
Versuche fiber Schwemmkegelbildung. 
Von J. Stilly. 

Mit 3 Figuren im Text. 

In dem Schriftchen »Die Murenu1) versuclite ich die Theorie der 

Schwemmkegelbildung, wie sie von den Franzosen begrundet und in 

dem einschlagigen deutschen Schrifttume wiedergegeben wurde, durch 

einen anderen Erklarungsversuch zu ersetzen, der mir mit meinen 

eigenen Beobachtungen in der Natur besser iibereinzustimmen schien. 

Die immer mehr sich verdichtenden Bestrebungen, die Naturerschei- 

nungen, welche Gegenstand der allgemeinen Geologie sind., auch quan- 

titativ auszuwerten und unsere Anschauungen liber sie durch Versuche 

zu stiitzen, bewogen mich, in einem kleinen Versuchsgerinne die Bil- 

dungsweise der Schwemmkegel naher zu untersuchen. DrauBen in der 

Natur hat der Sachkundige ja selten Gelegenheit, Murgange und die 

Art der Ablagerung der Murmassen unmittelbar zu beobachten; die 

Schilderungen von Laienaugenzeugen, auf die man zumeist angewiesen 

ist, besitzen je nach der Scharfe der Beobachtungsgabe und der Sach- 

lichkeit des einzelnen verschiedenen Wert und man ist zumeist nicht 

in der Lage, den Grad ihrer VerlaBlichkeit vollkommen richtig zu beur- 

teilen. Die Versuche im kleinen bieten nun unter anderem den Vorteil, 

daB man die in der Natur zeitlich oft weit auseinander liegenden Phasen 

der Erscheinungen beliebig rasch naclieinander beobachten und die Er- 

scheinung selbst gewissermaBen mit einem Blicke iibersehen kann. 

Als Versuchsgerinne diente eine aus gehobelten Brettern gefiigte 

Holzrinne von trapezformigem Querschnitt und 4 m Lange. An ihrem 

unteren Ende fiel sie mit einer senkrechten, 20 cm hohen Steilstufe zu 

einem ebenen Bretterboden von etwa 4 qm Grundflache ab. Am oberen 

Ende war eine holzerne Kiste mit Ausiauf angebracht, welche mit »Mur- 

materiabc, d. h. Sand und Riesel in verschiedenen Verhaltnissen, gefiillt 

wurde und auch das Fordermittel, das Wasser, aufnehmen muBte. Die 

Rinne wurde unter etwa 25° gegen die Schauebene geneigt. So steilte 

der Materialkasten das Sammelgebiet, die Rinne den Klammteil und 

die Bretterbuhne den Talboden nach erfolgter »X)bertiefung« im kleinen 

dar; die wesentlichen Vorbedingungen flir die Entstehung von Mur- 

schiiben, ihre Weiterbewegung und schlieBliche Ablagerung entsprechen 

den Verhaltnissen in der Natur in »iibertieften« Talern; die Verschieden- 

heiten sind bloB maBstablicher Art. Die Versuche wurden an mehreren 

Tagen und sehr oft wiederholt. Die mehr minder vorhandene Unangreif- 

barkeit des Klammteiles des Versuchsgerinnes findet in der Natur ein 

D Stiny, J., Die Muren. Innsbruck 1910. S. 71—80. 
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190 I. Aufsatze und ]\Iittcilungen. 

Seitenstiick in der geringen Veranderlichkeit der Sohle der Felsklammen 

im Vergleiche zur wechselnden Sohlenlage auf dem Schwemmkegel. 

