen in manchen Kies-

lageŶ①auf①ihƌe①HeƌkuŶt①aus①deŵ①BeƌeiĐh①des①südliĐheŶ①Kelleƌǁaldes①
hin. Daraus könnte man folgern, dass die Ur-Eder etwa seit Beginn des 

Eiszeitalteƌs①;Đa.①Ϯ,ϱ①MillioŶeŶ①Jahƌe①ǀoƌ①heuteͿ①zuŶäĐhst①südliĐh①uŵ①
deŶ①Quaƌzitzug①des①HoheŶ①Kelleƌǁaldes①geŇosseŶ①ist①uŶd①eƌst①späteƌ①
iŶ①deŶ①ŶöƌdliĐheŶ①Kelleƌǁald①;BeƌeiĐh①des①heuigeŶ①EdeƌseesͿ①uŵge-

lenkt wurde. 

LiŶks: EiszeitliĐhe BloĐksĐhuthalde aŵ „LiŶdeŶďeƌg“.
ReĐhts: Löss-KalkkŶolle, auĐh „LösskiŶdel“ geŶaŶŶt.
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VeƌďƌeituŶg deƌ Edeƌ-TeƌƌasseŶ iŵ östliĐheŶ SeeďeƌeiĐh ;ŶaĐh HORN et al. 
ϭϵϳϯ, ǀeƌäŶdeƌtͿ.

LiŶks: Kiese deƌ pleistozäŶeŶ SĐhoteƌteƌƌasse aŵ HopfeŶďeƌg, Ŷuƌ ďei Nied-
ƌigǁasseƌ ďegehďaƌ. ReĐhts: AufgesĐhlosseŶes Kieslageƌ iŵ BeƌeiĐh deƌ uŶ-

teƌeŶ Edeƌ ďei WaďeƌŶ-UteƌhauseŶ.

Edersee

Eder
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ls
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rre
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Deƌ eŶge EiŶsĐhŶit deƌ Edeƌ iŶ das SĐhiefeƌgeďiƌge zǁisĐheŶ LiŶdeŶďeƌg 
(rechts) und Bloßenberg. 

BliĐk duƌĐh deŶ TƌauďeŶeiĐheŶ-UƌǁaldďestaŶd deƌ KahleŶ Haƌdt ŶaĐh Wes-

ten auf den Edersee.
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Deƌ①Bau①deƌ①Talspeƌƌe

NiĐht① zuletzt① ǁaƌeŶ① es① die① ďesoŶdeƌeŶ① geologisĐheŶ① VeƌhältŶisse,①
die unsere Altvorderen dazu bewogen haben, im Edertal bei Hem-

furth eine Talsperre zu bauen. Hier befand sich an der so genannten 

„Uhƌe-Pfoƌte“①eiŶ①ief①eiŶgesĐhŶiteŶeƌ,①eŶgeƌ①TalaďsĐhŶit,①heƌǀoƌƌa-

geŶd①geeigŶet① füƌ①deŶ①kosteŶgüŶsigeŶ①Bau①eiŶes①ŵögliĐhst① sĐhŵa-

leŶ① Staudaŵŵs,① deƌ① eiŶe① ƌelaiǀ① gƌoße①WasseƌŵeŶge① zuƌüĐkhalteŶ①
konnte. Zudem bilden die unterkarbonischen Gesteine einen weit-

geheŶd①ǁasseƌuŶduƌĐhlässigeŶ①UŶteƌgƌuŶd.① Deƌ① eƌsteŶ① VoƌaƌďeiteŶ①
zum Sperrmauerbau begannen im August 1908. 1909 wurde der 

Bauautƌag①aŶ①die①Fiƌŵa①HoltzŵaŶŶ①&①Co.① ;FƌaŶkfuƌt/M.Ϳ①ǀeƌgeďeŶ.①
VeƌaŶsĐhlagte①BaukosteŶ:①ƌuŶd①ϱ,ϳ①MillioŶeŶ①Maƌk①;-die①tatsäĐhliĐheŶ①
KosteŶ①lageŶ①ďei①ϳ,ϵ①MillioŶeŶ①Maƌk;①hiŶzu①kaŵeŶ①ƌuŶd①ϵ,Ϭ①MillioŶeŶ①
Mark für den Grunderwerb). Neben dem Hochwasserschutz sollte 

das geplante Staubecken eine regulierte Wasserabgabe in die Weser 

uŶd① iŶsďesoŶdeƌe① iŶ①deŶ①MitellaŶdkaŶal① siĐheƌŶ,①uŵ①ausƌeiĐheŶde①
PegelstäŶde①füƌ①die①SĐhiffahƌt①zu①geǁähƌleisteŶ.①NaĐh①VolleŶduŶg①deƌ①
BauaƌďeiteŶ①iŵ①Jahƌ①ϭϵϭϰ①galt①die①Talspeƌƌe①als①eiŶes①deƌ①geǁaligsteŶ,①

Die Talspeƌƌe ŶaĐh deƌ eƌsteŶ FlutuŶg iŵ Mäƌz ϭϵϭϰ ;aus SOLDAN & HESSLER 
ϭϵϭϰͿ.
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teĐhŶisĐheŶ①Bauǁeƌke①seiŶeƌ①)eit.①②ŵ①ϭϱ.①②ugust①ϭϵϭϰ①sollte①Kaiseƌ①
Wilhelŵ①I.①deŶ①Staudaŵŵ①oiziell①eiŶǁeiheŶ.①Deƌ①BegiŶŶ①des①ϭ.①Welt-
kƌiegs①ǀeƌhiŶdeƌte①die①FeieƌliĐhkeiteŶ.①①①①①

Die①ǀeƌsuŶkeŶeŶ①Oƌte①iŵ①Edeƌsee

Mit①deŵ①②ufstau①des①Edeƌsees①ŵussteŶ①üďeƌ①ϳϬϬ①MeŶsĐheŶ①;ƌuŶd①ϭϱϬ①
FaŵilieŶͿ① ihƌe①Heiŵat①ǀeƌlasseŶ.①RuŶd①ϵϯϬ①Hektaƌ① laŶdǁiƌtsĐhatliĐh①
genutzte Böden wurden unter Wasser gesetzt. Land- und Hausbesitzer 

ǁuƌdeŶ①aŶgeŵesseŶ①eŶtsĐhädigt.①Dafüƌ①hate①deƌ①LaŶdtag①ǀoŶ①Wal-
deck bereits im Jahr 1906 ein Grundenteignungsgesetz verabschiedet. 

Die① ǀeƌlasseŶeŶ① Häuseƌ① ǁuƌdeŶ① aďgetƌageŶ① odeƌ① aďgeďƌaŶŶt,① die①
steƌďliĐheŶ①Üďeƌƌeste①ǀoŶ①VeƌstoƌďeŶeŶ①uŵgeďetet.

