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Bericht über die 86. Ordentliche Generalversammlung
der Schweizerischen Geologischen Gesellschaft

in Basel

Samstag und Sonntag, 17. und 18.Oktober 1970

A. Bericht des Vorstandes für das Jahr 1969/70

Bericht des Präsidenten

Eine Reihe von Fragen, welche die gedeihliche und zeitgemässe Entwicklung
unserer Gesellschaft betreffen,wurden vom Gesamtvorstand an Sitzungen vom 14. März
und 16. Oktober, ferner auf schriftlichem Weg behandelt. Im Vordergrund standen
dabei Besprechungen über die nach wie vor sehr erfreulich florierenden Eclogae
geologicae Helvetiae, die neuerdings mit drei Heften pro Jahr erscheinen (siehe
nachfolgenden Bericht des Redaktors), über die Regelung unserer Beziehungen zur
Gruppe der Hydrogeologen, die sich anlässlich unserer letzten Generalversammlung
am 5. Oktober 1969 mit uns assoziiert haben und die nun eine kleine Änderung
unserer Statuten beantragen, und über die Möglichkeiten, wie sich unsere Gesellschaft
vermehrt mit aktuellen Fragen befassen könnte, welche die Berufstätigkeit und
die Stellung der Geologen in der Schweiz betreffen.

Der Vorstand steht am Ende des dritten Jahres seiner Tätigkeit, und statutengemäss
wird nun ein Wechsel eintreten, der den Präsidenten und ein weiteres Vorstandsmitglied,

dieses Mal auf seinen eigenen Wunsch unseren verdienten Sekretär, betrifft. Im
Vorstand hatte während seiner dreijährigen Amtsperiode nur ein einziger Wechsel

stattgefunden : an der Generalversammlung vor einem Jahr war anstelle des bisherigen
Kassiers Prof. L. Pugin, dem damals für sein langjähriges Wirken herzlich gedankt
worden war, neu Dr. Ch. Emmenegger als Kassier in den Vorstand gewählt worden.
Somit setzte sich der Vorstand im Berichtsjahr wie folgt zusammen :

Präsident : Prof. Dr. W. Nabholz, Bern
Vizepräsident : Prof. Dr. M. Burri, Vevey/Lausanne
Sekretär: PD Dr.F.Hofmann, Neuhausen am Rheinfall
Kassier: Dr.Ch.Emmenegger, Fribourg
Redaktor: Prof.Dr.R.Herb, Bern
Beisitzer: Rektor Dr.F.Burri, Riehen-Basel

Prof. Dr. J.-P. Schaer, Neuchâtel

Als Archivar amtet weiterhin PD Dr. A. Matter, Bern ; Rechnungsrevisoren waren
Henri Masson, Lausanne, und Dr.Theo Kempf, Zürich.
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Für die Organisation der Herbsttagung 1970 in Basel mit den zugehörigen
Exkursionen sind wir Herrn Prof. H. Laubscher und seinen Mitarbeitern am
Geologischpaläontologischen Institut von Basel zu grossem Dank verpflichtet.

Mitgliederbewegung

59 persönliche und 3 unpersönliche Mitglieder wurden im Berichtsjahr neu
aufgenommen. 5 Mitglieder verloren wir durch den Tod, 5 weitere Mitglieder sind

ausgetreten. Vor einem Jahr zählte unsere Gesellschaft 785, heute 837 Mitglieder.
Neu (bzw. wieder) eingetreten sind:

a) Persönliche Mitglieder:
Schweizer, Hans Ulrich, Schlieren b. Köniz
Oxburgh, Ernst Ronald, Oxford
Steiger, Rudolf Heinrich, Zürich
Thum, Ingomar, Kirchlindach
Grün, Walter, Bern
Froidevaux, Roland, Croix-de-Rozon
Kochansky-Devide, Vanda, Zagreb
Pfeifer, Hans Rudolf, Wiesendangen
Mangold, Charles-André, Villeurbanne
Rüget, Christiane, Lyon
Klemenz, Werner, Zürich
Jenkyns, Hugh, Basel

Brüderlin, Max, Schopfheim
Pistotnik, Julian, Wien
Huber, Markus, Schaffhausen
Kapellos, Christos, Basel

Donze, Pierre, Lyon
Dietrich, Dorothée, Zürich
Remane, Jürgen, Neuenburg
Kupferschmid, Christian, Bern

Moeri, Ernst, Bern
Bieler, Gilbert, Le Locle
Diaz Cramez, Carlos Augusto, Luanda, Angola
Frantschi, Jean-Michel, Neuenburg
Gindraux, Gérard, Neuenburg
Monbaron, Michel, La Neuveville
Monnier, Frédéric, Corcelles
Pochon, Michel, Cernier
Schoch, Jean-Paul, Delsberg
Simeoni, Gianpietro, Neuenburg
Vogeltanz, Rudolf, Salzburg
Gex, Pierre, Pully
Morel, François, Lausanne
Rheiner, Jean, Ste-Croix
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Savary, Bernard-Phillippe, Yverdon
Stocker, Walter, Lausanne
Gisiger, Jean-Pierre, Bern