Bei Einleitung des VersncL.es, also beim Beginne der mnrenden Tatig- 

keit, stiirzen die Massen in parabelahnlichem Bogen frei durch die Luft 

auf den Talboden Lerab. Die groBeren GescLiebe legen dabei zwar einen 

groBeren Weg zuriick, kommen aber unmittelbar nach dem Aufprall zur 

Rube, wahrend die feineren von dem nach alien Seiten auseinander 

stiebenden Wasser noch ein Stuck weiter geschleppt werden, ehe auch 

sie sich ablagern. Es bildet sich ein kleiner, steiler Schuttkegel mit 

anfanglich freier Spitze. Der Ausdruck »Spitze« ist nicht wortlich zu 

fassen, weil ja die immer wieder nachstiirzenden Wasser- und Geschieb- 

massen durch ihren Aufprall das obere Schuttkegelende bis zu einem 

gewissen Grade abflachen, ja sogar napfformig aushohlen. 

Bei weiterem Nachschube lehnt sich der Kegel gar bald an die Riick- 

wand des Steilabsturzes an. Die Ausbruche wechseln sehr oft die Rich- 

tung. Dadurch wird ein allseitiges, schuttkegelartiges Wachstum her- 

beigefiihrt. Die groberen GescLiebe lagern sich nun gar oft am Kegel- 

fuBe ab. Der GrundriB des Kegels ist nicht streng halbkreisformig; 

die BewegungsgroBe hat eben dann den hochsten Wert, wenn die Aus¬ 

bruche in der Richtung der verlangerten Gerinnachse erfolgen; bei seit- 

lichen Richtungsabweichungen zehrt die Reibung in den Kriimmungen 

BewegungsgroBe auf und laBt die Massen friiher zur Ruhe kommen. So 

entstehen parabolische bis schaufelahnliche GrundriBformen, bei denen 

sich die Lange der Ruckenlinie zu jener der Langserstreckung etwa wie 

1 : 0.6 bis 1 : 0.75 verhalt; die Erzeugende der Voilform zeigt Neigungen 

von etwa 18° bie 24° gegen den Talboden und ist meist schwach nach 

unten ausgebaucht. ^ 

Wenn die Kegelspitze den oberen Rand des Steilabsturzes erreicht 

hat, ist der erste, grBBere Bildungsabschnitt im Werden eines Schwemm- 

kegels zu Ende; man kann ihn den Abschnitt des schuttkegelartigen 

Wachstums nennen, weil nicht nur die ganze Voilform mit ihrem steilen 

Abfalle und der Verteilung der Massen an schuttkegelahnliche Gebilde 

erinnert, sondern auch im Walten der wirksa.men Krafte, unter denen 

jene beim freien Fall und bei der Bewegung trockenen Schuttes auf der 

schiefen Ebene auftretenden eine nicht geringe Rolle spielen, innere 

Ahnlichkeiten bestehen. 

Wenn die Neiloidspitze das Ende der Zubringerrinne erreicht hat 

und der Absturz hier verschwunden ist, fallt die Bremsung der Mur- 

bewegung, wie sie friiher beim Aufprallen auf den Boden erfolgte, weg 

und die abgehenden Murschiibe dringen meist bis zum FuBe des Kegels 

vor, woselbst sie in Form eines sehr langgestreckten, schmalen Vor- 

kegels (Tochterkegels) von kleinem Offnungswinkel liegen bleiben. Ihre 

Umrisse ahneln der Zeichnung in Fig. Nr. 19, S. 72, der Schrift )>Die 

Muren« sehr; nur besitzt ihr FuBsaum, die Verschneidungslinie des 

Mantels mit dem Talboden, gegeniiber dem theoretischeu keinen so 
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spitzen, sondern einen mehr parabelartigen Verlauf. Die Murschiibe 

befahren auf der Schwemmkegelspitze Schurfrinnen, deren Bichtung, 

Lange und Tiefe selir haufig wechselt; dementsprecbend wecbseln aucb 

die Ablagerungsplatze der Vorkegel und die Muren bestreichen »pen- 
delnd« allmahlich die ganze Mantelflache, eine Zuwachsschicht iiber 

die andere aufbauend. Am Ausgange kurzer Schurfrinnen entstehen 

iange Vorkegel von kleinem Offnungswinkel und groBer Lange der 

Erzeugenden. Lange Schurfrinnen begunstigen die Bildung von Tochter- 

kegeln mit groBem Offnungswinke], aber kurzer Erzeugender. Dabei 

tragen letztere den Keim zu spaterer teilweiser Verschiittung durch 

trockenere Murgange und Murkropfe, erstere zu allfalliger Vertiefung 

durch nachfolgende, wasserreichere Schiibe in sich. Zwischen den Vor- 

kegelspitzen liegen Mantelflachenteile, welche seltener von Ubermurungen 

heimgesucht werden und sich einer verhaltnismaBigen Buhe erfreuen. 