NoĐh①eiŶe①Bite:①Leider werden die alten Ruinenreste der versunke-

ŶeŶ① DoƌfstelleŶ① iŵŵeƌ① ǁiedeƌ① ǀoŶ① so① geŶaŶŶteŶ① „SouǀeŶiƌjägeƌŶ“①
heiŵgesuĐht.①Die①RuiŶeŶ①siŶd①jedoĐh①als①kultuƌhistoƌisĐhes①Eƌďe①uŶďe-

diŶgt①eƌhalteŶsǁüƌdig.①Daheƌ①sollteŶ① jegliĐhe①BesĐhädiguŶgeŶ① ;auĐh①
das①HeƌuŵkleteƌŶ①auf①deŶ①MaueƌƌesteŶͿ①stƌikt①uŶteƌďleiďeŶ.①①①①①

Das iŵ Jahƌ ϭϵϭϬ zu VeƌsuĐhszǁeĐkeŶ eƌďaute Speƌƌŵaueƌ-Modell aŶ deƌ 
„BeƌiĐheƌ Hüte“.
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HistoƌisĐhe AufŶahŵe des ǀeƌsuŶkeŶeŶ Doƌfes Asel ŵit deƌ ;heute ŶoĐh ǀoƌ-
handenen) Ederbrücke. 

༃①②sel
Das①heuige①Doƌf①②sel①liegt①südliĐh①ǀoŶ①Vöhl①auf①deŵ①eheŵaligeŶ①Teƌ-
ƌaiŶ①deƌ①HeƌƌsĐhat① Iteƌ① ;aď①ϭϲϱϬ①HesseŶ-DaƌŵstadtͿ.①Die①eďeŶfalls①
untergegangenen Edertaler Orte Bringhausen und Berich gehörten 

hiŶgegeŶ①zuŵ①FüƌsteŶtuŵ①WaldeĐk.①Die①alte①GƌeŶze①zǁisĐheŶ①HesseŶ①
uŶd①WaldeĐk①ǀeƌlief①üďeƌ①deŶ①HöheŶƌüĐkeŶ①des①„LiŶdeŶďeƌges“①;-①ǁo①
heute①ŶoĐh①GƌeŶzsteiŶe①deŶ①GƌeŶzǀeƌlauf①ŵaƌkieƌeŶͿ①uŶd①Ƌueƌ①duƌĐh①
das①Edeƌtal①zuŵ①BaŶfegƌuŶd①;NaioŶalpaƌkͿ.①Deƌ①alte①uŶteƌgegaŶgeŶe①
Oƌt①;-①iŶ①alteŶ①UƌkuŶdeŶ①„EselŶ“①geŶaŶŶtͿ①ďefaŶd①siĐh①aŶ①deƌ①Stelle,①ǁo①
deƌ①②selďaĐh①Ŷuƌ①ǁeŶigeƌ①Meteƌ①talǁäƌts①iŶ①die①Edeƌ①ŵüŶdet.①EiŶe①iŶ①
den Jahren von 1887 bis 1890 erbaute, ca. 60 m lange Brücke verband 

das① Doƌf① ŵit① eiŶeŵ① Gutshof,① ǁo① späteƌ① deƌ① CaŵpiŶg-Oƌt① ②sel-Süd①
eŶtstaŶd.①WähƌeŶd①zǁei①aŶdeƌe①BƌüĐkeŶ①iŵ①Edeƌtal①;ďei①BƌiŶghauseŶ①
und Alt-Berich) gesprengt wurden, blieb die Aseler Brücke fast kom-

plet①eƌhalteŶ①uŶd①ist①ďei①Niedƌigǁasseƌ①ďegehďaƌ.①②Ŷ①deƌ①Stelle,①ǁo①
sich das alte Dorf befand, sind heute nur noch wenige Steinreste der 

GƌuŶdŵaueƌŶ①zu①seheŶ.①Die①kleiŶe①DoƌkiƌĐhe①ǁuƌde①ǀoŶ①deƌ①daŵali-
geŶ①OƌtsgeŵeiŶde①LehŶhauseŶ①ďei①GeŵüŶdeŶ①;WohƌaͿ①gekaut,①doƌt①
iŵ①Jahƌ①ϭϵϭϱ①Ŷeu①aufgeďaut①uŶd①als①SĐhule①geŶutzt.
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②lt-②sel①zählte①ǀoƌ①deŵ①Speƌƌŵaueƌďau①Ŷuƌ①ϭϳϱ①EiŶǁohŶeƌ.①Die①ŵeis-
teŶ①deƌ①Ϯϳ①FaŵilieŶ①siedelteŶ①daŶaĐh①iŶ①die①Ŷeue,①ǁeiteƌ①ŶöƌdliĐh①ge-

legeŶe①Doƌfstelle①auf①deŵ①„WeiŶďeƌg“①uŵ.①Nahe①deƌ①Fähƌstelle①aŶ①deƌ①
Stƌaße①zuƌ①„HoheŶ①Fahƌt“①eƌiŶŶeƌt①eiŶ①GedeŶksteiŶ①aŶ①das①ǀeƌsuŶkeŶe①
Alt-Asel.   

༄①BƌiŶghauseŶ①uŶd①Buƌg①①
Deƌ①alte①Oƌt①düƌte①sĐhoŶ①uŵ①das①Jahƌ①ϭϯϬϬ①eǆisieƌt①haďeŶ.①ϭϭϵϲ①ǁuƌ-
deŶ①die①Riteƌ① ;„Helgus①WeƌŶus①et①KoŶƌatus“Ϳ①ǀoŶ①BƌuŶiŶkhuseŶ①uƌ-
kuŶdliĐh①eƌǁähŶt.①Das①Doƌf①ǀeƌdaŶkt①soŵit①seiŶe①EŶtstehuŶg①deƌ①auf①
eiŶeŵ①Hügel①gelegeŶeŶ①Riteƌďuƌg,①ǀoŶ①deƌ①heute①ŶoĐh①Maueƌƌeste①
üďeƌliefeƌt① siŶd.① Iŵ① ϭϱ.① JahƌhuŶdeƌt① soll① die① Buƌg① iŶ① deŶ① Besitz① deƌ①
Waldecker Grafen gefallen sein. Auf dem ehemaligen Grundbesitz der 

Riteƌ①ǁuƌde①eiŶe①heƌƌsĐhatliĐhe①Meieƌei①gegƌüŶdet.①ϭϳϱϯ①ǁuƌde①die①
Meieƌei①iŶ①EƌďpaĐht①gegeďeŶ,①die①späteƌ①aďgelöst①ǁuƌde.①ϭϴϵϳ①ǁuƌde①
die Ederbrücke nördlich des alten Dorfer erbaut, die vor dem Aufstau 

des Edersees gesprengt werden musste. Heute sind bei Niedrigwasser 

nur noch die Pfeilerreste zu sehen. Vom Dorf sind noch einige Grund-

ŵaueƌŶ①deƌ①Höfe①soǁie①deƌ①alte①Fƌiedhof①ŵit①zuďetoŶieƌteŶ①Gƌaďstel-

Die alte Aseleƌ DoƌkiƌĐhe ;liŶksͿ … ǁuƌde iŵ Oƌt LehŶhauseŶ ďei GeŵüŶdeŶ 
;WohƌaͿ ǁiedeƌ aufgeďaut uŶd als SĐhulhaus geŶutzt. 
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len erhalten geblieben. 