Mathier, Jean-François, Lausanne
Della Valle, Guy, Lausanne
Theilkäs, Alain Philippe, Lausanne
Meier, René, Payerne
Marthaler, Michel, Lausanne
Mages, Jean-François, Corcelles-le-Jorat
Tièche, Jean-Claude, Leysin
Homewood, Peter Wisdom, Puidoux
Jemelin, Laurent, Ecublens
Bieri, Toni, Stans

Moser, René, Zürich
Wise, Sherwood W., Zürich
Streiff, Peter, Stäfa
Wendt, Jobst, Tübingen
Süsstrunk, August, Baden

Klaus, Anton, Dübendorf
Kühn, Max, Zug
Eggert, Peter, Berlin
Pedrozzi, Piercarlo, Pregassona
Kirschbaum, André, Grand-Lancy
Walschot, Leopold, Gent
Abrecht, Jürgen, Lengnau

b) Unpersönliche Mitglieder:

Eidg. Forschungsanstalt für landw. Pflanzenbau, Zürich-Reckenholz
Naturhistorisches Museum des Kt. Luzern, Luzern
New Zealand Océanographie Institute, Wellington

Austritte: 5 persönliche Mitglieder

Todesfälle: 5 persönliche Mitglieder

Zusammenfassend ergibt sich folgendes Bild des Mitgliederbestandes:

Persönliche Mitglieder
Unpersönliche Mitglieder
Schweiz
Ausland

Bestand TodesZuwachs Bestand
27. 9. 68 tritte tritte fälle 1969/70 17. 10. 1970

677 59 5 5 49 726

40 2 _ _ 2 42
68 1 - - 1 69

785 62 5 5 52 837
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Verstorbene Mitglieder

9. 10. 1969: Ernst A. Ritter, Basel
15. 12. 1969: Karl Louis, Bern
20. 1. 1970: Paul Fourmarier, Lüttich (Belgien)

7. 2. 1970: Ernst blumer, Zollikon ZH
23. 6. 1970: Ernst Carl Kraus, München

Im letztjährigen Jahresbericht war der Hinweis enthalten, dass es zu weit führt,
das Wirken unserer verstorbenen Mitglieder an dieser Stelle durch kurze Nekrologe
in Erinnerung zu rufen. Eine Ausnahme sei dieses Jahr für Ernst A. Ritter gemacht,
der in der Amtsperiode 1956-1958 unsere Gesellschaft mit der ihm eigenen Tatkraft
und Hingabe als Präsident geleitet hat. Von ihm stammen die bis heute gültigen
Statuten unserer Gesellschaft, die er 1956 mit Umsicht und Gewissenhaftigkeit auf einen
modernen Stand gebracht hatte. Ernst A. Ritter, 1893 geboren, der nach dem
Studium in Basel in der Ölindustrie zu hohem Ansehen aufgestiegen war und nachher von
Basel aus lange Zeit eine vielseitige Tätigkeit entfaltete, war ein praktischer Geologe
mit der Gabe, Praxis und Wissenschaft in glücklicher Weise zu verbinden.

Fünfzigjährige Mitgliedschaft

Vor fünfzig Jahren wurden in unserer Gesellschaft als neue Mitglieder
aufgenommen:

am 24. 1. 1920: Karl Rohr, Magliaso-Lugano
am 24. 1. 1920: Hans Thalmann, Stanford, Kalifornien (USA)
am 2. 2. 1920: Fritz Michel, Mühlehorn GL
am 29. 2. 1920: Ernst Frei, Limone sul Garda (Brescia, Italia)
am 2. 10. 1920: Louis Vonderschmitt, Basel

Die Gesellschaft dankt diesen lieben Kollegen für ihre Treue und ehrt sie durch
Erteilung lebenslänglicher Mitgliedschaft.

Bern, im Oktober 1970 Der Präsident: W. Nabholz

Bericht des Redaktors

Die beiden Hefte von Vol. 62 erreichten einen Gesamtumfang von 758 Seiten mit
256 Figuren und 48 Tabellen im Text sowie 48 Tafeln (davon 6 Farbtafeln). Im Heft 1

erschienen u.a. ausführliche Fassungen der Referate, welche anlässlich der
Generalversammlung in Einsiedeln über das Thema Helvetikum vorgetragen wurden. Heft 2

enthält, wie gewohnt, den Jahresbericht der Schweizerischen Paläontologischen Gesellschaft,

dessen erster Teil Herrn Prof. Dr. E. Kuhn-Schnyder zu seinem 65. Geburtstag
gewidmet war.

Die Gesamterstellungskosten der beiden Hefte betrugen Fr. 103530.-. Davon
gehen Fr. 79358.60 zu Lasten der SGG. Der restliche Anteil wurde durch Beiträge
der Schweizerischen Paläontologischen Gesellschaft, der « Stiftung zur Förderung der
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wissenschaftlichen Forschung an der Universität Zürich» an den Druck der Tafeln in
der Arbeit von Prof. Trümpy sowie durch Rechnungsstellung für Separata gedeckt.

Der Reinerlös aus dem Verkauf der Eclogae betrug für 1969 Fr. 30236.40 und
ist damit wieder etwas höher als im Vorjahr.

