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1 Ausbildungskurse 
 
1.1 Durchgeführte Kurse 
 
1.1.1 Fachhochschule Nordwestschweiz Brugg, Ökonomie 
 
Bearbeiter: Sarah Signorelli 
Dozent: Roland Wagner 
Kontaktperson: Dominique Candrian 
Datum: 24.03.2009 
Anzahl Teilnehmer: 25 
 
Art der Veranstaltung 
Geothermie-Vorlesung "Einführung in die Geothermie" im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Dy-
namik der Energiewirtschaft“ 
 
Programm 
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1.1.2 Hochschule Luzern Horw, Gebäudetechnik 
 
Bearbeiter: Sarah Signorelli 
Dozent: Roland Wagner 
Kontaktperson: Urs Rieder 
Datum: 23.04.2009 und 30.04.2009 
Anzahl Teilnehmer: 15 
 
Art der Veranstaltung 
Geothermie-Vorlesung „Anwendungen der untiefen und tiefen Geothermie“ im Rahmen des Vorle-

sungsblock "Integrale Planung" 

 
Programm: 
 

 

 
 
 
1.1.3 Hochschule Rapperswil, Institut für Solartechnik SPF 
 
Bearbeiter: Sabin Imhasly 
Dozent: Roland Wagner 
Kontaktperson: Elimar Frank 
Datum: 6. Mai 2009 
Anzahl Teilnehmer: 30 
 
Art der Veranstaltung 
Geothermie-Vorlesung "Einführung in die Geothermie" im Rahmen der Vorlesung "Erneuerbare 
Energien" 
 
Programm 
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1.1.4 Hochschule Chur, Studiengang Bau und Gestaltung  
 
Bearbeiter: Sabin Imhasly 
Dozent: Diverse 
Kontaktperson: Daniel Walser 
Datum: Frühlingssemester 2009 – 25.2.2009 bis 27.5.2009 
Anzahl Teilnehmer: 16 
 
Art der Veranstaltung 
Geothermie Blockkurs 
 
Programm 
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1.1.5 Hochschule Zürich, Elektrotechnik/Energietechnik 
 
Bearbeiter: Sarah Signorelli  
Dozent: Roland Wagner 
Kontaktperson: Klaus Eisele 
Datum: 28. Mai 2009 
Anzahl Teilnehmer: 4 
 
Art der Veranstaltung 
Geothermie-Vorlesung "Einführung in die Geothermie" im Rahmen der Vorlesung "Alternative 
Energiesysteme" 
 
Programm 

 
 
 
 
1.1.6 EPFL Lausanne, Master MADD 
 
Bearbeiter: Clément Baujard  
Dozent: Thomas Kohl  
Kontakt: Pierre-André Haldi 
Datum: 17. Juni 2009 
Anzahl Teilnehmer: 35 
 
Art der Veranstaltung 
Master MADD - Geothermie-Vorlesung im Rahmen der universitären Weiterbildung „Energies 
renouvelables aujourd’hui et demain“  
 
Programm 

� Théorie : introduction – principes de base 
� Diffusion / advection, loi de Fourier, perturbations thermiques 
� Tour d’horizon des différents domaines d’applications :· 

o Haute enthalpie (systèmes profonds)· 
o Basse enthalpie (systèmes superficiels) 
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1.1.7 Techniker Schule St. Gallen, NDS Energiemanagement 
 
Bearbeiter: Sarah Signorelli  
Dozent: Roland Wagner 
Kontaktperson: Martin Häni 
Datum: 11.09.09 und 25.09.09 
Anzahl Teilnehmer: 13 
 
Art der Veranstaltung 
Geothermieblock "Geothermie als Energiequelle" im Rahmen des Nachdiplomstudiums Energie-
management" 
 
Programm 
Einführung in die untiefe und die tiefe Geothermie und deren Anwendungsmöglichkeiten 

 
 
1.1.8 Zürcher Fachhochschule für Angewandte Wissenschaften, Institut für 

Umwelt und Natürliche Ressourcen 
 
Bearbeiter: Sabin Imhasly  
Dozent: Clement Baujard 
Kontaktperson: Markus Hubbuch  
Datum: Herbst 2009 
Anzahl Teilnehmer:  
 
Art der Veranstaltung 
Fachvortrag im Rahmen der Geothermie-Vorlesung  
 
Programm 
Überblick über die Tiefe Geothermie-Nutzung – Stand und Perspektiven 
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1.2 Geplante Kurse 
 
1.2.1 Zürcher Hochschule Winterthur, Departement Technik, Informatik und Na-

turwissenschaften (Wintersemester) 
 
Bearbeiter: Sarah Signorelli 
Dozent: Roland Wagner 
Kontaktperson: Joachim Borth 
Datum: 3. Dezember 2009 
Anzahl Teilnehmer:   
 
Art der Veranstaltung 
Geothermie-Vorlesung "Einführung in die Geothermie" im Rahmen der Vorlesung "Erneuerbare 
Energien" 
 
Provisorisches Programm 
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2 Weiterbildungskurse 
 
2.1 Durchgeführte Kurse 
 
2.1.1 HF Bau-Energie-Umwelt  
 
Bearbeiter: Sarah Signorelli  
Dozent: Ernst Rohner 
Kontaktperson:  
Datum: 9. Januar 2009 
Anzahl Teilnehmer: 15 
 
Art der Veranstaltung 
Vorlesung „Bewirtschaftung grosser Sondenfelder am Beispiel Hotel/Kongresszentrum  Einstein 
SG“ im Rahmen Nachdiplomstudium NDS HF Bau-Energie-Umwelt 
 
 
Programm 
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2.1.2 Weibel + Lehmann 
 
Bearbeiter: Ernst Rohner 
Dozent: Ernst Rohner 
Kontaktperson:  
Datum: 20.03.2009 
Anzahl Teilnehmer: 20 
 
Art der Veranstaltung 
Interner Weiterbildungskurs: Fachvortrag „Erdwärme: Planung und Berechnung von Erdwärme-

sonden- Anlagen in Anlehnung an SIA-Norm 384/6“ 
 
Programm 
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2.1.3 ETH: Forscher im Gespräch 
 
Bearbeiter: Sarah Signorelli 
Dozent: Prof. Dr. L. Rybach 
Kontaktperson: ETH 
Datum: 04.04.2009 
Anzahl Teilnehmer: 23 
 
Art der Veranstaltung 
Kurzvortrag zum Thema Geothermie im Rahmen der Veranstaltung „ETH: Forscher im Gespräch“ 
zur Eröffnung von FocusTerra 
 
Programm 

 
2.1.4 ETH: Forscher im Gespräch 
 
Bearbeiter: Sarah Signorelli 
Dozent: Prof. Dr. L. Rybach 
Kontaktperson: ETH 
Datum: 05.04.2009 
Anzahl Teilnehmer: 17 
 
Art der Veranstaltung 
Kurzvortrag zum Thema Geothermie im Rahmen der Veranstaltung „ETH: Forscher im Gespräch“ 
zur Eröffnung von FocusTerra 
 
Programm 



14 

Aus- und Weiterbildungskurse 2009 

2.1.5 SWKI, Horw  
 
Bearbeiter: Sarah Signorelli 
Dozent: Ernst Rohner 
Kontaktperson: Burkhardt 
Datum: 30. April 2009 
Anzahl Teilnehmer: 78 
 
Art der Veranstaltung 
Vortrag zur neuen SIA-Norm 384/6: „Erdwärmesonden“ im Rahmen der Kurzseminar-Reihe zu 
aktuellen SWKI- und SIA-Publikationen 
 
Programm 

 
2.1.6 SUSPI  
 
Bearbeiter: Sarah Signorelli 
Dozent: Simone Bassetti 
Kontaktperson: Daniel Pahud 
Datum: 7. Mai 2009 
Anzahl Teilnehmer: 30 
 
Art der Veranstaltung 
Einführung in die Anwendung der untiefen Geothermie mittels Erdwärmesonden 
 
Programm 
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2.1.7 SWKI, Geroldswil  
 
Bearbeiter: Sarah Signorelli 
Dozent: Ernst Rohner 
Kontaktperson: Burkhardt 
Datum: 14. Mai 2009 
Anzahl Teilnehmer: 124 
 
Art der Veranstaltung 
Vortrag zur neuen SIA-Norm 384/6: „Erdwärmesonden“ im Rahmen der Kurzseminar-Reihe zu 
aktuellen SWKI- und SIA-Publikationen 
 
Programm 

 
2.1.8 SWKI, Bern  
 
Bearbeiter: Sarah Signorelli 
Dozent: Ernst Rohner 
Kontaktperson: Burkhardt 
Datum: 18. Juni 2009 
Anzahl Teilnehmer: 68 
 
Art der Veranstaltung 
Vortrag zur neuen SIA-Norm 384/6: „Erdwärmesonden“ im Rahmen der Kurzseminar-Reihe zu 
aktuellen SWKI- und SIA-Publikationen 
 
Programm 
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2.1.9 SOROPTIMIST, Rapperswil 
 
Bearbeiter: Ladislaus Rybach 
Dozent: Ladislaus Rybach 
Datum: 29. Juni 2009 
Anzahl Teilnehmer: 45 
 
Art der Veranstaltung 
Referat zum Thema „Geothermisch heizen, kühlen, Strom generieren“  
 
Programm 

 
2.1.10 Journée genevoise de Géothermie 
 
Bearbeiter: Clement Baujard 
Dozent: Thomas Kohl 
Datum: 4. September 2009 
Anzahl Teilnehmer: 200 
 
Art der Veranstaltung 
Fachvortrag "CEVA – Quantification de l'Énergie apporté par des Géostructures" im Rahmen des 

Journée genevoise de géothermie
 
Programm 
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2.1.11 Journée genevoise de Géothermie 
 
Bearbeiter: Ladislaus Rybach 
Dozent: Ladislaus Rybach 
Datum: 4. September 2009 
Anzahl Teilnehmer: 200 
 
Art der Veranstaltung 
Fachvortrag " Deep geothermal energy – chances and challenges" im Rahmen des Journée gene-
voise de géothermie
 
Programm 
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2.1.12 ETH Zertifikat 
 
Bearbeiter: Sarah Signorelli 
Dozent: Rybach 
Kontaktperson: Oddsson 
Datum: 7.-12.09.09 
Anzahl Teilnehmer: ca. 60 
 
Art der Veranstaltung  
ETH Zertifikatslehrgang „Geothermie – Energie des 21. Jahrhunderts“ 
 
 
Programm 
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2.1.13 Internationale Bodenseekonferenz 
 
Bearbeiter: Thomas Kohl 
Dozent: Thomas Kohl 
Kontaktperson: Christoph Bartholdi 
Datum: 17. September 2009 
Anzahl Teilnehmer: 100 
 
Art der Veranstaltung 
Referat zum Thema oberflächennahe und tiefe Geothermie im Rahmen der Internationalen Bo-
densee Konferenz Klimaschutzkongress 2009 
 
Programm 

 
2.1.14 CREGE 
 
Bearbeiter: Clément Baujard 
Dozent: Diverse 
Kontaktperson: F. Vuataz 
Datum: 21. – 22. Oktober 2009 
Anzahl Teilnehmer: 20 
 
Art der Veranstaltung 
Dimensionierung von Geothermie-Anlagen 
 
Programm 
Activités pratiques de dimensionnement d’installations géothermiques basse température à l'aide 
d'outils informatiques 
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2.1.15 EnergiePraxis Seminar, Ziegelbrücke 
 
Bearbeiter: Sarah Signrorelli 
Dozent: Ernst Rohner 
Kontaktperson: Heinrich 
Datum: 3. November 2009 
Anzahl Teilnehmer: 80 
 
Art der Veranstaltung 
Fachvortrag „Erdwärmesonden-Anlagen nach SIA-Norm 384/6: Stand der Technik“ 
 
Programm 

 
 
2.1.16 EnergiePraxis Seminar, Winterthur 
 
Bearbeiter: Sarah Signrorelli 
Dozent: Ernst Rohner 
Kontaktperson: Heinrich 
Datum: 4. November 2009 
Anzahl Teilnehmer: 
 
Art der Veranstaltung 
Fachvortrag „Erdwärmesonden-Anlagen nach SIA-Norm 384/6: Stand der Technik“ 
 
Programm 
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2.1.17 CREGE 
 
Bearbeiter: Clément Baujard 
Dozent: Diverse 
Kontaktperson: F. Vuataz 
Datum: 4. – 5. November 2009 
Anzahl Teilnehmer: 20 
 
Art der Veranstaltung 
Dimensionierung von Geothermie-Anlagen 
 
Programm 
Activités pratiques de dimensionnement d’installations géothermiques basse température à l'aide 
d'outils informatiques 
 
 
2.1.18 HS Luzern  
 
Bearbeiter: Sarah Signorelli 
Dozent: Ernst Rohner 
Kontaktperson: Frau Bitzi 
Datum: 10. November 2009 
Anzahl Teilnehmer: 9 
 
Art der Veranstaltung 
Fachvortrag „Erdwärmesonden-Anlagen nach SIA-Norm 384/6“ 
 
Programm 
Planen und Berechnen von einfachen Erdwärmesondenanlagen zu Heizzwecken und Warmwas-
serbereitung in Anlehnung an die SIA-Norm 384/6 
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2.1.19 EnergiePraxis Seminar, Zürich 
 
Bearbeiter: Sarah Signrorelli 
Dozent: Ernst Rohner 
Kontaktperson: Heinrich 
Datum: 25. November 2009 
Anzahl Teilnehmer: 80 
 
Art der Veranstaltung 
Fachvortrag „Erdwärmesonden-Anlagen nach SIA-Norm 384/6: Stand der Technik“ 
 
Programm 
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2.2 Geplante Kurse 
 
2.2.1 EnergiePraxis Seminar, Zürich 
 
Bearbeiter: Sarah Signrorelli 
Dozent: Ernst Rohner 
Kontaktperson: Heinrich 
Datum: 30. November 2009 
Anzahl Teilnehmer: 
 
Art der Veranstaltung 
Fachvortrag „Erdwärmesonden-Anlagen nach SIA-Norm 384/6: Stand der Technik“ 
 
 
2.2.2 EnergiePraxis Seminar, St. Gallen 
 
Bearbeiter: Sarah Signrorelli 
Dozent: Ernst Rohner 
Kontaktperson: Heinrich 
Datum: 8. Dezember 2009 
Anzahl Teilnehmer: 
 