Bei Fortdauer der murenden Tatigkeit stauen sich spater auf der 

Schwemmkegelspitze die Geschiebemassen. Der zweite Abschnitt der 

Schwenimkegelbildung, den man als die Phase der Vorkegel oder Tochter- 

kegel bezeichnen konnte, ist damit beendet und es beginnt der dritte 

und letzte Bildungsabschnitt, welcher durch das allmahliche Eindringen 

der Schwemmkegelspitze in das Zubringergerinne gekennzeichnet wird. 

Der Neigungswinkel des Schwemmkegels, der sich schon wahrend 

der zweiten Phase verkleinerte, nimmt in der dritten noch weiter, aber 

allmahlicher an GroBe ab. Die Ausbauchung der Gefallslinie nach 

unten zu wird ausgeglichener und schoner geschwungen. Auch die 

Sonderung des Materials vervollkommnet sich im allgemeinen; die 

groberen Geschiebe kommen schon weiter oben zur Buhe, wahrend die 

feinsten bis an den FuB des Schwernmneiloides gelangen. Bei besonders 

heftigen Ausbriichen (Paroxvsmen) tritt allerdings eine Art Material- 

umkehr ein, indem die Hauptmasse der Mure, darunter auch das schwere 

Geschiebe, mit Wucht bis zum Talboden vorstoBt, wahrend beim Er- 

sterben des Tobens der Elemente sich hoher oben die feineren Geschiebe 

aus dem geschiebereichen, der Mure nachfolgenden Hochwasser ab- 

lagern. Wie im zweiten Bildungsabschnitte, so pendeln auch jetzt die 

Muren auf der Mantelflache hin und her; so iegt sich eine neue Mantel- 

hiille fiber die andere und gleichzeitig dringt die Kegelspitze immer 

weiter in die Zubringerrinne ein. Die Falle, daB sich Murstrome teilen 

und dann breite Teile der Mantelflache mit ihrem Schutte liberziehen, 

mehren sich. Diese Beobachtung steht scheinbar im Widerspruche mit 

meiner Bemerkung auf S. 74 Absatz 2 der Murenschrift, daB die Mog- 

lichkeit eines konzentrierten Wasserablaufes mit dem Verflachen 

der Neiloidmantelflache zunehme. Demgegeniiber zeigen Dberlegung wie 

Versuch, daB echte Muren mit dem Abnehmen der Wolbung und des 

Gefalles immer liaufiger schon in oberen Kegelteilen zur Buhe kommen 

miissen und durch Verlagerung des Gerinnes nachkommende Schiibe 

zum Abschwenken oder zur Teilung bringen. Das Wachstum des Kegels 
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erfolgt im dritten Bildungsabschnitte iiberhaupt als Funktion der Uber- 

