
         »Seen Statt  
      GletScher« 

Ein GEspräch mit WilfriEd haEbErli. Ende 2014 ist die umfassende studie  
des nationalfonds über nachhaltige Wassernutzung »nfp 61« veröffentlicht worden.  

im Zentrum der forschungen steht neben dem Wasserverbrauch die globale Erwärmung 
mit ihren folgen. der größte teil der Gletscher in den hochalpen wird verschwinden. 

Wilfried haeberli hat schon vor 30 Jahren davor gewarnt 

Von Paul Imhof [TexT] und  tomas wüthrIch [FoTo]

Jungfraujoch, Dezember 2014. Professor 
Wilfried Haeberli auf der Aussichtsplattform 
der Sphinx mit Sicht auf Jungfraufirn und den 
Aletschgletscher mit Konkordiaplatz
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Noch ist der tunnel im Gletschereis eine der Attraktionen 
auf dem Jungfraujoch, »top of Europe«
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ScHAuPl Atz ScHWEIz

 »Zukünftige Generationen       
werden Gletscher vielleicht                
                 gar nicht mehr kennen«



⅟₁ – Anzeige

GEo: herr haeberli, können sie sich 
eine schweiz ohne Gletscher vorstel-
len?

ich werde das selber nicht mehr erle-
ben, aber schon meine studierenden wer-
den eine schweiz mit sehr viel weniger 
Gletscher sehen.

Gab es die alpen ohne schnee und Eis 
überhaupt einmal?

die Gletscher waren auch schon so 
klein wie etwa ums Jahr 2000. Ganz ver-
schwunden waren sie seit der Eiszeit wohl 
nie. Während der historischen Zeit, also 
seit der intensiven Erschließung des al-
penraums durch den menschen, waren sie 
ganz sicher wesentlich größer als heute. 

Gibt es landschaften, die bereits erlebt 
haben, was uns bevorsteht? 

die Gletscherresten in den pyrenäen 
umfassen vielleicht noch zehn, 20 prozent 
der ausmaße wie vor 150 Jahren. Es sind 
immer noch schöne berge. aber wo ein-
mal Gletscher waren, ist eine neue land-
schaft mit schutt und fels, etwas Vegetati-
on und seelein entstanden. in den alpen 
werden die hohen Gipfel wie mont blanc 
oder monte rosa wahrscheinlich noch 
sehr lange während des längsten teils des 
Jahres weiß bleiben, dort werden sich Eis-
resten halten. aber die großen Eismassen 
befinden sich in den flachen und tief hin-
unter reichenden talgletschern wie 
aletsch-, findelen- oder Gornergletscher. 
bereits beim heutigen Klima erleiden sie 
weiter massive Verluste.

wo Gletscher abschmelzen, entste-
hen riesige wannen im Gelände wie 
einst bei den Gletschern im mittelland 
am Ende der Eiszeit? 

Wir modellieren das Gletscherbett 
mit computern und digitaler Geländein-
formation, die für unseren fachbereich 
eine regelrechte revolution war. Glet-
scher liegen oft in übertieften Wannen, 
also geschlossenen topografischen de-
pressionen. die Eiszeitgletscher haben in ©
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Der Aletschgletscher als uNEScO-Welterbe mit Gletschern und als künftige  
Seenlandschaft. Modelle nach linsbauer et al. (2012), basierend auf dem swisstopo 
Höhenmodell DHM25 in Kombination mit einem landsatbild

WilfriEd haEbErli ist emeritierter professor am Geographi-

schen institut der Universität Zürich. seit über 40 Jahren erforscht er 

prozesse im hochgebirge, vor allem hinsichtlich schnee und Eis, na-

turgefahren und folgen des Klimawandels. Er war wesentlicher initi-

ator der sich rasch entwickelnden forschung zum Gebirgspermafrost 

und von 1986 bis 2010 direktor des World Glacier monitoring service 

im rahmen der globalen Klimabeobachtung des Un Environment 

programmes und anderer internationaler Organisationen. im natio-

nalen forschungsprogramm 61 des schweizerischen nationalfonds 

zu nachhaltiger Wassernutzung leitete er das interdisziplinäre for-

schungsprojekt nElaK zu den in Gletschergebieten neu entstehen-

den seen. seit den 1990er Jahren arbeitete haeberli in verschiedenen 

funktionen an den berichten des Un-Klimarates (ipcc) mit.