Art der Veranstaltung 
Fachvortrag „Erdwärmesonden-Anlagen nach SIA-Norm 384/6: Stand der Technik“ 
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3  Exkursionen 
 
3.1 Durchgeführte Exkursionen 
 
3.1.1 HF Bau-Energie-Umwelt - Hotel Einstein 
 
Bearbeiter: Sarah Signorelli  
Dozent: Ernst Rohner 
Kontaktperson:  
Datum: 09.01.2009 
Anzahl Teilnehmer: 15 
 
Programm der Exkursion 
Besichtigung der Haustechnik-Anlagen beim Neubau vom Hotel Einstein 
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3.1.2 FH HTW Chur – Amstein&Walthert Gebäude, Zürich Örlikon 
 
Bearbeiter: Sabin Imhasly  
Dozent: Adrian Altenburger 
Kontaktperson: Adrian Altenburger 
Datum: 18.04.2009 
Anzahl Teilnehmer: 11 
 
Programm der Exkursion 
Besuch des Amstein&Walthert Gebäudes in Zürich Örlikon im Rahmen des Vorlesungsblockes 
„Geothermie“ an der HTW Chur 
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3.1.3 BBZ Schaffhausen – Bad Schinznach 
 
Bearbeiter: Sabin Imhasly  
Dozent: Peter Karras 
Kontaktperson: Rebecca Furrer 
Datum: 21.04.2009 
Anzahl Teilnehmer: 38 
 
Programm der Exkursion 
Besuch der Quellfassungen und die daraus resultierende Energienutzung im Bad Schinznach 
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3.2 Geplante Exkursionen 
 
3.2.1 Zürcher Hochschule Winterthur, Departement Technik, Informatik und Na-

turwissenschaften 
 
Bearbeiter: Sabin Imhasly 
Dozent: Clément Baujard und Herr Streich (ewz)  
Kontaktperson: Joachim Borth 
Datum: 10.12.2009  
Anzahl Teilnehmer: ca. 24 
 
Provisorisches Programm der Exkursion 
Besichtigung der Tiefbohrung im Triemli in Zürich 
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4 Unterstützung von Studenten 
 
4.1 Unterstützung bei einer Studienarbeit 
 
Unterstützung eines Studenten (Carsten Heuer) von der TU Bergakademie Freiberg bei der Stu-
dienarbeit „"Überschlägige Dimensionierung von Erdwärmesonden" im WS 2009/2010. 
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1 Ausgangslage und Zielsetzung 
Energie Schweiz und die Schweizerische Vereinigung für Geothermie SVG 
haben in den letzten Jahren verschiedenste Projekte zur geothermischen Nut-
zung in Hochbauten umgesetzt und publiziert und somit das Wissen zur geo-
thermischen Nutzung einem breiten Fachpublikum zugänglich gemacht. 

Die untiefe geothermische Nutzung in der Schweiz hat auf diesem Hintergrund 
in den letzten Jahren stark zugenommen. Seit 1990 hat sich die Zahl der Sole-
Wasser-Wärmepumpenanlagen verfünffacht und diejenige der geothermischen 
Wasser-Wasser-Wärmepumpenanlagen verdoppelt.  

Abbildung 1: Entwicklung des Wärmepumpenbestandes für die SW-WP- und für die auf 
geothermischer Nutzung basierenden WW-WP-Anlagen (Quelle: Statistik der geother-
mischen Nutzung in der Schweiz – Ausgabe 2007) 

Ingesamt generierten diese im 2007 mit 1.7 TWh/a Heizenergie (Anteil Anergie: 
1.3 TWh bzw. ca. 76%) einen wiederum um ca. 10% höheren Anteil als noch im 
2006. Im Vordergrund stehen dabei mit ca. 73% die Nutzungen mit Wärme-
pumpen in Kombination mit Erdwärmesonden (inkl. Erdregister und Erwärme-
körbe). 
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Abbildung 2: Anteile der Heizenergie aller geothermischen Systeme im Jahr 2007 (Quel-
le: Statistik der geothermischen Nutzung in der Schweiz – Ausgabe 2007) 

Die geothermische Nutzung leistet nicht nur im Bezug auf die Reduktion der 
CO2-Emissionen sondern auch im Bezug auf einen exergetisch optimierten 
Gebäudepark Schweiz einen substantiellen Beitrag und ist somit ein wesentli-
cher Bestandteil der Strategie zur Transformation der Hochbauten hin zu einer 
nachhaltigen Substanz im Sinne der 2000 Watt-Gesellschaft oder 1 tCO2-
Gesellschaft. 

Während sich die Nutzung mittels Erdwärmesonden seit ca. 1997 zu einem 
industriellen Standard mit durchschnittlich jährlichen Zuwachsraten von über 
10% entwickelt hat, ist in der gleichen Zeitspanne die Nutzung des oberflä-
chennahen Grundwassers sowie der restlichen geothermischen Quellen mit 
vergleichsweise moderatem Wachstum ebenfalls angestiegen. Lediglich die 
Anwendungen aus Thermalbädern sind seit langem auf konstanten Niveau 
verblieben. 

Abbildung 3: Entwicklung der Anteile der Heizenergie aller geothermischen Systeme in 
den Jahren 1990 - 2007 (Quelle: Statistik der geothermischen Nutzung in der Schweiz – 
Ausgabe 2007) 

Auf dem Hintergrund der starken Marktdurchdringung der Erdwärmesonden-
Wärmepumpen und dem vermehrten Bedarf nach allgemein anerkannten Quali-
tätskriterien aufgrund ungenügender Anlagenperformance oder –schäden wur-
den in der Folge verschiedene Anstrengungen, wie zB das Gütesiegel der FWS 
(Fördergemeinschaft Wärmepumpen Schweiz) für Bohrfirmen oder die voraus-
sichtlich per Ende 2009 erscheinende SIA-Norm 384/6 "Erdwärmesonden", 
unternommen. 

Gemäss den statistischen Erhebungen der Branchenverbände FWS und Procal 
wurden im 2006 noch mehr Oel- und Gaskessel als Wärmepumpen verkauft. Im 
Jahr 2008 sieht dies bereits anders aus und die Zahl der verkauften Wärme-
pumpen hat diejenigen der Oel- und Gaskessel überflügelt. 
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Abbildung 4: Absatzzahlen von Oel-, Gaskesseln und Wärmepumpen im 2008 in der 
Schweiz 

Die Anwendung der untiefen geothermischen Nutzung ist im Bezug auf Bewilli-
gungen weitgehend von den gewässerschutzrechtlichen Auflagen am jeweiligen 
Projektstandort abhängig. 

Sobald die Möglichkeit eines Erdwärmesondeneinsatzes nicht besteht, 
werden alternative geothermische Nutzungsmöglichkeiten trotz erhebli-
chem Potential meist nicht weiter verfolgt. Das hat oft mit fehlender In-
formation und/oder wenig ausgeprägter Innovationsfreude bei den Betei-
ligten zu tun. 

Davon ausgehend, dass die Transformation der bestehenden meist noch auf 
fossilen Brennstoffen basierenden Heizsysteme hin zu neuen Anlagen mit im 
Betrieb CO2-neutralen oder weitgehend CO2-freien Heizsystemen wie zB die 
geothermische Nutzung auch in den nächsten Jahrzehnten stark fortschreitet, 
ist es wichtig frühzeitig die notwendigen Informationen bereit zu stellen aber 
auch die Qualitätskriterien und entsprechende Rahmenbedingungen zu schaf-
fen. Dasselbe gilt auch für die zunehmend genutzte Möglichkeit der freien Küh-
lung mittels geothermischer Nutzung, insbesondere auch unter der Berücksich-
tigung tendenziell zunehmender Aussentemperaturen aufgrund der allgemeinen 
Klimaerwärmung. 

Zur weitergehenden Förderung und gleichzeitiger Sicherstellung der Qualität 
der untiefen Geothermie und insbesondere der nachstehend aufgeführten, noch 
wenig etablierten Anwendungen ist eine entsprechende weitergehende Normie-
rungsarbeit mit dem SIA anzustreben.  

Basierend auf der neuen SIA 384/6 "Erdwärmesonden" und den verschiedenen 
Publikationen des BFE, Energie Schweiz, SVG und des SIA sollen für folgende 
Anwendungen weitere entsprechende Normvorgaben geschaffen werden: 

� Grundwasserwassernutzung 
� Erdwärmekörbe und Erdregister 
� Geostrukturen (Energiepfähle, Betonfundationen und –wände) 



AB/1009456/Energie Schweiz - Förderung Geothermie 7/15
Mandat Qualitätssicherung und Normen 

2 Analyse Potential- und Risikorelevanz 

2.1 Grundwassernutzung 

Die Nutzung von Grundwasser bedingt einen idealerweise konstanten Massen-
strom bei möglichst konstanter Quelltemperatur und im Zusammenhang mit 
dem Gewässerschutz wie auch beim Einsatz von Erdwärmesonden eine ent-
sprechende Bewilligung. 

Durch die hohe Wärmestromdichte (hohe spez. Wärmekapazität von Wasser) 
und den durch die turbulente Strömung forcierten Wärmeübergang am Wärme-
tauscher sind vergleichsweise geringe Platzbedürfnisse zur Realisierung not-
wendig. Das Anwendungspotential liegt demnach auch eher in den mittelgros-
sen bis grossen Bauten. 

Bei einer Grundwassernutzung ist zB im Gegensatz zur Oberflächenwassernut-
zung aus Seen oder Fliessgewässern die maximale Kapazität des Grundwas-
serstroms und somit die Leistung oft begrenzt.  

Dafür ist bei der Grundwassernutzung die Quelltemperatur mit ca. 8-12°C ver-
gleichweise konstant, was bei Seewasser und insbesondere bei Fliessgewäs-
sern saisonal bedingt nicht gegeben ist. Letztere haben deshalb thermodyna-
misch bedingte Leistungs- oder Betriebsgrenzen und bedingen oft eine bivalen-
te Anlagenkonfiguration. 

Abbildung 5: Grundwassernutzung mit Entnahme- und Rückgabebrunnen 

Bei thermischen Grundwassernutzungen darf die oft infolge vorgesehenen und 
den bereits bestehenden Nutzungen (zB Trinkwassser) nicht um mehr als 3 K 
abgekühlt bzw. erwärmt werden. 

Nebst der Situierung des Entnahme- und Rückgabeschachts, welche insbeson-
dere im Zusammenhang mit Rückschlüssen im Bezug auf die Distanz entschei-
dend ist, sind auch Fremdeinflüsse wie bestehende Grundwassernutzungen im 
Vorfeld zu klären. 

Trotz relativ zahlreicher Auflagen ist die Nutzung von Gurndwasser bei entspre-
chender Verfügbarkeit (Distanz, Massenstrom) nicht nur energetisch sondern 
auch ökonimisch höchst interessant und hat eine vergleichsweise uneinge-
schränkte Leistungskapazität. 
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2.1.1 Risikorelevanz 

Die Risiken liegen bei Grundwasserwassernutzungen weniger in der der unbe-
kannten Geologie (finanzielles Risiko) als vielmehr in der Auslegung bezüglich 
Temperaturregimes und Gewässerschutzauflagen und der verfügbaren Kapazi-
tät.  

Die Sensitivität ist diesbezüglich bedeutend höher als bei anderen geothermi-
schen Nutzungen und bedingt entsprechend weitgehende Abklärungen und 
Nachweise in der Planungsphase. 

Im Bezug auf Schäden ist die Nutzung von Grundwasser insbesondere bezüg-
lich Verschmutzung kritisch. Dieses betriebliche Risiko ist mit entsprechenden 
Filteranlagen, Systemtrennungen und regelmässiger Wartung zu reduzieren.  

Bezüglich Grundwassernutzungen gibt es zwar auch einige Publikationen und 
bereits sehr viele Anwendungen aber noch keinerlei verbindliche technischen 
Qualitätsrichtlinien der Branchen- oder Berufsverbände oder gar SIA-Normen. 

2.2 Erdwärmekörbe und -register 

2.2.1 Potential 

Erdwärmekörbe und –register können aufgrund ihrer Oberflächennähe (ca. 2 – 
5 m unter Terrain) überall dort eingesetzt werden, wo der Einsatz von Erdwär-
mesonden oder Grundwasser aus Gewässerschutzrechtlichen Gründen nicht 
möglich ist. 

Sie bilden somit zumindest im Bereich von kleineren Bauten wie EFH eine ech-
te Alternative zu den Erdwärmesonden um einen diesbezüglichen Standort-
nachteil zu kompensieren und alle Gebäude einer geothermischen Nutzung 
zuzuführen. 

Aufgrund ihrer Oberflächennähe sind die Temperaturdifferenzen zwischen Fluid 
und Erdreich nicht so gross wie bei Erdwärmesonden und bedingen eine ent-
sprechend grössere Grundfläche zu Kompensation. Da bei energetisch sehr 
guten Gebäudehüllen (zB Minergie-P) auch der absolute Bedarf vergleichswei-
se Gering ist, lässt sich das notwendige Feld für die Erdregister und/oder –
körbe auch entsprechend kleiner halten. 

Da die Grundstückfläche ausserhalb des Gebäudeperimeters oft beschränkt ist,  
ist davon auszugehen, dass monovalente Systemkonfigurationen aber oft nicht 
ausreichen um den Bedarf zu decken. Idealerweise wird diese Anwendung mit 
einer bivalenten Anlage (Abwasserwärmepumpe wie zB FEKA) kombinieren. 

  

Abbildung 6: Erdregisterdisposition (links) und Erdwärmekörbe (rechts) 

Nebst den wasserbasierten Systemen zur Nutzung der Geothermie sind auch 
Luftbasierte Erdregister zur Vorwärmung und –kühlung der dem Gebäude zuge-
führten Aussenluft interessant. 
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Mit relativ wenig Aufwand lassen sich die stark von der Aussentemperatur ab-
hängigen Heiz- und Kühllasten zur Aussenluftaufbereitung stark reduzieren 
oder im idealfall kompensieren. 

Je nach Anzahl, Länge und Durchmesser der Luftregister und dem verfügbaren 
Platz lassen sich die Komponenten verschiedenartig anordnen. 

