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Faunistische und strukturelle Untersuchungen an naturnahen 
Waldbächen des Weser-Leine- und des nördlichen Osthessischen 
ßerglandes

Faunistical and structural investigations on upper courses of near natural 
brooks of the Weser-Leine- and northern East-Hessian mountainous area

E ike ter H aseborg, C orinna Kraft & Peter H aase

Summary
From 1996 to 1998 limnological studies on upper courses of near natural brooks of the Weser- 
Leine- and East-Hessian mountainous area were carried out. The investigations focused on 
chemical, structural and faunistic parameters. 112 macroinvertebrate species were recorded, 
from which 35 (31%) are listed in the regional or national red data books. In addition, some 
faunistic pecularities are discussed. This paper comprehensively describes the chemistry, struc
ture and macroinvertebrate-fauna of selected brooks.

1. EINLEITUNG

Vom Juli 1996 bis April 1998 wurden im Rah
men zweier Diplomarbeiten (ter Haseborg, 
Kraft) natumahe, perennierende Bäche des 
W eser-Leine- und des nördlichen O st
hessischen Berglandes untersucht. Diese 
Arbeiten sind Teil eines Forschungs
projektes des Fachgebietes Limnologie der 
Universität Gh Kassel. Ziel dieses Projek
tes ist es, regionale Bachtypen her
auszuarbeiten, wobei sich die Untersuchun
gen auf hypokrenale, epi- und metarhithrale 
Abschnitte colliner, submontaner und mon
taner Bäche konzentrieren. Im folgenden 
wird auf strukturelle, chemisch-physikali
sche und typologische Charakteristika so
wie insbesondere auf faunistische und 
zoozönotische Auffälligkeiten der unter
suchten Bäche näher eingegangen.

2. UNTERSUCHUNGSGEBIET 
UND METHODEN

Die geographische Lage der untersuchten 
Bäche ist in Abb. 1 wiedergegeben.
Im Untersuchungsgebiet wurden zunächst 
naturnahe, perennierende Bäche ausge
wählt. An 2-3 Probestellen pro Bach wur
den jeweils 10 m lange, repräsentative Ab
schnitte abgemessen, innerhalb derer das 
Benthos an 4 Terminen im Jahr (März, Mai, 
Juli, September) halbquantitativ beprobt 
wurde. Für diese Untersuchung wurde eine 
Methode aus gezieltem Absammeln von 
verschiedenen Substraten und Kicksam
pling (15 min) angewandt. Oberhalb des je
w eilig beprobten G ew ässerabschnittes 
wurde eine Emergenzfalle betrieben. Zusätz
lich wurden wichtige chemische und phy
sikalische Parameter sowie Daten zur Ge-
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w ässerstrukturgüte erfaßt. An w eiteren  
Bächen wurde eine einmalige Erhebung der 
chemischen und physikalischen Parameter 
so w ie  der m ak rozoobenth ischen  D aten  
nach derselben Methode durchgeührt. D ie  
Nomenklatur der aufgeführten Organismen

fo lg t a llgem ein  S c h m e d t je  &  K o hm a nn

(1992), die der Ephemeroptera H aybach

(1998), die der Plecoptera M oog (1995), die 
der Coleóptera H aase (1996) und bei den 
Trichoptera W aringer &  G raf (1997).

Abb. 1: Untersuchungsgebiet (1-20 = Untersuchungsgewässer)
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3. ERGEBNISSE UND DISKUSSION
3.1 Physiographie der Bäche

Die Ergebnisse der chemisch-physikali
schen Wasseranalysen weisen die unter
suchten Bäche als sauerstoffgesättigt, nähr
stoffarm, sommerkalt und frei von Säure
beeinträchtigung aus.
In Anlehnung an die Einteilung von O tto 
& B r a u k m a n n  (1983) können die Bäche 
aufgrund der elektrolytischen Leitfähigkeit, 
der Gesamthärte, des Säurebindungsver
mögens und der Geologie ihres Einzugsge
bietes in submontane Silikat- oder Karbo
natbäche unterschieden werden (Tab. 1).

In den von (Bunt-)Sandstein geprägten 
Silikatbächen liegt die elektrolytische Leit
fähigkeit bei 100-300 pS/cm, die Gesamt
härte bei 0,6-1,3 mmol/1 und das Säure
bindungsvermögen bei 0,3-1,5 mmol/1.
Im Vergleich dazu sind die untersuchten 
Karbonatbäche aus der geologischen For
mation Muschelkalk oder Zechstein mit ei
ner elektrolytischen Leitfähigkeit von 390 
bis 1755 pS/cm, einer Gesamthärte von 1,9- 
10,7 mmol/1 und einem Säurebindungs
vermögen von 1,4-5,4 mmol/1 vertreten.
In einigen der hier untersuchten Bäche zei
gen sich in stark strömenden Bereichen 
Kalkausfällungen an der Oberseite von Stei-

Tab.l: Ergebnisse der erhobenen chemisch-physikalischen Meßwerte (Angaben in Jahres
mittelwerten; * = Einzelmeßwerte)

Einteilung der Bäche nach

Otto & Braukmann 
(1983)

TK-Blatt-
Nr.