Ende August bis anfangs September 1969 fand in Bern und Zürich ein internationales

«Colloquium on the Geochronology of Phanerozoic Orogenic Belts» statt. Die
Veranstalter der Tagung, Frau Prof. Dr. E. Jäger und Herr Prof. Dr. M. Grünenfelder,
sind an die Redaktion der Eclogae mit der Anfrage gelangt, ob ein Teil der an
dieser Tagung vorgetragenen Referate als Sonderband der Eclogae gedruckt werden

könnte. Die Redaktion hat dieser Bitte, nach Rücksprache mit dem
Vorstand der SGG, gerne entsprochen, obschon sich für die Gesellschaft und die
Redaktion eine Reihe von finanziellen und organisatorischen Problemen stellte. Der
Sonderband konnte als Vol. 63/1 im Juni 1970 erscheinen.

Damit wird Vol. 63 (1970) drei Hefte enthalten. Eine Reihe von Gründen sprechen
dafür, auch in Zukunft pro Jahr drei, dafür aber etwas dünnere Hefte als bisher
herauszugeben. Die Vorteile, vor allem die Möglichkeit, Manuskripte zeitlich flexibler zu

behandeln, wiegen nach Ansicht von Vorstand und Redaktion die etwas höheren
Kosten für Einband und Versand bei weitem auf, weshalb der Vorstand grundsätzlich
beschlossen hat, auch in Zukunft drei Hefte pro Jahr zu publizieren. Der Redaktor
wurde zudem beauftragt, ein dementsprechend abgeändertes neues Druckreglement
vorzulegen.

Zusammen mit Vol. 63/2 konnte ferner nach einigen Verzögerungen auch der
Index Vol. 51-60 verschickt werden. Er enthält erstmals, neben dem alphabetischen
Autorenregister, auch eine Gruppierung der Titel nach Sachgebieten. Dafür wurde
auf die früher übliche Wiedergabe sämtlicher Inhaltsverzeichnisse verzichtet.

Besonders die zusätzlichen redaktionellen Arbeiten in Zusammenhang mit dem

«Geochronologie-Sonderband» und dem erwähnten «Index» hätten nicht bewältigt
werden können ohne die Mithilfe von Frau M. Zulauf. Der Redaktor möchte ihr
sowie allen anderen Beteiligten, welche sich für das Gelingen der vorliegenden Hefte
eingesetzt haben, bestens danken, insbesondere Herrn Dr. Fritz Burri, der die Redaktion

des Jahresberichts der SPG besorgte, sowie der Firma Birkhäuser AG.

Erstellungskosten der Eclogae

Vol. 62

Erstellungskosten zu
Lasten der SGG
Beiträge und Einnahmen
aus Separata

Total der Erstellungskosten

Index Volumina 51-60

Bern, den 10. Oktober 1970 Der Redaktor: R. Herb

Vol. 62/1 Vol. 62/2

324 Seiten 433 Seiten
15 Tafeln 33 Tafeln

Fr. 33 600.50 Fr. 45 758.10

Fr. 9 081.60 Fr. 15 089.80

Fr. 42 682.10 Fr. 60 847.90

Fr. 4 162.-
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Comptabilité 1969

/. Etat des comptes au 31 décembre 1969

Recettes

a) Comptes généraux
Cotisations Fr. 22 059.74
Intérêts 7 720.75
Vente Eclogae 26 642.75
Vente Guide géologique 1 216.45 Fr. 57 639.69

b) Eclogae

Contribution des auteurs:

Vol 57/1 Fr. 796.-
Vol. 57/2 à 61/1 560.-
Vol. 59/2 122.-
Vol. 60/2 3 192.95
Vol. 61/1 4 836.10
Vol. 61/2 13 428. —

Vol. 62/1 2 138.75
Reliure 2 704.- Fr. 27 777.80

//. Bilan au 31 décembre 1969

Actif
1. Compte de chèques postaux
2. Caisse
3. Banque: compte-courant
4. Banque: titres

Total des recettes Fr. 85 417.49

Dépenses

a) Comptes généraux
Frais généraux Fr. 5 716.75
Contribution à la S. P. S 10 346.45 Fr. 16 063.20

b) Eclogae
Frais d'impression et de reliure:
Vol. 61/2 (56 352.90-10 346.45) Fr. 46 006.45
Vol. 62/1 43 073.85
Vol. 62/2 5 646.60
Vol. 63/1 1 188.40
Index 420.- Fr. 96 335.30

Total des dépenses Fr. 112 398.50

•/• Total des recettes Fr. 85 417.49

Déficit Fr. 26 981.01

Fr. 15 789.74
27.70

2 731.91
170 000.-

Fr. 188 549,35
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Passif
1. Capital inaliénable:

Fonds Tobler Fr. 60 000.-
Fonds Erb 10 000.-
Profilfonds Blumenthal 50 000.-
DonsetLegs 18 100.-
Membres à vie 25 306.30
Membre à vie 1969 750,-

2. Fonds de réserve 1968 Fr. 51 374.06
•/• Déficit 1969 26 981.01

191

Fr. 164 156.30

24 393.05

Fr. 188 549.35

Fribourg, le 6 janvier 1970

Le Trésorier: Louis Pugin

Rapport des réviseurs des comptes pour 1969

Nous avons examiné les écritures et les pièces justificatives qui y étaient jointes.
Nous avons constaté que ces dernières correspondaient aux entrées et sorties inscrites.
L'ensemble des comptes est parfaitement tenu.