Abbildung 7: Lufterdregisterdisposition (links) und –bespiel mit PVC-Rohren (rechts) 

2.2.2 Risikorelevanz 

Die Risiken liegen bei Erdregistern und –körben weniger in der Bohrtätigkeit 
und der unbekannten Geologie (finanzielles Risiko) als vielmehr in der Ausle-
gung bezüglich Temperaturregimes und Frostschutz. Die Sensitivität ist diesbe-
züglich bedeutend höher als bei anderen geothermischen Nutzungen und be-
dingt entsprechende Reserven in der Auslegung. 

Im Gegensatz zu Erdregistern lassen sich Erdwärmekörbe aber eher nachrüs-
ten (zusätzliche Bohrung) und somit auch knapper Dimensionieren. 

Im Bezug auf Schäden (Setzungen) ist der Einsatz von Erdregistern und –
körben kritischer als bei Erdwärmesonden aber weit weniger kritisch als bei 
Geostrukturen. 

Bei den Lufterdregistern steht die Problematik der Lufhygiene (Bakterienherde 
und Schimmelbildung) im Vordergrund und ist mit besonderer Aufmerksamkeit 
zu planen. 

Bezüglich Erdwärmeregistern und -körben gibt es zwar einige Publikationen mit 
Beispielen gebauter Anlagen aber noch keinerlei verbindliche technischen Qua-
litätsrichtlinien der Branchen- oder Berufsverbände oder gar SIA-Normen. 

2.3 Geostrukturen 

2.3.1 Potential 

Geostrukturen als Wärmetauscher zur Nutzung der Geothermie sind grundsätz-
lich in allen Neubauten mit Baukörpern im Erdreich möglich. 

Wie bei jedem Wärmetauscher ist auch bei Geostrukturen und den weitgehend 
gegebenen Temperaturdifferenzen die Wärmetauscherfläche und die Wärme-
leitfähigkeit zu maximieren. 

Da die Geostrukturen im Gegensatz zB zu Erdwärmesonden grundsätzlich an 
die Geometrie der Gebäude (Grundfläche) gebunden sind, ist davon auszuge-
hen, dass monovalente Systemkonfigurationen kaum ausreichend den Bedarf 
zu decken vermögen. 

Bei statisch bedingten Pfahlfundationen sind sogenannte "Energiepfähle" den 
flächigen Geostrukturen wie Bodenplatten oder Kellerwänden aufgrund der 
relativ grösseren Tauscherflächen (radiale Wärmeströme) und tendenziell grös-
seren Temperaturdifferenzen vorzuziehen.  
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Abbildung 8: Bohrpfahl mit bestücktem Armierungskorb (links) und Längsschnitt Ter-
minal E (Dock Midfield) mit Energiepfählen (rechts) 

Der Vorteil dieser geothermischen Anwendung liegt in der Nutzung der Syner-
gien von Tragstruktur und Gebäudetechniksystem und kann somit mit einem 
ökonomisch oft geringem Mehraufwand realisieret werden. 

2.3.2 Risikorelevanz 

Bei Geostrukturen, die in den Bereich des Grundwasserspiegels reichen (zB 
mehrere Untergeschosse oder Energiepfähle) gilt es die Gewässerschutzrecht-
lichen Bedingungen zu beachten (identisch mit Erdwärmesonden). 

Das betriebliche und finanzielle Risiko lässt sich durch entsprechende Planung 
und Verifikation der geologischen Verhältnisse (zB TRT oder eTRT-
Testbohrung und Simulation bei grösseren Energiepfahlanlagen) und der the-
modynamischen Wärmetauscheigenschaften (spez. Kennzahlen) durch genaue 
Berechnungen stark einschränken. 

Eine bivalente Anlagenkonfiguration zB mit Holzkessel und/oder Abwasser-
wärmerückgewinnungen lässt auch das Restrisiko für den Betrieb mittels be-
wusster Reserveleistung eliminieren. 

Im Bezug auf Bauschäden ist der Einsatz von Geostrukturen mittels Bodenplat-
ten und Kellerwänden kritischer als die Energiepfähle und bedingt eine weiter-
gehende Betrachtung bezüglich Frostrisiko um das Risiko entsprechender Ab-
splitterungen oder Rissbildungen in der Betonstruktur zu vermeiden. 

Bezüglich Geostrukturen gibt es zwar einige Publikationen mit Beispielen ge-
bauter Anlagen aber noch keinerlei verbindliche technischen Qualitätsrichtlinien 
der Branchen- oder Berufsverbände oder gar SIA-Normen. 
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3 Normeninhalt (Stichworte) 

3.1 Grundwassernutzung 

� Thermodynamische Parameter in Abhängigkeit des Standorts (saisonale 
Temperaturprofile und Massenströme, Situierung der Fassung und Rückgabe) 

� Voraussetzung für Anwendungen (Gewässerschutz, Baurechtliche Aspekte) 

� Berechnungsverfahren für Auslegung und Langzeitverhalten 

�  Konstruktive Anforderungen an Bauteile (Fassung, Filtrierung, Rückgabe, 
Systemtrennung) 

�  Anforderungen an den Bauablauf und Prüfverfahren 

�  Einbindung in Gebäudetechniksysteme 

3.2 Erdwärmekörbe und –register 

� Thermodynamische Parameter in Abhängigkeit des Standorts und der Geo 
 logie 

� Thermodynamische Parameter des Wärmetauschers (Erdregister für Luft und 
Wasser, Erdwärmekörbe) 

�  Voraussetzung für Anwendungen (Frostschutz und Gewässerschutz) 

�  Berechnungsverfahren für Auslegung und Langzeitverhalten 

�  Konstruktive Anforderungen an Bauteile 

�  Anforderungen an den Bauablauf und Prüfverfahren 

�  Einbindung in Gebäudetechniksysteme 

3.3 Geostrukturen 

�  Thermodynamische Parameter in Abhängigkeit des Standorts und der Geo 
 logie 

� Thermodynamische Parameter des Wärmetauschers (Fundationen, Keller-
wände, Energiepfähle) 

�  Voraussetzung für Anwendungen (Gewässerschutz) 

�  Methodik und Randbedingungen von TRT und eTRT-Testverfahren 

�  Berechnungsverfahren für Auslegung und Langzeitverhalten 

�  Konstruktive Anforderungen an Bauteile 

�  Anforderungen an den Bauablauf und Prüfverfahren 

�  Einbindung in Gebäudetechniksysteme 
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4 Vorgehensvorschlag 

4.1 Trägerschaft

Grundsätzlich sollte der SIA als verantwortliche Institution für Normierung im 
Bauwesen die Arbeiten federführend vorantreiben und nach Aussen vertreten. 

Dazu müsste gegenüber dem SIA ein entsprechender Antrag formuliert werden. 
Innerhalb des SIA müsste die Kommission für Haus- und Energietechnik (KHE) 
vorgängig einbezogen werden. 

Im Sinne der Förderung gilt es nebst den bereits engagierten Institutionen wie 
SVG und Energie Schweiz auch weitere Verbände wie zB FWS, SWKI, etc. für 
eine aktive Mitarbeit einzubeziehen. 

Für eine Norm zum Thema Grundwassernutzung sind nebst der energetischen 
und Anlagentechnischen Kompetenz vor allem auch das Fachwissen des 
Grundwasserschutzes und der Hydrogeologie einzubeziehen (Experten oder 
Kommission). 

Für eine Norm zum Thema Erdwärmekörbe und -register sind nebst der ener-
getischen und Anlagentechnischen Kompetenz vor allem auch das Fachwissen 
von Gartenplanern und der Industrie einzubeziehen (Experten oder Kommissi-
on).

Für eine Norm zum Thema Geostrukturen sind nebst der energetischen und 
Anlagentechnischen Kompetenz vor allem auch das Fachwissen der Tragstruk-
turplanung und der Baumeister einzubeziehen (Experten oder Kommission). 

4.2 Priorisierung 

Falls keine parallele Erarbeitung von Normen der genannten Anwendungen 
möglich ist, wäre Aufgrund der quantitativen Relevanz und der qualitativen Risi-
ken für den Betrieb folgende Priorisierung in der Erarbeitung von entsprechen-
den Normen vorzusehen: 

Priorität 1: Grundwasserwassernutzung 
Priorität 2: Erdwärmekörbe und Erdregister 
Priorität 3: Geostrukturen (Energiepfähle, Betonfundationen und –wände) 

4.3 Finanzierung / Aufwand 

Die Finanzierung müsste über das Budget des SIA (Begleitung KHE, Spesen 
Kommission, Übersetzung und Druck) und Energie Schweiz (Anteil Beitrag < 
30%) sichergestellt werden können.  

Allenfalls kann die Industrie und/oder die öffentliche Hand (Kantone) zur Unter-
stützung gewonnen werden. Weitere finanzielle Mittel sind über Branchenver-
bände wie SVG, FWS, suissetec, ProKlima etc. zu generieren. 

Es ist davon auszugehen, dass der Aufwand für die Normierung im Bereich der 
Grundwasserwassernutzung sowie der Geostrukturen grösser sind als derjeni-
ge für Erdwärmekörbe und Erdregister. Letztere profitieren von den Vorleistun-
gen in der neuen Norm SIA 384/6. 

Grobaufwandschätzung Normenarbeit (Expertenhonorar):  

Grundwasser:  CHF 60'000 

Erdwärmekörbe und Erdregister: CHF 50'000 

Geostrukturen: CHF 80'000 
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4.4 Termine 

Bis zur Lancierung der eigentlichen Normierungsarbeit durch die entsprechen-
den Experten und die begleitenden Kommissionen sind folgende Schritte zu-
sammen mit dem SIA zu vollziehen: 

1. Definition der Normen (Priorisierung und Abgrenzung) November 2009 

2. Definition Kommissionspräsident(en) / Experten Dezember 2009 

3. Formulierung Antrag zu Handen SIA KHE Januar 2010 

Für die eigentliche Normenarbeit werden ab Start bis zur Vernehmlassung fol-
gende Zeitfenster geschätzt: 

Grundwasser: ca. 60 Wochen 

Erdwärmekörbe und Erdregister: ca. 50 Wochen 

Geostrukturen: ca. 80 Wochen 

Für die Normenbearbeitung, welche für die Kommission mit wenigen Ausnah-
men (Spezialisten) im wesentlichen durch dieselben Mitglieder betreut werden 
könnte, wäre eine gestaffelte zeitliche Umsetzung wie folgt denkbar: 

Grundwasser: 2010 - 2013 

Erdwärmekörbe und Erdregister: 2011 - 2014 

Geostrukturen: 2012 - 2015 

Die zeitliche Staffelung der einzelnen Teilschritte ist in allen drei Normen wie 
folgt vorgesehen: 

1. Jahr = Expertenarbeit / Kommissionssitzungen 

2. Jahr = Vernehmlassung (SIA) / Nachbearbeitung / Gemehmigung KHE 

3. Jahr = Übersetzung / Druck / Publikation / Schulung 

4.5 Öffentlichkeitsarbeit / Schulung 

Die Normenarbeit soll durch eine frühe Kommunikation den späteren Absatz 
und die Durchdringung in kurzer Zeit nach der Veröffentlichung sicherstellen. 

Entsprechende Plattformen wie zB SWKI-Kurseminare, Energie-Cluster, Forum 
Energie, Haustech-Planertag, Forum HSLU/SWKI-Arbeitstagung etc. sollten für 
den SIA und die Trägerschaft kostenlos genutzt werden können.  

Der entsprechende Aufwand ist mittels Sponsoring mehrheitlich aus der Indust-
rie und/oder den Fachverbänden zu generieren. 
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5 Vorschlag Normenkommission / Experten 

5.1 Mitglieder Normenkommission 

Name Titel Organisation Vertreter 

Aeberli Roland Ing. SIA SIA SIA KHE 

Altenburger Adrian Ing. SIA A+W, Zürich Planer 

Clément Jean-Pierre Dr. Geologe GSA, Bern Kanton 

Eberhard Mark Dr. Geologe E & P, Aarau Planer 

Hauber Eugen Ing. EKZ, Zürich Contractor 

Hubacher Peter Ing. FWS, Engelburg FWS, SWKI 

Kozel Ronald Dr. Hydrogeo-
loge 

BAFU Bund

Lang Reto Ing. SIA Lang, Männedorf SIA KHE 

Oester Hanspeter Arch. SIA AGPS, Zürich Architekten 

Trüssel Daniel Ing. KWT, Belp Hersteller 

Wilhelm Jules Ing. SIA Ing. Conseil, Pully SVG/SSG 

5.2 Themenspezifische Experten 

5.2.1 Grundwasser 

Name Titel Organisation Vertreter 

Signorelli Sarah Dr. Geologin Geowatt, Zürich Geologie 

Laws Susanne Dr. Geologin Dr. Jäckli AG, 
Zürich 

Hydrogeologie 

Mettauer Pascal Ing. Mettauer AG, 
Stetten 

HLK-Planer 

5.2.2 Erdregister und –körbe 

Name Titel Organisation Vertreter 

Megel Dr. Geologe Geowatt, Zürich Geologie 

Menzi Michael HAKA Gerodur, 
Benken 

Hersteller 

Hagel Mauro Dipl. Ing. TU Hager Land-
schaftsarchitektur 
AG

Landschafts-
architekt 

Siegenthaler Simona Ing. Eicher&Pauli, 
Bern 

HLK-Planerin 

5.2.3 Geostrukturen 

Name Titel Organisation Vertreter 

Pahud Daniel Dr. Phys. SIA SUPSI, Canobbio Hochschule 

Braune Stephan Ing. SIA Walt Galmarini, 
Zürich 

Tragstruktur-
planer 
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Xy Ing. Marty Grün-
dungstechnik AG, 
Moosseedorf 

Baumeister 

Mischler Bruno Ing. A+W, Zürich HLK-Planer 



 

 

Beilage 4 
 
 
Publikationen in Energieratgeber 
 
Beilagen zu Blick (deutsch) und Le Temps (französisch) 
 
 







 

 

Beilage 5 
 
 
Berichte in verschiedenen Medien 
 
– Umweltjournal: Geothermie hat Potenzial für die Zukunft 
– Umwelttechnik: Tiefengeothermie – Möglichkeiten und Perspektiven 
– Die Baustellen/Intelligent Bauen: Geothermie – Energie mit Zukunft 
 
 
 

















 

 

Beilage 6 
 
Beiträge NR Dr. Kathy Riklin 
 
–  Die Südostschweiz am Sonntag 
–  Corriere del Ticino 
–  Tagesanzeiger 
 
 







Fast jeder zweite Zürcher hat Übergewicht. Und fast jede 
vierte Zürcherin auch. Mit schweren Folgen. Denn Über-
gewicht macht körperlich wie auch psychisch krank und 
verursacht im Kanton Zürich Kosten von 900 Mio. Franken 
pro Jahr.* Mit dem Aktionsprogramm «Leichter leben» 
fördert der Kanton Zürich gesundes Körpergewicht. 
Mehr Informationen unter: www.leichter-leben-zh.ch.