Elektrolytische
Leitfähigkeit

[jiS/cm]

o 2-
Sättigung

[%1

pH-
Wert

Gesamt
härte

[mmol/1]

Säurebindungs
vermögen
[mmol/1]

Submontane Silikatbäche
1 Dieffenbach* 4625 217 102 7,8 1,0 1,1
2 Dohbach* 4324 108 82 6,7 0,3
3 Elsterbach* 4523 206 90 7,6 0,9 U
4 Forellenbach* 3723 184 90 7?5 0,6 0,3
5 Hane 4224 238 103 7,7 1,1 1,1
6 Kampbach* 4324 142 91 6,6 0,7
7 Kneppelbach 4226 277 105 7?6 1,3 U
8 Rotes Wasser* 4224 131 118 7,1 0,6
9 Stukenhai* 4226 229 90 7,9 0,9 1,5
Submontane Karbonatbäche:
10 Ahlsburgbach 4224 435 106 7,7 2,3 1,6
11 Aschauerbach 4226 561 100 8,0 3,2 4,5
12 Bremke* 4124 619 95 8,1 3,2 5,0
13 Brückenbach 4725 432 91 8,2 2,5 3,5
14 Ducksteinquelle 4225 1755 105 7,8 10,7 3,5
15 Rebbe 4225 1059 98 7,9 7,0 2,9
16 Sehlenbach 4725 770 100 8,2 4,5 3,1
17 Siewershain* 4226 508 91 8,0 1,9 1,4
18 Stennebergsbach* 4225 389 95 8,2 2,1
19 Süßmilchbach 4226 501 99 1,9 2,5 2,8
20 Travertinbach 4226 858 99 8,0 4,9 5,4

* Für die Bäche Dieffenbach, Stukenhai, Ahlsburgbach, Aschauerbach, Siewershain, Stennebergsbach und 
Travertinbach sind uns keine Namen bekannt. Sie wurden in dieser Untersuchung von den Autoren mit 
Namen versehen
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nen, Ästen, Moospolstern u.ä.. Der Grad 
der Versinterung reicht dabei von dünnen, 
körnigen Ablagerungen bis zur vollflächi
gen Versiegelung der Gewässersohle. Oft 
bildet sich ein kaskadenförmiger Längsver
lauf aus.
Es lassen sich aufgrund der Gewässerstruk
tur und der Wasserchemie zumindest zwei 
verschiedene Bachtypen unter dem Begriff 
des Karbonatbaches differenzieren (nach 
H aase et al. 1998): der Kalkschotterbach 
und der Kalksinterbach (Tab. 2).

Nach den von H aase et al. (1998) angege
benen allgemeinen Charakteristika sind fünf 
der untersuchten Bäche in das Bachtypen
system mit Kalksinter- und Kalkschotter
bach einzuordnen (Tab. 3):
Im folgenden werden allgem eine fau- 
nistische Aspekte der untersuchten Bäche 
dargestellt, Unterschiede zwischen den bei
den oben erwähnten Bachtypen aufgezeigt 
und durch Beschreibungen von Referenz
strecken einzelne Bäche näher charakteri
siert.

Tab. 2: Allgemeine Charakteristika von Kalksinter- und Kalkschotterbäche (nach Haase et al. 
1998; verändert)

Bachtypen Kalksinterbach Kalkschotterbach
Geologie Muschelkalk Muschelkalk
Vegetation > 80 % Wald > 80 % Wald
Längsprofil Kaskadenformiger Verlauf mit ± weit aus Zumeist ständiger und kleinräumiger Wech
und Struktur einanderliegenden, versinterten Abstürzen. 

Zwischen den Abstürzen meist geringe Strö
mung mit Feinsubstratablagerungen (Detri
tus, Sand, Schlamm), diese auch mit Kalk
überzug. Selten Schotterstrecken, dann aber 
ebenfalls mit Kalküberzug. An den Sinter
strecken felsartiger, glatter Tuffstein.

sel der Strömungsgeschwindigkeit. Ausge
prägte Schotterstrecken aus Kies und Steinen, 
dazwischen Ablagerungen aus Sand, Detritus, 
etc. Keine Kalkausfallungen. Gleichmäßiges 
Gefalle der Gewässersohle.

LF [jLiS/cm] 500 - 2000 500 - 2000
pH-Wert 7,3- 8,5 7,5 -  8,5
GH [mmol/1] K) O

s 1 O O 1,4 -3,2
SBV [mmol/1] 3,5- 5,7 2,1 -3,9
PO43- [mg/I] <0,2 < 0,1

NH4+ [mg/1] <0,15 <0,2

Tab. 3: Physiographische Charakteristika der untersuchten Kalksinter- und Kalkschotterbäche

Bachtypen

Aschauerbach

Kalksii

Brem ke

nterbach

Ducksteinquelle Travertinbach

K alkschotterbach

Rebbe

LF [pS/cm] 561 619 1755 858 1059
pH -W ert 8,0 8,1 7,8 8,0 7,9
GH [mmol/1] 2,3 3,2 10,7 4,9 7,0
SBV [mmol/1] 4,5 5,0 3,5 5,4 2,9
PO,,3' [mg/1] 0,001 <0,05 0,3 0,08 0,1
N H 4+ [mg/1] 0,04 0,06 0,5 0,16 0,2
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3.2 Faunistik

Im Rahmen dieser Untersuchungen wur
den insgesamt 112 Arten nachgewiesen 
(Tab. 4). Dabei waren die Turbellaria mit 2, 
die Amphipoda mit 3, die Ephemeroptera 
mit 19, die Plecoptera mit 23, die Coleópte
ra mit 19, die Planipennia und Megaloptera 
mit je 1 und die Trichoptera mit 44 Arten 
vertreten.

Tab. 4: Gesamtartenliste der in Emergenz und Makrozoobenthos nachgewiesenen Taxa
Turbellaria (Strudelwürmer) Plecoptera (Steinfliegen) Trichoptera (Kocherfliegen)

C renobia  a lpina N em oura cinerea D ru su s annulatus
D u gesia  gon oceph a la N em oura m arginata E cc lisop teryx  m adida

Amptiipoda (Flohkrebse) N em oura sciurus E noicyla  p u s illa
G am m arus fo ssaru m N em urella  p ic te tii E rn odes a r ticu laris
G am m arus p u lex P erlo d es  m icrocephalu s H alesu s d ig ita tu s
G am m arus roese li P rotonem u ra au berti H alesu s rad ia tu s