der schweiz bereits solche Wannen ge-
schaffen: bodensee, Zürichsee, Genfer-
see, neuenburgersee. das können nur 
Gletscher. beim Konkordiaplatz am alet-
schgletscher wird wahrscheinlich ein tie-
fer see entstehen, möglich wären 300 
meter. das sind jedoch modellrechnun-
gen, und modelle haben immer ihre Unsi-
cherheiten. 

wie messen sie die tiefe des Eises?
die häufigste methode ist heute das 

radar, also die Verwendung von elektro-
magnetischen Wellen. Überprüfen kann 
man solche messungen mit bohrungen. 
dabei spritzt man mit einem feuerwehr-
schlauch unter druck heißes Wasser 

durch eine bohrspitze ins Eis. Zur Zeit 
werden alle Gletscher der schweiz beflo-
gen. Weltweit ist das einzigartig. damit  
kennt man das Gletscherbett besser, 
wenn auch nicht perfekt. die Gletscher-
spalten stören beispielsweise, man sieht 
in stark zerspaltenen Zonen nicht mehr 
genau, wo das bett liegt. 

aber man kann sagen, da geht’s 50 me-
ter in die tiefe und dort 300?

Ja. Genau. damit kann man auch ein-
schätzen, wo ein see entstehen kann, 
wenn der Gletscher verschwindet. Ein see 
kann sich  allerdings auch schon vorher an 
der Gletscheroberfläche bilden, vor allem 
wo das Eis mit Gesteinsschutt bedeckt ist 

produziert er jedes Jahr ein hochwasser, 
im vergangenen sommer hart an der scha-
densgrenze. Komplizierter wäre, wenn sich 
auf dem Konkordiaplatz ein see bildet. im 
tal unten liegt brig, also nicht irgendein 
Kuhstall sondern eine stadt mit über 
10000 Einwohnern. 

Gibt es schon anzeichen für die seebil-
dung?

Vorerst nur einzelne tümpel. Eine ra-
sche seebildung an der Gletscheroberflä-
che muss nicht stattfinden, kann aber auch 
schon in wenigen Jahren beginnen. 

Es gab in der Geschichte neben Eiszei-
ten auch wärmere Perioden. Ist die 
schmelze schicksal? oder ein werk des 
menschen?

der derzeitige Gletscherschwund 
hängt ganz sicher mit dem weltweiten 
temperaturanstieg zusammen. Wenn man 
alle Evidenzen zusammennimmt, ist es mit 
beträchtlicher Wahrscheinlichkeit der 
mensch, der diesen temperaturanstieg 
verursacht, primär mit den treibhausga-
sen. Wenn das wirklich stimmt – was wir in 
zehn, 20 Jahren genauer wissen werden –, 
werden die Gletscher in den alpen bis auf 
ganz kleine resten verschwinden. diese 
Wahrscheinlichkeit ist sicher höher als 50 
prozent, so dass man sie in betracht ziehen 
muss. Wenn sie über die straße gehen und 
die Wahrscheinlichkeit besteht, dass ein 
auto kommt, dann warten sie doch auch?

die Gletscher reagieren mit einer ge-
wissen Verzögerung auf die Klimaände-
rung. das abschmelzen von Eis braucht 

enorm viel Energie. die Gletscher in den 
alpen sind viel zu groß für das Klima, das 
wir jetzt haben. die größeren Gletscher wi-
derspiegeln noch etwa die Klimaverhält-
nisse am Ende des letzten Jahrhunderts. 
aber seither ist eine weitere temperaturer-
höhung erfolgt, in der schweiz seit den 
1980er Jahren um rund ein Grad.

