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Das Erdbebeii von Messina am 28. Dezember 1908. 
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Es war vorauszusehen, dass die gewaltige Erderschiitterung, welche Ende 

1908 die so oft von Beben heimgesuchte Umgebung der Strasse von Messina 

neuerdings verheerte, in ahnlicher Weise wie seinerzeit das Beben von Lissabon 

eine grosse Zahl der verschiedenartigsten Verotfentlichungen veranlassen wiirde. 

Nur liber die wichtigsten derselben in Kiirze zu berichten, soli Aufgabe der fol- 

genden Zeilen sein. Vollstandigkeit konnte dabei von vorneherein nicht ange- 

strebt werden, da sonst das blosse Verzeichnis aller in zahllosen Zeitschriften 

der ganzen Welt zerstreuten Aufsatze, die auf das Beben vom 28. Dezember 1908 

Bezug nehmen, weit den Raum iiberschreiten wiirde, der mir iiberhaupt zur Be- 

richterstattung zur Verfiigung steht. 

Die schrecklichen Folgen des Bebens sind wohl am besten aus der Samm- 

lung von Photographien zu ersehen, welche die Societa fotografica Italiana her- 

ausgegeben hat (1). Eine grosse Zahl guter Bilder fiihrt uns die beiden Stadte 

Messina und Reggio, ihre Baulichkeiten und Kunstschatze vor dem Beben und 

die durch dasselbe angerichteten Verheerungen vor. Diese Bilder fuhren eine 

beredte Sprache und auch derjenige, welcher die ungliicklichen Stadte vor ihrer 

Verwiistung nicht gesehen hat, kann sich durch Vergleichung dessen, was da 

einst reich und glanzend vorhanden war und nun in Ruinen liegt, eine gute Vor- 

stellung der Katastrophe bilden. Von Interesse sind zumal die Darstellungen 

Seite 56 (Via Vittorio Emanuele), 59 (Via Garibaldi), 62 (Cathedrale), 65 (Fontana 

del Montorsoli), 78 und 79 (Linkes SeitenschifF und Kanzel in der Cathedrale) der 

Baulichkeiten und Kunstwerke vor dem Erdbeben, verglichen mit jenen Seite 

153, 154, 157, 159, 166, welche dieselben Objekte nach dem Beben zur An- 

schauung bringen. Die Bilder der zerstorten Gebaude sind sehr lehrreich fiir das 

Studium der Erdbebenwirkungen, sie zeigen vielfach die traurigen Folgen einer 
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fiir ein so oft von heftigen Beben beimgesuclites Land bochst unzweckmassigen 

Bauart. Die Bilder von Reggio fiihren ausserdem zahlreiche Wirkungen der 

Meeresbewegang vor. Auch unter jenen, die sich auf die Erdbebenwirkungen 

za Pellaro, Gerace, St. Cate'rina, Scilla, Bagnara u. a. 0. bezieben, finden sich 

-zahlreiche, vrelche die Wirkungen des Seebebens zeigen, so zumal S, 286 u. 287 

(fortgetragene Eisenbahnbriicken) uud S. 288 (in eine zerstorte Kirche geschleu- 

derte Barken zu Pellaro). Das Werk bringt auch eine grosse Reihe von Bildern, 

welche Grauelszenen, Ausgrabuugen von Toten und Verwundeten, erste Hilfe- 

leistung, Baracken und Zeltlager, ferner Yolkstypen, Gebrauche und Sitten Unter- 

italiens darstellen, dann Bilder von seismographischen Apparaten, von vul- 

kanischen Phanomenen (Yesuv und Atna), Bilder der Schiffe, welche nach der 

Katastrophe Hilfe leisteten und schliesslich auch eiuige wissenschaftliche Bei- 

lagen: eine Karte der Isoseisten von Dr. G. Maettnellt, zahlreiche Seismogramme 

der Erdbebenwarten von Florenz, Rocca di Papa, Miinchen, Wien, Edinburg, 

Kiew, Sofia, Melbourne, Tokio, eine topographische Karte der am starksten er- 

schiitterten Gebiete Siziliens und Kalabriens (l:500000j und eine solche der 

Meerenge von Messina (1 : 100 000), letztere mit Angabe der Meerestiefen nach den 

Aufnahmen des Fregattenkapitans C. Rossi 1877. 