Die Einwohnerzahl lag in Alt-Bringhausen vor dem Sperrmauerbau bei 

ϯϳϬ.①IŶsgesaŵt①ϳϭ①FaŵilieŶ①ŵussteŶ①deŶ①Oƌt①ǀeƌlasseŶ①uŶd①siŶd①gƌöß-

teŶteils①ϱϬϬ①ŵ①ǁeiteƌ①südǁestliĐh① iŶ①das①ϭϵϭϰ①Ŷeu①gegƌüŶdete①Doƌf①
gezogeŶ.①Die①alte①BƌiŶghäuseƌ①KiƌĐhe①ǁuƌde①aďgetƌageŶ①uŶd①iŵ①ŶeueŶ①
Dorf wieder aufgebaut.  

༅①BeƌiĐh①uŶd①༆①BeƌiĐheƌ①Hüte①①①   
Die Entstehung von Alt-Berich geht auf die Gründung eines Nonnen-

klosteƌs①zuƌüĐk,①aŶgeďliĐh①gesitet①ǀoŶ①eiŶeŵ①GƌafeŶ①zu①BateŶďeƌg①
namens Egeloph. 1196 wird das Kloster erstmalig in einem Schutzbrief  

des①MaiŶzeƌ①EƌzďisĐhofs①KoŶƌad①eƌǁähŶt.①ϭϮϮϲ①eƌsĐheiŶt①das①Klosteƌ①
iŶ①eiŶeƌ①UƌkuŶde①uŶteƌ①deƌ①BezeiĐhŶuŶg①„LoĐus①Ƌui①Biƌkee①ŶoŵiŶatuƌ“.①
ϭϰϲϯ①ǁuƌde①das①Klosteƌ①aŶ①ChoƌfƌaueŶ①des①②ugusiŶeƌ-OƌdeŶs①üďeƌge-

ďeŶ.①NaĐh①deƌ①RefoƌŵaioŶ①;ϭϱϮϲ①–①ϭϱϮϵͿ①ǁuƌde①das①Klosteƌ①aufgelöst①
uŶd①iŵ①Jahƌ①ϭϱϳϳ①iŶ①eiŶe①gƌäŇiĐhe①Meieƌei①uŵgeǁaŶdelt.①ϭϳϱϯ①ǁuƌ-
deŶ①die①LäŶdeƌeieŶ①uŶteƌ①zehŶ①EƌďpäĐhteƌŶ①aufgeteilt;①das①Doƌf①BeƌiĐh①
gründete sich. 1877 gingen die Güter schließlich durch Ablösung der 

Erbpachten in Privatbesitz über. 

Pfeilerreste der Bringhäuser Brücke. 
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Mauerreste der alten Burg bei Bringhausen. 

LiŶks: Reste ǀoŶ GƌuŶdŵaueƌŶ iŶ Alt-BƌiŶghauseŶ.
Rechts: Grabfeld des ehemaligen Bringhäuser Friedhofs.
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ϭϴϵϵ①eƌfolgte①deƌ①Bau①eiŶeƌ①BƌüĐke,①die① jedoĐh①ϭϵϭϰ①ǀoŶ①eiŶeƌ①ŵili-
täƌisĐheŶ① EiŶheit① zeƌstöƌt① ǁuƌde.① ϭϵϬϱ① ǁohŶteŶ① iŶ① ②lt-BeƌiĐh① ŶoĐh①
ϭϯϰ①MeŶsĐheŶ.① Voŵ① alteŶ①DoƌkeƌŶ① tauĐheŶ① ďei①Niedƌigǁasseƌ① die①
GƌuŶdŵaueƌŶ①deƌ①Geďäude①uŶd①die①gepŇasteƌteŶ①HoläĐheŶ①ǁiedeƌ①
auf.①Gƌoßteile①deƌ①alteiŶgesesseŶeŶ①Büƌgeƌ①soǁie①eiŶige①FaŵilieŶ①aus①
BƌiŶghauseŶ①faŶdeŶ①etǁa①ϯϬ①kŵ①ǀoŵ①Edeƌsee①eŶfeƌŶt①auf①LäŶdeƌei-
eŶ①deƌ①ďei①Bad①②ƌolseŶ①gelegeŶeŶ①DoŵäŶe①BülliŶgshauseŶ①eiŶe①Ŷeue①
Heiŵstat.① Die① alte① spätgoisĐhe① KlosteƌkiƌĐhe① ǁuƌde① aďgeďƌoĐheŶ①
und Teile davon in Neu-Bereich wieder aufgebaut.

Das① zu①BeƌiĐh①gehöƌeŶde,①ϭϳϱϱ①eƌďaute①HüteŶǁeƌk① lag① iŵ①BeƌeiĐh①
des in die Eder mündenden Werbebaches, etwa zwei Kilometer vom 

alteŶ①Doƌf①BeƌiĐh①eŶfeƌŶt.①)uƌ①Hüte①ǁuƌdeŶ①hauptsäĐhliĐh①EiseŶeƌze①
aus①deŵ①ƌuŶd①ϰϬ①kŵ①eŶfeƌŶteŶ①②doƌf①geliefeƌt.①TägliĐh①sĐhiĐkte①ŵaŶ①
ďis①zu①ϭϬ①WageŶfuhƌeŶ①;jede①etǁa①ϭ,Ϯ①ToŶŶeŶ①sĐhǁeƌͿ①ŶaĐh①BeƌiĐh.①
Das①RoheiseŶ①ǁuƌde①daŶŶ①zuƌ①BahŶstaioŶ①ŶaĐh①WaďeƌŶ①tƌaŶspoƌieƌt.①
NiĐht①zuletzt①aufgƌuŶd①deƌ①laŶgeŶ①TƌaŶspoƌtǁege①ǁuƌde①deƌ①HüteŶ-

ďetƌieď①uŶƌeŶtaďel①uŶd①sĐhließliĐh①ϭϴϳϱ①eiŶgestellt.①DaŶaĐh①eǆisieƌ-
teŶ①aŵ①alteŶ①HüteŶ-StaŶdoƌt①ŶoĐh①eiŶ①Wiƌtshaus,①eiŶe①Mühle①soǁie①

Das zeƌstöƌte Alt-BeƌiĐh uŵ ϭϵϭϯ/ϭϰ ŵit deŶ MaueƌƌesteŶ deƌ KlosteƌkiƌĐhe 
;AƌĐhiǀ des LaŶdesaŵtes füƌ DeŶkŵalplege HesseŶ/ AußeŶstelle MaƌďuƌgͿ.
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Die aktuell ŶoĐh ǀoƌhaŶdeŶe Restŵaueƌ deƌ Alt-BeƌiĐheƌ KlosteƌkiƌĐhe.