sattigung der Kegelspitze mit Material und der dadurch bedingten Ver¬ 

groBerung der Neiloidbohe. Nur auf diese Weise kommt nacb der in 

der zweiten Phase erfolgten GefallsermaBigung — bei Gleichbleiben der 

sonstigen Bedingungen — wieder die BewegungsgroBe zustande, welcbe 

VorstoBe bis zum KegelfuBe gestattet. Liegt mithin der Aufbau wahrend 

des Abscbnittes 2 in einer von dem FnBe nacb der Spitze zu verebbenden 

Geschiebeablagerung begriindet, so vollziebt sicb die KegelvergroBerung 

in der dritten Phase nacb MaBgabe und in weiterer Folge einer durcb 

Ablagerungen an der Kegelspitze immer wieder erzeugten, voriiber- 

gebenden VergroBerung des Gefalles und einer dauernden des Gesamt- 

hohenunterschiedes. Dabei bilden sich an der Schwemmkegelspitze und 

aucb am FuBe der Schurfrinne baufig Gebilde mit nacb oben ausge- 

baucbter Wolbung, welcbe durcb die Ablagerung eines oder die An- 

einanderlagerung melirerer »Murkropfe« (Schwemmwiilste, S. 53 a. a. 0.) 

entstanden sind. 
Die Versucbe zeigen mithin, daB man bei der Scbwemmkegelbildung 

drei Abscbnitte unterscbeiden kann. Im ersten Zeitabscbnitte zeigt 

die Vollform nacb Gestalt, verbaltnismaBiger Kleinheit und Bildungs- 

weise viel Ahnlichkeit mit den Schuttkegeln, also mit Gebilden, welcbe 

ohne wesentliche Mitwirkung von bewegenden Wassern entstanden sind. 

In der zweiten Phase wachst der Schwemmkegel ohne nennenswerte 

VergroBerung seiner Hohe sozusagen nur in die Lange und Breite. Der 

letzte Bildungsabschnitt wird scblieBlicb gekennzeichnet durcb die stete 

VergroBerung des Kegels sowobl nacb Hohe, als auch nacb Durcb- 

messer, ahnlich wie dies im ersten Abscbnitte der Fall war; nur spielt 

seit der zweiten Phase das Wasser als Fordermittel die alleinige 

Hauptroile. 

Wenn icb zusammenfassend die Ergebnisse der Versucbe mit den 

Schliissen vergleicbe, die icb seinerzeit a. a. 0. iiber die Stufen der 

Scbwemmkegelbildung aus Beobachtungen in der Natur ableitete, so 

sebe icb eine sebr gute tTbereinstimmung beider. Icb braucbe wobl 

nicht weiter hervorzuheben, daB die einzelnen Bildungsabscbnitte keine 

scbarfen zeitlichen Grenzen gegeneinander baben, sondern allmahlich 

ineinander iibergeben. IVie jede menschliche Einteilung, so erfordert 

aucb diese Unterteilung einen scbarfen Scbnitt, den die Natur nicbt 

kennt und dessen Ansatzstelle wobl theoretisch feststeht, im Katur- 

vorgange aber bis zu einem gewissen Grade menscblicbem Gutdiinken 

iiberlassen ist. 

Die angestellten Versucbe baben viele bemerkenswerte Einzelheiten 

liber die Erscbeinungsweise, die Bewegung und das »Zurruhekommen« 

der Muren zu beobacbten gestattet. Soweit sie geeignet sind, aucb Vor- 

gange bei der Bildung der Schwemmkegel zu beleucbten, sollen sie im 

folgenden wiedergegeben werden; die iibrigen Beobachtungen einscblieB- 

licb von Angaben fiber die Neigung der Versucbskegel bleiben einer 

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



J.-Stiny — Versuche iibcr Sehwcmnikegelbi’dung. 193 

spateren Darstellung vorbehalten. Wenn sich bei dieser Schilderung 

ergibt, dab der Yersucb im kleinen dieselben Erscheinungen beobacbten 

lieb, wie sie uns ans der Bescbreibung derartiger Naturereignisse langst 

bekannt sind, so wird dies hoffentlicli mir nicbt den Yorwurf einbringen, 

daB icli Enlen nach Atlien trage, sondern mir als willkommener Beweis 

dafiir dienen diirfen, dab auch dieYersuchsergebnisse als Ganzes Schliisse 

auf die Bildungsart der Vollform zu zieben berecbtigen. 