*Quelle: HealthEcon, im Auftrag des Bundesamtes für Gesundheit, 2009.
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Streitgespräch Blocher und Gross, TA vom 12. 12.

chers, der sich wie gewohnt zum Super-
demokraten und Schulmeister der
Nation hinauf stilisieren möchte, wird
zerzaust. Als Despoten will Blocher
einmal mehr die Andersdenkenden dif-
famieren – ausgerechnet er, zu des-
sen machtvollen Stilmittel immer – auch
innerhalb seiner stramm auf Linie
gepeitschten Partei – die Verhöhnung,
das Lächerlichmachen, die Ausgren-
zung und notfalls der Ausschluss von
Andersdenkenden gehören.

Karl Gmünder, Horgen

Blocher demaskiert.
Endlich ein Streitgespräch zwischen
Blocher und einem sattelfesten und
hartnäckigen Gegner, SP-Nationalrat
Andreas Gross. Und dabei wird deut-
lich, wie sehr Blocher ins Leere läuft mit
seinen ewig gleichen Rezepten der
Stimmungsmache. Die Versuche, zu
verhöhnen, zu verunglimpfen, wer-
den bestimmt und selbstbewusst zu-
rückgewiesen und für jeden kriti-
schen Leser demaskiert. Auch die Wie-
derholung der alten Litanei Blo-

Pflegepersonal Fehlender
Nachwuchs, TA vom 12. 12.

750 Ausbildungsplätze reichen nicht.
Zumindest scheint das Nachwuchspro-
blem an FaGe-Personal (Fachange-
stellte Gesundheit) inzwischen auch der
Gesundheitsdirektion (GD) bewusst
geworden zu sein. Schon vergangenen
Sommer wurde eine Studie vorge-
stellt, wie viel Pflegepersonal in abseh-
barer Zeit vor allem in Alters- und
Pflegeheimen fehlen wird. Die GD setzt
sich nun zum Ziel, pro Jahr 750 Fa-
Ge-Lehrplätze einzurichten, das muss
auch kompromisslos unterstützt
werden, doch die Realität ist davon
mehr als weit entfernt. Die Berufsbil-
dung im Betrieb steckt in Kinderschu-
hen und ist mehr hausbacken als
professionell, weil die pflegerischen
Aufgaben den Alltag zu 99 Prozent
beanspruchen. «Es zahlt sich ja aus in
höheren Lehrjahren», trösten die
Geschäftsleitungen – doch was, wenn
die FaGe nach der Lehre (in unserem
Betrieb waren das 50 Prozent!) demoti-
viert ihren Beruf wieder an den Na-
gel hängen, weil sie sich bereits wäh-
rend ihrer Ausbildung als Arbeits-
kraft ausgenutzt fühlten? Der pflegeri-
schen Berufsbildung, explizit in Al-
tersheimen, wird, so scheint mir, wenig
Wertschätzung entgegengebracht.
Stellenpläne orientieren sich an Besa-
Punkten, nicht am Pflegenach-
wuchs, das ist Realität. Bisher werden
die betrieblichen Berufsbildungen
als selbstverständlicher Anteil der Tä-
tigkeiten gesehen. Für mich geht
diese Rechnung allerdings ganz und gar
nicht auf: Wer erledigt die ebenso
nötigen und zunehmenden Pflegeaufga-
ben, während diese Pflegekraft in
die Rolle der Berufsbildnerin steigt, um
mit der Lernenden die Pflege-Profes-
sion zu fördern? Die Politiker und Ge-
schäftsführungen von Alters- und
Pflegeheimen sollten der FaGe-Ausbil-
dung mehr Wert schenken und nicht
nur lobende Worte über die zusätzlich
geschaffenen Lehrstellen äussern,
sondern auch dazu die entsprechenden
Stellen schaffen.

N. L. (Name der Redaktion bekannt)

Geothermie Energiepionier vor Gericht, TA vom 12. 12.

aus positive Erfahrungen sammeln. Pro-
jekte beim Zürcher Triemlispital, in
Genf und in der Stadt St. Gallen sind be-
reits weit fortgeschritten. Auch Lich-
tenstein plant eine Geothermieboh-
rung. Die Erdwärme als beinahe un-
erschöpfliche CO²-freie und konstant
vorhandene Energie kann mithel-
fen, uns mit ökologischerer und einhei-
mischer Energie zu versorgen.

Kathy Riklin, Zürich,
Präsidentin Schweizer Geothermie-
vereinigung SVG, Nationalrätin

Hoffnungsvolle Energie.
Der Pioniergeist des Basler Geothermie-
Projekts wurde nicht belohnt. Die
Basler Erdbeben zwischen Dezember
2006 und Februar 2007, «die das
Basler Dreiländereck in Angst und
Schrecken versetzten», haben die
Geothermie zwar schweizweit bekannt
gemacht. Doch von Projektsummen
wie den damaligen 80 Millionen Fran-
ken träumen wir heute noch. Und
nun soll sogar der Projektleiter, der
Erdölgeologe Markus Häring, straf-
rechtlich belangt werden. Es scheint
mir sehr ungerecht, jemanden abzu-
strafen, der in einem so wichtigen Be-
reich etwas wagt. Verantwortlich
sind vor allem andere – die politischen
Entscheidungsträger unter ande-
rem, die IWB (Industriellen Betriebe
Basel), die mit viel Basler Fördergel-
dern das Projekt im Eiltempo zur Aus-
führung brachten. Nach einer Denk-
pause geht es nun darum, mit angemes-
senen Methoden und mit Konstanz
bei dieser hoffnungsvollen Energie
voranzuschreiten. Forschung und
Entwicklung müssen nun die Ergeb-
nisse der Basler Analyse aufnehmen.
Denn das Potenzial der Geothermie ist
riesig. Sieht man ins Ausland, bieten
andere Standorte günstigere Bedingun-
gen. So konnte man beispielsweise
in Soultz-sous-Forêts (Frankreich) und
Unterhaching (Deutschland) durch-

«Verantwortlich
sind vor allem
andere – die
politischen
Lenker, die
das Projekt im
Eiltempo zur
Ausführung
brachten.»

Sterbehilfe Otfried Höffe: «Suizidhilfe fällt unter die Kategorie Tötungsdelikte», TA vom 11. Dezember

Wartend leiden oder organisiert sterben?
delns sein können. Ethik ist das Alter
Ego; Pflicht ist derart konnotiert,
dass es in seinen vielgestaltigen Inter-
pretationsversuchen nicht weiter-
hilft und stets in einem unauflösbaren
«Teufelskreis» hängen bleibt. Wir
sind zur Freiheit verdammt, und dieses
«unveräusserliche Recht» muss frei
sein von inneren und äusseren Zwän-
gen. Sie allein findet ihr Konterfei im
menschlichen (leidenden) Antlitz, nicht
in der Pflicht. Denn: «Nichts Mensch-
liches kann mir fremd sein.» Dass Te-
renz bei seinen Komödien für diesen
wunderbaren Satz spontane Akklama-
tion erntete, war nicht Ausdruck ei-
ner Pflicht, sondern jenes Bewusstsein,
getragen von der attischen Idee der
Menschenwürde, die auch im platoni-
schen Phaidon ihre Vollendung fand
und findet.

Kurt Lohri, Hildisrieden (lic. iur.)

Von der Pflicht der Angehörigen.
Immer wieder «rufen» kranke Men-
schen nach Sterbehilfe: Sie sind ent-
weder unheilbar krank, möchten ihre
totale Hilflosigkeit mit zunehmen-
den Schmerzen nicht mehr weiter ertra-
gen, haben Alzheimer oder sind an-
derweitig schwerstbehindert. Da kann
es moralische Pflicht sein, einem
Suizidwilligen zu helfen, auch wenn
Professor Höffe behauptet, es gebe
keine moralische Pflicht zur Freitodbe-
gleitung. Solche Hilfe ist sehr an-
spruchsvoll und belastend. Gottlob gibt
es in der Schweiz die Sterbehilfeor-
ganisation Exit. Zweimal erlebte ich de-
ren Beistand als optimal. Meine per-
sönliche Beteiligung sowie diejenige des
entsprechenden Freitodhelfers ge-
hören gemäss Höffe in die Kategorie der
Tötungsdelikte. Der Artikel 115 des
Strafgesetzbuches ermöglicht solche
Hilfe; er sollte nicht beschränkt wer-
den! Hoffentlich gelangt unsere Ethik-
kommission zum selben Schluss.

U. H. (Name der Redaktion bekannt)

Ohne Giftbecher.
Persönlich bin ich in die Lage versetzt
worden, einen sterbewilligen, mir
äusserst nahe stehenden Menschen in
den Tod zu begleiten, und es
brauchte dazu keinen Giftbecher, son-
dern lediglich genügend Sorge um
eine möglichst hohe Schmerzentlas-
tung, mit allen Mitteln, die der pal-
liativen Medizin zur Verfügung stehen.

Barbara Huber-Streiff, Zürich

Würdiger Altersfreitod.
Vielleicht kennt Otfried Höffe die Kate-
gorie Ausserordentliche Todesfälle
nicht, um die sich Amtsarzt und Staats-
anwaltschaft von Amtes wegen küm-
mern müssen. Im ganzen Gespräch kein
Wort von Altersfreitod, keine Unter-
scheidung zwischen dem Suizid eines
jüngeren Menschen und dem Frei-
tod eines alten Menschen. «Dass wir den
Entschluss zum Sterben unter Zeit-
druck fällen und ausführen, ist schlicht
unwürdig.» Umso schlicht würdiger
ist das selbstbestimmte und selbstver-
antwortete, langfristig bedachte
Weggehen eines alten Menschen mit-
hilfe einer vertrauenswürdigen Ster-
bebegleitungs-Organisation. Diese hat
keine «moralische oder rechtliche
Pflicht zur Sterbehilfe», aber in der
Schweiz hat sie das Recht dazu – und
dieses darf ihr auch der Bund nicht weg-
nehmen. Und das Recht jedes Men-
schen zum würdigen Altersfreitod darf
ihm noch viel weniger weggenom-
men werden.

Gustave Naville, Zumikon

Zur Freiheit verdammt.
Ob es eine moralische oder rechtliche
Pflicht gibt, einem Suizidwilligen zu
helfen, bleibt bei allen akademischen,
teilweise auch pseudowissenschaft-
lichen Argumentationen als Frage an
sich immer offen. Es ist der und/
oder die «andere», welche – und nur sie
– die Ursache menschlichen Han-

Fällen überfordert und/oder mit
Schuldgefühlen belastet. Zum an-
dern würden gerade sie sich dem Ver-
dacht der Erbschleicherei ausset-
zen. Dazu kommt, dass Höffe die Mög-
lichkeiten der Palliativmedizin über-
schätzt. Bekanntlich fehlen in den
nächsten zehn Jahren rund 30 000
Pflegepersonen, zudem gibt es Behinde-
rungen und Stadien von Krankhei-
ten, bei denen es den einzelnen Patien-
ten überlassen werden muss, ob sie
ein Weiterleben gemäss ihrer persönli-
chen Auffassung eines würdigen Da-
seins für zumutbar oder für unerträg-
lich halten. Bei realistischer Ein-
schätzung aller dieser Faktoren ist eine
in jeder Hinsicht kompetente und
verantwortungsbewusste Nonprofit-Or-
ganisation für Sterbehilfe nicht nur
ethisch vertretbar, sondern dringend
erforderlich.

Dr. Carola Meier-Seethaler, Bern

Suizidwillige überlegen gründlich.
Höffe redet durchwegs von denen, um
die es gerade nicht geht. Es geht um
jene chronisch Kranken, denen man
«relativ schlecht» (relativ zu was? zu
dem, was sie verlangen dürfen?) helfen
kann und die sterben wollen. Sein
Bruder, Kant und Jaspers wollten das ja
gerade nicht. Es geht um jene, die
keine Freunde oder (vertraute!) Ange-
hörige oder einen (vertrauten!) Arzt
haben – und wo diese schwierige Bedin-
gung erfüllt ist, brauchen diese
Freunde und Angehörigen und Ärzte
Beratung. Ich habe keinen Suizidwil-
ligen gesehen, der nicht gründlich über-
legt hatte, bevor er anrief. Und was
zu wenig durchdacht ist, taucht im Ge-
spräch sofort auf. Leider verkennt
Otfried Höffe völlig das Problem der
nicht medikamentösen Suizidhilfe
und dass diese bei entsprechendem
Vorgehen nicht nachweisbar und ab-
solut beschwerdefrei ist.

Peter Baumann, Zürich (Dr. med.)