Die aus AďďƌuĐhŵateƌial Ŷeu eƌƌiĐhtete KiƌĐhe iŶ Neu-BeƌiĐh ďei Bad Aƌol-
sen. 
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eine Molkerei, bis diese Bauwerke ebenfalls dem Edersee zum Opfer 

ieleŶ.①Bei①Niedƌigǁasseƌ①sieht①ŵaŶ①Maueƌƌeste①deƌ①eheŵaligeŶ①Hüt-
te①uŶd①gepŇasteƌte①Wege.①Mit①GlüĐk①iŶdet①ŵaŶ①iŵ①BeƌeiĐh①deƌ①Hüt-
te auch noch kleine Erzbrocken und Schlackenreste. Im Waldbereich 

des①„SteiŶ-Beƌges“①aŶ①deƌ①WesflaŶke①deƌ①Weƌďe-BuĐht①siŶd①ŶoĐh①die①
Hohlǁege①eƌkeŶŶďaƌ,①die①fƌüheƌ①als①Fuhƌǁege①füƌ①deŶ①EƌztƌaŶspoƌt①zuƌ①
EiseŶhüte①geŶutzt①ǁuƌdeŶ.①①①

IŶ①deƌ①Nähe①deƌ①HüteŶ-RuiŶe①tauĐht①ďei①Niedƌigǁasseƌ①auĐh①eiŶ①iŵ①
Jahƌ①ϭϵϭϬ①aus①BetoŶ①geďautes①Modell①deƌ①Talspeƌƌe①iŵ①Maßstaď①ϭ①:①ϰϬ①
auf.①②Ŷ①deŵ①Modell①ǁuƌdeŶ①die①FuŶkioŶeŶ①deƌ①Talspeƌƌe①getestet.①①

༇①Stollŵühle
)uŵ①alteŶ①Doƌf①BeƌiĐh①gehöƌte①auĐh①die①Stollŵühle①aŵ①Fuß①des①Hop-

feŶďeƌges.①)ǁei①StƌafgefaŶgeŶe①ǁuƌde①doƌt①ǀoƌ①gut①ϮϱϬ①JahƌeŶ①dazu①
„ǀeƌdoŶŶeƌt“,①eiŶeŶ①ϳϱ①ŵ①laŶgeŶ①uŶd①ďis①ϯ①ŵ①hoheŶ①StolleŶ①duƌĐh①deŶ①
Hopfenberg zu graben, um einen unterhalb des Mühlen-Standorts 

gelegeŶeŶ①EiseŶhaŵŵeƌ①ŵit①ausƌeiĐheŶd①Wasseƌ①zu①ǀeƌsoƌgeŶ.①ϭϳϱϲ①
ǁuƌde①deƌ①StolleŶ①ǀolleŶdet;①die①GefaŶgeŶeŶ①ǁuƌdeŶ①zuƌ①BelohŶuŶg①

LiŶks: BliĐk auf die RuiŶeŶƌeste deƌ BeƌiĐheƌ Hüte. ReĐhts: DuƌĐh EiseŶeƌz 
ƌostƌot ǀeƌfäƌďteƌ BodeŶ iŵ BeƌeiĐh deƌ eheŵaligeŶ Hüte. 
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freigelassen. Doch das Hammerwerk stellte seinen Betrieb ein und die 

Mühle①ǁuƌde①eƌƌiĐhtet.①Bis①ϭϴϳϬ①ǁuƌde①doƌt①auĐh①eiŶe①Sägeŵühle①ďe-

tƌieďeŶ.①Das①Mahlgut①ǁuƌde①ŵit①EselkaƌƌeŶ①duƌĐh①eiŶe①Fuƌt①üďeƌ①die①
Edeƌ①tƌaŶspoƌieƌt.①
Die Mühle stand noch bis Ende 1913 und versorgte die Talsperren-

Baustelle mit elektrischem Strom. Zwischen Hammerberg und Hop-

feŶďeƌg①ǁiƌd①ďei①Niedƌigǁasseƌ①eiŶe①gƌaďeŶähŶliĐhe①SeŶke①siĐhtďaƌ.①Es①
handelt sich um die künstlich angelegte Durchfahrt für eine Schlepp-

bahn, die Bruchsteine vom „Weißen Stein“ zur damaligen Baustelle an 

deƌ①Speƌƌŵaueƌ①tƌaŶspoƌieƌte.①EiŶe①ŶoĐh①eƌhalteŶe,①alte①TƌaŶspoƌtloƌe①
ǁuƌde①oďeƌhalď①deƌ①Speƌƌŵaueƌ①ďzǁ.①des①②Ƌuapaƌks①aŵ①WaŶdeƌǁeg①
zuŵ①„HopfeŶďeƌg“①;WildieƌPaƌkͿ①aufgestellt.①Doƌt①ďeiŶdet①siĐh①auĐh①
das①letzte①siĐhtďaƌe①Üďeƌďleiďsel①deƌ①Stollŵühle,①eiŶ①alteƌ①MühlsteiŶ.①
Kaiser Wilhelm I. soll hier im August 1911 bei einem Besuch der nahe 

gelegenen Talsperren-Baustelle gerastet haben. 

Von der alten „Kaiser“-Buche neben dem Rastplatz ist nur noch der 

abgestorbene Stammrumpf übriggeblieben.     

LiŶks: Die alte Stollŵühle ǀoƌ deŵ Aufstau des Edeƌsees. ReĐhts: MühlsteiŶ 
aŵ Rastplatz „Kaiseƌ-BuĐhe“.
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BliĐk auf die aďgeƌisseŶeŶ Häuseƌ iŶ HeƌzhauseŶ. Üďeƌ die Edeƌ fühƌte eiŶe 
BehelfsďƌüĐke, die jedes Jahƌ ǀoƌ WiŶteƌeiŶďƌuĐh aďgeďaut ǁuƌde.

Kelleƌgeǁölďe aŵ Gut VoƌŶhageŶ.

༈①Gut①VoƌŶhageŶ
Auch das ehemalige Gut Vornha-

geŶ① aŵ① Fuße① des① SĐhlossďeƌges,①
ϭϰϱϴ① eƌstŵalig① eƌǁähŶt,① gehöƌ-
te einst zum Kloster Berich und 

wurde im 16. Jahrhundert unter 

gƌäŇiĐheƌ①HeƌƌsĐhat① iŶ① eiŶe①Mei-
erei umgewandelt. Bei Extrem-

Niedrigwasser sind nur noch frag-

mentarisch Bruchsteinmauern 

des① Stallgeďäudes,① ToŶsĐheƌďeŶ①
und der Rest eines Kellergewölbes 

sichtbar.           