Vor allem fallt aucli im Yersuche die auberordentliche Forderkraft 

des Murbreies auf. Grobe Steine, welche auf seiner Bahn liegen, werden 

vorwarts gestoben (nichfc gescbleppt !) und mitgeschoben. Sein hoheres 

Raumgewicbt verleibt ibm aucb grobere Schurfkraft, als sie dem reinen 

Wasser eigen ist; die Mure ist daber imstande, tiefe Scburfrinnen in 

kurzer Zeit dort aufzureiben, oder besser gesagt auszupflugen, wo das 

Wasser nur allmablicb Material, sozusagen »Stein um Stein«, zu ent- 

nebmen vermag. 

Die groben Gescbiebe (in der Natur die »Blocke«) bewegen sicb dank 

ibrer grdberen Bewegungsenergie rascber als der Murbrei und dieser 

als Ganzes wieder rascber als gescbiebebeladenes Wasser. Diese Er- 

scbeinung kebrt sicb dort um, wo bei abnebmendem Gefalle zuviel an 

Bewegungsgrobe aufgezebrt und die Bewegung verzogert wird. Da 

bleiben zuerst die groben Steine zuriick, spater der Murbrei und nur das 

fast reibungslose Wasser ist befabigt, aucb auf den flacbsten Strecken 

sich noch vorwarts zu bewegen. 

Die einzelnen Murscbube sind an der Stirne und den Flanken sebr 

baufig von eng aneinander gereibten groben Steinen wie von einer Stein- 

berollung eingebullt; im Innern dieser »Haut« 

von blanken, nur wenig femes Gescbiebe zwi- 

scben sich duldenden Blocken, die in steter 

Bewegung, teils nach vorwarts, teils gleicbzeitig 

um eine ibrer Acbsen sind, bewegt sich der 

eigentliche Murbrei, aus dessen Kerne nur zu- 

weilen einzelne grobe Gescbiebe auftauchen. Die 

Stirne des Murschubes bildet im Grundrisse eine 

parabel- bis flaschenkolbenahnliche Linie, ent- 

sprechend der Yerteilung der Gescbwindigkeit, 

welche vorne und mitten am grobten ist und 

gegen die Flanken rasch abnimmt (siebe Fig. 1). 

Hier sinkt sie nicht selten auf Null; es entstehen 

dann Blockreiben und Geschiebegrate bzw. Gescbiebewulste, welche 

entweder den Rand von Schuffrinnen begleiten oder langs eines 

Scbotterstreifens den Talweg der Mure kennzeicbnen. Der Quer-, 

noch mebr aber der Langsschnitt durch die Stirn des Murganges sind 

stark gewolbt und somit teilweise uberbangend, infolge der groberen 

Gescbwindigkeitsabnahme gegen die erhobte Reibungswiderstande 
bietende Soble (siebe Fig. 2). Ahnliche Wandform zeigen ja aucb 

Fig. 1. GrundriB eines 
Murschubes. 

V = Gescbwindigkeit. 
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Flutwellen1), nur besitzt bier entsprecbend der geringeren Dichte 
reinen Wassers meist der Kopf die groBte Hobe. 

Die Murscbiibe wacbsen beim Abrollen iiber den Kegel meist immer 

mehr in die Breite; in demselben MaBe verlangsamt sich anch die 

Scbnelligkeit ihrer Bewegung. Oft kommen die boebaufgewolbten, rund- 

lichen Scbubkropfe als Ganzes zur Rube; das Oberbangen des Randes 

verscbwindet. die Kobe nimmt ab nnd die ganze Form verflacbt sicb 

kucben- oder brotleibartig. Reicbt dagegen die BewegungsgroBe der 

Fig. 2. Querschtiitt durcb die Stirn eines Murschubes in Bewegung (ausgezogene 
Linie) und nach der Erstarrung (gestrichelte Linie). 

nacbdrangenden Massen dazu aus, dann erfolgt kein Erstarren, keine 

Versteinerung des Murscbnbes; nacb sekundenlangem Stillstande oder 

kurzer Bewegungsverzogerung stoBt der Murkern durcb die Stirnwand 

durcb und stiirzt mit erneuter Wucbt zu Tab Die Flanken bleiben 

meist als Grate oder mauerartige Blockwiirfe erhalten und saumen dann 

eine meist flacbe Scburfmulde ein. 

