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The nature of rhythmic carbonate-rieb succcssions such as lirne· 
stone-marl-altemations has been. and still is, subject to controversy. 
'"'>"�""'J controversial is the roJe of diagenetic alterations do 
thcy overprint or do they cause thc rhythmic nature of the suc
cessions? While for some successions the sedimentary nature of 
the rhythmicity is obvious by differenccs in the fossil content of 
I imestones and marls, it is surprisingly difficult to provc a sedimen
tary origin for a quite !arge fraction of othcr successions. 
One problcm with the interprctation of an 
devclopment of Iimestone-mari-alternations is the fact 
l imestone and marl beds usually are laterally continuous ovcr 
scveral hundred mctcrs or even kilometers. In an seJf. 

system lateral coupling would be very limited, thus one 
would expect that, rather than laterally continuous beds, nodules 
will form that are randomly distributed in the sedimcnt. 
We study this using a computcr model that simulates dif
ferential diagenesis of rhythmic altcmations. The setup uses a cellu
lar automaton model to test if laterally extensive, rhythmic altema
tions could develop from homogeneous scdiments in a process of 
self organization. Our model is  a strong simplification of carly 
diagenesis in fine-grained, partly calcareous sedimcnts. It includes 
the relevant key mcchanisms to thc question if an extemal 
is rcquircd in order to get laterally extensive I i mestone-mari 
alternalions. 
The model is based on the ideas of EDER 
( 1 997). They postulate a model. ( I )  
aragonitie-bearing sediment througn a stauonary ara-

dissolution zone, where aragonitic constituents are selec
d issolved. Calcite and insolubles are not affectcd. (2) The 

dissolvcd calcium Carbonate rnovcs through the sediment column, 
and at least part of it follows the early compactional fluid expulsion 
and migrates upward. (3) In adjacent sediment laycrs that are loca
ted above the aragonitc dissolution zone, lhe dissolved caleium 
earbonate is reprecipitated as calcite cement. This ccment cncloses 
lhe aragonitic constitucnts of immature sediment that thus is protec
tcd whcn it afterwards migrates through the aragonite dissolution 
zone. (4) Now that this cemented layer is in the dissolution wnc, 
less aragoni te is dissolved and lcss ncw cement calc-
ium carbonate is available for the above. This  model theorc-

leads to a self-organized oscillation bet-ween Iimestone and 
marl, cvcn when starting from a homo-geneous sedimcnt. 
However, our model shows that alone is not sufficient to result 
in latemlly extensive, correlatcd beds. While 
could be considered to solve this problern (as commonly assumcd), 
wc here observe an interesting third possibi lity: Rhythmic alter
nations could also occur as an interaction of both. ln particular we 
obscrvc that a very limiled external trigger (cither in time or ampli
tude) readily fom1s correlatcd bcds in our otherwise diagenctic 
modcl. Remarkably, the rhythmites often do not mirror the external 

and may differ in phase, frcquency and number of couplets. 
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Qualitätssteuerung im Lausitzer Braunkohlenrevier 
(BR Deutschland) auf der Basis des fein

stratigraphisch-faziellen Flözmodells 
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Lausitzer Br-aunkohle Aktiengesellschaft Ameuung Gcolo-
gie/Kohle-qualität, 

Im Lausitzer B raunkohlenrevier (BR Deutschland, Land B randen
burg und Freistaat Sachsen) wird das miozäne 2. Lausitzer Flöz in 
fünf Tagebauen abgebaut. Mit einer Jahresförderung von ca. 50 
M illionen Tonnen werden drei moderne Großkraftwerke, eine 
Brikettfabrik und zahlreiche Heizkraftwerke beliefert. Laterale und 
vertikale Veränderlichkeiten von Chemismus und petrologischen 
Eigenschaften der Weichbraunkohlen erfordern zur Gewinnung 
und Förderung auch eine auf Homogenisierung des 
zielende Qualitiitssteuerung. Besonders die Produktion von Bri
ketts, Braunkohlenstaub und Wirbelschichtkohle benötigt eine 

g, welche ohne aufwendige Probennahmen am 
und zeitversetzte Analysentätigkeit 

Lausitz wurde dazu ein rechnergestütztes entwickelt, dass 
1stratigraphisch-faziel!en Flözmodell auf der Detailkenntnis zum 

aulbaut. 
Das 2. Lausitzer Flöz beinhaltet die Sedimentation mehrerer gro
ßer Meer-Moor-Rhythmen, die sich in den Flözbänken und Zwi
schenmitteln widerspiegeln. Die Flözbänke sind aus mehreren 
Abfolgen verschiedener Moorfazies aufgebaut (ScHNEIDER 1 978). 
Die Faziesabfolge vom basalen Glyptostrobus-Sumpfwald über 
das Angiospermen-Buschmoor, das Riedmoor und das Pinus-Pal
men-Zwischenmoor bis zum Sciadopitys-Hochmoor definiert die 
Oligotrophierung des Braunkohlcnmoores. Die mit den Kurz
zeichen K-A-G-P-M bezeichneten Fazies sind mittels Kutiku-

und _ . _ 

definiert und malcmnPtri1crr�nhi,"h 

Farbe, 

au�:;r<J.pme und 
miteinander (BüNISCfl 1 984). 

Diese makropetrographisch-faziellen des 10 bis 1 5  
m mächtigen Flözes bilden die Basis für ein detaill iertes und aus
sagescharfes FlözmodelL Der praktizierende Kohlengeologe glie
dert das Flöz in mehrere kohlengeologische Horizonte als Basis 
für das qualitative FlözmodelL Diese meist zwischen I ,5 und 2,5 
m mächtigen Horizonte sind makropetrographisch sauber begrenzt 
und damit in jedem Bohrkem der Vorfelderkundung und den Stoß
profilen der Tagebaue exakt auffindbar. Die petrographische und 
kohlenchemische Charakteristik dieser Horizonte bildet nach Vor
lage der Verteilungskarten und nach statistischer Bewertung der 

cndaten die Grundlage für das qualitative FlözmodelL Für 
die rund 3 km lange Gmbenstrosse sind im Abstand von 50 m die 
Daten für Wasser�, Asche-, Schwefel-Gehalt und Heizwert sowie 
Gelit-, Xylit- und Detrit-Gehalt und markante charakteristische 
Gewebe (z. B. Marcoduria) abgelegt. 
Mit dem Qualitätssteuerungssystem Lausitz (QSL) werden aus
gehend von diesem entsprechend des Tagebaufortschritts aktuali
sierten Datenbestand eine qualitätsorientierte Planung der Abbau
technologie realisiert. Per Zentralrechner wird bei Angabe von 
Standort, Gewinnungsscheibe und Fürdermenge der Gcwinnungs
gcriite und der B andlaufzeiten für jeden Kohlenzug zeitgleich mit 
der Heiadung ein qualitatives Zugzertifikat erstellt. Dieses Zerti
fikat enthält ohne aufwendige und oft in der Repräsentanz 
schränkte Probennahmen die aus dem Flözmodell bekannten 
mischen und pctrologischen Daten. Damit ist eine direkte 

Vorkennzeichnung bestimmter 
im Förderstrom und der 

�t,<:wunscmer vuamaten aus den B unkern in 