Auch die Yeroffentlichung von Prof. Sacco (3) ist diircli zahlreiche Bilder 

geschmiickt, welche eine gate Vorstellung der Erdbebenwirkungen geben. Diese 

Darstellungen kehren iibrigens in einer grossen Zahl der Verbffentlichungen (7. 

9, 10, 11, 13) und in zahlreichen Zeitungsberichten wieder. 

Das Beben wurde von den Erdbebenwarten der ganzen Erde wahige- 

nommen, fiber die Registrierung liegen zahlreiche Berichte vor (7, 16, 17, 18, 19, 

20, 21) — es geht aus den Seismogrammen hervor, dass die Erschfitterung selbst 

trotz der Verheerungen, die sie angerichtet hat, keineswegs den allerheftigsten 

Beben zuzuzahlen ist. Skouphos, der die Folgen an Ort und Stelle selbst zu 

untersuchen Gelegenheit hatte (8), urteilt wohl mit Recht, wenn er die Intensitat 

fiir geringer erachtet als jene des Bebens von Lokris von 1894, obwohl dieses 

nur 255 menschliche Opfer erforderte, wahrend Skouphos fiir die Katastrophe 

vom 28. Dezember 1908 (mit wohl zu hoch gegrilfenen Zahlen) fiber 160 000 Tote 

und etwa 40 000 Yerwundete angibt. Gleich Skouphos, der vom griechischen 

Kultusministerium an Ort und Stelle entsendet wurde, berichteten noch andere aus- 

wartige Autoren auf Grund von eigenen Anschauungen, so F. A. Pereet (6) und 

F. Ohori (7), dessen Erorterung des Bebens und der dadurch hervorgerufenen 

Meeresbewegung von besonderem Werte ist. Auch die mehr volkstfimlicheu 

Schilderungen Zachees (13) verdienen um ihrer Lebendigkeit willen, wie wegen 

des Umstandes, dass sie von einem mit Land und Leuten wohlvertrauten Autor 

herriihren, anerkennende Erwahnung. 

Zweifellos die wichtigste aller auf das Beben von Messina Bezug habenden 

Yeroffentlichungen ist der Bericht der koniglichen Kommission, welche unter dem 

Priisidenten P. Blaserxa sich mit den zu ergreifenden Yorsichtsmassregeln hin- 

sichtlich des Wiederaufbaues der zerstorten Siedlungen zu beschaftigen hatte (2). 

Wir erhalten bier ausffihrliche Nachricht fiber die Einsetzung dieser Kommission, 

ibre ersten Beratungen, die moglichste Beschleunigung ihrer Arbeiten, den Ab- 

schluss der ersten Arbeitsperiode und die Yorschlage betreffs des Wiederaufbaues 

Oder der Yerlegung der zerstorten Ortschaften. Wir finden ferner dag konig- 

liche Dekret vom 15. Juli 1909, mit welchem die Yorschlage der Kommission fast 

13* 
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ganzlich mit Ausnahme etlicher Abanderungen fiir Messina und Reggio sanktioniert 

wurden. Fiir eine zweite Periode der Arbeiten bringt die Kommission eine Reihe 

weiterer Vorschlage, die zunacbst ausgedebnte Scliwere Messungen in Unteritalien, 

zumal in der Nahe der Vnlkane und der Strasse von Messina, dann geologische 

und palaontologische (Jntersucliungen in Kalabrien und im peloritanischen Gebiet 

in Aussicht nehmen und fiir letzteren Zweck vor allem die Bergung und Ordnung 

der unter den Ruinen des Universitatspalastes zu Messina begrabenen Sammlungen 

verlangen. Ferner fordert die Kommission die astronomiscbe und geodatische 

Festlegung mehrerer Punkte, die Wiederholung von Tiefenmessungen in der 

Strasse von Messina von 10 zu 10 Jahren und die Aufstellung von Maregrapben. 