Die murende Tatigkeit bestebt selten in dem Abgange nur eines 

Murscbubes. Bei langerem Fortwirken der sie erzeugenden Krafte folgen 

die einzelnen Scbtibe aussetzend in Pausen bintereinander wie die 

Wellen eines flieBenden Gewassers2). In der Katur verursacben Ver- 

klausungen langere Amplituden als bei dem Yersucbe im kleinen. 

Wie die ganze Naturerscbeinung eine Funktion des Yerbaltnisses ist, 

in dem sicb Wasser und Gescbiebe zu einem Murbrei zusammengesellen, 

so zeigen aucb die einzelnen Ausbrlicbe Verscbiedenbeiten, welcbe im 

Wesen auf das Mengenverbaltnis von Wasser und Gescbiebe zuruck- 

zufubren sind; Art und GroBe des Geschiebes treten dagegen in ibrer 

Wirksamkeit zuriick. 

Wasserreiche Ausbrlicbe graben auf der Kegelspitze tiefe und breite 

Scburfrinnen ein; am KegelfuBe scbieben sie um so flacbere und langere 

Tocbterkegel vor, je mebr die Gescbiebemassen gegenliber der Wasser- 

menge zurucktreten. Fabrt liber einen solcben Yorkegel ein weiterer, 

nocb wasserreicberer Murscbub zu Tal, so legt sicb vor den alten Yor- 

kegeln ein neuer Folgekegel vor. Wasserarinere Ausbrlicbe fiillenjlann 

die entstandenen Schurfrinnen teilweise wieder aus und lagern ibre 

Massen auf den Yorkegelspitzen ab, deren Formen allmablicb verbiillend. 

Angriff der Scbwemmkegelspitze, Neigung zu seitlicber Zerteilung in 

x) VgL Foschheimer, Ph,, Hydraulik. 1914. S. 189—190. 
2) Vgl. besonder3 die sog. >>Wanderwelleii«; Nilheres dariiber in Forciiheimer, 

Pa., a, a. 0. S. 200ff. 
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Arme und Verschotterung der Talgriinde auf breiter Flache kennzeichnen 

mitliin die Wirknngen geschiebereiciier Hochwasser, die auf Murgange 

zeitlich folgen. Die Praxis zieht aus diesem im groBen sckon beobachteten 

Verhalten von Wildbachen die Lelire, daB sie nach einer griindlichen, 

den Abgang von Muren verbindernden Verbauung im Talinnern MaB- 

nabmen trif-ft, urn die aucb weiterbin zu erwartenden Hochwasser mog- 

licbst unschadlicli liber den Geschiebekegel abzuleiten und Zerstorungen 

auf dem frucbtbaren Scbwemmlande vorzubeugen. 

Besonders heftige Ausbrucbe am Ende des ersten und am Beginne 

des zweiten Bildungsabscbnittes haben in der Regel eine teilweise 

Abtragung der alten Kegelspitze und — wie bereits gescbildert — die 

Ablagerung von Vorkegeln am FuBrande zur Folge. Das scbwerste Ge- 

schiebe wird dann oft kurz unterhalb der Ausbrucbsrinne abgelagert; 

hier entstebt dann als Folge der durch die Zerteilung verminderten StoB- 

kraft meist eine Strecke geringeren Gefalles, welche dem mittleren Teile 

der Vollform eine Ausbucbtung nacb oben verleibt (siehe Fig. 3). 

Fig. 3. Langssohnitt durch den Versuchskegel nach einem beftigen Ausbrucbe; 
die dickere Linie zeigt die neue, die diianere die friihere GefallsUnie an. 