Nur nächststehende Sterbehelfer.
Als Ethikerin und erfahrene Psychothe-
rapeutin halte ich die Ausführungen
von Otfried Höffe für erstaunlich le-
bensfremd. Sein Vorschlag, nur
nächststehende Personen als Sterbehel-
ferInnen zuzulassen, ist aus drei
Gründen nicht praktikabel: 1.) Die Le-
bensgefährtInnen sind zum fragli-
chen Zeitpunkt meist selbst schon alt
und rein praktisch-technisch nicht in
der Lage, eine Suizidbeihilfe kompetent
und komplikationslos durchzufüh-
ren. 2.) Bis zu 8o% der Frauen sind im
hohen Alter bereits verwitwet und
haben keinen Lebensgefährten mehr
zur Seite. 3.) Auf eigene Kinder zur
Suizidbeihilfe zurückzugreifen, verbie-
tet sich sowohl aus psychologischen
als auch aus juristischen Gründen. Zum
einen sind Töchter und Söhne, die in
ganz unterschiedlichen Beziehungen zu
ihren Eltern stehen, in den meisten

«Auf die eigenen
Kinder zur
Suizidbeihilfe
zurückzugreifen,
verbietet sich
aus juristischen
Gründen und
psychologischen.
Sie würden sich
dem Verdacht der
Erbschleicherei
aussetzen.»
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Anfragen an die regionalen Informations- und Förderstellen 
 
– Westschweiz 

(CRPG Centre Romand de Promotion de la Géothermie) 
– Italienische Schweiz 

(CTPG Centro ticinese di promozione della geotermia) 
– Nord- und Zentralschweiz (Kommunikationstabelle) 
– Ostschweiz 
 
 



Anfragen an die Förderstelle CRPG

Nr. Datum Fragesteller Medium Stichworte Anfrage Bearbeiter Weiterleitung Stichworte Antwort
1 08.01.2009 M. Durville, France Tél. Demande d'info sur la 

France

JW Méthodes d'utilisation 

sur les sites web

2 08.01.2009 OFROU, Berne Entretien Géothermie dans les 

ouvrages routiers

JW Présentation des 

méthodes de 

valorisation

3 14.01.2009 M. Doppenberg, 

BG Lausanne

Entretien Etude Viatherm pour 

routes nationales

JW Renseignements à 

obtenir de l'OFROU

4 19.01.2009 Service énergie, 

Genève

Entretien Action de promotion 

géothermie en 2009

JW Proposition de 

journée genevoise de 

géothermie

5 19.01.2009 Canton de Genève, 

Scane

Entretien Géothermie dans le 

plan directeur de 

l'énergie

JW Etablissement d'une 

étude du potentiel 

cantonal

6 23.01.2009 M. Mascio, Sorane 

Lausanne

Tél. Pieux énergétiques à 

Neuchâtel

JW Problème terrain; 

étudier variante puits 

géothermiques

7 26.01.2009 Isabelle Cheng, Le 

Bouveret

Mail Forage géothermique 

à coté de piscine

JW Infos autorisations, 

terrains et offre

8 03.02.2009 Dominique 

Reymond, SEVEN

Entretien Bases planification 

territoriale communes

JW Référence Potentiel 

géothermique du 

canton de Vaud 2003

9 04.02.2009 Richard Phillips, 

OFEN

Mail Norme SIA 384/6 et 

Doc. D 0190

JW Envoi par mail et par 

SVG/SSG

10 04.02.2009 Duncan Nicholson, 

OVE, London

Mail Etat projets DHM 

suisses

JW Indication et 

références web

11 04.02.2009 M. Chautems, 

Villeneuve

Tél. Sondes dans maison 

à transformer

JW Information, adresses 

et procédure

12 06.02.2009 A. Gérard, ES 

Strassbourg

Tél. Installation de forage 

pour sondes

JW Rendez-vous en mars 

pour entretien.

13 06.02.2009 Ph. Magnenat, 

Yvonand

Mail Géothermie pour 

maison à transformer 

à Yvonand

JW Autorisations, coût 

estimatif

14 09.02.2009 Lutz Polanz, 

Allemagne

Mail Pollution 

géothermique suisse

JW Règlement BAFU, 

évènements pas 

connus

15 12.02.2009 Van der Maas, 

Scane Genève

Mail Info journée 

géothermie Genève

JW Envoi projet de 

programme

16 16.02.2009 Jean-François 

Segatori, Morges

Mail Projet ICCM PE à 

Morges

JW Projet pieux et test de 

performance

17 23.02.2009 Françis van 

Poppel, Belgique

Mail Installation de sondes 

géothermiques

JW Renseignements sur 

refroidissement du 

terrain

18 26.02.2009 Prof. Püttgen, 

EPFL

Mail Cours de géothermie 

à l'EPFL

JW Pas de disponibilité, 

voir FDV ou DP

19 04.03.2009 Service énergie, 

Genève

Entretien Organisation journée 

de géothermie

JW Programme, dates, 

conférences, visites

20 04.03.2009 R. Beck, Scane, 

Genève

Entretien Potentiel cantonal de 

géothermie

JW Utilisations, modèles, 

organisation, délais, 

budget (PGV, etc.)

21 04.03.2009 Mme A. Pichon, 

SESA Lausanne

Entretien Règlement cantonal 

pour géostructures

JW Préparation pour la 

révision. Normes SIA

22 09.03.2009 Service protection 

environnement

Sion

Tél. Conditions cartes des 

sondes

JW Etat de préparation de 

la norme suisse sur 

les sondes

23 09.03 2009 A. Mayer, B+G, 

Lausanne

Entretien Potentiel géothermie 

Praille-Acacias,

Genève

JW Méthodes utilisation, 

études PGN, norme 

SIA 384/6

24 10.03.2009 Pascal Piguet, 

Lausanne

Tél. Cartes utilisation 

sondes, Valais

JW Montage d'offre pour 

carte de sondes et 

réglements
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25 17.03.2009 F. Zuber, Service 

environnement VS

Mail Potentiel des sondes 

en Valais

JW Remise projet de 

norme SIA 384/6

26 23.03.2009 Ph. Tagliabue, 

Genève

Mail Sondes pour chalet à 

Champéry

JW Exemples, effet de 

l'altitude

27 26.03.2009 Isabelle Colmagne, 

Genève

Mail Recherche de place 

pour ing. forage

JW Pas d'offre, demande 

à CREGE

28 26.03.2009 Rita Apollonio, 

Valais

Mail Référence corbeilles 

géothermiques

JW Envoi informations et 

documentation

29 31.03.2009 Gérard Fridez, 

Lausanne

Mail Annonce dans revue 

pour energissima

JW Texte d'une annonce 

et commande

30

04.06.2009 M. Nesan, Le-Mont-

Lausanne

Tél. Distance sondes de 

limite parcellaire

JW Selon règlements 

cantonaux et 

autorisation

31

04.06.2009 R. Naegeli, Scane 

Genève

Mail Géothermie à Genève Remise projets de 

programme

32

04.06.2009 M. Thebalou, 

Suisse romande

Mail Disposition et coût de 

sondes avec PAC

JW RW Indications coûts et 

amortissement

33

24.06.2009 Hervé Broyer, 

Synergie durable, 

France

Tél. Partenaire pour projet 

géothermique

JW Demande de 

précision sur les 

prestations requises

34

24.06.2009 E. Rohner, Engeo, 

Zurich

Mail Normes AFNOR sur 

sondes

JW Envoi référence 

AFNOR FD X10 - 999

35

25.06.2009 G. Lavanchy, 

Ecublens

Mail Comparaison offre de 

prix

JW Estimation coûts, 

consultation GSP

36

26.06.2009 E. Heizelmann, 

CST Berne

Mail Communication sur 

géostructures

énergétiques

JW Informations et 

références SUPSI

37

30.06.2009 Sabine Bocero, 

Bâle

Mail Informations sur le 

projet DHM Bâle

JW Adresse web sur 

documentation

disponible

38 05.08.2009 Gustav Grob Mail Présentation conf. le 

04.09 à Genève

JW S'adresser au Scane 

à Genève
39 05.08.2009 Mme Schneider, 

Chexbres

Tél. Sondes pour maison 

à 2 niveaux

JW Séparer les circuits 

des deux

40 06.08.2009 James Fressineau, 

Genève

Mail Liste d'inscription pour 

le 4 septembre 

JW Remise des bulletins 

d'incription par le 

Scane

41 07.08.2009 Didier Fivaz, 

Cernier

Entretien Information sur la 

géothermie

JW Envoi de la brochure 

OFEN par la poste

42 11.08.2009 A. Parriaux, EPF 

Lausanne

Mail Conférence 2009 à 

Faculté EFPL

JW Le 8 décembre, titre à 

définir

43 17.08.2009 Bouy Béatrice, 

EPFL

Mail, tél. Détails exposé de 

décembre

JW Indication thèmes, 

CV, participants

44 18.0.2009 Jérémie L'Homme, 

Genève

Mail Conférence 04.09. 

Genève

JW Info. Inscription par 

courrier ou mail

45 18.08.2009 Bernard Souyri, 

Genève

Mail Invitation à la 

conférence du 04.09

JW Inscription avec talon, 

internet ou courrier

46 19.08.2009 Mme Kästli, 

Neuchâtel

Tél. Expo Artibat 4-

7.02.2009

JW Réponse en octobre 

conc. participation

47 20.08.2009 Foncia Léman SA 

Lausanne

Mail Demande d'offre pour 

géothermie

JW Communiqué adresse 

installateurs

48 24.08.2009 M. Mathys, 

Aubonne

Tél. Transport et montage 

matériel expo

JW Instructions conc. le 

matériel et le montage

49 24.08.2009 Pierre Verstraete, 

Fribourg

Tél. Séance comité et 

conseil FRE

JW Organisation de la 

réunion du 02.09.09

50 25.08.2009 J. Crisinel, SIA 

Neuchâtel

Mail Demande conférence 

géostructures

JW Accord pour conf. le 

22 octobre 2009

51 27.08.2009 M. Fauvel, Savoie, 

Prioriterre

Tél. Organisation 

géothermie Genève

JW Participation à la 

journée technique

52 28.08.2009 M. Giroul, Strages, 

Bruxelles

Tél. Champs de sondes 

pour 39 appartements 

Concept

JW Outils de simulation, 

norme 384/6, autres 

méthodes (nappes)

53 01.09.2009 Franco Garofano, 

Vufflens-la-Ville

Mail, tél. Sonde géothermique 

à Gollion

JW Démarche technique 

et administrative, 

adresses
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54 04.09.2009 M. Pirat, Affaires 

extérieures GE

Entretien Collaboration trans- 

frontalière en 

géothermie

JW Organisation en 

coopération avec le 

Scane

55 04.09.2009 M. Augsburger, 

Lucens

Entretien Equipement et 

technique de sondes 

profondes

JW Types d'installations, 

potentiel thermique, 

application possible

56 04.09.2009 M.         Architecte, 

Genève

Entretien Concept et exécution 

champ de sondes de 

Vésenaz

JW Autres applications 

dans le domaine des 

grands ensembles

57 04.09.2009 M.    Inst. techn. 

Migros GE

Entretien Géostructures et 

sondes

géothermiques

JW Techniques courantes 

chez Migros GE

58 07.09.2009 Mme M.-L. Boand, 

Epesses

Mail Compte rendu de la 

journée du 4.9.09 

(Domotec)

JW Coordonner avec le 

rédacteur de 

Géothermie.CH

59 17.09.2009 M. R. Schütz, 

Genève

Entretien Ancienne maison, 

chauffage électrique

JW Sonde géothermique 

et corps de chauffe

60 18.09.2009 Exposition Pont 

Machine, Genève

Entretien Matériel pour 

géothermie

JW Maquette et 

documentation

61 19.09.2009 M. A. Taufiq, SIG 

Genève

Courrier Exposition énergies 

nouvelles

JW Envoi bulletin 47, 3 

fiches, broch. OFEN

62 21.09.2009 Stanley Tramaux, 

Le Sentier

Mail Sonde géothermique 

Vallée de Joux

JW Bien tenir compte de 

l'altitude

63 23.09.2009 Valérie Wisard, 

Genève

Mail Stage formation en 

géothermie

JW Liste entreprises de 

forage

64 24.09.2009 Jo Gill, Brent Mail Transformation 

maison à Montreux

JW Référence et adresse 

pour devis

65 28.09.2009 Manon Lécolier, 

Morges

Tél. Sondes pour travail 

de maturité

JW Dimensionnement,

puissances, prix

66 01.10.2009 Dildar Maleq, 

Genève

Tél. Proposition film ou 

vidéo d'animation

JW S'adresser au 

Secrétariat général

67 06.10.2009 St. Andrey, 

eGroup, La Chaux-

de-Fonds

Mail Géologie pour forage 

de conduite électrique

JW Indication sur terrain 

et adresse du SCP 

pour forages

68 08.10.2009 L. Treuthardt, 

Lausanne

Mail Demande d'offre pour 

maisons habitat

JW Rappel réponse du 

mois d'août

69 16.10.2009 BET Alabiso, 

Montpellier

Mail Pieux énergétiques, 

références

JW Info adresse régionale 

Ademe

70 20.10.2009 R. Phillips, Ofen, 

Berne

Tél.,mail SIT d'ouvrages 

géothermiques

JW Communiqué adresse 

sites suisses et BW.

71 20.10.2009 Mme Pantet, 

Yverdon-les-Bains

Tél. Défaut d'exécution de 

sonde géothermique

JW Surlongueur pour 

deux sondes et 

écartement

72 21.10.2009 Denise Moret, 

Neuhaus SA, 

Lausanne

Mail Calcul longueur de 

sonde

JW Référence norme SIA, 

publication en 

novembre.

73 21.10.2009 Samuel Pantet Mail Dimensionnement 

sonde, Norme SIA

JW Info date de parution 

de la norme

74 23.10.2009 Cécile Noverraz, 

Genève

Tél. Géologue, recherche 

stage de formation

JW Adresses universités, 

entreprises sur web.

75 26.10.2009 Sébasrien Clerc, 

Ecublens

Tél. Trans. maison 1972, 

géothermie

JW Estimation longueur 

sonde et coûts

76 28.10.2009 T. et B. Kuhn, St-

Maurice

Mail Autorisation sondes à 

St-Maurice

JW RW Envoi formulaire de 

demande VS

77 28.10.2009 Manon Lécolier, 

Lausanne

Tél. Champs de sondes, 

travail de maturité

JW Dimensionnement

sondes et coûts

78 04.11.2009 Bruno Vignone, Val 

d'Aoste

Mail Recherche spécialiste 

sondes

JW Communiqué listes 

d'adresses

79 09.11.2009 M. Kampos, HES 

Yverdon

Tél. Sondes et prix pour 

travail d'école

JW Indications système, 

production et coûts

80 17.11.2009 idem Tél. Production géo-

électrique

JW Puissance, quantités, 

sites, techniques

81 18.11.2009 F. Schaller, 

SEVEN, Laus.

Entretien Journée 

géothermique

JW Faire proposition de 

programme

82 20.11.2009 M. Burri, Pully Tél. Publication bulletin 

Géothermie

JW Indication rédacteur 

responsable
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83 20.11.2009 Bureau GADZ, 

Genève

Entretien Corbeilles 

géothermiques

JW Envoi documentation

84 26.11.2009 V. Stenmans, 

Chaumont, B.

Entretien Projets sondes et 

géostructures én.

JW Info méthodes, 

concept, règlements

85 30.11.2009 W. Le Gaultier, 

Archimagic Ltd VD

Mail Granges, 12'000 m2, 

projet géothermie

JW Démarche, procédure, 

adresse web canton

86 11.12.2009 Th. Henking 

Architecte, Pully

Entretien Géothermie, bâtiment 

12 appartements

JW Visite site, estimation 

et implantation 

sondes, démarches.