Sie verlangt endlich die Wiederherstellung des zerstbrten geodynamischen Obser- 

vatoriums in Messina und die Erriclitung von Stationen zweiter Ordnung in 

Kalabrien und zwar in Reggio, Monteleone, Milito, Cosenza und Catanzaro. Es 

unterliegt wohl keinem Zweifel, dass die seismologische Forschuug durch die 

Durchfiihrung aller dieser Vorschlage eine ausserordentliche Forderung erfahren 

wird. Bern Bericlite sind mehrere wertvolle Beilagen angefiigt, erstlich eine Ab- 

handlung von Prof. T. Taeamelli iiber die Arbeiten der Subkoinmission, welche 

die vom Beben heirngesuchten Orte zu besuchen hatte, und in welcher Abhand- 

lung Taramelli ausfiihrlich die geologischen Verhaltnisse der Umgebung der 

Strasse von Messina erortert. Er bezeichnet die tektonischen Verhaltnisse als 

keineswegs einfach, macht auf den Mangel der Symmetric zwischen den marinen 

Terrassen des Aspromonte und den viel weniger deutlichen der Umgebung von 

Messina aufmerksam und betont, dass der westliche Abfall des Aspromonte keines¬ 

wegs einfach mit einem Graben oder Kesselbruch verglichen werden konne. Er 

verweist auf eine ahnliche Asymmetrie an der Senke des Gardasees, an der auf 

der brescianer Seite das Pliocan iiber 500 m emporgetragen worden sei, wahrend 

auf derVeroneser sich keine Spur davon finde und meint, dass auch.die Strasse von 

Messina mit einem komplizierten System von Briichen, Hebungen und Senkungen 

zusammenhange. Die Abhandlung Taramellis erortert ferner die Wirkungen 

des Land- und Seebebens, die auch durch Wiedergabe zahlreicher Photographien auf 

den Tafeln IV, V und VI Erlauterung finden. 

Eine weitere Beilage bildet der Bericht des Direktors des R. istituto idro- 

grafico P. MarzOlo iiber die Ergebnisse der im ersten Vierteljahre 1909 in der 

Strasse von Messina ausgefiihrten Sondierungen. Dieser Bericht ist durch sechs 

Karten erlautert, von welchen je zwei auf die friihere und die neuere Sondierung 

der Strasse von Messina, des Hafens dieser Stadt und des Hatens von Reggio 

Bezug haben. Marzolo macht auf eine Reihe von Umstanden aufmerksam, die 

eine gewisse Unsicherheit in die Einzeichnung der bathymetrischen Kurven be*, 

dingen und erortert, dass es bei manchen Abweichungen der Sondierungsergebnisse 

zweifelhaft bleiben muss, ob sie von den letzten oder friiheren Erderschiitterungen 

Oder durch andere Einwirkungen, durch Erosion oder Aufschiittung zustande ge- 

kommen seien. Sehr bemerkenswert ist aber die Verminderung der Meerestiefe 

ausserhalb der Strasse von Messina gegen N. Die Tiefenlinien von 200 und 300 in 

liegen jetzt viel weiter von der Kiiste Siziliens wie von derjenigen Kalabriens ent- 

fernt als 1877 und die Einbiegung von 400 m fehlt ganzlich. Es ist aber frag- 

lich, ob eine Erhebung des Bodens oder nicht vielmehr eine Aufschiittung statt- 

gefunden hat. Im Hafen von Messina sind keine wesentlichen Anderungen zu 

bemerken, nur im ostlichen Teil hat eine kleine Senkung stattgefunden, ebenso 
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sclieint eine leichte Vertiefung des Hafens von Reggio sicli ereignet zu haben. 

Diese Veranderungen inogen, wie Referent beifiigen will, wahrscbeinlicli durch 

die bei Erdbeben so haufig hervorgerufenen Senkungen der lockeren Kustenauf- 

schiittungen verursacht worden sein. 