Nous proposons de donner décharge au caissier et de le remercier vivement pour
les soins qu'il a apportés à son travail.

Fribourg, le 14 février 1970

Les réviseurs:
Henri Masson et Theo Kempf

Budget 1970

Recettes

a) Comptes généraux
Cotisations Fr. 22 000 -
Intérêts 7 000.-
Vente Eclogae 67 118.45

Vente Guide géologique 1 000.— Fr. 97 118.45

b) Eclogae

Tirages à part et contributions des auteurs
Vol. 59/2 Fr. 115.60

Vol. 60/1 19.50

Vol. 61/2 10 800.75

Vol. 62/1 7 097.35
Vol. 62/2 14 509.60

Vol. 63/1 10 600.-
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Vol. 63/2
Vol. 63/3
Reliure.

Dépenses

a) Comptes généraux
Frais généraux
Contribution à la S. P. S.

4 200.-
2 500.-
2 800.- Fr. 52 642.80

Total des recettes Fr. 149 761.25

Fr. 6 500.-
5 047.20

b) Eclogae

Bâle, le 16 octobre 1970
Le Comité

Fr. 11 547.20

Frais d'impression et de reliure
Vol. 62/2 (56 249.25-5 047.20). Fr. 51 202.05
Vol. 63/1 46 790.35
Vol. 63/2 34 000.-
Vol. 63/3 6 300.-
Vol. 64/1 3 000.-
Index 4 162.- Fr.

Fr.

145 454.40

Total des dépenses 157 001.60

./. Total des recettes Fr. 149 761.25

Déficit Fr. 7 240.35

B. 86. Ordentliche Generalversammlung

Administrative Sitzung, Sonntag, 18. Oktober 1970, 8.30 Uhr
im Bernoullianum Basel

Vorsitz: W. Nabholz, Präsident

Anwesend: etwa 20 Mitglieder

1. Das Protokoll über die administrative Sitzung vom 5. Oktober 1969 anlässlich der
Generalversammlung in St. Gallen wird stillschweigend genehmigt.

2. Der Jahresbericht des Präsidenten wird von W. Nabholz verlesen. Dem früheren
Präsidenten, Herrn Prof. Dr. L. Vonderschmitt, wird zu Anlass seiner 50jährigen
Mitgliedschaft in der Schweizerischen Geologischen Gesellschaft ein Blumen-
strauss überreicht.

3. Der Bericht des Redaktors über die Eclogae wird von R. Herb verlesen und vom
Präsidenten verdankt. Die Versammlung ist mit den vorgesehenen Neuerungen,
insbesondere mit dem Übergang auf künftig drei Eclogae-Hefte pro Jahr und mit
der Ausarbeitung eines neuen Druckreglementes einverstanden.

4. Kassier Ch. emmenegger berichtet über die Jahresrechnung 1969, die zusammen
mit dem Bericht der Rechnungsrevisoren und mit dem Budget 1970 vervielfältigt
vorliegt.
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5. Der Bericht der Rechnungsrevisoren wird entgegengenommen.

6. Der Vorstand wird einstimmig und - auf Antrag von Prof. L. Vonderschmitt -
unter Verdankung der geleisteten Dienste entlastet.

7. Das Budget für 1970 wird von der Versammlung stillschweigend genehmigt. Die
Arbeit des Kassiers wird vom Präsidenten bestens verdankt.

8. Auf Antrag des Vorstandes wird der Mitgliederbeitrag für 1970 auf Fr. 30.- für
persönliche und auf Fr. 40.- für unpersönliche Mitglieder belassen, während für
gebunden gelieferte Eclogae für die künftigen drei Bände pro Jahr ein zusätzlicher
Betrag von Fr. 12.- erhoben wird. Die Gebühr für lebenslängliche Mitgliedschaft
wird auf Fr. 1000.- belassen, für gebundene Eclogae sind hingegen inskünftig
zusätzlich Fr. 350.- zu entrichten.

9. Als Ersatz für den zurücktretenden Rechnungsrevisor H. Masson wird F. Persoz,
Le Landeron, gewählt.

10. Die vom Vorstand gemäss 2. Zirkular zur 86. Ordentlichen Generalversammlung
vorgeschlagene Neufassung von Art. 3 der Statuten der SGG (Zweckartikel)
wird vom Präsidenten der SGG, W. Nabholz, erläutert und vom Präsidenten der
Sektion Hydrogeologie, A. Burger, befürwortet. Die Neufassung wird von der
Versammlung einstimmig genehmigt.

11. Die vom Vorstand gemäss 2. Zirkular zur 86. Ordentlichen Generalversammlung
vorgeschlagene Neufassung von Art. 21 der Statuten der SGG (Finanzteil) wird
nach Erläuterung durch den Präsidenten von der Versammlung ebenfalls einstimmig

genehmigt.