Ephemeroptera (Eintagsfliegen) P rotonem u ra in tricata H ydropsych e  fu lv ip es
B aetis  alpinus P rotonem u ra nitida H ydropsych e  instabilis
B aetis  fu sca tu s P rotonem u ra p ra ec o x H ydropsych e  saxonica
B aetis  m elanonyx S iph onoperla  torrentium L asioceph a la  basa lis
B aetis  m uticus Coleóptera (Käfer) Lithax n iger
B aetis  rhodani A gabu s b ipustu la tus L ype redu cta
B aetis  vernus A gabu s gu tta tus M elam poph ylax  m ucoreus
E cdyonu ru s subalpinu s A n acaen a g lobu lu s M icro p te m a  la tera lis
E cdyonu ru s torren tis E lm is aenea M icrop tern a  n yc terob ia
E cdyonu ru s venosus E lm is la tre ille i M icro p te m a  sequ ax
E lectrogen a  u jhelyii E lodes m arginata O dontoceru m  a lb icorn e
E peorus sy lv ico la E lodes m in uta-G ruppe O ecism us m onedula
E phem era dan ica E solus angustatus P h ilopo tam u s m ontanus
E phem erella  m ucronata H alip lu s lin ea toco llis P lec trocn em ia  brev is
H a bro lep to ides  confusa H eloph oru s brev ipa lp is P lec trocn em ia  con spersa
H abroph leb ia  fu sc a H ydraen a  den tipes P lectrocn em ia  gen icu la ta
H abroph leb ia  lauta H ydraen a  g ra cilis P o tam oph ylax  c ingulatus
P ara lep toph leb ia  subm arg in a ta H ydraen a  m elas P o tam oph ylax  luctuosus
R hithrogena p ic te ti H ydraen a  nigrita P otam oph ylax  n igricorn is
S erra te lla  Ígnita H ydraen a  p yg m a ea R hyacoph ila  f a s  d a ta

Plecoptera (Steinfliegen) Lim nebius truncatellus R hyacoph ila  nubila
A m phinem ura standfu ssi Lim nius p e rr is i R hyacoph ila  p ra em o rsa
B rach yp tera  r isi P la tam bu s m aculatus R hyacoph ila  p u bescen s
C apnia bifrons R iolus su bvio laceu s R hyacoph ila  tr istis
D iu ra  b icau da ta Planipennia (Echte Netzflügler) S ericostom a person a tu m
Isoperla  g o e rtz i O sm ylus fu lvicephalu s Silo  p a llip e s
Leuctra  a lb ida Megaloptera (Schlammfliegen) Synagapetus dubitans
L euctra  brau eri S ia lis  fu liginosa Synagapetus irid ipennis
L euctra  d ig ita ta Trichoptera (Köcherfliegen) Tinodes d ives
L euctra  fu sc a A gapetu s fu sc ip es Tinodes pa llidu lu s
L euctra  n igra B eraea  m aura Tinodes ro stock i
L euctra  p r im a C haetop teryx  m ajor Tinodes un icolor
L euctra  pseu dosign ifera  
N em oura cám brica

C haetop teryx  v illosa  
C ru noecia  irrora ta

W orm aldia occip ita lis

Fast alle untersuchten Bachabschnitte sind 
dem Hypokrenal oder Epirhithral zuzuord
nen, da ca. 70% aller nachgewiesenen ben- 
thischen Arten dort ihren längszonalen 
Verbreitungsschwerpunkt aufweisen. Le
diglich die Mündungsbereiche der Bäche 
Kneppelbach und Hane liegen an der Gren
ze zum Metarhithral.
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Als typische Arten des Hypokrenals konn
ten z.B. Elmis latreillei (Coleóptera) im 
Quellbereich des Kampbaches sowie Erno- 
des articularis (Trichoptera) in dem der 
Hane und Beraea maura (Trichoptera) in 
den Quellbereichen von Rebbe und Hane 
nachgewiesen werden.
Von den 112 in dieser Untersuchung nach
gewiesenen Arten werden 35 (31%) in den 
regionalen oder überregionalen Roten Listen 
geführt (Tab. 5), wobei die Steinfliegen-Art 
Capnia bifrons und die beiden Köcherflie- 
gen-Arten Synagapetus dubitans und Tino- 
des unicolor im niedersächsischen Hügel- 
und Bergland sogar als ’’vom Aussterben 
bedrohte” Organismen gelten (R eusch  &  
B lanke 1993, H aase  1996, B inot et al. 1998): 
Auf faunistisch erwähnenswerte Funde aus 
den Gattungen Ephemeroptera, Plecoptera, 
Coleóptera und Trichoptera soll im folgen
den näher eingegangen werden.

Ephemeroptera (Eintagsfliegen)
Electrogena ujhelyii konnte in unseren 
Untersuchungen in den Bächen Rotes Was
ser, Ahlsburgbach, Rebbe und Kneppelbach 
häufig, im Aschauerbach und in der Hane 
nur mit 1-2 Exemplaren nachgewiesen wer
den. Von dieser Art sind uns aus dem nie
dersächsischen Hügel- und Bergland bis auf 
die Nachweise aus dem Osnabrücker Be
reich von P ape &  R asch (1995) sowie H ett- 
lich et al. (1996) keinerlei Literaturfunde 
bekannt. Demgegenüber stufen R eusch  &  

B lanke (1993) Electrogena ujhelyii in der 
Roten Liste N iedersachsens als ’’nicht 
gefährdet” ein.

Plecoptera (Steinfliegen)
Diura bicaudata konnte im gesamten Un
tersuchungsgebiet nur einmalig in dem 
Kalkschotterbach Rebbe mit 2 Larven nach
gewiesen werden. Das Auftreten von Diu-

Tab. 5: Nachgewiesenen Arten der regionalen und überregionalen Rote Listen. RLNi: Rote Liste 
Niedersachsens (Hügel- und Bergland) (Reusch & Blanke 1993 sowie Haase 1996); 
RLd: Rote Liste gefährdeter Tiere Deutschlands (Binot et al. 1998)

Arten RLní RL n Arten RLní R Ln
Ephemeroptera Trichoptera
B a etis  m elanon yx 2 C h aetop teryx  m a jo r 3
B a etis  m uticu s 3 E cc liso p te ryx  m adida 3
E cdyon u ru s su ba lp in u s 3 2 E m o d es articu laris 2 2
E cdyon u ru s to rren tis 3 H ydropsych e fu lvipes 3 3
E lectro g en a  u jh elyii 3 L a sio cep h a la  b a sa lis 2
H a b ro p h leb ia  fu sc a 3 M elam poph ylax  m ucureus 3