87 11.12.2009 Counson 

Architecte, Nyon

Tél. Proximité sonde et 

végétation

JW Protection conduite de 

liaison et sonde

88 14.12.2009 M. Barrault, 24H 

Lausanne

Tél. Renseignement sur le 

projet de Bâle

JW S'adresser au 

secrétaire général

89 14.12.2009 Mme Nicole Bürki, 

Neuchâtel

Tél. Exposition Archibat 

2010 à Cernier

JW PAC'Info Envoie dossier. 

Décision par PACInfo

90 14.12.2009 M. Le Gautier, 

Archimagic VD

Mail Projet géothermie de 

10 maisons

JW Tél. et rappel réponse 

du 30.11.

91 16.12.2009 C. Schär, aeb,  

Selzach

Mail Demande norme SIA 

sondes géoth.

JW Parution prévue avant 

fin 2009

92 17.12.2009 Mathieu Nuth, 

EPFL-LMS

Tél. Documentation pour 

expo Abou Dhabi

JW Recherche éventuels 

document en anglais

93 17.12.2009 Archimagic Ltd, 

Granges- près-

Marnand

Tél. Autorisation sondes et 

procédure

JW Démarches, site, eaux 

souterraines,

adresses
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Anfragen an die Förderstelle N-/F-/I-Schweiz

Nr. Datum Fragesteller Medium Stichworte Anfrage Bearbeiter Weiterleitung Stichworte Antwort
1 09.01.2009 Mascagni e-mail geotermia DP professionisti

2 19.01.2009 Ioiò e-mail pali energetici DP info + consigli

3 20.01.2009 Ricciardi e-mail sonda geotermica DP informazione

4 20.01.2009 Rizzo e-mail geotermia DP informazione

5 27.01.2009 Marelli telefono acqua del lago DP informazione

6 30.01.2009 Negroni telefono sonda geotermica DP info campi

7 22.01.2009 PS telefono sonda geotermica DP informazione

8 02.02.2009 Lazikovski telefono sonda geotermica DP informazione

9 03.02.2009 Millo e-mail geotermia DP info + consigli.

10 03.02.2009 Hervé e-mail geotermia DP info + consigli.

11 20.02.2009 Ioiò e-mail geotermia DP info + consigli.

12 23.02.2009 Herve e-mail geotermia DP consigli

13 03.03.2009 Petrini e-mail sonda geotermica DP consigli

14 11.03.2009 Briola e-mail sonda geotermica DP info + consigli

15 11.03.2009 Briola e-mail sonda geotermica DP info + fonte informaz.

16 12.03.2009 Lagori e-mail geotermia DP info professionisti

17 31.03.2009 Granata e-mail geotermia DP informazione

18 18.02.2008 Bampi e-mail geotermia DP informazione

19 31.03.2009 Scaini e-mail geotermia DP info + fonte informaz.

20 01.04.2009 Stiebert e-mail geotermia DP info + fonte informaz.

21 01.04.2009 Migro telefono geotermia DP informazione

22 02.04.2009 Granata e-mail geotermia DP informazione

23 03.04.2009 Morelli e-mail geotermia DP info + fonte informaz.

24 06.04.2009 ing. telefono geotermia DP informazione

25 21.04.2009 Cavatorta e-mail geotermia DP info + fonte informaz.

26 22.04.2009 Ponsaini telefono geotermia DP informazione

27 24.04.2009 Carmin telefono sonda geotermica DP informazione

28 27.04.2009 Mazzei telefono geotermia DP informazione

29 28.04.2009 Casu e-mail geotermia DP info + consigli

30 30.04.2009 Manni e-mail geotermia DP info + professionisti

31 30.04.2009 Ponsaint e-mail geotermia DP informazione

32 30.04.2009 Casu e-mail geotermia DP fonte informazione

33 04.05.2009 Conti e-mail geotermia DP info + consigli

34 04.05.2009 Muraloni e-mail pali energetici DP info + fonte informaz.

35 04.05.2009 Galvan e-mail geotermia DP info + consigli

36 05.05.2009 Muraloni e-mail geotermia DP info + consigli

37 13.05.2009 Giudici telefono sonda geotermica DP informazione

38 20.05.2009 Mantilaro e-mail sonda geotermica DP info + consigli

39 04.06.2009 Zahn e-mail sonda geotermica DP informazione

40 04.06.2009 Galvan e-mail geotermia DP info + consigli

41 06.07.2009 Izzo e-mail sonda geotermica DP info + fonte informaz.

42 08.07.2009 Chiesa e-mail impianto geotermico DP info + fonte informaz.

43 13.06.2009 Briola e-mail impianto geotermico DP info + consigli

44 13.07.2009 Martin e-mail geotermia DP info + consigli

45 16.07.2009 Perticari e-mail pali energetici DP info + fonte informaz.

46 17.07.2009 Perticari e-mail pali energetici DP info + consigli

47 17.07.2009 Morandi e-mail sonda geotermica DP info contatto

48 17.07.2009 Pozzoli e-mail PdC, solare, aerazione DP info + fonte informaz.

49 17.07.2009 Morandi e-mail sonda geotermica DP info contatto

50 22.07.2009 Maggi e-mail sonda geotermica DP info + consigli

51 26.07.2009 Bona e-mail response test DP informazione

52 18.08.2009 Ghielmetti e-mail geotermia DP info + consigli

53 20.08.2009 Pastori telefono geotermia DP info contatto

54 24.08.2009 Miozzari telefono sonda geotermica DP info + fonte informaz.

55 14.09.2009 Muralto telefono sonda geotermica DP info + consigli

56 16.09.2009 Ciarmiello telefono sonda geotermica DP info + consigli

57 18.09.2009 Bianchi telefono sonda geotermica DP info + consigli

58 18.09.2009 Cantoni telefono sonda geotermica DP info contatto

59 24.09.2009 Darimont e-mail geotermia DP info + consigli

60 24.09.2009 Bellario telefono geotermia DP info + consigli

61 24.09.2009 Ricci e-mail pali energetici DP info + consigli

62 24.09.2009 Pedrini e-mail geotermia DP info + fonte informaz.

63 05.10.2009 Moggio e-mail sonda geotermica DP info + consigli

64 09.10.2009 Canavarro e-mail geotermia DP info + consigli

65 23.10.2009 Bozzolo e-mail geotermia DP info + consigli

66 09.11.2009 Discand e-mail geotermia DP info + fonte informaz.

67 11.11.2009 Cappellini telefono geotermia DP info + fonte informaz.

Rapport_Anfragen_Förderstellen_CTPG_2009.xls
1/2

11.01.2010



68 17.11.2009 Minchio e-mail pali energetici DP info + fonte informaz.

69 20.11.2009 Bolognini e-mail geotermia DP info + consigli

70 25.11.2009 Veneziani e-mail sonda geotermica DP info + fonte informaz.

71 01.12.2009 Arensi e-mail geotermia DP info + fonte informaz.

72 03.12.2009 Bonalanza e-mail sonda geotermica DP consiglio + contatto

73 03.12.2009 Arensi e-mail sonda geotermica DP contatto

74 09.12.2009 Foggiaro e-mail geotermia DP info + fonte informaz.

75 09.12.2009 D'alessandro e-mail canestri geotermici DP info + fonte informaz.

76 11.12.2009 Lautrette e-mail geotermia DP info + consigli

77 16.12.2009 Lautrette e-mail sonda geotermica DP info + consigli

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97
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Anfragen an die Förderstelle E-Schweiz

Nr. Datum Fragesteller Medium Stichworte Anfrage Bearbeiter Weiterleitung Stichworte Antwort

1 19.01.2009 van Ooijen, 

Gachnang

E-Mail Qualifizierte Firmen in 

der Region Frauenfeld

AB - Hinweis auf FWS-Homepage, 

2 19.01.2009 Stefanie Kaufmann E-Mail Abschlussarbeit am 

Berufsbildungszentru

m Wirtschaft, 

Informatik und 

Technik in Emmen

AB - Kurze Anworten auf 

Frageboden.

3 20.01.2009 Hr. Wiederkehr, 

Luzern

Telefon Auskunft bez. 

Frostschäden und 

EWS

TS - Erläuterung

4 04.02.2009 Hr. Häni, Tech St. 

Gallen

Telefon Referenten für 

Weiterbildungsveranst

altungen

TS S.Signorelli und Verweis auf Homepage

5 06.02.2009 Hr. Tschupp, ZH Telefon Unterlagen bez. 

Kombination EWS-

Sonnenkollektoren

TS Firmenverzeich

nis, E. Rohner

generelle Auskünfte

6 09.02.2009 Hr. Polanz

0049 202 899 253

Telefon Recherche für WDR-

Beitrag: EWS und 

mögl. GW-

Gefährdung

AB J. Wilhelm generelle Auskünfte

7 09.02.2009 Hr. Kopf

061 270 84 00

Email-

Telfon

BFE-Broschürentext AB Überarbeitung Text. Eruieren 

fehlender Zahlen.

8 02.03.2009 Hr. Lüscher, 

Energonom AG

Telefon Kosten tiefe EWS RW Generelle Angaben, müsste 

genauer angeschaut werden.

9 12.03.2009 G.P. Calonder, Gde 

Davos

Telefon Geothermieprojekt 

Davos

RW Es laufen Abklärungen für ein 

Geothermieprojekt Davos: 

Gibt es eine Risikodeckung für 

Wärmeprojekte?

10 13.03.2009 Hr. Bayard, Büro 

Rieben

Telefon Einsatz von Bentonit 

bei Energiepfählen

TS intern per Mail

11 19.03.2009 Herr Schuppiser, Telefon Frauenfelder Messe RW Mitarbeit ok

12 20.03.2009 Frau Bohna, Möhlin Telefon Bohrung zu wenig tief: 

Kulanz?

RW Bohrfirma hat nicht geliefert 

was bestellt worden ist.

13 23.03.2009 Herr Tschupp, 

Wolfhausen

Telefon Wärmeeintrag in EWS RW Geowatt, Huber div. Erläuterungen

14 24.03.2009 J. Gemperle Telefon Tiefengeothermie 

nach Seger??

RW Besprechung vorgesehen

15 24.03.2008 St. Bosch E-Mail Wärmefluss, 

Schneeschmelze

TS Erläuterung

16 26.03.2009 Herr Egli, Luzern Telefon 9000 l Öl pro Jahr, 

Heizleistung?

RW Grobe Abschätzung gemacht

17 26.03.2009 Herr Küsler, Oil of 

Emmental

Telefon Angaben zum 

geothermische

Potenzial im Raum 

Zentralschweiz

RW Hinweis auf 

Geothermiestatistik

18 16.04.2009 Hr. Rudolf Ruf E-Mail Geothermienutzung 

für grösseres 

Gewächshaus

TS Abklärung durch qualifizierte 

Unternehmung notwendig

19 20.04.2009 Herr Schwarz Telefon Erdwärmekörbe in 

Wald (ZH)

RW Empfehlungen Geologen, 

Engeo

20 22.04.2009 Hr. Bader E-Mail EWS - 

Beeinträchtigung Bau

TS Abklärung durch lokalen 

Geologen

21 23.04.2009 Hr. K. Kuhn E-Mail Schadenfall EWS TS Haftpflichtfall

22 23.04.2009 E. Loretan E-Mail Eignungskarten TS Hinweis EWS-Karten

23 27.04.2009 Hans Werner 

Widrig, sol_E 

Suisse

E-Mail Fragen zu Vortrag 

Eschlikon

RW Telefonische Erläuterungen

24 27.04.2009 B.Schwegler, WW 

Zug

E-Mail Potenzialkarte 

Geothermie?

RW Telefonische Erläuterungen, 

Angebot für Referat, direkte 

Erläuterungen

25 27.04.2009 Herr Bianco Telefon Geothermie-

Ausbildung

RW Hinweis auf Kurse auf dem 

Internet

26 28.04.2009 Ralph Egeter, St. 

Gallisch-

appenzellische

Kraftwerke AG

Besprech

ung

Allgemeine Aspekte 

zur Tiefengeothermie, 

Rolle EVU

RW Unterstützung, Referat 

zugesagt

27 29.04.2009 Jost Schumacher, 

Schweiz.

Umweltstiftung

Telefon Allgemeine Aspekte 

zur Tiefengeothermie

RW Unterstützung zugesagt
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28 04.05.2009 Herren Zulauf und 

Thossy

Besprech

ung

Vorgehen für Investor 

in der Schweiz

RW Diverse Erläuterungen

29 04.05.2009 A. Vetter, 

Gutenswil

Telefon Status 

Tiefengeothermie

RW Allgemeine Fragen 

beantwortet

30 04.05.2009 …, Will Telefon Lokaler Anbieter EWS RW Div. Angaben gemacht

31 14.05.2009 J. Wipfli, St. Galler 

Kantonalbank

Mail Firmen für 

potenziellen Investor

RW Angaben über mögliche 

Dienstleister

32 19.05.2009 Hr. Hüsser, 

Dottikon, Bauherr

Telefon GW-Wärmenutzung 

für MFH

TS Versch. Erläuterungen, 

Wichtigkeit hydrogeolog. 

Abklärungen

33 20.05.2009 Herr Limacher, 

Luzern

Telefon Tunnelgeothermie 

Tieferlegung

Zentralbahn

RW Unterlagen gemailt

34 20.05.2009 Frau Barta, 

Frasnacht

Telefon Problem mit zu tiefen 

Sondentemperaturen

RW Auskünfte über Vorgehen -> 

Beratung

35 23.05.2009 Hr. Prinzip, 

Allschwil

Telefon Grundsätzliches zu 

EWS, Anlaufstellen

TS Auskünfte, Verweis auf 

Förderstelle Aarau

36 24.05.2009 Hr. Zmutt, Märwil Telefon Adressen für Offerten,

technische Fragen

TS Div. Auskünfte, Verweis auf 

Firmenverzeichnisse

37 25.06.2009 Hr. Gloor Telefon Anfrage bez. 

Erdwärmekörbe

TS Verweis auf Rohner, schickt 

noch E-Mail

38 30.06.2009 Hr. Gloor E-Mail Anfrage bez. 