12. In Übereinstimmung mit den Statuten scheiden auf Ende des laufenden Geschäfts¬

jahres, also auf den 31. Dezember 1970, Präsident W. Nabholz und Sekretär
F. Hofmann aus dem Vorstand aus. M. Burri würdigt die ausgezeichnete Führung
der SGG durch den ausscheidenden Präsidenten, während W. Nabholz die

Tätigkeit des Sekretärs verdankt.
M. Burri, Vizepräsident, R. Herb, Redaktor, Ch. Emmenegger, Kassier, und die
beiden Beisitzer F. Burri und J.-P. Schaer werden für die Amtsperiode 1971 —

1973 einstimmig einzeln wiedergewählt.
M. Burri wird der Versammlung als künftiger Präsident der SGG, J.-P. Schaer
als deren künftiger Vizepräsident vorgestellt.
Neu in den Vorstand werden einstimmig gewählt: L. Hauber (Basel) als künftiger
Sekretär und C. Schindler (Zürich) als Beisitzer.

13. Anträge von Seiten der Mitglieder liegen nicht vor.
14. Unter «Varia» teilt Präsident W. Nabholz mit, dass die nächste Jahresversammlung

der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft vom 8. bis 10. Oktober
1971 in Fribourg stattfinden wird.

Schluss der Sitzung: 9.50 Uhr.

Der Protokollführer: F. Hofmann

ECLOGAE GEOL. HELV. 64/1-1971 13
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Wissenschaftliche Sitzung

Samstag, 17. Oktober 1970

Zugleich Sitzung der Sektionen für Geologie und Paläontologie der SNG.

Es wurden folgende Referate vorgetragen:

Albert Streckeisen (Bern): Plutonismus und Orogenèse. Siehe Schweiz Mineral.
Petrogr. Mitt. 50/3 (1970).

Hans Laubscher (Basel): Hebung und Wärme in der alpinen Orogenèse. Siehe

Schweiz. Mineral. Petrogr. Mitt. 50/3 (1970).

Peter Giese (Berlin): Temperaturverteilung und Krustenstruktur unter Gebirgen und
ihre Bedeutung für die Tektonik. Siehe Schweiz. Mineral. Petrogr. Mitt. 50/3 (1970).

Otto Wittmann (Lörrach): Bemerkungen zum Probedruck des neuen geologischen
Atlasblattes Basel (1:25000). Siehe S. 195 dieses Hefts.

Lukas Hauber (Basel): Zur Geologie des Salzfeldes Schweizerhalle - Zinggibrunn
(Kt. Baselland). Siehe S. 163 dieses Hefts.

Roger Laurent (Middlebury, Vermont, USA): The Argand's Synthesis of the Alps
and the New Lithosphère Plate Tectonics.

Nazario Pavoni (Zürich): Gesetzmässigkeiten in der Anordnung ozeanischer Rücken.

Erwin Scheller (Moosseedorf, Bern): Beitrag zum Bewegungsverhalten grosser
Bergstürze. Siehe S. 195 dieses Hefts.

Die ersten drei Referate standen als gemeinsame Sitzung mit der Schweizerischen
Mineralogischen und Petrographischen Gesellschaft unter dem Thema «Orogenèse
und Plutonismus».
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Otto Wittmann (Lörrach) *) : Bemerkungen zum Probedruck des neuen geologischen
Atlasblattes Basel (1:25000)

An der Bearbeitung des Blattes waren beteiligt H. Fischer, L. Hauber, P. Staehelin
aus Basel, A. Rieser aus Bonn und O. Wittmann aus Lörrach. Das Blatt umfasst
deutsche, französische und Schweizer Anteile. Mehrere Städte liegen vollständig
(Huningue, Lörrach, St-Louis, Weil) oder nahezu ganz (Basel) im Blattbereich. Von
Norden nach Süden wird das Blattgebiet von der Abbiegungs- und Bruchzone der
Rheintalflexur durchzogen, der südlichen Fortsetzung der äusseren Randverwerfung
des Oberrheingrabens. Auch ihr östliches mesozoisches Rückland (Weitenauer
Vorberge, Dinkelberg) und ihr westliches tertiäres Vorland kommen zur Darstellung.
Insgesamt liegt das Blattgebiet am südöstlichen Ende des Oberrheingrabens. Die
zutage gehende Schichtfolge reicht vom Buntsandstein über den Jura bis ans Ende
des Mitteloligozäns.

Besondere Schwierigkeiten hinsichtlich Aufnahme und Darstellung ergaben sich
in tektoniseh komplizierten Teilen der Flexur. Nur jahrzehntelange Information in
Baugruben und durch Bohrungen erlaubte hier eine befriedigende Synthese. Technisch
wichtig ist die Darstellung der Geologie im Bereich der Kraftwerke und Schleusen von
Kembs am Grand Canal d'Alsace und von Birsfelden am Hochrhein. Dargestellt
sind auch die geologischen Verhältnisse an den Ufern des Hochrheins vor dem Aufstau,
im Rheinbett des Oberrheins nach Absenken des Wasserspiegels. Die Geologie der
Schottersohle innerhalb der Stadt Basel ist durch eine Auswahl von Bohrungen
dokumentiert. Nebenkärtchen passen die tektonischen Befunde in einen grösseren
Zusammenhang und geben eine Übersicht über die pleistozänen Terrassenbildungen.