so wenig macht soviel aus?
Ja. in den 1970er bis anfangs 1980er 

Jahren waren Klima und Gletschermasse 
noch einigermaßen in einem Gleichge-
wicht. dann erfolgte bis 2000 ein sprung 
von fast einem Grad; seither ist der tem-
peraturanstieg langsamer geworden. 
schaut man jedoch die letzten 30 Jahre 
an, geht der temperaturanstieg mit un-
verminderter Geschwindigkeit voran. Von 

oder an ausgeprägten flachstellen. das 
kann dann plötzlich sehr schnell gehen. in 
den Jahren 2002, 2003, 2004 war dies bei 
einem italienischen Gletscher am fuß des 
monte rosa der fall:  auf dem Ghiacciaio 
del belvedere im Valle anzasca bildete 
sich auf der schuttbedeckten Gletscher-
oberfläche ein see, der innerhalb von zwei 
Jahren sehr gefährlich wurde. mit enor-
mem Einsatz musste man maßnahmen 
treffen wie Wasser abpumpen, ein früh-
warnsystem einrichten. 

auf der plaine morte, dem flachen 
Gletscher zwischen Wildstrubel und Wild-
horn, entsteht seit zwei, drei Jahren jeweils 
im frühsommer ein see, der lac de faver-
ge, und entleert sich richtung lenk. dabei  

Geführte Schneeschuh-Wanderung  
zu einer Gletscherhöhle im zinalgletscher,  

Val d’Anniviers, die von  
Schmelzwasser geschaffen wurde
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           »Die Gletscher in den  
Alpen sind viel zu groß 
 für das Klima von heute«



⅟₁ – Anzeige

heute an braucht es noch zwei bis drei 
Grad, und die Gletscher sind fast ganz 
weg. die modelle sind sich da seit Jahren 
einig. 

sie haben das Bild mit der straßenüber-
querung genannt. Es marschiert kaum 
jemand freiwillig in einen fahrenden 
lastwagen hinein. außer selbstmörder. 
sind wir alle selbstmörder?

nicht gerade selbstmörder, aber wir 
beuten zukünftige Generationen aus. ich 
bin seit über 40 Jahren in diesem Wissen-
schaftsbereich tätig. in den 1970er Jahren 
hat man das problem eigentlich gesehen. 
die ersten modelle zeigten bereits, dass 
mit einer Verdoppelung des cO2-aussto-
ßes eine globale Erwärmung von etwa 
drei Grad verursacht wird. selbst wenn 
man jetzt einschneidende maßnahmen 
ergreift, keine Kohle mehr braucht, den 
Erdölverbrauch massiv reduziert, würde 
sich – unter idealen Voraussetzungen also 
– der Effekt erst in der zweiten hälfte des 
Jahrhunderts einstellen. Was bereits in 
der atmosphäre ist, wirkt sich weiter aus. 
der größte teil der Gletscher verschwin-
det in der ersten hälfte des Jahrhunderts. 
Wir hätten es stoppen können, wenn wir 
schnell reagiert hätten. aber in den 
1980er Jahren passierte das Gegenteil. 
der Energieverbrauch stieg gewaltig an, 
heute verbrauchen wir mehr denn je. 

Ist diese Gleichgültigkeit gegenüber 
derart einschneidenden Veränderun-
gen nicht deprimierend?

solange ich unterrichte, bin ich be-
rufsoptimist. Wir machen szenarien, weil 
der mensch eingreifen kann und muss. im 
hochgebirge stellt sich die frage, was ma-
chen wir mit diesen neuen landschaften, 
den neuen seen? die Kraftwerke haben 
längst projekte in der schublade. beim 
triftgletscher ist die geplante mauer hö-
her als die bestehende hängebrücke. Es 
gibt berechnungen für den rhonesee, den 
Gaulisee sowie für seen, die noch gar 
nicht existieren, etwa auf dem Glacier de 

corbassière unter dem Grand combin. in 
der vergangenen Wintersession hat der 
nationalrat beschlossen, den bau von 
Kraftwerken in schützenswerten land-
schaften zu erleichtern. 

was wird aus dem wasserschloss 
schweiz, wenn die Gletscher ver-
schwunden sind?