Plecoptera M icro p te rn a  n yc terob ia 3
C apn ia  b ifron s 1 3 M icro p te rn a  sequ ax 3
D iu ra  b ica u d a ta 3 O ecism u s m onedula 2 3
N em ou ra  sciu ru s 3 3 P lec tro cn em ia  brev is 2 3
P é r io d e s  m icroceph a lu s 3 P lec tro cn em ia  gen icu la ta 3

Coleóptera R h yacoph ila  p ra em o rsa 3
H yd ra en a  d en tipes 3 R h yacoph ila  p u b escen s 3
H yd ra en a  m êlas 3 R h yacoph ila  tr istis 3
H ydraen a  p y g m a e a 3 V S yn agape tu s  du b itan s 1 3
E lm is la tre ille i 2 S yn agape tu s  ir id ipen n is 2 3
E so lu s  an gu sta tu s 3 T inodes p a llid u lu s 2
R io lu s su b v io la ceu s 2 T inodes d ives k. A. 3

Tinodes u n ico lor 1
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ra bicaudata in diesem Bachtyp ist zumin
dest in dieser Region ungewöhnlich, da die 
Art ansonsten als charakteristische Bewoh
nerin von Silikatbächen, die auch Säurebe
einträchtigungen aufweisen können, gilt. 
Nemoura sciurus konnte in den Bäche Reb- 
be, Ahlsburgbach, Brückenbach Aschau
erbach, Travertinbach, Sehlenbach, Süß
milchbach (im Sinne von Otto & B rauk- 
mann (1983) Karbonatbäche) und in dem 
relativ elektrolytreichen Silikatbach Knep- 
pelbach mit nur einem Exemplar nachgewie
sen werden. Auch Haase (unveröffentlicht) 
fand diese Plecoptera ebenfalls vornehm
lich in kalkreichen Gewässern. Die Art zeigt 
also zumindest im Untersuchungsgebiet 
einen deutlichen Verbreitungsschwerpunkt 
in Karbonatbächen.
Die nach Sommerhäuser (1995) als Charak
terart sommertrockener Bäche beschriebe
ne Capnia bifrons wurde in dem temporä
ren Zulauf der Rebbe gefunden. Neben die
ser Art wurden u.a. noch Amphinemura 
standfussi, Nemoura cinerea und Plectroc- 
nemia conspersa nachgewiesen, die eben
falls die dort herrschenden Bedingungen 
tolerieren. Die Einstufung von Capnia bi
frons als im niedersächsischen Hügel- und 
Bergland ’’vom Aussterben bedrohte” Art 
(Reusch & B lanke 1993) könnte mit den 
noch unzureichenden Untersuchungen 
temporärer Fließgewässer in dieser Region 
Zusammenhängen.

Coleóptera (Käfer)
Von Hydraena dentipes wurde lediglich ein 
M ännchen im M ündungsbereich des 
Kneppelbaches gefangen. Diese montane 
Art wurde in Niedersachsen bisher nur im 
Harz gefunden (K öllner & Haase 1997, 
Lessmann 1993). Es ist daher zu vermuten, 
daß dieses Exemplar eingeflogen war und 
die Art den Kneppelbach nicht dauerhaft 
besiedelt.
Zwei Imagines von Elmis latreillei konn

ten im Kampbach nachgewiesen werden. 
Nach Heb Auer (1994) gehört diese Art zur 
krenophilen Quellflurgesellschaft, die kon
stant niedrige Temperaturen, sauberes oli
gotrophes Wasser und geringe Strömung 
benötigt. B raukmann (1987) bezeichnete 
sie als Charakterart subalpiner Gebirgsbä
che und weist darauf hin, daß sie nur in 
kalttemperierten, quellnahen Bachabschnit
ten auftritt. Aus Niedersachsen sind von 
Elmis latreillei bisher erst wenige Nach
weise publiziert (Köllner & Haase 1997, 
Lessmann 1993). Diese Art wird in der Ro
ten Liste Niedersachsens als ’’stark gefähr
det” geführt (Haase 1996).

Trichoptera (Köcherfliegen)
Die Köcherfliege Silo pallipes fiel in dieser 
Untersuchung durch eine erkennbare Präfe
renz für sandige Sohlsubstrate auf. So konn
te diese Art in den überwiegend durch Psam- 
mal geprägten Bachabschnitten häufiger 
nachgewiesen werden, als in den grobkör
nigeren Bereichen. Auch Sauer (1988) be
schreibt einen Verbreitungsschwerpunkt 
dieser Art in sandigen und kiesigen Ab
schnitten von Bächen.
Im Gegensatz dazu tritt die sonst weit ver
breitete Köcherfliege Odontocerum albi- 
corne in den sandreichen Bächen deutlich 
zurück; oft fehlt sie dort ganz.

3.3 Zoozönosen

In den hier untersuchten Kalksinterbächen 
konnten die nach Haase (1998) als Charak
terarten1 für diesen regionalen Bachtypen 
bezeichneten Arten Rhyacophila pubescens 
(Aschauerbach, Travertinbach und Bremke), 
Synagapetus dubitans (Bremke und Duck

1 Als Charakterarten werden von solche Arten verstanden, 
die eine typologische Einheit gegenüber einer anderen 
gleichrangigen typologischen Einheit deutlich bevorzugt 
besiedeln ( H a a s e  1998).
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steinquelle), Plectrocnemia brevis (Aschau
erbach, Travertinbach und Ducksteinquelle), 
Tinodes dives (Bremke), Tinodes unicolor 
(Aschauerbach, Travertinbach und Duckst
einquelle), Melampophylax mucureus 
(Aschauerbach, Travertinbach und Duckst
einquelle) und Riolus subviolaceus (Bremke

und Ducksteinquelle) nachgewiesen werden. 
Das Auftreten von Rhyacophila pubescens 
in diesen Bäche bestätigt auch zoozönotisch 
die Zuordnung in die typologische Einheit 
des Kalksinterbaches, da sich ihr Vorkommen 
bisher ausschließlich auf versinterte Bäche 
beschränkt.