Schulstrasse 44, D-7850 Lörrach.

Erwin Scheller (Moosseedorf, Bern): Beitrag zum Bewegungsverhalten grosser
Bergstürze. Mit 4 Figuren und 1 Tabelle im Text.

ZUSAMMENFASSUNG
Unter der Annahme einer geschwindigkeitsabhängigen Gleitreibung als Ersatz für alle

energiemindernden Prozesse in der Bewegungsphase wird versucht, die Reichweite grosser Bergstürze
mathematisch zu erfassen.

Dank den ständigen Fortschritten in der Felsmechanik, Geotechnik und Ingenieurgeologie

bestehen heute brauchbare Kriterien zur Beurteilung der Sicherheit bei
drohenden Bergstürzen. Dagegen wird man auch in den modernsten Standardwerken
über Bergstürze vergeblich nach ausführlichen Angaben über den dynamischen Teil
eines derartigen Ereignisses suchen. Auch die Felsmechanik ist noch nicht in der Lage,
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nicht einmal a posteriori, einwandfreie Kriterien zur Beurteilung des Bewegungsverhaltens

eines katastrophalen Bergsturzes zu liefern. Besonders deutlich hat dies das

Beispiel der Katastrophe von Vajont gezeigt, wo trotz einer grossen Zahl von
Untersuchungen und Publikationen noch keine Klarheit über das dynamische Verhalten
der bewegten Felsmassen herrscht.

Der Kern der Problematik um das Bewegungsverhalten von Bergstürzen liegt in
den extrem niedrigen Reibungsverlusten längs der Bewegungsbahn. Sein reicher
Schatz an Erfahrungs- und Beobachtungsmaterial führte Heim (1932) zur Feststellung,
dass die Verfrachtungsdistanz bei Bergstürzen unter sonst gleichen Umständen mit
der sich bewegenden Masse zunehme. Heim war ferner überzeugt, dass die Sturzma-
senbewegung als Fliessen aufzufassen sei, wobei aber die ursprüngliche Gesteinsabfolge

durch die Bewegung grossräumig nicht verändert werde, d.h., die anfänglich
frontalen Sturzmassenanteile würden nach dem Sturz ebenfalls die Front des
Trümmerteppichs belegen. Die niedrigen Reibungsverluste versuchte er mit einer
geschwindigkeitsabhängigen Reibung zu erklären. In Figur 1 ist die Beziehung zwischen
Sturzmasse bzw. -volumen und Pauschalgefälle1) einiger bekannter Bergstürze dargestellt.

In neuerer Zeit fand eine sensationelle Hypothese von Shreve (1966, 1968) weit
herum Gehör. Danach musste die Bewegung bei zahlreichen Bergstürzen, die dem
von ihm untersuchten Blackhawk-Bergsturz in Kalifornien entsprechen (Sherman,
Frank, Elm, Flims, Saidmarreh) als reines Gleiten, keinesfalls als Fliessen aufgefasst
werden, am ehesten vergleichbar mit der Bewegung einer durch Risse aufgeteilten,
in sich noch zusammenhängenden Platte. An einem Gefällsbruch in der
Beschleunigungsbahn (Schanze) ginge die Sturzmasse brettartig in den freien Fall über und
würde in dieser Bewegungsphase soviel Luft unter sich einfangen und komprimieren,
dass ein Luftkissen entstünde. Dieses würde ein Weitergleiten bei minimalsten
Reibungsverlusten ermöglichen.

Kent (1966) postulierte dagegen eine Reibungsminderung durch Luftauftrieb, wohl
ermöglicht durch Staudruckwirkung an der Sturzmassenfront und durch eventuelle
Luftsprünge bei Schanzen. Diese Fluidisierung durch Lufteinwirkug wirkt plausibler;
es folgt hier im Gegensatz zur Hypothese von Sherve (1968 a) eine klare Fliessbewegung.

Eine möglicherweise auf L. Müller (1964) zurückgehende Hypothese versucht die
Reibungsminderung durch Thixotropie-Effekte im Sturzmaterial zu erklären. Es
stellt sich hier sofort die Frage, ob ein allfälliger Thixotropie-Effekt für das Auftreten
grosser Geschwindigkeiten verantwortlich sei oder ob nicht vielmehr erst infolge hoher
Geschwindigkeiten thixotropes Verhalten eintrete.