Damit gesellt sich zu der Ablagerung von Murkropfen (Schwemm- 

wiilsten) eine weitere Ursacbe flir die Bildung konvexer Kegelteile; 

solche Formabweicbungen von der Neiloidgestalt stellen aber nur mebr 

minder haufige Ausnahmen dar und es ist nicht richtig, sie obne weiteres 

zu verallgemeinern, wie dies z. B. Gortani1) tut, welcher seine Scbliisse 

nur auf die Beobachtung der leicbt durchlassigen Kegelbaumaterialien 

des Tagliamentotales aufbaut. 

Die Wasserfluten, welche teils als Ursacbe und treibende Kraft der 

Muren die Schiibe begleiten, teils ibnen nacbstiirzen, bilden die Mur- 

ablagerungen teilweise um. Sie reiBen bier neue Scburfrinnen auf, ver- 

tiefen dort angelegte altere, bringen bereits abgelagertes feineres Ge- 

scbiebe neuerdings wieder in Bewegung und tragen vor allem zu den 

Auflandungen bei, welche am FuBe der Murkegel sicb ausbreiten und den 

unteren Neiloidrand fur das Auge des Beobacbters verwiscben. 

Fabren wasserarme Muren zu Tal, so werden die Scburfrinnen an 

der Schwemmkegelspitze teilweise verscbuttet und steile Vorkegel auf 

dem Neiloidrucken aufgebaut, deren FuB den Saum des Mutterkegels 

U Gortani, M., Materiali per lo studio delle forme di accumulamento, I. Falde 
di detrito e coni di deiezione nella valle del Tagliamento. Memorie Geographiche 
1912. S.339ff. 
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kaum erreicbt. Sebr baufig bleiben solche Scbiibe als Murkropfe oder 

Scbwemmwiilste scbon in der oberen Halfte des Kegels liegen, Aus- 

baucbungen im Langsschnitte der Yollform bervorrufend; gar nicht 

selten bleiben kleinere derartige Murscbiibe znr Ganze in den Scburf- 

rinnen auf der Spitze des Neiloides stecken, verstopfen die Abfubrwege 
und erboben die Ausbruchsgefahr fiir die anliegenden Flacben. 

Die Yergroberung der Gescbiebe, wie sie im Yersucbe durcli Bei- 

mischung von viel Riesel zu einer geringen Sandmenge berbeigefiibrt 
wurde, bat ahnlicb wie die wasserarmen Muren ein rascneres Wachsen 

der Schwemmkegelspitze zur Folge; bis zum FuBrande dringen dann 

viel geringere Gescbiebemengen als sonst vor. Dadurcli versteilert sich 

der Kegel und seine Spitze baut sicb im letzten Bildungsabscbnitt rascb 

in das Zubringergerinne liinein. Die Yerbeerungen nehmen also in der 

oberen Scbwemmkegelbalfte zu, wahrend die Gefabrdung der tiefer 

gelegenen Griinde abnimmt. 

Umgekebrt bewirkt eine Yerfeinerung des Murmaterials die Erbobung 

der Vermurungsgefahr fiir die niedriger gelegenen Talgriinde; denn 

die Geschiebemassen werden nun viel weiter vorgetragen und scbieben 

breite, flacbe Tocbterkegel weit ins Haupttal vor. In der Tat stellt sicb 

aucli bei teilweisen oder nocb nicbt vollendeten grlindlicben Wildbach- 

verbauungen die Erscbeinung ein, daB auf der Scbwemmkegelspitze ein 

gewisser Beharrungszustand eintritt, wabrend der KegelfuB womoglicb 

nocb starkeren Dberscbwemmungen, Verscbotterungen und Versan- 

dungen ausgesetzt ist als friiher, wo der Murbacb nocb groberes Ge- 

schiebe fiibrte. In solcben Fallen wird es dann oft notig, falls dies nicbt 

scbon von vornberein vorgeseben war, aucb den Unterlauf — mancbmal 

sogar Teile des sogenannten Wiesenlaufes — bis zum Yorfluter zu regu- 

lieren. 

Feldbach; im Januar 1917. 
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