Tab. 6: Haupt- und Einzelparameter der Gewässerstruktur von Rebbe, Süßmilchbach und Hane 
(nach Landesamt für Wasserwirtschaft Rheinland-Pfalz 1996)

Nr. Parameter Ausprägung
Gewässername Rebbe Süßmilchbach Hane
Gewässersystem Ilme/Leine Ruhme/Leine Dieße/Leine
Datum 8. Oktober 1997 26. Mai 1998 8. Oktober 1997
Gewässergröße 1-2 m 1 m < 1 m
Talform Kerbtal Kerbtal Muldental

1 Laufentwicklung
1.1 Laufkrümmung schwach gekrümmt schwach gekrümmt geschlängelt
1.2 Krümmungserosion häufig schwach vereinzelt schwach vereinzelt schwach
1.3 Längsbänke 8 ausgeprägte Längsbänke keine 9 ausgeprägte Längsbänke
1.4 Bes. Laufstrukturen 5 ausgeprägte Laufstruk- 3 ausgeprägte Laufstruk 7 ausgeprägte Laufstruk

turen turen turen
2 Längsprofil
2.1 Querbänke 3 Ansätze, 2 ausgeprägte 3 Ansätze von Querbän 3 Ansätze, 3 ausgeprägte

Querbänke ken Querbänke
2.2 Strömungsdiversität groß gering groß
2.3 Tiefenvarianz groß mäßig groß
2.4 Vorherrschendes schnell fließend, glatt schwach fließend, glatt schnell fließend, glatt

Strömungsbild
3 Sohlenstruktur
3.1 Sohlensubstrattyp Schotter, labil gelagert Sand, Schlamm, Kies Schotter, labil gelagert
3.2 Substratdiversität groß mäßig vereinzelt groß

3.3 Bes. Sohlenstrukturen 3 Ansätze, 3 ausgeprägte 2 Ansätze 4 Ansätze, 5 ausgeprägte
Sohlstrukturen Sohlstrukturen

4 Querprofil
4.1 Profiltyp Naturprofil Naturprofil Naturprofil
4.2 Profiltiefe mäßig flach bis tief mäßig flach flach bis sehr flach
4.3 Breitenerosion keine keine vereinzelt schwach
4.4 Breitenvarianz groß geringe groß
4.5 Durchlässe keine keine keine
5 Uferstruktur
5.1 Ufergehölze bodenständiger Wald Fichtenforst (75%); bo bodenständiger Erlenwald

denständiger
Wald (25%)

5.2 Ufervegetation > 75 % keine (Schattwir > 75 % keine (Schadwir > 1 5 %  keine (Schattwir
kung) kung) kung)

5.3 Uferlängsgliederung mäßig gering sehr groß
6 Gewässerumfeld
6.1 Flächennutzung 100 % Wald 100 % Wald 100 % Wald
6.2 Uferstreifen 100 % Wald 100 % Wald 100 % Wald
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In den Kalksinterbächen Aschauerbach, 
Bremke, Ducksteinquelle und Travertin
bach fehlen sonst häufige und weit ver
breitete Arten aus den Gattungen Philo- 
potamus oder Hydropsyche. Es scheint, daß 
das Auftreten dieser sich überwiegend fil
trierend ernährenden Arten durch das Phä
nomen der Kalkausfällung (Kalksinterbä
che) verhindert wird.
Auch die in unserer Untersuchung häufige 
Coleoptera Hydraena gracilis fehlt fast 
vollständig in Kalksinterbächen. In dem 
Kalkschotterbach Rebbe (und in fast allen 
anderen untersuchten Bächen) tritt sie als 
häufigste Hydraenidae auf.
Ein ähnliches Phänomen findet man bei der 
Glossosomatidae Agapetus fuscipes. Sie 
konnte nur in zwei der vier untersuchten 
Kalksinterbäche nachgewiesen werden: Im 
nicht versinterten Q uellbereich des 
Travertinbaches kommt sie massenhaft vor, 
fehlt jedoch, sobald eine Kalkfällung ein- 
tritt; in den versinterten Abschnitten des 
Aschauerbaches ist sie zwar als Larve in 
geringen Abundanzen vorhanden, fehlt al
lerdings an gleicher Stelle in der Emergenz. 
Dieser Umstand könnte damit Zusammen
hängen, daß die Puppen von Agapetus 
fuscipes bei Kalkfällung im Wasser abster
ben (Beyer 1932), so daß in diesem Bach 
zwar Larven von dieser Art nachgewiesen 
werden konnten, deren Imagines aber nicht 
auftraten.
Hydraena gracilis und Agapetus fuscipes 
können nach unseren U ntersuchungs
ergebnissen als Differentialarten2 zwischen 
Kalksinter- und Kalkschotterbächen fun
gieren, da offensichtlich hohe Karbonat
gehalte toleriert werden, Versinterungen je
doch nicht dauerhaft besiedelt werden kön
nen.
Im folgenden werden natumahe Abschnit
te der Bäche Rebbe, Süßmilchbach und 
Hane als Referenzstrecken näher dargestellt 
(nach Landesumweltamt N ordrhein-West

falen 1996). In den Beschreibungen wird 
neben den wichtigsten chemischen Werten 
und Faunenelementen besonderer Wert auf 
die Gewässerstruktur (Tab. 6) gelegt.
Die Rebbe ist ein 17 km langer Zufluß der 
Urne. Das für den Untersuchungsabschnitt 
relevante Einzugsgebiet wird ausschließ
lich forstwirtschaftlich genutzt. An der 
Referenzstrecke folgt der durchschnittlich 
ein Meter breite Bach dem Verlauf des 
Kerbtales (vgl. Tab. 7). Bei niedrigen Was
serständen schlängelt sich das Bachbett 
leicht innerhalb des ihm zur Verfügung ste
henden Tales. W ährend H ochw asser
ereignissen füllt der Bach die Talsohle voll
ständig aus. An den Talflanken außerhalb 
des durchfeuchteten Bereiches wachsen 
Bergahorn (Acer pseudoplatanus), Rotbu
che (Fagus sylvatica) und Hainbuche 
(Carpinus betulus).