Eingehende kritische Auseinandersetzungen mit den erwähnten und weiteren
Hypothesen zur Reibungsminderung sowie Modellversuche brachten uns zur
Überzeugung, die Bergsturzbewegung könne als différentielles Gleiten in einzelnen
Stockwerken der sich bewegenden Masse aufgefasst werden. Diese Auffassung entspricht

l) Unter Pauschalgefalle verstehen wir das Gefälle zwischen dem ursprünglich höchstgelegenen
und dem am weitesten verfrachteten Sturzmassenelement, wobei dieses Gefalle längs dem Grundriss
der Trümmerstromrichtung zu ermitteln ist. Heim (1932) hat diese Betrachtungsweise eingeführt und
damals den Begriff «Fahrböschung» verwendet.
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Vergleichstabelle einiger grosser Bergstürze.
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Fig. 1. Graphische Darstellung der Beziehung zwischen Pauschalgefälle und Sturzvolumen der in der
Vergleichstabelle angeführten Bergstürze.
if, Schlipfstürze (nach Heim, 1932)

• Fallstürze (nach Heim, 1932)
Die Numerierung bezieht sich auf die Vergleichstabelle.

einer Fliessbewegung im Sinne von Heim (1932). Entgegen der Meinung von Shreve
(1968) besteht dabei nicht zum vornherein ein Widerspruch zur Tatsache, dass die
Gesteinsabfolge innerhalb der Sturzmasse statistisch erhalten bleibt. Der Trümmerstrom

verhält sich im Detail eben nicht wie eine homogene Flüssigkeit, denn es liegen
Komponenten in allen möglichen Grössen vor.

i.M

£^

•/ / !>
¦ r /¦

1

Fig.2. Prinzipskizze zum Modell der geschwindigkeitsabhängigen Reibung.
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Gesicherte Kenntnisse über die wirklichen reibungsmindernden Phänomene bei
der Bergsturzbewegung sind gegenwärtig noch nicht vorhanden. Nichts hindert uns
jedoch, anhand eines Ersatzmodells eine rechnerische Erfassung der Reichweite von
Bergstürzen zu versuchen.

Das Modell bestehe aus einer in die Horizontale auslaufenden schiefen Ebene.
Der Übergang der beiden Ebenen werde durch ein Kreisbogenstück realisiert (Fig. 2).
In A befinde sich das ursprünglich höchstgelegene Element der Sturzmasse, in B

dasjenige mit der grössten Verfrachtungsdistanz.
Eine Sturzbewegung werde nun so angenommen, dass anfänglich die gesamte

Sturzmasse in A konzentriert sei und durch Schwerkrafteinwirkung beschleunigt
werde. Am Ende der Bewegung soll die gesamte Sturzmasse als in B konzentriert
gedacht werden. Dabei wird nicht etwa angenommen, das ursprünglich in A gelegene
Element gelange nach B, vielmehr bestimme die potentielle Energie des Elementes in
A die maximale Verfrachtung eines beliebigen Sturzmassenelementes nach B.

Bezeichnen wir die Sturzmasse mit M, den Weg längs der Bewegungsbahn mit s,
die Reibungskraft mit R und die Neigung der Ebene mitcf, so lautet die Bewegungsgleichung

Ms—Mgsiny + R O.

Die Reibungskraft bestehe aus einem konstanten und einem geschwindigkeitsabhängigen

Anteil mit den entsprechenden Koeffizienten ei und £2 und soll entweder
die Form

R Ri Mg [ei + £2 exp (- C2i2)] cos 99 (Exponentialansatz)

oder R R2 Mg {ei + [e2¡(Bs' + 1)]} cosç? (Hyperbelansatz)

besitzen.

Der Gang zur Lösung der beiden Varianten der Bewegungsgleichung wird in der
Dissertation des Verfassers detailliert aufgezeigt. In einem ersten Schritt wird die

Geschwindigkeit im Punkt C ermittelt (Fig. 2). Längs des Kreisbogenstückes CD
(Radius r) sind die Einflüsse der Schwerebeschleunigung, der Reibungsverzögerung
und der Zentrifugalbeschleunigung zu berücksichtigen. Aus der im Punkt D resultierenden

Geschwindigkeit lässt sich schliesslich die Reichweite auf dem horizontalen
Auslauf bestimmen. Die vorgegebene Höhendifferenz H und die ermittelte
Horizontaldistanz L liefern schliesslich das Pauschalgefälle

tga H/L.

Sämtliche numerischen Berechnungen wurden im Rechenzentrum der ETH
Zürich ausgeführt.

Ausgewählte Resultate sind in den Figuren 3 und 4 aufgezeichnet. Dargestellt
wurde das Pauschalgefalle als Funktion der Konstanten C bzw. B der beiden
Reibungsansätze. Als wesentliche Parameter treten die Neigung q> der schiefen Ebene,
der Anfangsreibungskoeffizient £ £1 + £2 und der konstante Reibungskoeffizient £1

auf. Unter «Reibung» verstehen wir einen formalen Ersatz für alle mit Energieverlusten

behafteten Vorgänge während der Bergsturzbewegung.
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Fig.3 und 4. Graphische Darstellung der Abhängigkeit des Pauschalgefälles der in der Vergleichstabelle

aufgeführten Bergstürze von den Konstanten der Reibungsansätze bzw. vom Sturzvolumen. Der
Parametersatz(<p, e) bezieht sich auf die Neigungyder Beschleunigungsbahn und den Anfangsreibungskoeffizienten

e ei + e.¿, wobei ei der Koeffizient des konstanten Anteils der Reibungskraft darstellt.
Die Symbole entsprechen denen von Fig. 1. Fig. 3 basiert auf dem Exponentialansatz, Fig.4 auf dem

Hyperbelansatz.