die schweiz hat genügend Wasser, 
aber nicht immer und nicht überall. sie 
hat zudem eine Verantwortung gegenüber 
den ländern, in die das Wasser abfließt. 
der schweiz drohen vermehrt perioden 
der Wasserknappheit wie 2003. da war 
immerhin ein schneereicher Winter vor-
ausgegangen. doch wenn das nicht der 
fall ist und dann noch ohne Gletscher? 
die Kraftwerke werden inskünftig neben 
der Energieproduktion auch der Wasser-
versorgung dienen müssen. Und dem 
hochwasserschutz. 

muss man mauern bauen, um trink-
wasser zu sammeln?

die trinkwasserversorgung wird zu 
80 prozent aus den Grundwässern im 
mittelland gespiesen. 20 prozent sind 
seewasser. das problem liegt beim sied-
lungsdruck in wichtigen Grundwasserge-
bieten. die relevanten Grundwasserspei-
cher müssen langfristig geschützt werden. 
das ist eines der wichtigen resultate des 
nationalen forschungsprogramms „nach-
haltige Wassernutzung“ nfp 61.

wieviel wasser bleibt in den künftigen 
seen vom ursprünglichen Volumen üb-
rig, wenn die Gletscher geschmolzen 
sind?

bei einer globalen Erwärmung von 
zwei Grad – das ist das optimistische politi-
sche Ziel – haben wir in der schweiz bis 

Ende 2100 eine Erwärmung von drei bis 
vier Grad. auf dem Kontinent ist die Erwär-
mung stärker als am Ozean. bei diesem 
szenario bleiben noch etwa 20 bis 30 pro-
zent der jetzigen Vergletscherung. in den 
neuen seen bleiben als Wasser circa drei 
prozent des jetzigen Gletschervolumens. 

was geschieht mit dem Eis im Boden, 
dem Permafrost? wird das matterhorn 
dereinst in sich zusammenkrachen?

der permafrost liegt unter der Ober-
fläche. im berginnern geschieht das ab-
tauen viel langsamer als an der Oberflä-
che. ab der zweiten hälfte des 
Jahrhunderts wird es in den alpen wahr-
scheinlich mehr Eis unter der Oberfläche 
geben als darüber. der permafrost wird 
noch für viele Generationen bleiben, aber 
völlig aus dem Gleichgewicht geraten. 
das beeinflusst die stabilität der steilen 
flanken. die folge sind kleinere stürze 
wie am matterhorn mitte Juli 2003, als 
man die bergsteiger oberhalb der bruch-
stelle herausfliegen musste. dieser sturz 
kam aus dem permafrost und hat die gan-
ze Weltpresse beschäftigt. 

beunruhigender ist die Zunahme von 
großen Ereignissen. laut statistik gab es 
in den alpen bis 1980 pro 20 Jahre rund 
einen sturz mit mehr als einer million Ku-
bikmeter masse, seither alle vier, fünf Jah-
re. meistens rumpeln die stürze auf Glet-
scher oder fels. manchmal aber ent- 
stehen weitreichende murgänge, ströme 
aus schlamm und Geröll, besonders wenn 
stürze seen erreichen. das sind seltene 
Ereignisse, aber die Wahrscheinlichkeit 
nimmt mit jedem neuen see zu, der sich 
am fuß eisiger felswände entwickelt.

sind felswände im hochgebirge nicht 
stabil?
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»Die relevanten Grundwasserspeicher 
 müssen langfristig geschützt werden«



in ritzen und rissen bildet sich Eis, 
das felsen sprengen kann. Zwischen total 
massivem Granit und einem völlig aufge-
lösten schieferhaufen gibt es alle mögli-
chen Varianten von zerrüttetem und eis-
haltigem Gestein. diese systeme geraten 
mit der globalen Erwärmung aus dem 
Gleichgewicht. 

wie werden sich die Niederschläge 
entwickeln? 