Beschreibung einer Referenzstrecke 
der Rebbe

Laufentwicklung

Der Bach verläuft schwach gekrümmt, in 
Bereichen mit höherem Längsgefälle und in 
engeren Talabschnitten auch gestreckt. 
Krümmungserosion findet sich an breite
ren Stellen häufig schwach ausgeprägt und 
dürfte hauptsächlich durch Spitzenabflüsse 
verursacht werden. Es sind ausgeprägte 
Längsbänke in Form von Krümmungs- und 
Inselbänken vorhanden. Als besondere 
Laufstrukturen zeigen sich Laufweitungen 
und diverse Totholzansammlungen.
Im Längsprofil sind sowohl mehrere ausge
prägte als auch im Ansatz vorhandene Quer
bänke zu verzeichnen. Der Bach zeigt, durch

2 Als Differentialarten werden solche Arten verstanden, die 
eine typologische Einheit gegenüber einer nah verwand
ten typologischen Einheit deutlich bevorzugt besiedeln, 
ansonsten aber in ganz verschiedenen typologischen 
Einheiten Vorkommen ( H a a s e  unveröff.).
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verschiedene Strukturelemente verursacht, 
eine große Ström ungsdiversität. Das 
Strömungsbild wechselt zwischen schnell
fließend, glatt in Stillwasserzonen und 
schießend an natürlichen Sohlabstürzen. 
Im Verhältnis zur Gewässergröße ist die 
Tiefenvarianz hoch. Die Profiltiefe ist durch 
die Erosion zu Hochwasserzeiten als mäßig 
tief bis tief, unter Berücksichtigung der Tal
form jedoch als Naturprofil anzusehen. Es 
gibt keine Breitenerosion. Die Breitenvarianz 
ist groß, was durch Totholzansammlungen 
und Uferbäume noch verstärkt wird. Im 
Sohlsubstrat überwiegt labil gelagerter 
Schotter. In Stillwasserbereichen wird die
ser durch Ansammlungen feinen Sandes 
und groben organischen Materials wie Tot
holz und Wurzeln ergänzt. Als besondere 
Sohlenstrukturen sind angedeutete Tief
rinnen, Stillw asserbereiche und kleine 
Schnellen vorhanden. Rotbuchen und Berg
ahorn reichen direkt bis ans Bachbett, be
finden sich jedoch durch die starke Hang
neigung außerhalb des Hochwasserein
flusses. Die starke Beschattung verhindert 
eine dichte Krautflur und die Uferlängs
gliederung ist insgesamt nur mäßig (vgl. 
Abb. 2).

Abb. 2: Rebbe: A ufsicht eines Teilstückes
der Referenzstrecke

Tab. 7: Geographie der Referenzstrecke

Bachnam e Rebbe
Region Süd-Niedersachsen
TK-Blatt-Nr. 4225
Bachgröße 1-2 m
Quellentfemung 1,2 km
Längszone Epirhithral
Höhe 180 m ü . NN
Geländeform Kerbtal
Längsgefälle 2 %
Geologie Muschelkalk
Einzugsgebietsgröße 5 km2
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Chemismus

Das Säurebindungsverm ögen des Was
sers liegt im Jahresmittel zwischen 2,1 und
3,2 mmol/1. Es findet keine Kalkausfällung 
statt. Die Werte für die elektrolytische 
Leitfähigkeit (um 1000 pS/cm) sind sehr 
hoch, was durch eine hohe S u l
fatkonzentration (um ca. 500 mg/1) be
dingt ist. Die Gesamthärte liegt bei ca. 
10,7 mmol/1. Der pH-Wert liegt mit Wer
ten bis pH 8,3 im leicht alkalischen Be
reich. Das Wasser hat auch im Sommer 
n iedrige T em peraturen  und is t stets 
sauerstoffgesättigt.

Fauna

In dem Kalkschotterbach Rebbe treten als 
Charakterarten dieses Bachtyps Plectro- 
cnemia brevis, Tinodes unicolor, Melam- 
pophylax mucureus (alle Trichoptera) und 
Riolus subviolaceus (Coleoptera) auf. Die 
bereits oben erwähnte Charakterart der Kalk
sinterbäche Rhyacophila pubescens tritt in 
diesem Bach erwartungsgemäß nicht auf. 
Wie auch in den Kalksinterbächen (s.o.) 
konnten in diesem Bach außer Wormaldia 
occipitalis keine filtrierenden Arten nach
gewiesen werden.

Beschreibung einer Referenzstrecke 
des Süßmilchbaches

Das Einzugsgebiet des Süßmilchbaches 
wird ausschließlich forstwirtschaftlich ge
nutzt. Die beiden Quellen des Baches ent
springen auf einer Höhe von ca. 220 m 
ü. NN. Der Süßmilchbach fließt auf seiner 
ganzen Länge durch Mittleren Buntsand
stein, jedoch befinden sich in seinem Ein
zugsgebiet Störungen von Unterem und 
Mittlerem Muschelkalk, die sich maßgeb
lich auf die Wasserchemie des Baches aus
wirken. Der Süßmilchbach mündet nach ca. 
2 km auf einer Höhe von 130 m ü. NN in die 
Rhume. An der Referenzstrecke folgt der 
ca. 1 m breite Bach dem Verlauf des Kerb
tals (vgl. Tab. 8). Der Baumbestand an den 
Talflanken wird durch Rotbuche (Fagus syl- 
vatica) und Ahorn (Acer platanoides), die 
Flächennutzung durch Fichten (Picea 
abies) gebildet. Die Beschattung ist durch
gehend stark, so daß sich nur eine schwa
che Krautflur aus Gräsern und Famen ent
wickeln kann.