༉①Das①„ǀeƌgesseŶe“①HeƌzhauseŶ
In Herzhausen mussten insgesamt 

Ϯϯ①Geďäude①uŶd①ƌuŶd①ϭϯϬ①Hektaƌ①
Kulturland dem Aufstau des Eder-

sees weichen. Jedoch ist heute 
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ǀoŶ① deŶ① fƌüheƌeŶ①HofstelleŶ① ŶiĐhts①ŵehƌ① zu① seheŶ.① Das① ďetƌofeŶe①
GeläŶde①ǁuƌde①gƌößteŶteils①aufgefüllt.①Iŵ①Oƌt①;UfeƌpƌoŵeŶadeͿ①ďeiŶ-

den sich zwei Infotafeln des Kulturvereins Herzhausen, die detailliert 

auf die historischen Begebenheiten hinweisen. 

WeŶŶ①das①Edeƌ-„Wat“①ďlüht
Die① jahƌespeƌiodisĐh①üďeƌŇuteteŶ①uŶd①ǁiedeƌ① tƌoĐkeŶ① falleŶdeŶ①Bö-

deŶ① iŵ①StauďeƌeiĐh①des①Edeƌsees① sĐhafeŶ①ďesoŶdeƌe① LeďeŶsďediŶ-

guŶgeŶ①füƌ①die①siĐh①iŶ①kuƌzeƌ①)eit①aŶsiedelŶde①Tieƌ-①uŶd①PŇaŶzeŶǁelt,①
die①Ŷoƌŵaleƌǁeise①iŶ①ŶatüƌliĐheŶ①Stƌoŵ-②ueŶ①zu①Hause①ist.①Das①Üďeƌ-
ŇutuŶgssǇsteŵ① des① Sees① siŵulieƌt① Ƌuasi① die① uƌspƌüŶgliĐhe①DǇŶaŵik①
gƌoßeƌ①Flüsse.①Es①eŶtǁiĐkelŶ①siĐh①daďei①uŶteƌsĐhiedliĐhe①„VeƌlaŶduŶgs-
zonen“, die besonders gut im Bereich der Stauwurzel bei Herzhausen 

ausgepƌägt①siŶd.①Die①)oŶieƌuŶg①–①iŶ①deƌ①Regel①aď①②ugust①–①ďesteht①aus①
WeideŶ-DiĐkiĐht① ;kŶapp① uŶteƌhalď① des① VollstauŶiǀeausͿ,① eiŶeƌ① Röh-

richt-Zone mit Rohrglanzgras (Phalaris arundinacea), Gilbweiderich 

;LǇsiŵaĐhia ǀulgaƌisͿ und Schlanksegge ;Caƌeǆ gƌaĐilisͿ, die schließ-

liĐh① iŶ①eiŶ① ƌeiŶes①SĐhlaŶkseggeŶ-Ried①üďeƌgeht.① Iŵ①iefsteŶ① ;ǁasseƌ-
ŶaheŶͿ①Niǀeau①folgt①eiŶe①aus①eiŶjähƌigeŶ①PioŶieƌpŇaŶzeŶ①ďesteheŶde①

IŶfotafel aŶ deƌ Heƌzhäuseƌ UfeƌpƌoŵeŶade.
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BlüheŶdes Edeƌ-„Wat“ ŵit Blut-WeideƌiĐh ;LǇthƌuŵ saliĐaƌiaͿ; „HoĐhsteiŶ“-
Klippe iŵ HiŶteƌgƌuŶd.  

SĐhlaŵŵliŶgs-Fluƌ① ŵit① SĐhlaŵŵ-

kraut ;Liŵosella aƋuaiĐaͿ① –① die①
kleiŶste① BlüteŶpŇaŶze① DeutsĐh-

laŶds① ;!Ϳ,① Suŵpf-Ruhƌkƌaut① (Gna-

phalium uliginosum) und Zwei-

zahn ;BideŶs tƌipaƌiiaͿ, die dann 

deŶ① SeeďodeŶ① Ŷuƌ① ŶoĐh① späƌliĐh①
bedeckt. 

Zu den seltenen Vertretern die-

seƌ① )oŶe① zählt① deƌ① GeǁöhŶliĐhe①
HiƌsĐhspƌuŶg① ;Coƌƌigiola litoƌalis). 

In den Röhricht-Zonen bei Herz-

hausen brütet die größte Hau-

ďeŶtauĐheƌ-PopulaioŶ① HesseŶs.①
Die① WasseƌŇäĐhe① des① Edeƌsees①
ist① außeƌdeŵ① eiŶ① ǁiĐhiges① Rast-①
und Durchzugsgebiet für Wat- und 

Wasservögel.          EiŶe ďotaŶisĐhe SelteŶheit: Deƌ Ge-

ǁöhŶliĐhe HiƌsĐhspƌuŶg.
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SĐhlaŶkseggeŶ-Ried ďei Alt-BƌiŶghauseŶ
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Weiteƌe①BesuĐheƌ-Tipps①

༃①BuƌgsĐhloss①WaldeĐk
SĐhloss①WaldeĐk①;ϭϮ.①JahƌhuŶdeƌtͿ,①eiŶ①WahƌzeiĐheŶ①deƌ①RegioŶ,①ǁaƌ①
einst Stammsitz der Grafen von Waldeck, die hier bis ins 17. Jahrhun-

dert hinein residierten. Heute beherbergt es neben einem Hotel- und 

RestauƌaŶtďetƌieď①auĐh①das①seheŶsǁeƌte①Buƌgŵuseuŵ①;ÖfŶuŶgszei-
teŶ:①ǀoŶ①②pƌil①ďis①Oktoďeƌ①tägliĐh①ϭϬ①–①ϭϴ①Uhƌ;①ǀoŶ①Noǀeŵďeƌ①ďis①Mäƌz①
Ŷuƌ①soŶŶtags①ϭϮ①–①ϭϲ①UhƌͿ.①VoŶ①deƌ①②ussiĐhtsteƌƌasse①hat①ŵaŶ①eiŶeŶ①
grandiosen Blick auf den Edersee.

༄①Talspeƌƌe①uŶd①②Ƌuapaƌk
Empfehlenswert ist ein Spaziergang über die ca. 400 m lange Mau-

erkrone bei Hemfurth-Edersee. Direkt an der Hemfurther Seite der 

Speƌƌŵaueƌ① liegt①deƌ①②Ƌuapaƌk①ŵit①Vogel-BƌuŶŶeŶ①uŶd①eiŶeŵ①Was-
serspielplatz für Kinder. 