Erdwärmekörbe

TS Beantwortung E-Mail-Fragen

39 02.07.2009 Hr. Kaufmann Telefon Generelle Auskünfte 

bez. EWS

TS Vorgehen, Funktionsweise

40 12.08.2009 Hr. Burch, Sarnen Telefon EWS für Überbauung, 

Gasrisiko

RW Allgemeine Erläuterungen

41 12.08.2009 Fr. Brunner

Zürichseezeitung

Telefon/

E-Mail

Grafik für Artikel AB Grafik in höherer Auflösung 

gesendet.

42 14.08.2009 Herr Serena-Iselin, 

Bergün

E-Mail Vorgehen EWS TS Allgemeine Erläuterungen

43 18.08.2009 Fr. Bürki, BKW 

FMB Energie AG, 

Bern

E-Mail Informationen zu 

Soultz-sous-Forêts

MS Allgemeine Erläuterungen per 

Mail

44 28.08.2009 Herr Dulzuger, 

Fribourg

Telefon Abstand zwischen 

EWS

RW Erläuterung

45 30.09.2009 Herr Vollenweider, 

Weinfelden

Telefon EWS in Weinfelden RW Nicht bewilligungsfähig, 

Grundwasser

46 08.10.2009 Vincent Landon, 

Worl Radio 

Switzerland

Email/Tel

efon

Fragen für Beitrag 

Radio

AB schriftliche Antworten zu den 

Fragen

«Interview»

47 08.10.2009 Hr. Hadi Email/Tel

efon

Fragen zur 

Tiefengeothermie und 

Firmen

AB Zusammenstellung per Email

48 04.11.2009 Hr. Rohner, 

energycom

Email Anfrage bez. 

Geothermieprojekten

AB Zusammenstellung per Email

49 04.11.2009 Hr. Jan Fritsch, Van 

Baerle AG

E-Mail Anfrage bez. 

Geothermieprojekten

AB Zusammenstellung per Email

50 16.11.2009 Herr Gerold, VS Telefon Unterlagen für neue 

Heizung MFH

RW WWW-Adresse gegeben

51 24.11.2009 Hr. Bürki, 

fluedae@gmx.ch

Email Allgemeine Frage für 

Semesterarbeit

AB Antworten der Fragen per 

Email.

52 26.11.2009 Frau Pascalis, VS Telefon Regulierung Heizung 

in Ferienwohnung

RW Telefonnummer

Energiefachstelle VS 

angegeben

53 01.12.2009 Hr. Lehmann, 

Lehrling

Telefon Vortrag EWS, 

Kartengrundlagen

Bewilligung

TS Erläuterungen, Verweis auf 

Ämter und Internet-GIS

54 03.12.2009 Sahli, Büren a. A. Telefon Problem mit Bohrfirma RW W. Eugster Zusatzkosten für 

Schlammentsorgung

55 03.12.2009 Müller, Abteilung 

Energie, Frauenfeld

Telefon Möglichkeiten 

Tiefengeothermie,

Bischofszell

RW Hinweis auf Potenzialstudie

56 04.12.2009 Martin, Lütisburg E-Mail EWS für Sanierung RW Antwort per E-Mail

57 16.12.2009 Fr. Kunz, Wittnau Telefon EWS TS Allg. Infos zu Planung, 

Dimensionierung

58 21.12.2009 Müller, 

Schaffhauser AG

Telefon Interview zu 

Zukunftsperspektiven

RW Div. Angaben gemacht
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Strom aus Geothermie in der Schweiz 
 
Geothermie - Wärme aus dem Untergrund 
 
Geothermie bezeichnet die in Form von Wärme gespeicherte Energie unterhalb der Erd-
oberfläche. Die vorhandene Wärmemenge ist enorm, rund 99 % der Erdkugel sind heis-
ser als 1000°C. Nur gerade die obersten 3 km der Erdkruste weisen Temperaturen un-
terhalb von 100°C auf. Ein Teil dieser Energie stammt noch aus der Erdentstehung vor 
über 4.5 Milliarden Jahren. Es wird aber auch laufend neue Erdwärme gebildet. Als 
massgebliche Wärmequellen treten hierbei Kristallisationsvorgänge im inneren Erdkern 
sowie natürliche radioaktive Zerfallsprozesse in der Erdkruste auf. Sie sorgen für einen 
kontinuierlichen und nahezu unerschöpflichen Wärmenachfluss an die Erdoberfläche. 
Damit ist die Geothermie eine echte erneuerbare Energie. 
 
 
Erdwärmenutzung in der Schweiz 
 
Nutzungsmöglichkeiten 
Die im Untergrund gespeicherte Wärme bietet prinzipiell eine Vielzahl von Nutzungsmög-
lichkeiten auf unterschiedlichen Tiefen- bzw. Temperaturniveaus. Das Spektrum umfasst 
hierbei die oberflächennahe Erschliessung zu Heiz- oder Kühlzwecken aus Tiefen von 
mehreren bis einigen hundert Metern und reicht bis hin zur Stromproduktion aus Tiefen 
von 3 km bis über 5 km. 
 

 

Figur 1: Nutzungsmöglichkeiten der Geothermie in unterschiedlichen Tiefenbereichen. Mit zu-
nehmender Tiefe steigt die erreichbare Temperatur an (Grafik: CREGE, Neuchâtel). 

 
Heutige geothermische Nutzung 

In der Schweiz beschränkt sich die heutige Erdwärmenutzung noch ausschliesslich auf 
die Wärme- und Kälteerzeugung. Der Fokus liegt hierbei deutlich auf der oberflächenna-
hen Geothermie (< 400 m Tiefe). Die Nutzung tieferer Aquifere macht weniger als ein 
Prozent der gesamtschweizerischen geothermischen Heizenergie aus. Im Jahr 2008 
betrug die aus geothermischen Quellen produzierte Wärme rund 2040 GWh, wobei der 
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Anteil der erneuerbaren geothermischen Energie bei etwa 1530 GWh lag (Geowatt, 
2009). Der grösste Teil stammt dabei von Erdwärmesonden-Systemen (70 %), unterge-
ordnet sind auch Thermalbad-Anwendungen (19 %) oder die Nutzung von oberflächen-
nahem Grundwasser (10 %) bedeutungsvoll. Die durch Erdwärme erzeugte Heizenergie 
liefert zurzeit mit knapp zwei Prozent zwar noch einen geringen Beitrag zur gesamten 
Wärme- und Warmwassererzeugung in der Schweiz, die Tendenz ist aber stark steigend. 
 
Geothermische Stromerzeugung in der Zukunft 

Die gewaltigen Wärmemengen im Erdinneren sind geradezu prädestiniert dafür, auch 
hinsichtlich einer Stromgewinnung genutzt zu werden. In der Schweiz wird zurzeit aller-
dings noch keine Elektrizität aus Geothermie gewonnen. Auch die weltweit installierte 
elektrische Leistung aus geothermischen Quellen ist mit knapp 10 GWe noch ver-
gleichsweise gering (IGA, 2009). Sie entspricht nicht einmal ganz der Gesamtleistung, 
welche der schweizerische Kraftwerkpark erbringt. 
 
Prinzipiell lässt sich die geförderte geothermische Wärme je nach Temperaturniveau zur 
Wärmeproduktion, Stromproduktion oder einer gekoppelten Wärme-Stromproduktion 
nutzen. Im Hinblick auf eine potenzielle Stromgewinnung aus tiefer Geothermie können 
grundsätzlich zwei Nutzungstypen unterschieden werden: 
 
� Hydrothermale Systeme: Nutzung von natürlich auftretenden tiefen Aquiferen 

(wasserführende Gesteinsschichten). 
� Petrothermale Systeme: Erschliessung des «dichten» und «trockenen» Unter-

grundes durch eine künstliche Erhöhung der vorhandenen Wasserdurchlässigkeit 
zur Erzeugung eines Wärmetauschers (Enhanced Geothermal Systems, EGS, auch 
Hot-Dry-Rock, HDR genannt). 

 
Daneben sind auch Nutzungsarten denkbar, welche zwischen diesen beiden Endgliedern 
liegen. 
 
 
Potenzial der geothermischen Stromproduktion in der Schweiz 
 
Gemäss dem heutigen Kenntnisstand ist davon auszugehen, dass geothermische Kraft-
werke einen wichtigen Beitrag zur zukünftigen Energieversorgung in der Schweiz leisten 
könnten. Insbesondere im Bereich der petrothermalen Systeme besteht ein enormes 
Potenzial. Hierbei liegt die Begrenzung nicht bei der Ressource selbst, sondern bei der 
Wirtschaftlichkeit der Technologie, mit welcher die Energie an die Erdoberfläche ge-
bracht und in nutzbare elektrische Energie umgewandelt werden kann. Eine Abschätzung 
des geothermischen Potenzials ist deshalb abhängig vom Stand der Technik und den 
damit verbundenen Kosten. In Bezug auf die Art der im Untergrund vorhandenen Ener-
giereserven werden aus diesem Grund drei Kategorien unterschieden: 
 

Art der Energiereserve Potenzial 

Gesamte im Gestein enthaltene Energiemenge. Theoretisches Potenzial 

Mit bekannten Methoden technisch nutzbare Energiemenge. Technisches Potenzial 

Mit bekannten Methoden wirtschaftlich nutzbare Energiemenge. Wirtschaftliches Potenzial 

Tabelle 1: Art und Potenziale von geothermischen Energiereserven im Untergrund. 
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Eine Studie des Paul Scherrer Instituts (PSI, 2005) schätzt das theoretische geothermi-
sche Potenzial für die Schweiz in einer Tiefe von 3–7 km auf etwa 15‘900‘000 TWh. Mit 
einem Gewinnungsfaktor von 4 % und einem Wirkungsgrad bei der Stromproduktion von 
rund 10 % kann somit eine potenzielle totale Elektrizitätsgewinnung von rund 
63‘700 TWhe angenommen werden. 
 
Das theoretisch langfristig erschliessbare Potenzial der Stromerzeugung aus geothermi-
schen Ressourcen wird für die Schweiz auf etwa 17 TWhe pro Jahr geschätzt (Axpo, 
2007). Dies entspricht der Leistung von mehr als zwei Kernkraftwerken in der Grösse 
von Gösgen und würde rund 30 % des heutigen schweizerischen Elektrizitätsverbrauchs 
in der Höhe von ca. 59 TWhe pro Jahr decken (BFE, 2008). Die Geothermie weist damit 
bei weitem das grösste Potenzial der erneuerbaren Energien in der Schweiz auf (siehe 
Fig. 2). Deren Nutzbarkeit ist technisch allerdings noch keineswegs gesichert. 
 
Eine Quantifizierung des technischen oder wirtschaftlichen Potenzials der geothermi-
schen Stromerzeugung ist nur schwierig zu erbringen und stark abhängig von den zu-
künftigen technologischen Entwicklungen, insbesondere in der Bohrtechnik und den 
Möglichkeiten, künstliche Wärmetauscher im Untergrund zu erzeugen. 
 

 

Figur 2: Theoretisches Potenzial erneuerbarer Energien in der Schweiz nach 2050 ohne Berück-
sichtigung der Kosten und der Raumplanung (Axpo, 2007). 

 
 
Stand der Kenntnisse 
 
Herausforderungen 

Um Erdwärme aus grösseren Tiefen effizient zur Stromproduktion nutzen zu können, 
sind einige geologische und technische Problemstellungen zu bewältigen. Dabei gilt es 
insbesondere folgende Fragen zu beantworten (FEGES, 2008): 
 
� Lassen sich in der Tiefe Schichten mit erhöhter Wasserdurchlässigkeit finden? 
� Kann die Wasserdurchlässigkeit von tiefen wasserführenden Zonen dermassen 

erhöht werden, dass sie eine geothermische Nutzung zulässt? 
� Ist es sogar möglich, im undurchlässigen Untergrund künstliche Wärmetauscher 

wirtschaftlich zu erzeugen (EGS-Technologie)? 
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Die Beantwortung dieser Fragestellungen macht vertiefte Kenntnisse über die regionalen 
und lokalen geologischen Verhältnisse sowie über die zur Verbesserung der Durchlässig-
keit notwendigen Technologien unerlässlich. 
 
Geologische Kenntnisse über den tiefen Untergrund in der Schweiz 

Für eine erfolgreiche Nutzung von tiefer Geothermie sind in erster Linie Informationen 
über die natürliche Wasserdurchlässigkeit im Untergrund sowie den Temperaturverlauf in 
der Tiefe zu erarbeiten. Daneben existiert eine Vielzahl von weiteren relevanten Faktoren 
wie die chemische Zusammensetzung der vorhandenen Wässer, das Gebirgsspannungs-
feld oder felsmechanische Bedingungen. 
 
Kenntnisse über diese ausschlaggebenden geologischen Parameter im tiefen Untergrund 
sind in der Schweiz verglichen mit Süd- und Norddeutschland oder dem Rheintalgraben 
nördlich von Basel aber relativ bescheiden. Gerade eine Prognose der Wasserdurchläs-
sigkeit potenzieller Erschliessungsgebiete ist noch mit grossen Unsicherheiten behaftet. 
Die Lokalisierung von geeigneten Standorten für geothermische Anlagen ist entspre-
chend aufwändig. Bis anhin beschränkt sich das Wissen über den tiefen Untergrund im 
schweizerischen Mittelland im Wesentlichen auf Daten der Erdöl- und Erdgasexploration 
der letzten 60 Jahre sowie die sehr bedeutsamen Erkundungsarbeiten der NAGRA in der 
Nordschweiz. Daneben sind lokale Kenntnisse aus vereinzelten geothermischen, hydro-
geologischen oder ingenieurgeologischen Bohrungen verfügbar. 
 
Heutige Technologien und erschliessbare Tiefenbereiche 

Beträgt die Temperatur einer geothermischen Wärmequelle über 100°C, so kann mit den 
derzeit bekannten Möglichkeiten eine Umwandlung der Wärme in Strom wirtschaftlich 
sein. Da es im Untergrund des schweizerischen Mittellandes mit typischerweise rund 
30°C pro Kilometer zunehmend wärmer wird, ist diese minimal geforderte Temperatur-
marke in etwa 3 km Tiefe anzutreffen. Die untere Begrenzung einer Geothermiebohrung 
wird von der verfügbaren Bohrtechnologie vorgegeben und beträgt mit der heutigen 
Technik ca. 7–10 km. Die aktuell wirtschaftlich erreichbare Tiefe liegt bei rund 5 km. 
 