Vergleicht man das Pauschalgefälle der grössten Bergstürze in der Tabelle mit
entsprechenden Werten unseres mathematischen Modells, so wird deutlich, dass die
extremsten Ereignisse (z.B. Saidmarreh, Fernpass, Tamins, Blackhawk) allenfalls
Modellkurven mit dem Parameter ei 0,06 angehören können.

Wir haben ferner rein empirisch Konversionsfunktionen ermittelt, die es erlauben,
die Konstanten C bzw. B als Funktionen des Sturzvolumens darzustellen :

C kc(V), B kB(V).

Damit wird es möglich, die Modellkurven mit wirklichen Sturzereignissen direkt
zu vergleichen.
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Für den Exponentialansatz lautet diese Konversionsfunktion
s

cc 1,5 )/-. IO-3; Ko Einheitsvolumen.

Für den Hyperbelansatz erweist sich die Wahl

kB 0,75 10-

B(V) B.75-VÇ-«"*

als geeignet.
Mit diesen Relationen wirkt sich die Reibungsminderung bei grösseren

Sturzmassen früher und stärker aus als bei kleineren. Damit wäre der von Heim (1932)
angeführten Massenabhängigkeit des Pauschalgefälles Rechnung getragen.

Heim (1932) hat zwischen Schlipf- und Fallstürzen unterschieden. Für Schlipfstürze

ist eine anfängliche Gleitbewegung auf Schichtflächen mit relativ geringer
Neigung (etwa 20-30°) charakteristisch. Als typischer Schlipfsturz kann der Bergsturz
von Goldau bezeichnet werden. Demgegenüber legen typische Fallstürze den
ersten Teil der Bewegung frei fallend zurück. Die Schichtlage ist dabei meist
bergeinwärts fallend und die losbrechenden Massen weisen örtlich Überhänge oder
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Unterschneidungen auf. Die durchschnittliche Neigung der Beschleunigungsbahn ist
im allgemeinen grösser als 40°. Als typische Fallstürze gelten die Bergstürze von Elm
und Frank. Es lassen sich aber nicht alle Sturzereignisse in dieses Schema eingliedern.

Schlipfstürze können z.B. infolge von Gefällsbrüchen in der Bewegungsbahn
in Fallstürze übergehen.

In den Figuren 3 und 4 entspricht die Kurvenschar mit den Parametern tf 45°,
£ 0,6 typischen Fallstürzen, während die Schar mit den Parametern 99 20°, f 0,3
für Schlipfstürze gilt. Die übrigen drei Kurvenscharen umfassen häufig auftretende
Parameterwerte.

Der Spielraum für die Wahl des Parameters q> wird stark eingeschränkt durch die
Annahme einer Gleitreibung als Ersatz für die energiemindernden Vorgänge. £ kann
somit den Tangens der anfänglichen Bahnneigung cp nicht übersteigen.

Erstaunlich ist die Tatsache, dass bei grossen weitreichenden Bergstürzen die
Neigung der Beschleunigungsbahn innerhalb gewisser Grenzen bedeutungslos wird.
Die Kurvenschar cp 20°, £ 0,30 und £1 0,06-0,20 z.B. überlagert sich für grosse
Werte von B bzw. C den übrigen Scharen der graphischen Darstellung.

Die Feststellung von Heim (1932, S. 62ff.), wonach sich Schlipf- und Fallstürze
bezüglich ihrer Reichweite nicht oder nur kaum unterscheiden, ist durch unsere
Berechnungen eindrücklich bestätigt worden. Die für die weitreichenden Bergstürze
resultierenden Ersatzreibungsbeiwerte sind erstaunlich niedrig. Ein Gleitreibungskoeffizient

von 0,08 entspräche beispielsweise Werten, die zwischen Holz und Holz
bei Schmierung auftreten würden (Hütte I, 1955). Dabei ist noch zu bedenken, dass

unsere Ersatzwerte alle energiemindernden Vorgänge während der Sturz- und
Auslaufbewegung einschliessen. Wenn auch durch die vorliegenden Modellrechnungen
die eigentlichen Reibungsphänomene nicht explizit erfasst werden konnten, so zeigen
die Resultate doch eindrücklich die grundlegende Bedeutung dieser noch völlig
ungeklärten Phänomene. Der Einfluss der Reibungsverhältnisse zwischen Bewegungsbahn

und Sturzmasse sowie allfälliger Hindernisse auf die Reichweite eines
Bergsturzes ist aufgrund der ermittelten Resultate weit geringer, als allgemein angenommen
wird. Offensichtlich sind es die geschwindigkeitsabhängigen reibungsmindernden
Phänomene, die beinahe ausschliesslich für die zuweilen ungeheuer anmutenden
Verfrachtungen der Bergsturztrümmer verantwortlich sind.

Das angegebene Ersatzmodell Hesse sich zweifellos beliebig verfeinern.
Für wertvolle Hinweise und beratende Unterstützung zum mathematischen Teil gebührt den

Herren Prof.Dr. Max Weber, Dr.G.Berset und dipi.Phys.ETH H.Guillelmon aufrichtiger Dank.
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