Die dntte, von Prof. Taeamelli herriilirende Beilage hat die Untersuchung 

der bei den erorterten Sondierungen heraufgebrachten Grundproben zum Gegeu- 

stand, eine vierte betrifft das Prazisions-Nivellement, welches vom Istituto geo- 

grafico militare auf der Ostkiiste Siziliens von Messina nach Castanea, Gesso und 

Faro Peloro und auf der Westkiiste Kalabriens von Gioia Tauro nach Melito di 

Porto Salvo ausgefuhrt wurde. 

Die fiinfte und letzte Beilage bringt den Bericht des Direktors des geo- 

dynomischen Observatoriums zu Messina, G. B. Rizzo. Es ist von Interesse, dass 

am Tage vor dem Beben nur gegen 5 Uhr durch den Vicentini’schen Seismo- 

graphen eine leichte Aufzeichnung erfolgte, welche die bei Nahbeben gewbhnlichen 

Eigenschaften aufwies, Dann blieben die Instrumente den ganzen Tag und 

auch die Nacht vom 27. zum 28. Dezember vollkommen ruhig. Im Moment des 

katastrophalen Bebens war — da andere Apparate in Uinanderung oder erst in 

Aufstellimg begriffen waren — nur der Vicentini’sche Mikroseismograph in TMig 

keit. Seine Aufzeichnungen gestatten aber nur — wie ihre Wiedergabe auf 

Tafel XII des Berichtes zeigt — den Beginn des Bebens mit 20“i 27s festzu- 

stellen. Rizzo erortert eingehend die verschiedecen im Observatorium gemachten 

Wahrnehmungen — Tafel XI zeigt das Observatorium vor dem Beben und den 

durch das Beben verursachten Einsturz seines Turmes — und erortert die drei 

aufeinander folgendenPhasen der Erschiitterung, von denen die erste eine schwache 

wellenformige Bewegung in der Richtung NNE—SSW mit dem ersten Impuls 

gegen NNE war, die zweite eine viel starkere Oscillation in der Richtung ESE 

— WNW darstellte und die dritte noch weitaus starkere und zerstbrendere Be- 

wegungen in der Richtung NNE —SSW umfasste. Die grosse Mannigfaltigkeit 

der Erdbebenwirkungen, welche die Ruinen Messinas aufweisen, erklart sich nach 

Rizzo durch diese verschiedenen und mit verschiedener Intensitat wirkenden 

Phasen. Die letzte Phase brachte auch den Turin des Observatoriums zum Ein¬ 

sturz. Die Dauer der Erschiitterungen schatzt Rizzo auf 30 Sekunden. 

Die verschiedenen Richtungen, aus welcher die Erschiitterungen zu Messina 

eintrafen, lassen vielleicht darauf schliessen, dass sie von verschiedenen Stellen 

ausgingen, es wird dies um so wahrscheinlicher dadurch, dass Omoei (7) geradezu 

zwei verschiedene Erregungsherde fiir das Erdbeben selbst und fiir die Bewegung 

des Meeres (Tsunami) annimmt. Nach der von Omoei gegebenen Darstellung, die 

durch zwei Karten (PI, VIl und PI. VIII) Erlauterung findet, lag das Hauptzentrum 

der Erderschiitterung an anderer Stelle als jenes der Meeresbewegung, das letztere 

etwa in der Mitte der Strasse zwischen Messina und Reggio, das erstere ungefahr 

10 Kilometer weiter siidlich. Die Acceleration der Bewegung zu Messina, welche 

Rizzo auf 200 bis 250 cm Sec^. schatzt, wird auch von Omoei mit ungefahr 

2000 mm per Sek. angegeben, was eine etwas geringere Intensitat bekunde als 

jene, welche zu Nagoya bei dem grossen Alino-Owari-Erdbeben 1891 beobachtet 

wurde. Die Bevolkerung Nagoyas betrug 1891 165,339 Menschen; also ungefahr 

ebenso viel wie jene Messinas; doch wurden nur 190 Menschen durch das Beben 

getbtet. Setzt man die Starke beider Beben gleich, so war die Zahl der Toten 

in Messina ungefahr 430 mal grosser als jene in Nagoya und etwa 998 von 1000 

I 
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in Messina getoteten Menschen sind lediglich der seismologiscli schlecliten Bauart 

der Hauser zum Opfer gefallen. 