Geothermische Anlagen zur Stromerzeugung bestehen nach heutigem Standard aus 
mindestens zwei Tiefbohrungen (siehe Fig. 3). Davon wird eine zur Injektion von kühlem 
Wasser in den unterirdischen natürlichen oder künstlich erzeugten Wärmetauscher ge-
nutzt. Durch Zirkulation im heissen Umgebungsgestein kann sich das injizierte Wasser 
erhitzen und anschliessend mittels einer oder mehrerer Produktionsbohrungen gefasst 
werden. An der Oberfläche wird die Wärme des geförderten heissen Wassers über ei-
nen Wärmetauscher an eine Wärmeträgerflüssigkeit übertragen. Deren Dampf dient zum 
Antrieb einer Turbine mit gekoppeltem Stromgenerator. Der Wirkungsgrad bei der Um-
wandlung von Wärme in Strom liegt momentan noch lediglich bei etwa 10–13 % (PSI, 
2005). Ein beträchtlicher Anteil der Restenergie gelangt über die Injektionsbohrung zu-
rück in den Untergrund. Daneben kann die bei der Stromproduktion anfallende Abwärme 
auch zur lokalen Wärmeversorgung genutzt werden. 
 
Das Leistungsspektrum einer geothermischen Anlage zur Stromproduktion mit zwei bis 
drei Bohrungen liegt nach heutigen Ansichten bei etwa 1–6 MWe. Um den Strombedarf 
einer Kleinstadt mit etwa 10‘000 Einwohnern zu decken sind rund 4 MWe erforderlich. 
Die Geothermie ist folglich als dezentrale Technologie zu verstehen. Allerdings sind zu-
künftig grössere Anlagen mit mehr als drei Bohrungen vorstellbar. 
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Figur 3: Nutzung der Erdwärme aus «dichtem» Untergrund durch das sogenannte «Enhanced 
Geothermal System», EGS (Grafik: Häring, 2007). 

 
Die Förderung von sehr heissem Wasser stellt hohe Anforderungen an den Ausbau einer 
geothermischen Tiefbohrung. Aufgrund von Alterungserscheinungen kann mit der heuti-
gen Technologie die Lebensdauer einer Geothermiebohrung auf etwa 20 Jahre geschätzt 
werden. Im Weiteren findet in Abhängigkeit von der entnommenen Wärmemenge aus 
der Tiefe auch eine gewisse Abkühlung des Untergrundes statt. Es wird geschätzt, dass 
dieser Effekt die Lebensdauer einer Geothermie-Anlage auf ungefähr 30 Jahre be-
schränkt.  
 
Wirtschaftlichkeit geothermischer Stromproduktion 

Der überwiegende Teil der Investitionskosten für eine Geothermieanlage (ca. 65–75 %) 
wird durch die Bohrung verursacht. Da die Bohrkosten mit der Tiefe überproportional 
steigen, nimmt die Wirtschaftlichkeit einer Geothermieanlage prinzipiell mit der Bohrtiefe 
ab. Für die 5 km tiefe Geothermie-Bohrung des europäischen Forschungsprojekts in 
Soultz-sous-Forêts (F) aus dem Jahr 2004 beliefen sich die Bohrkosten beispielsweise 
auf etwa CHF 1600.- pro Meter. 
 
Die Stromgestehungskosten aus geothermischen Anlagen sind aber nicht nur abhängig 
von der aktuellen Bohrtechnologie, sondern auch der Effizienz in der Erzeugung von 
künstlichen Wärmetauschern im Untergrund. Eine PSI-Studie schätzt die zukünftigen 
Stromgestehungskosten auf etwa 7–15 Rp./kWh (PSI, 2005). Verglichen mit anderen 
erneuerbaren Energien kann die Geothermie damit zu den günstigsten Energieressour-
cen gezählt werden (siehe Fig. 4). 
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Figur 4: Stromgestehungskosten einzelner neuer erneuerbarer Energien (Axpo, 2007). 

 
Zukünftige Technologien 

Die Forschung und Entwicklung für zukünftige Technologien zur geothermischen Strom-
gewinnung konzentriert sich hauptsächlich auf die Steigerung der Effizienz von bekann-
ten Systemen. Dies betrifft insbesondere den Bereich der Bohrtechnik (schnellere Bohr-
methoden, effizienter Bohrlochausbau und effiziente und zuverlässige Testmethoden). 
 
Technisch noch unzureichend gelöst ist auch das Erreichen von befriedigenden Produkti-
onsflussraten. Für eine wirtschaftliche Nutzung werden Pumpleistungen in der Grössen-
ordnung von 100 l/s angestrebt. Hier geht es darum, die Forschung im Bereich der Erstel-
lung von künstlichen Wärmetauschern im Untergrund weiter voranzutreiben. Offene 
Fragen finden sich auch in der geringen Effizienz der Konversion von Wärme in Strom, 
den möglichen Wasser- oder Dampf-Verlusten im System sowie potenziellen Korrosi-
onserscheinungen aufgrund der geförderten heissen, stark mineralisierten Wässer. 
 
 
Probleme und Risiken 
 
Die Risiken bei der Geothermie fallen je nach Nutzungstechnologie unterschiedlich aus. 
Auf dem Gebiet der Tiefengeothermie sind grundsätzlich folgende Probleme oder Unsi-
cherheiten zu erwähnen: 
 
� Explorationskosten: Bei jedem Geothermieprojekt besteht ein Fündigkeits- und 

Bohrkostenrisiko, d.h. nicht in jeder abgeteuften Bohrung können Bedingungen vor-
gefunden werden, welche hinsichtlich einer geothermischen Nutzung erfolgsver-
sprechend sind. 

� Risiken beim Bohren: Bohrlochausbrüche, Bohrlochstabilität, Brüche des Bohrge-
stänges, hoher Verschleiss der Bohrkrone etc.;  

� Stimulationsrisiken und induzierte Seismizität: Erzeugung von mikroseismi-
schen Ereignissen aufgrund der hydraulischen Stimulation zur Erhöhung der vorhan-
denen Durchlässigkeit bis hin zur potenziellen Auslösung von spürbaren grösseren 
Erdbeben infolge eines Abbaus von natürlich aufgebauten Gebirgsspannungen ent-
lang von Störzonen. 

� Umwelteinflüsse: Energetische und materielle Aufwendungen für die Erschlies-
sung, ungenutzte Abwärme der Konversionsanlage und anderes. 
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Perspektiven 
 
Als dezentrale, ressourcenschonende und umweltverträgliche Energiequelle kann die 
Tiefengeothermie einen substanziellen Beitrag zu einer sicheren Energieversorgung in 
der Zukunft leisten. 
 
Da der Wissensstand auf dem Gebiet der hydrothermalen Geothermie im Vergleich zur 
petrothermalen Technologie als deutlich höher einzustufen ist, könnten weitere Ent-
wicklungs- oder Pilotprojekte in naher Zukunft insbesondere auf die Erschliessung von 
tiefen Aquiferen fokussiert sein. Sobald zusätzliche Kenntnisse über den tiefen Unter-
grund vorliegen und die weltweite EGS-Technologie weiterentwickelt ist, kann in der 
Schweiz ebenso eine Nutzung der petrothermalen Geothermie mit ihrem enormen Po-
tenzial angestrebt werden. Generell sind dazu allerdings noch grosse Anstrengungen in 
der Grundlagen- und angewandten Forschung zu unternehmen. 
 
Bis anhin wurden alle in der Schweiz ausgeführten geothermischen Projekte durch lokale 
Energieversorger individuell initiiert und finanziert. Um die zukünftige Erkundung des 
Schweizer Untergrundes im Hinblick auf eine Nutzung von tiefen geothermischen Res-
sourcen möglichst effizient voranzutreiben, wäre allerdings eine koordinierte Vorge-
hensweise und systematische Exploration über zusammenhängende Gebiete in der 
Schweiz notwendig. Damit könnten in einer ersten Explorationsphase die erfolgverspre-
chendsten Standorte eruiert werden. Hier wäre auch die Unterstützung von Bund, Kan-
tone und Gemeinden sehr wünschenswert. 
 
Die Gründung einer in der Schweiz tätigen Explorationsgesellschaft sollte deshalb in 
Betracht gezogen werden. Diese könnte, gefördert beispielsweise durch die Elektrizi-
tätsversorgungsunternehmen (EVU), als Kompetenzzentrum für schweizerische Explora-
tionsprojekte auftreten. Hierzu müssen aber auch die entsprechenden politischen Rah-
menbedingungen geschaffen werden. 
 
Im Weiteren sind mögliche Anpassungen in rechtlichen Belangen zu diskutieren. Die 
Nutzung des Untergrundes ist in den verschiedenen Kantonen heute unterschiedlich und 
hinsichtlich einer geothermischen Anwendung teilweise ungenügend spezifisch geregelt. 
Einheitliche und kantonsübergreifend akzeptierte Vergaberichtlinien für Explorations- und 
Produktionsprojekte könnten die Rahmenbedingungen verbessern und Firmen sowie 
Investoren motivieren, vermehrt Projekte in der Tiefengeothermie zu realisieren. 
 
 
Gründe für die Nutzung von Geothermie 
 
Die geothermische Strom- oder Wärmeproduktion bietet in vielerlei Hinsicht entschei-
dende Vorteile. Geothermie ist: 
 
� Sauber und sicher: Die Erdwärmenutzung erzeugt weder Luftschadstoffe noch 

CO2 und ist hinsichtlich der Umweltauswirkungen vergleichbar mit denjenigen von 
Windenergie- oder Wasserkraftanlagen. 

� Eine Bandenergie: Die Erdwärme ist unabhängig von saisonalen, klimatischen oder 
tageszeitlichen Einflüssen ständig verfügbar. 

� Nahezu unerschöpflich / nachhaltig: Die Geothermie ist in menschlichen Zeit-
räumen unbegrenzt vorhanden. 
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� Platzsparend und unauffällig: Der Landverbrauch einer geothermischen Anlage an 
der Oberfläche ist gering. 

� Überall einsetzbar: Die Erdwärme kann in der jeweils benötigten Menge gefördert 
werden und ist somit regulierbar. 

� Einheimisch: Die Geothermie ist unabhängig verfügbar. 
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Glossar 
 

Begriff / Kennwert Erklärung / Definition 

Geothermischer Gradient Bezeichnung des Temperaturanstiegs im Untergrund mit zuneh-
mender Tiefe (typischerweise ca. 30°C/km). 

Tiefengeothermie Bezeichnung für die Erdwärmenutzung in grosser Tiefe. Generell 
wird dieser Begriff ab einer Tiefe von 400 m verwendet. 

Hydrothermale 
Geothermie 

Teilgebiet der Tiefengeothermie, bei welchem die Erdwärme 
direkt mittels Förderung von natürlich vorhandenen heissen Wäs-

sern genutzt wird. 

Petrothermale 
Geothermie 

Teilgebiet der Tiefengeothermie, bei welchem die Erdwärme aus 
«dichten» Zonen (Kristallingestein) mittels künstlich erzeugten 

unterirdischen Wärmetauschern genutzt wird. 

EGS-Technologie 
(SGS-Technologie) 

«Enhanced Geothermal System» 
(«Stimuliertes Geothermisches System») 

Unterirdischer 
Wärmetauscher 

Zone im Untergrund, in welcher sich injiziertes kühles Wasser 
durch Zirkulation im heissen Umgebungsgestein erhitzen kann. 

Hydraulische bzw. 
chemische Stimulation 

Künstliche Erhöhung der Wasserdurchlässigkeit im Untergrund 
durch Einpressen von Wasser unter hohem Druck (hydraulisch) 

oder durch Spülung mittels Säuren (chemisch). 

5 MWe 
Typische Leistung bestehender geothermischer Kraftwerke in 

Deutschland oder von EGS-Prototypen (entspricht etwa 1/200 der 
Leistung eines grossen KKW). 

40 GWhe 
Jährliche Stromproduktion einer 5 MW-Anlage (entspricht etwa 

1/1500 des gesamtschweizerischen Elektrizitätsverbrauchs). 
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Tiefengeothermie in der Schweiz 
 
Aktuelle Projekte: in Konzeptphase, Planung oder in Ausführung 
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Tiefengeothermie in der Schweiz 
 
 
Aktuelle Projekte: in Konzeptphase, Planung oder in Ausführung 
 
 
 

Projekt Ort / Kanton Zieltiefe Auftraggeber Nutzung Status / Stand 

AGEPP 
 

Lavey-les-Bains / 
VD 

bis ca. 3 km CESLA SA, 
Lavey-les-Bains   

Fernwärme, 
Strom, Spa 

Machbarkeitsstudie; 
Bohren 2010 geplant. 

Axpo ? ? Axpo Strom Stellenauschreibung für 
Abteilungsleiter zum 
Aufbau einer Abteilung 
Geothermie 

Basel Basel / BS 5 km Geopower Basel 
AG 

Strom, 
Fernwärme 

EGS-Projekt sistiert, 
Nachmessungen 
im Gange 

Bern Bern / BE - EWS Bern Fernwärme, 
Strom 

Konzeptstudie, im Gange 

Brigerbad Brig / VS Ca. 3 km Geothermie 
Brigerbad AG 

Spa, 
Fernwärme 

Bohren der 2. Phase 
(0.3+0.6 km) 

Geothermie Davos Davos / GR ca. 1 km Gemeinde Davos Wärme Seismik 2010 

GTB Sonnengarten 
Triemli 

Zürich / ZH 3.2 km Elektrizitätswerke
Zürich (ewz) 

Fernwärme Bohrung abgeschlossen, 
Testarbeiten im Gange 

La Côte lémanique Nyon-Aubonne-
Gland -Etoy / VD 

bis ca. 3 km IFWE, Lausanne Fernwärme, 
Spa 

Vorabklärungen. 
Sommer 2010: Seismik 

Lausanne Lausanne / VD - SI-REN AG, 
Lausanne 

Wärme, 
Strom 

Konzeptstudie, Vorabklä-
rungen 

MICA Thônex / GE bis ca. 4 km Kanton Genf Fernwärme, 
Strom 

Vorabklärungen 

St. Gallen St. Gallen / SG Ca. 4.5 km Stadt St.Gallen Fernwärme, 
Strom 

Machbarkeitsstudie; 
Herbst 2009: Seismik im 
Gange 

Winterthur Winterthur / ZH - Stadtwerk 
Winterthur 

Fernwärme; 
Strom 

Machbarkeitsstudie im 
Gange 
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