༅①BuĐheŶHaus①uŶd①WildieƌPaƌk
Das① IŶfoƌŵaioŶszeŶtƌuŵ① BuĐheŶHaus① uŶd① deƌ① ϭϵϳϬ① gegƌüŶdete①
WildieƌPaƌk① liegt① etǁa① eiŶ① Kiloŵeteƌ① ǁestliĐh① deƌ① Speƌƌŵaueƌ① iŵ①
„BeƌiĐheƌ① Holz“.① Iŵ① Paƌk① köŶŶeŶ① eiŶheiŵisĐhe①WildieƌaƌteŶ① ďeoď-

aĐhtet①ǁeƌdeŶ.①Die①②usstelluŶg①iŵ①BuĐheŶHaus①ďietet①IŶfoƌŵaioŶeŶ①
üďeƌ①die①BuĐheŶǁäldeƌ①iŵ①ŶahegelegeŶeŶ①NaioŶalpaƌk①„Kelleƌǁald-
Edeƌsee“.①ÖfŶuŶgszeiteŶ:①ǀoŶ①Mai①ďis①Oktoďeƌ①tägliĐh①ϵ①–①ϭϴ①Uhƌ;①iŵ①
WiŶteƌhalďjahƌ①ϭϭ①–①ϭϲ①Uhƌ.①

༆①GeoFoyeƌ①①uŶd①„Doƌfstuďe“①Niedeƌ-Weƌďe
Das①diƌekt①ŶeďeŶ①deƌ①Niedeƌ-Weƌďeƌ①KiƌĐhe①gelegeŶe①GeoFoǇeƌ① ge-

ǁähƌt① iŶ① eiŶeƌ① kleiŶeŶ① ŵuliŵedialeŶ① ②usstelluŶg① spaŶŶeŶde① EiŶ-

blicke in die geologische Entstehungsgeschichte des „Kellerwaldes“ 

;ÖfŶuŶgszeiteŶ:①tägliĐh①ϵ①–①ϭϴ①UhƌͿ.①IŶ①deƌ①„Doƌfstuďe“①;aŶ①deƌ①Oďeƌ-
ǁeƌďeƌ①StƌaßeͿ①kaŶŶ①ŵaŶ①die①FotoausstelluŶg①„Voŵ①Edeƌtal①zuŵ①Edeƌ-
see“①ďesiĐhigeŶ①;ÖfŶuŶg①ŶaĐh①VoƌaŶŵelduŶg①uŶteƌ①Tel.①Ϭϱϲϯϰ-ϮϰϬ①
oder -860). Im Bereich des Vorstaubeckens ist am ursprünglichen 

Standort eine Nachbildung des Kirchturms zu sehen.   

༇①NaioŶalpaƌkZeŶtƌuŵ①Kelleƌǁald
Das①)eŶtƌuŵ①liegt①diƌekt①aŶ①deƌ①B①ϮϱϮ①südliĐh①ǀoŶ①HeƌzhauseŶ.①KuŶst-
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ǀolle①IŶszeŶieƌuŶgeŶ①uŶd①iŶteƌakiǀe①EǆpoŶate①ďƌiŶgeŶ①deŶ①BesuĐheƌŶ①
die①WildŶis① iŵ① NaioŶalpaƌk① „Kelleƌǁald-Edeƌsee“① Ŷäheƌ.① RegioŶale①
Köstlichkeiten kann man im angeschlossenen „GastRaum“ genießen. 

ÖfŶuŶgszeiteŶ:①ǀoŶ①②pƌil①ďis①Oktoďeƌ①tägliĐh①ϵ①–①ϭϴ①Uhƌ;①ǀoŶ①Noǀeŵ-

ďeƌ① ďis①Mäƌz① Ŷuƌ① dieŶstags① ďis① saŵstags① ϭϬ① –① ϭϲ.ϯϬ① Uhƌ,① soŶŶtags① 
ϵ①–①ϭϲ.ϯϬ①Uhƌ.①①①

༈①Speƌƌŵaueƌ-Museuŵ①Heŵfuƌth
Die①②usstelluŶg①ďietet① eiŶdƌüĐkliĐhe① IŶfoƌŵaioŶeŶ①üďeƌ① deŶ① Speƌƌ-
ŵaueƌďau①soǁie①üďeƌ①deŶ①BoŵďeŶaŶgƌif①auf①die①Talspeƌƌe① iŵ① Jahƌ①
1943. Das Museum liegt an der Straße Richtung Rehbach-Bringhau-

seŶ.①ÖfŶuŶgszeiteŶ:①tägliĐh①ϭϭ①–①ϭϳ①Uhƌ.①Iŵ①WiŶteƌhalďjahƌ①gesĐhlos-
seŶ;①ÖfŶuŶg①füƌ①GƌuppeŶ①auf①②Ŷfƌage①uŶteƌ①Tel.①ϬϭϳϮ-ϮϳϴϳϴϮϬ①odeƌ①
Ϭϭϳϯ-ϴϲϬϱϯϱϭ;①IŶteƌŶet:①ǁǁǁ.daŵďusteƌs.deͿ.

LiŶks: BuƌgsĐhloss WaldeĐk – WahƌzeiĐheŶ deƌ FeƌieŶƌegioŶ. 
ReĐhts: EiŶgaŶg zuƌ „Doƌfstuďe“ iŶ Niedeƌ-Weƌďe.



45

StƌaßeŶfƌoŶt des Speƌƌŵaueƌ-Museuŵs iŶ Heŵfuƌth.        

RekoŶstƌuieƌteƌ KiƌĐhtuƌŵ iŵ VoƌstauďeĐkeŶ ďei Niedeƌ-Weƌďe. )usätzliĐh 
ŵussteŶ ϭϬ Gehöte deŵ Voƌstau ǁeiĐheŶ. 
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KoŶtaktadƌesseŶ

Pƌojektďüƌo①GeoPaƌk①„GrenzWelteŶ“
Auf Lülingskreuz 60

34497 Korbach

geopark@landkreis-waldeck-frankenberg.de 

www.geopark-grenzwelten.de 

ZǁeĐkǀeƌďaŶd①Natuƌpaƌk①Kelleƌǁald-Edeƌsee
Laustr. 8

ϯϰϱϯϳ①Bad①WilduŶgeŶ
Tel.①ϬϱϲϮϭ-ϵϲϵ①ϰϲϬ
info@naturpark-kellerwwald-edersee.de

www.naturpark-kellerwald-edersee.de  

NaioŶalpaƌk①Kelleƌǁald-Edeƌsee
Laustr. 8

ϯϰϱϯϳ①Bad①WilduŶgeŶ
Tel.①ϬϱϲϮϭ-ϳϱϮϰϵϬ
iŶfo@ŶaioŶalpaƌk-kelleƌǁald-edeƌsee.de
ǁǁǁ.ŶaioŶalpaƌk-kelleƌǁald-edeƌsee.de①

Touƌisik①SeƌǀiĐe①WaldeĐk-EdeƌďeƌglaŶd①GŵďH
Auf Lülingskreuz 60

34497 Korbach

Tel.①Ϭϱϲϯϭ-ϵϱϰ①ϯϱϵ
info@waldecker-land.de

www.waldecker-land.de 

Edeƌsee①TouƌisiĐ①GŵďH
Hemfurther Str. 14

ϯϰϱϰϵ①Edeƌtal-②foldeƌŶ
Tel.①ϬϱϲϮϯ-ϵϵϵϴϬ
edersee-info@t-online.de

www.edersee.com
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Büƌgeƌ-①uŶd①Touƌisŵusďüƌo
SaĐhseŶhäuseƌ①Stƌ.①ϭϬ②
ϯϰϱϭϯ①WaldeĐk
Tel.①ϬϱϲϮϯ-ϵϳϯϳϴϮ
tourismus@waldeck.de

www.waldeck.de 

GedeŶksteiŶ aŶ deƌ Edeƌsee-RaŶdstƌaße ďei deƌ Doƌfstelle Alt-BeƌeiĐh.   