Die meisten Autoren, welclie sich mit der Erklarung der Ursachen der grossen 

Erschiitterung beschaftigen, so abgeseben von zablreicben italieniscben Forscliern 

zumal Omoki (7), Skouphos (8), Toula (9), Hovey (12), Lacroix (14), Schardt (15) 

betracbten das Beben vom 28. Dezember 1908 als ein tektonisches. Ferret (6) 

aber meint mit Mercalli Bewegungen eines in der Tiefe der Erdkruste befindlicben 

Magmas als die Ursache ansehen zu miissen, er reclinet die Erschiitterimg zu 

den „intervulkanisclien Beben‘‘ und aussert die Vermutung, dass alle tektoniscben 

Beben ihre Ursachen in magmatiscben Intrusionen baben. Auch Toula (9) ge- 

denkt neben der herrschenden Ansicht, nach welcher die meisten heftigen unter- 

italischen Beben als tektonische oder Dislokationsbeben aufzufassen sind, der 

Meinungen von F. Rudolf, A. Siebero und G. Gerland, deren Ansichten er 

nicht nur mit der Vorstellung von A. Stubel iiber den Zustand des Erdinnern 

und der „Panzerdecke‘‘ der Erde, sondern auch mit der Erdbebentheorie R. Falb’s 

in Beziehung bringt. Mit Recht betont Toula, dass, wenn wir von der durch 

Falb behaupteten Ebbe- und Flutwirkung absehen, dock der Gedanke des Ein- 

dringens des Magmas in Spalten und Hohlraume der Kruste lange vor Siebero und 

Rudolf durch Falb ausgesprochen worden sei, Der Abbe Th. Moreux, welcher die 

Schilderung des Bebens von Messina an die Spitze seines Buches iiber die Erd- 

beben setzt (10), ausftihrlicher aber die Verheerungen des Bebens vom 11. Juni 

1909 in der Provence schildert, erortert eingebend die Beziehungen zwischen 

Vulkanismus und seismischen Erscheinungen, er weist die Ansicht, dass beide 

durch das Eindringen von Meereswasser zum heissen Erdinnern veranlasst werden, 

zurtick, huldigt den Aussprtichen von Suess iiber die Rolle des juvenilen Wassers 

bei vulkanischen Phanomen und heissen Quellen, — er bespricht die tektonische 

Erklarung der meisten Beben imd findet sie in der geologischen Geschichte der 

Provence und benachbarter Gebiete bestatigt, erortert aber auch die Ansichten 

von Gerland, Siebero und Tammann, nach welcher Erdbeben in grdsseren Tiefen 

von 200 bis 300 Kilometer durch Gasexplosionen und Kristallisationsvorgange 

verursacht werden und bringt schliesslich originelle Ansichten vor, welche die 

tagliche und jahrliche Verteilung der Erdbeben, ihre grossere Hiiufigkeit in den 

Stunden nach Mitternacht und zur Winterzeit auf den Einfluss der Sonnentatig- 

keit zuriickfiihren. Das Schlusskapitel: „Les crises du soleil et la meteorologie 

endogene“ des MoREAUx’schen Buches ist diesen problematischen Erorterungen 

gewidmet, auf die hier ebensowenig eingegangen werden kann, wie auf die von 

dem Verfasser vertretene Ansicht, dass Frankreich der tetradrischen Zusammen- 

ziehung des Erdballes zufolge von grossen Katastrophen heimgesucht werden wird. 