die meisten Klimamodelle weisen 
auf die Zunahme von Extremsituationen 
hin. nördlich der alpen wird im sommer 
weniger regen fallen. das subtropen-
hoch, das wir von den badeferien in itali-
en her kennen, lappt vermehrt über die 
alpen herüber und wir haben wie 2003 
ein stabiles hoch ohne niederschläge. 
Wenn es allerdings regnet, dann zuneh-
mend heftig. Wir erlebten im november 
und dezember 2014 schwere nieder-
schläge im süden. tessin, italien, süd-
frankreich. Wärmere luftmassen ziehen 
mehr feuchtigkeit aus dem meer. Wenn 
diese luftmassen gegen die alpen anströ-
men, regnen sie die last aus. in einer wär-
meren atmosphäre beginnt auch die 
schneeschmelze in den bergen bereits im 
märz statt im mai. Gegen Ende des Jahr-
hundert kommt im hoch- und spätsom-
mer aus dem hochgebirge kaum mehr 
Wasser, weil die Gletscher verschwunden 
sind.

Eine befremdliche Vorstellung.
die schweiz wird im spätsommer 

vermehrt trockenheit erleben. Und die 
umliegenden länder sind auf das Wasser 
angewiesen, das aus der schweiz kommt, 
ganz besonders beim rhein und bei der 
rhone etwa. der nutzungsdruck auf die 
seen wird stark zunehmen – nicht nur auf 
die seen im Unterland, sondern auch auf 
die seen im hochgebirge, auch die neuen. 
die großen dieser neuen seen sind riesige 
badewannen über den Köpfen der leute 
– nicht so wie der Genfersee, der zu füßen 
der menschen liegt. 

woraus bestehen die füße dieser Badewannen? schutt? Per-
mafrost?

der kritische punkt sind die schwellen, der auslauf. besteht 
er aus moräne oder fels? Entscheidend ist, wieviel schutt über-
haupt auf einen Gletscher fallen kann, nach vorne transportiert 
und am bett abgelagert wird. Ein kleiner Gletscher unter einer 
besonders hohen felswand erhält mehr schutt, als der Gletscher-
bach mitführen kann; sein bett besteht aus lockerem schutt. auf 
einer Gletscherebene wie der plaine morte liegt kein schutt, das 
Gletscherbett besteht aus fels. solche seen im fels sind sicherer 
als seen hinter einer schuttbarriere. aber auch eine felsbarriere 
ist nicht ungefährlich. in peru stürzte 2010 eine fels-Eislawine in 
einen neuen Gletschersee und verursachte hohe schwallwellen 
und ein gefährliches schadenhochwasser im tal. schwallwellen 
in seen nach großen felsstürzen können bis 100 meter hoch wer-
den. das sind im Extremfall hochwasser, die man mit damm-
bruchszenarien eines stausees vergleichen muss. 

das sind seltene fälle, aber politisch heikel: kleine Wahr-
scheinlichkeit, großes schadenpotential. Wie geht man mit so et-
was sinnvoll um? diese frage wird sich auch beim UnEscO-
Weltnaturerbe Jungfrau-aletschgletscher stellen, denn dort 
entstehen große seen, die gefährlich sind, aber auch interessant 
für die stromproduktion.

in der Politik wird von gewissen Kreisen immer wieder ver-
sucht, die warnungen und szenarien aus der wissenschaft 
in Zweifel oder ins lächerliche zu ziehen. 

das problem mit der politik ist die Zeitdimension. politiker 
können durchaus langfristig denken, müssen aber auch kurzfris-
tig die Wahlen im auge behalten. die Entwicklungen, die wir 
modellieren, betreffen vor allem die kommenden Generationen. 
die politik braucht sehr gute argumente, denn die Wirkung lang-
fristiger maßnahmen wird nicht sofort sichtbar. Wir versuchen, 
Grundlagen für die Entscheidungsträger auf der kommunalen 
bis internationalen Ebene zu erarbeiten. 