Glossaƌ

②lauŶsĐhiefeƌ①=①duŶkelgƌaueƌ,①ŵit①PǇƌit①duƌĐhsetzteƌ①ToŶsĐhiefeƌ.①
②ƌŵfüßeƌ = meereslebender Tierstamm mit zweiklappigen Kalkscha-

leŶ,①äußeƌliĐh①deŶ①MusĐhelŶ①ähŶelŶd.
KoŶgloŵeƌat①=  überwiegend aus mehr oder weniger gerundeten Kie-

sen und Geröllen bestehendes Sedimentgestein.

KoŶiŶeŶtalsĐhelf① =① ŇaĐheƌ① RaŶdďeƌeiĐh① eiŶes① KoŶiŶeŶts,① deƌ① ǀoŵ①
Meeƌ①ďedeĐkt①ist①;SĐhelfŵeeƌͿ.
Kulŵ①=①Besiŵŵte①SĐhiĐhteŶfolge①;FaziesͿ①aus①ŵeist①kieseligeŶ①odeƌ①
grobkörnigen Gesteinen, die im Unterkarbon zeitgleich mit der Entste-

huŶg①des①RheiŶisĐheŶ①;VaƌiskisĐheŶͿ①SĐhiefeƌgeďiƌges①iŶ①eiŶeŵ①sĐhŵa-

len Meeresgraben abgelagert wurden.

LeitďüŶdel①=①LeituŶgsďahŶeŶ①iŵ①PŇaŶzeŶspƌoss,①iŶ①deŶeŶ①Wasseƌ①uŶd①
oƌgaŶisĐhe①Stofe①;②ssiŵilateͿ①zu①deŶ①BlatoƌgaŶeŶ①tƌaŶspoƌieƌt①ǁeƌ-
den. 

Meieƌei①=①LaŶdgut①eiŶes①Veƌǁalteƌs,①deƌ①iŵ①②utƌag①eiŶes①adligeŶ①odeƌ①
geistliĐheŶ①GƌuŶdheƌƌŶ①LäŶdeƌeieŶ①ďeǁiƌtsĐhatet.
Seelilien①=①zuŵ①Staŵŵ①deƌ①StaĐhelhäuteƌ①zähleŶde①MeeƌesďeǁohŶeƌ,①
die①iŵ①②usseheŶ①eiŶeƌ①Bluŵe①;LilieͿ①ähŶelŶ.
VaƌiskisĐhes①Geďiƌge①=①gƌoßeƌ①Geďiƌgszug,①deƌ①iŵ①jüŶgeƌeŶ①Eƌdalteƌ-
tuŵ①;KaƌďoŶͿ①duƌĐh①die①KollisioŶ①zǁeieƌ①GƌoßkoŶiŶeŶte①eŶtstaŶdeŶ①
ist. Das Rheinische Schiefergebirge ist Bestandteil des Variskischen 

Gebirges. 

ZeĐhsteiŶ① =① geologisĐhe① )eiteiŶheit,① die① deŶ① jüŶgsteŶ① ;letzteŶͿ① ②ď-

sĐhŶit①des①Eƌdalteƌtuŵs①;ϮϲϬ①ďis①Ϯϱϭ①Mio.①Jahƌe①ǀoƌ①heuteͿ①uŵfasst.①
Die Bezeichnung nimmt Bezug auf die Kupferschiefer- und Steinsalz-

ǀoƌkoŵŵeŶ,①die①iŶ①)eĐheŶ①;GƌuďeŶͿ①aďgeďaut①ǁuƌdeŶ.①

LiteƌatuƌhiŶǁeise

②ŵleƌ,①M.①R.①W.①;ϭϵϴϳͿ:①FauŶa,①Paläogeogƌaphie①uŶd①②lteƌ①deƌ①KohleŶ-

kalk-Vorkommen im Kulm des östlichen Rheinischen Schiefergebirges 

;DiŶaŶiuŵͿ,①Geol.①②ďh.①HesseŶ①ϴϴ,①WiesďadeŶ.

②ƌeŶdt,①H.①&①Geissleƌ,①H.①;ϭϵϳϬͿ:①Das①②lteƌ①deƌ①GƌauǁaĐkeŶ①iŵ①Ŷoƌd-

ǁestliĐheŶ① Kelleƌǁald① ;RheiŶisĐhes① SĐhiefeƌgeďiƌgeͿ;① GöiŶgeƌ① ②ƌď.①
Geol.①PaläoŶt.①–①FestsĐhƌit:①ϯ①–①ϭϰ,①GöiŶgeŶ.①①
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BiŶg,①L.①;ϭϵϴϵͿ:①Voŵ①Edeƌtal①zuŵ①Edeƌsee①–①Bildeƌ①aus①alteƌ①uŶd①Ŷeueƌ①
Zeit, W. Bing Verlag, Korbach. 

BlaĐkďouƌŶ,①D.①;ϮϬϬϳͿ:①Die①EƌoďeƌuŶg①deƌ①Natuƌ①–①EiŶe①GesĐhiĐhte①deƌ①
deutsĐheŶ①LaŶdsĐhat,①DeutsĐhe①Veƌlags-②Ŷstalt,①MüŶĐheŶ.①

FiĐhteƌ,①J.①&①KuŶz,①R.①;ϮϬϬϳͿ:①FossilieŶ①saŵŵelŶ①aŵ①Edeƌsee①–①BliĐk①auf①
eiŶe①)eit①ǀoƌ①ϯϬϬ①Mio.①JahƌeŶ,①FossilieŶ①–①JouƌŶal①füƌ①EƌdgesĐhiĐhte①ϰ:①
ϮϬϳ①–①Ϯϭϰ.①

HoƌŶ,①M.,①KuliĐk,①J.①&①MeisĐhŶeƌ,①D.①;ϭϵϳϯͿ:①EƌläuteƌuŶgeŶ①zuƌ①Geolo-

gisĐheŶ①Kaƌte①ǀoŶ①HesseŶ①ϭ①:①Ϯϱ.ϬϬϬ①–①Blat①Nƌ.①ϰϴϮϬ①Bad①WilduŶgeŶ,①
Wiesbaden.

KaldeŶ,①G.①;ϮϬϬϳͿ:①NatuƌeƌleďŶis①Edeƌtal①–①ǀoŶ①deƌ①Quelle①ďis①zuƌ①MüŶ-

duŶg①;BildďaŶdͿ,①ĐogŶiio①Veƌlag,①NiedeŶsteiŶ.①①

KleiŶ,①U.①;ϮϬϭϰͿ:①ϭϬϬ①Jahƌe①MǇthos①Edeƌsee①–①TƌäŶeŶ,①BoŵďeŶ,①Paƌa-

dies, Wartberg Verlag, Gudensberg.  