Tab. 8: Geographie der Referenzstrecke

Bachname Süßmilchbach
Region Süd-N iedersachsen
TK-Blatt-Nr. 4226
Bachgröße 1 m
Quellentfemung 1,5 km
Längszone Epirhithral
Höhe ca. 140 m ü. NN
Geländeform Kerbtal
Längsgefälle 3%
Geologie Buntsandstein/Muschelkalk
Einzugsgebiets große 2 km2
Nutzungsverteilung Wald (100 %)
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Laufentwicklung

Der Bach verläuft im Untersuchungsab
schnitt schwach gekrümmt mit vereinzelt 
sehr schwach auftretender Krümmungsero
sion. Längsbänke sind nicht zu verzeich
nen. Im Bachverlauf treten Treibholzan
sammlungen und Sturzbäume als besonde
re Laufstrukturen auf.
Der Süßmilchbach zeigt im Längsprofil im 
Ansatz vorhandene Querbänke, eine gerin
ge Strömungsdiversität und eine mäßige 
Tiefenvarianz. Die Profiltiefe ist mäßig flach. 
Es tritt keinerlei Breitenerosion auf, so daß 
nur Ansätze von Laufweitungen und -Ver
engungen zu erkennen sind. Im Sohlsub
strat herrschen geringe Korngrößen wie 
Sand, Schlamm und Kies vor, wodurch die 
Diversität des Substrates mäßig ist. Als 
besondere Sohlenstrukturen sind Ansätze 
von Flachwasser und Schnellen vorhanden. 
Die Uferlängsgliederung ist niedrig (vgl. 
Abb. 3).

Chemismus

Die Werte der elektrolytischen Leitfähigkeit 
liegen um 500 pS/cm und die der Ge
sam thärte um 2,5 mmol/1. Das Säure
bindungsvermögen liegt bei 2,8 mmol/1 und 
der pH-Wert geht mit 8,1 bis in den alkali
schen Bereich. Es tritt keine Kalkausfällung 
auf. Das W asser ist auch im Sommer 
sauerstoffgesättigt und kalt. Der Bach ist 
insgesamt als nährstoffarm zu bezeichnen.

Fauna

Beim Betrachten der Zoozönose des über
wiegend durch sandiges Sohlsubstrat 
(Psammal = 45%) geprägten Süßmilch
baches fällt auf, daß die sonst weit verbrei
tete lithobionte Art Odontocerum 
albicorne in diesem Bach gänzlich fehlt. 
Auch Filtrierer wie z.B. Hydropsyche oder

Abb. 3: Süßmilchbach: Aufsicht eines
Teilstückes der Referenzstrecke
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Tab. 9: Geographie der Referenzstrecke

Bachname Hane
Region Süd-N iedersachsen
TK-Blatt-Nr. 4224
Quellentfemung 1,5 km
Bachgröße 1 m
Längszone Epirhithral
Höhe 240 m ü. NN
Geländeform Muldental
Längsgefalle 4%
Geologie Buntsandstein
Einzugsgebietsgröße 2 km2
Nutzungsverteilung Wald (100 %)

Philopotamus treten in diesem struktur
armen Bach nur mit einer geringen Indivi
duenzahl auf bzw. fehlen ganz. Im Gegen
satz dazu erreicht die Köcherfliege Silo 
pallipes in diesem Bach höhere Abundan- 
zen.

Beschreibung einer Referenzstrecke 
der Hane

Die 5 km lange Hane ist ein Seitenbach der 
Dieße. Ihr Einzugsgebiet liegt vollständig 
im Wald. Die Quellen der Hane liegen auf 
etwa 330 m ü. NN, ihre Mündung auf 180 m 
ü. NN. Das Längsgefälle beträgt im Durch
schnitt 3%. Das Untersuchungsgebiet liegt 
in einem Muldental, dessen Talsohle zwi
schen 30 und 50 m breit ist (vgl. Tab. 9). Bei 
mittleren bis hohen Wasserständen ist der 
mit Schwarzerlen {Ainus glutinosa) be
wachsene Talboden bis zum Rand der stei
leren Flanken durchfeuchtet. Letztere wer
den linksseitig des Baches mit Rotbuchen 
{Fagus sylvatica) und rechtsseitig mit Fich
ten {Picea abies) bewirtschaftet. Die Be
schattung ist stark, und in der schwach ent
wickelten Krautflur dominieren Gräser und 
Farne.

Laufentwicklung

Im Untersuchungsgebiet verläuft der Bach 
geschlängelt und nur vereinzelt tritt geringe 
Krümmungserosion auf. Das Ufer wird meist 
durch Erlenwurzeln stabilisiert. Grobschot
ter bildet häufig Ufer-, Insel- und Krüm
mungsbänke aus. Im gesamten Streckenab
schnitt sind Sturzbäume, Totholzansamm
lungen, Laufverengungen und -Weitungen 
zu finden. Letztere werden durch dicht ste
hende Schwarzerlen gebildet. Querbänke 
sind zumeist als Furten ausgebildet. Die 
Strömungs- und Tiefenvarianz sind je nach 
Wasserstand mäßig bis groß.
Das Naturprofil ist flach und nur selten ist 
der Bach leicht eingetieft. Prallufer sind 
stellenweise leicht unterspült. Das Gewäs
ser ist von einem häufigen Breitenwechsel 
geprägt. Laufweitungen gehen meist mit 
Querbänken einher. Dicht stehende Erlen- 
stöcke engen den Lauf stellenweise stark 
ein. Solcherorts besteht die Gewässersohle 
oft aus einem dichten Wurzelfilz.
In Abhängigkeit kleinräumiger Strömungs
unterschiede besteht das Sohlsubstrat aus 
Sand mit Anteilen organischen Materials 
oder aus Kies und Schotter. Die Substratdi- 
verstität ist nur vereinzelt groß.
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Abb. 4: Hane: Aufsicht eines Teilstückes der 
Referenzstrecke

Die auffälligsten Strukturen sind Flachwas
ser, Wurzelflächen, Rauschen mit erhöhter 
Strömungsgeschwindigkeit, Stillwasser
pools, die bei Mittelwasser nicht durch
strömt werden und ein Kehrwasserpool auf 
der Rückseite eines alten Wurzeltellers. Die 
Uferlängsglieerung ist unter anderem auf
grund der wechselnden Profiltiefe und des 
reichen Schwarzerlenbestandes sehr groß. 
Die starke Beschattung läßt nur eine dünne 
Krautvegetation zu (vgl. Abb. 4).