Vor 30, 40 Jahren hieß es auch, man dürfe atommüll nicht 
den kommenden Generationen überlassen. was macht 
man? man überlässt ihn den kommenden Generationen.

das bewusstsein im Klimabereich ist durchaus vorhanden, 
die bereitschaft für maßnahmen jedoch klein. das ist tatsächlich 
frustrierend. 

berge brechen nicht einfach zusammen, sie werden aber auf 
lange Zeit weniger stabil sein als heute. die heutige situation in 
den bergen gab es für die siedlungen in ihrer historischen Exis-
tenz noch nie. im berner Oberland wendet man unsere modelle 
bereits an, um Gefahrensituationen unter zukünftigen bedin-
gungen abzuschätzen. man kann nicht mehr einfach einen Kata-
ster von vergangenen felsstürzen  für die Gefahrenabschätzung 

Die zunge des triftgletschers im  
Berner Oberland löst sich in einem 
wachsenden See auf (2002) 
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verwenden, sondern muss sich nach künf-
tigen szenarien orientieren, hotspots de-
finieren, um langfristig planen und früh-
zeitig maßnahmen treffen zu können. 
man muss nicht den ganzen alpenraum 
evakuieren, aber wenn einmal ein see zu 
entstehen beginnt wie etwa der see des 
Grindelwald- oder triftgletschers, geht es 
sehr schnell. so ein see ist in wenigen Jah-
ren da und die zuständigen behörden 
können durch die Geschwindigkeit über-
fordert sein. Es braucht rasche Entschei-
de, und das ist keine stärke unserer de-
mokratie.

warum geht es schnell, wenn ein see 
entsteht? 

Eis schmilzt im Wasser schneller als 
an der luft. der see ist dunkler als Eis, er 
kann die sonnenstrahlen besser absorbie-
ren. Er kann sich über null Grad erwär-
men, das kann der Gletscher nicht. der see 
beginnt zu zirkulieren und funktioniert wie 
eine Wärmepumpe: das seewasser absor-
biert die sonnenstrahlung und transpor-
tiert diese Energie über die Wasserzirkula-
tion effizient an den Gletscher. 

was ist das Beste? Das wasser retten?
das Wasser als elementare lebens-

grundlage kommt wohl an allererster stel-
le. die szenarien und modellrechnungen 
werden heute längst nicht mehr – wie noch 
in den 1990er Jahren – als „panikmache“ 
oder „alarmismus“ bezeichnet. die von 
uns im nfp 61  entwickelten Optionen für 
einen sinnvollen Umgang mit der sich ra-
sant, aber auf lange Zeit hinaus verän-
dernden hochgebirgslandschaft werden 
teilweise bereits umgesetzt. Entscheidend 
ist allerdings, dass die Erwärmung durch 
international koordinierte anstrengungen 
„entschleunigt“ wird, damit komplexe an-
passungsmaßnahmen überhaupt erfolg-
reich sein können. Gerade die Gletscher 
zeigen: die Entwicklung ist dramatischer 
als viele es wahrhaben wollen. für wichti-
ge Optionen wie den schutz der Gletscher 
ist es bereits zu spät. ///

 
www.nfp61.ch

und so wird aus ewigem schnee eine 
land der seelein und Bäche ... ein her-
ber Verlust für das landschaft der see-
lein  der Viertausender.

die weiße, vergletscherte landschaft 
war schon lange geradezu ein teil der 
identität der schweiz. Zwar umfassen die 
höchsten Zonen des Gebirges mit den 
Gletschern nur noch knappe 1000 Quad-
ratkilometer, aber dieses hochgebirge hat 
eine wichtige ausstrahlung. stellen sie 
sich die tourismuswerbung vor ohne das 
„ewige“ Eis, ohne dieses starke und er-
folgreich vermarktete symbol einer unge-
störten mensch-natur-beziehung! Gut, 
zukünftige Generationen werden Glet-
scher vielleicht gar nicht mehr kennen 
und sie deshalb möglicherweise auch 
nicht vermissen. 

Ihr fazit?
für die Gletscher ist das rennen 

wahrscheinlich verloren. aber resignati-
on oder pessimismus nützt niemandem. 
man muss gangbare lösungen suchen 
und aus der situation das beste machen. 

Wilfried Haeberli am oberen Rand  
des Aletschgletschers Mitte Dezember 
2014. Der Föhnsturm erreicht  
Windspitzen von 80 km/h
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