Kohl,①C.①;ϭϵϱϯͿ:①Die①Edeƌtalspeƌƌe①–①EiŶe①HeiŵateƌzähluŶg①aus①deŶ①Ta-

gen des Talsperrenbaues, Selbstverlag, Korbach.  

KuďosĐh,①R.①&①PaŶek,①N.①;ϮϬϭϳͿ:①VeƌďoƌgeŶe①Uƌǁäldeƌ①aŵ①Edeƌsee①–①
Eine Zeitreise, Ambaum Verlag, Vöhl-Basdorf.  

KuŶz,①R.①&①FiĐhteƌ,①J.①;ϮϬϬϲͿ:①Sauƌieƌ,①PaŶzeƌisĐhe,①SeelilieŶ①–①FossilieŶ①
aus①deƌ①Mite①DeutsĐhlaŶds,①ediioŶ①GoldsĐhŶeĐk①iŵ①Quelle①&①MeǇeƌ-
Verlag, Wiebelsheim. 

KuliĐk,① J.① ;ϭϵϲϬͿ:① )uƌ① Stƌaigƌaphie① uŶd① Palaeogeogƌaphie① deƌ① Kulŵ-
Sedimente im Eder-Gebiet des nordöstlichen Rheinischen Schieferge-

ďiƌges,①FoƌtsĐhƌ.①Geol.①RheiŶld.①U.①Wesf.①ϯ,ϭ:①Ϯϰϯ①–①Ϯϴϴ,①Kƌefeld.①

PaŶek,① N.① ;ϮϬϭϴͿ:① Goldgƌäďeƌ-Touƌ① –① SĐhatzsuĐhe① iŵ① GeoPaƌk①
„GƌeŶzWelten“, Anbaum Verlag, Vöhl-Basdorf. 
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PiĐkel,①W.①;ϭϵϯϳͿ:①Stƌaigƌaphie①uŶd①SediŵeŶtaŶalǇse①des①Kulŵs①aŶ①deƌ①
Edeƌtalspeƌƌe,①).①deutsĐh.①Geol.①Ges.①ϴϵ:①Ϯϯϯ①–①ϮϴϬ,①BeƌliŶ.①

PlessŵaŶŶ,① W.① ;ϭϵϲϱͿ:① Lateƌale① GesteiŶsǀeƌfoƌŵuŶg① ǀoƌ① FaltuŶgs-
ďegiŶŶ① iŵ①UŶteƌkaƌďoŶ① des① Edeƌsees① ;RheiŶisĐhes① SĐhiefeƌgeďiƌgeͿ,①
Geol.①Miteil.①ϱ:①Ϯϳϭ①–①Ϯϴϰ,①②aĐheŶ.①①

SoldaŶ,①W.①&①Heßleƌ,①C.① ;o.①J.Ϳ:①Die①WaldeĐkeƌ①Talspeƌƌe① iŵ①Eddeƌtal,①
Elǁeƌt‘sĐhe①VeƌlagsďuĐhhaŶdluŶg,①Maƌďuƌg/①Bad①WilduŶgeŶ.①①

Taŵŵ,①J.①;ϭϵϴϬͿ:①Die①Edeƌtalspeƌƌe①–①sĐhutzǁüƌdigeƌ①Natuƌƌauŵ①ǀoŶ①
MeŶsĐheŶhaŶd?,①BeƌiĐht①②NL①ϰ:①ϵϮ①–①ϵϳ,①LaufeŶ/①SalzaĐh.

IŶteƌŶetseiteŶ:
ǁǁǁ.edeƌsee.de/ǁasseƌstaŶd/ďauǁeƌke.aspǆ
ǁǁǁ.ďƌiŶghauseŶ.Đoŵ/htŵl/gesĐhiĐhte.htŵl①

Die①②utoƌeŶ

Norbert Panek

JahƌgaŶg①ϭϵϱϰ,①studieƌteƌ①LaŶdsĐhatsplaŶeƌ,①leitet①seit①ϮϬϬϲ①das①Pƌo-

jektďüƌo①des①NaioŶaleŶ①Geopaƌks①GƌeŶzWelten.

Dr. Reiner Kunz

JahƌgaŶg①ϭϵϱϳ,①studieƌte①iŶ①Clausthal①uŶd①GöiŶgeŶ①die①FäĐheƌ①Geolo-

gie①uŶd①PaläoŶtologie,①②utoƌ①zahlƌeiĐheƌ①VeƌöfeŶtliĐhuŶgeŶ①zuƌ①Geo-

logie①des①Wolhageƌ①LaŶdes.①
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GEO-FÜHRER①iŵ①②ŵďauŵ-Veƌlag

RadelŶ①duƌĐh①die①EƌdgesĐhiĐhte
LeƌŶeŶ①Sie①deŶ①Chaƌŵe①eiŶeƌ①uŶǀeƌgleiĐh-

liĐheŶ①LaŶdsĐhat①keŶŶeŶ!①ÜďeƌǁiŶdeŶ①Sie①
die Grenzen zwischen Schiefer und Sand-

steiŶ!①Mit①deŵ①ǀoƌliegeŶdeŶ,①ϮϮϰ-seiigeŶ①
Geo-Fühƌeƌ①eƌhalteŶ①Sie①alle①dafüƌ①ŶotǁeŶ-

digeŶ① IŶfoƌŵaioŶeŶ① zuƌ① EŶtstehuŶgsge-

sĐhiĐhte①deƌ①LaŶdsĐhat,①zu①deŶ①GesteiŶeŶ①
am Wegesrand sowie alle nützlichen Tipps 

zuƌ① PlaŶuŶg① Ihƌeƌ① Radƌoute.① EƌhältliĐh① iŵ①
Buchhandel oder direkt beim Ambaum-

Verlag zum Preis von 10,- Euro.  

Goldgƌäďeƌ-Touƌ①
Gehen Sie auf Entdeckungsreise durch 

deŶ①NaioŶaleŶ①GeoPaƌk①GƌeŶzWelten und 

ǁaŶdelŶ①Sie①auf①deŶ①SpuƌeŶ①deƌ①Goldgƌä-

ber und Schatzsucher an historischen Or-

teŶ①–①aŵ①KoƌďaĐheƌ①EiseŶďeƌg,①aŶ①deƌ①Edeƌ①
und im Kellerwald. 

Die①ϰϰ-seiige①BƌosĐhüƌe①eƌhalteŶ①Sie①kos-
teŶlos① iŵ① Geopaƌk-Pƌojektďüƌo① soǁie① iŶ①
der Geopark-Infostelle im Wolfgang Bon-

hage-MUSEUM①KORB②CH.①

Norbert Panek + Cathrin Schwedhelm

Radeln durch die 
Erdgeschichte
Zwischen Schiefer und Sandstein

Ambaum-Verlag
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Heƌausgeďeƌ:①Pƌojektďüƌo①NaioŶaleƌ①GeoPaƌk①GƌeŶzWelten, 
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