Auch Barvir (22) hat und zwar gerade fiir die Erdbebenkatastrophe von 

Messina und Reggio kosmische Erscheinungen verantwortlich gemacht. Der 

ZENOER’schen Theorie zufolge sollen die an der Sonnenoberflache sich abspielenden 

Prozesse nicht nur starke Veranderungen in der Erdatmosphare verursachen, son- 

dern intensiv auf die Bewegung des fliissigen Magmas wirken und dadurch Erd- 

beben verursachen. Barvir verweist zur Unterstiitzung dieser Ansicht auf die 

starken atmospharischen Storungen, die das siiditalienische Beben begleiteten 

und auf die gute Ubereinstimmung der Zeit des Erdbebens mit der ZENOER’schen 

Theorie tiber die Periodizitat der vulkanischen Erscheinungen. Dagegen hat 

PocTA (23) den von Barvir vertretenen Standpunkt iiber den Zusammenhang des 
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Erdbebens und der vulkaniscben Tatigkeit bestritten. Wenn letztere mit Erd- 

beben in Zusammenhang stehe, so sei sie lediglich eine Folge der Erschiitterung, 

d. h. die Lava konne duich die vom Erdbeben erzeugte Spalte ausfliessen, was 

mancbmal geschehe, manchmal nicht. Pocta verwirft die Ansicht von der Peri- 

odizitat der vulkaniscben Eruptionen und der Erdbeben sowie iiber den Zu¬ 

sammenhang beider mit den atmospharischen Storungen und den kosmischen 

Verhaltnissen. Er verweist auf die Statistik der Eruptionen und der Erdbeben, 

die gar keine Periodizitat zeigen. 

Schliesslich sei noch des umfangreichen, gut illustrierten Erdbebenbucbes 

von Stanislaus Meunier (11) gedacht, welches mit der lebhaften Schilderung des 

Eindruckes beginnt, den die Nachricht von der Zerstorung Messinas in einer 

Pariser Familie hervorruft. Es wird uns erzahlt, dass bei einem Mitglied dieser 

Farnilie, dem jungen Albert Durozier dieser Eindruck ein so nachhaltiger ge- 

wesen sei, dass er alle Nachrichten, die er iiber das Erdbeben von Messina und 

andere Katastrophen erhalten konnte, gesammelt, und sich eingehend mit den 

fiber die Ursachen der Erdbeben ausgesprochenen Ansichten beschaftigt babe. 

Die Resultate der Studien dieses jungen Mannes waren es, welche St. Meunier 

vorlegt. Offenbar hat er diese Einkleidung gewahlt mit Riicksicht darauf, dass 

die beiden Hauptteile desBuches „Les catastrophes contemporaines“ und ,,L’histoire“ 

sich im wesentlichen auf eine moglichst lebendige Schilderung der Erdbeben- 

wirkungen beschranken und der dritte Teil „La science“ in Umfang und Be- 

deutung wesentlich hinter den beiden ersten Teilen zuriickbleibt. Dies darf kein 

Vorwurf fur ein Werk sein, das sich an moglichst weite Kreise wendet und vor 

allem den Zweck verfolgt, dieselben ftir das zu interessieren, was wir gegen- 

wartig fiber die Erdbeben wissen. Als ein gutes Kompendium der Erdbebenkunde 

darf das MsuNiER’sche Buch freilich nicht bezeichnet werden, ein solches wtirde 

aber wohl auch von den Lesern, fur welche Meunier scbrieb, schon nach der 

Durchsicht weniger Seiten als zwar hochst wissenschaftlich und achtenswert, aber 

auch unwiderstehlich langweilig bei Seite gelegt worden sein, wahrend die frische 

und lebendige Darstellung der Erdbebenerscheinungen und die kurze, mehr durch 

Andeutungen als durch ausffihrliche Darlegung der bisherigen Ergebnisse der 

Erdbebenforschung wirkende Erorterung derselben wohl geeignet erscheint, das 

Interesse fiir die Seismologie in weiteren Kreisen wachzurufen. Aber auch der 

Fachmann wird das MEUNiER’sche Buch nicht durchsehen ohne mannigfache 

dankenswerte Anregungen zu empfangen. 

tiber die mikVoseismischen Beweguiigeii. 

Yon H. Benndorf, Graz. 
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