Chemismus

Die Werte für die elektrolytische Leitfähig
keit liegen um 200 pS/cm und die der Gesamt
härte zwischen 0,7 und 1 mmol/1. Das Säure
bindungsvermögens beträgt ca. 1,0 mmol/1. 
Der pH liegt mit Werten zwischen 7,3 -  7,8 im 
leicht alkalischen Bereich. Das Wasser ist als 
kalt, stets sauerstoffgesättigt und nährstoff
arm zu bezeichnen.

Fauna

Die Hane zeigt eine typische Rhithral-Fau- 
na naturnaher Mittelgebirgsbäche. Es sind 
mehrere Arten der Baetidae und Heptage- 
niidae vorhanden. Sehr hohe Abundanzen 
weisen Nemouridae und Leuctridae auf. In 
quellnahen, steinigen Bereichen sind Aga- 
petinae reich vertreten. Filtrierende Arten 
der Gattungen Hydropsyche und Philopo- 
tamus treten in diesem Bach sehr häufig auf. 
Abschließend wird die makrozoobenthische 
Besiedlung der drei vorgestellten Bäche 
tabellarische dargestellt (Tab. 10).
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Tab. 10: Häufigkeiten der nachgewiesenen Arten des Makrozoobenthos (x = Arten, die nur in der Emer- 
genz nachgewiesen wurden; Angaben in Klammem = autochtones Vorkommen unwahrschein
lich; Aufteilung der Häufigkeitsklassen (Hk) des Makrozoobenthos: Hk 1:1-2 Individuen;
Hk 2: 3-6 Individuen; Hk 3: 7-18 Individuen; Hk 4: 19-54 Individuen; Hk 5: >54 Individuen. 
Die Angaben stellen den Mittelwert der Häufigkeitsklassen aller Probestellen eines Baches dar.

Bach Rebbe Süß
milchbach Hane Bach Rebbe Süß

milchbach Hane

Arten Arten
Turbellaria Coleóptera

Crenobia alpina 1 Esolus angustatus 3 1 1
Dugesia gonocephala 5 5 5 Hydraena gracilis 3 2 4

Araphipoda Hydraena melas 1 1 1
Gammarus fossarum 5 5 5 Hydraena nigrita 2 1
Gammarus pulex 5 5 5 Hydraena pygmaea 1

Ephemeroptera Limnebius truncatellus 1
Baetis melanonyx 4 Limnius perrisi 3 4 3
Baetis muticus X 4 3 Riolus subviolaceus I
Baetis rhodani 2 2 4 Trichoptera
Baetis vernus X 1 Agapetus fuscipes 3 4 3
Ecdyonurus subalpinus 1 X 4 Beraea maura X X

Electrogena ujhelyii 3 I 1 Chaetopteryx major X 4 X

Epeorus sylvicola 4 Chaetopteryx villosa X X X

Ephemera danica 1 Crunoecia irrorata X X

Habroleptoides confusa 5 Drusus annulatus 1 X

Habrophlebia fusca 1 Ecclisopteryx madida 3 X 2
Habrophlebia lauta 1 Enoicyla pusilla X

Rhithrogena picteti 5 3 5 Emodes articularis X

Serratella Ígnita 1 Halesus digitatus X X

Plecoptera Halesus radiatus X

Amphinemura standfussi X X Hydropsyche fulvipes X 4
Brachyptera risi X Hydropsyche instabilis 1
Capnia bifrons I Hydropsyche saxonica 1
Diura bicaudata 1 Lasiocephala basalis ( X )

Isoperla goertzi 2 4 1 Lithax niger 1
Leuctra albida X Lype reducía X

Leuctra braueri 3 3 3 Melampophylax mucoreus 2
Leuctra digitata X X X Micropterna lateralis X

Leuctra fusca X Micropterna sequax X 2
Leuctra nigra 2 2 2 Odontocerum albicome 2 3
Leuctra prima X X X Oecismus monedula X 1
Leuctra pseudosignifera X X X Philopotamus montanus 3
Nemoura cámbrica X X Plectrocnemia brevis 1
Nemoura cinerea X Plectrocnemia conspersa 3 1 1
Nemoura marginata X X X Potamophylax cingulatus 3 3 3
Nemoura sciurus X X Potamophylax luctuosus 4 1
Nemurella pictetii X Potamophylax nigricornis X 2 1
Protonemura auberti X X X Rhyacophila fasciata 1 2
Protonemura praecox X Rhyacophila nubila ( X ) 1
Siphonoperla torrentium 1 1 Sericostoma personatum 3 3 3
Planipennia Silo pallipes 1 4 1
Osmylus fulvicephalus X X X Synagapetus iridipennis 3 3

Megaloptera Tinodes rostocki 1
Sialis fuliginosa 1 1 Tinodes unicolor X

Coleóptera Wormaldia occipitalis 4 1 1
Agabus bipustulatus 1
Anacaena globulus 1 2
Elmis aenea 3 3 3 Summe 63 45 63
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4. ZUSAMMENFASSUNG

Im Zeitraum von 1996-98 wurden im Weser- 
Leine und Osthessischen Bergland im Rah
men zweier Diplomarbeiten typologische 
Untersuchungen an naturnahen, perennie
renden Bachoberläufen durchgeführt. Neben 
chemisch-physikalischen und strukturellen 
Parametern wurde insbesondere die Gewäs
serfauna erfaßt. Von den 112 nachgewiese
nen Arten werden 35 (31%) in den regiona
len oder überregionalen Roten Listen aufge
führt. Auf einige interessante faunistische 
Funde wird näher eingegangen. Natumahe 
Abschnitte ausgewählter Bäche werden zoo- 
zönotisch, chemisch und strukturell ausführ
lich beschrieben.
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