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tion den Gellivaraerzen sebr ahneln, von Johansson1) nnd aucb von 

S jog ken fiir magmatisclie Ausscheidungen erklart. 

Der Stribergtvpus Mittelschwedens, der die Torrstenar, die Diirr- 

erze — die aus abwechselnden Lagen von Quarz und Hamatit be- 

stehen — umfaBt, findet in Lappland sein Aquivalent in den eigentiim- 

lichen Quarzbandereisenerzen des Sydvarangerdistriktes im nordlichsten 

Norwegen. Die Erze bestehen aus abwechselnden, meist 1—5 mm 

dicken Lagen von Magnetit und Quarz, beide mit etwas Hornblende. 

Sie sind in Form langer Ziige in metamorphe Gesteine eingelagert, die 

Vogt (13, 14) fiir gepreBte Granite bait, und werden von jiingeren Granit- 

gangen durcbsetzt. Aus diesen Griinden, sowie wegen des Feblens pneu- 

matolytischer und Kontaktmineralien glaubt Vogt auf magmatisebe 

Differentiationsvorgange als Ursacbe scblieBen zu miissen. Sjogren 

sieht sie als vielleicbt spater injizierte >>diamagmatiscbe<< Gange an. 

Geijer dagegen, der das Svdvarangergebiet kiirzlicb untersucbt bat (20), 

erklart das Nebengestein als umgewandelte suprakrustale Bildungen, das 

Erz als chemischen Absatz. Die granitiscb-aplitischen Gange sind nacb 

ihm viel ilinger sowobl als das Nebengestein wie als das Erz. 

B. Unter der Redaktion der Deutschen Gleologischen Gresellschaft. 

Erdbeben und Gebirgsbau in Slidwestdeutschland. 

Vorlaufige makroseismische Ergebnisse des Erdbebens vom 16. November 1911, 

Von W. yon Seidlitz (StraBburg). 
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Die ersten Bericlite iiber das Erdbeben vom 16. November 1911 

konnten sich auf aenaueres Beobachtunasmaterial noch nicht stiitzen. 

Im Gegensatz zn diesen, meist in allgemein-natnrwissenscbaftlichen Zeit- 

schriften verbffentlichten Aufsatzen sind im Lauf des verflossenen 

Jahres eine Beihe von Untersuchungen erschienen, die sich die vor¬ 

laufige Verarbeitung der Einzelbeobachtungen zur Aufgabe machten. 

Halt es auch manchmal schwer, aus der sproden Hiille von geophysikali- 

schem Material und Lokalnotizen, den flir Geologie und Tektonik all- 

gemein wertvollen Kern herauszuschalen, so kann jetzt ein Versuch doch 

um so mehr unternommen werden, als unter diesen neuen Mitteilungen 

als wertvollste sich auch eine Veroffentlichung (4) der Kaiserl. Haupt- 

station fiir Erdbebenforschung in StraBburg befindet. Auf diese die 

Fachgenossen angelegentlichst hinzuweisen, ist der Zweck dieser Zeilen, 

da die umfassende Publikatlon der Kaiserl. Hauptstation und der inter- 

nationalen seismolog. Assoziation iiber das mitteleuropaische Erdbeben 

vom 16. November 1911 noch geraume Zeit auf sich wird warten lassen. 

Die Bedeutung dieses Erdbebens fiir die Geologie liegt besonders 
darin, daB es in einem geologisch genau erforschten Gebiet 
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auftrat, in dem die Kartienmg schon so weit vorgeschritten ist, daB 
eine erfolgreiche Bearbeitung des Materials aucb nnter dem Gesichts- 
punkt der Beziehungen zwiscben seismischer Intensitat nnd 
geologiscliem Untergrund einerseits nnd tektoniscben Sto- 
runoslinien andererseits moglich ist. 

Bislier liegen nur Bearbeitungen des makroseismischen Materials 
von der Eauben Alb, vom siidlichen Schwarzwald, Bodensee nnd von 
der Kheinebene vor, die wertvolle Erganzungen zn den bisherigen Dar- 
stellnngen (2, 6, 11 u. 12) dieser Gebiete bilden1). Zwei Karten (4 n. 9), 
anf denen die Ergebnisse znsammengestellt sind, erleichtern die Uber- 
sicht nnd sind deshalb von besonderem Wert, weil anf ihnen anch eine 
ganze Reihe nenerer z. T. unveroffentlichter Beobachtnngen der Geolog. 
Landesanstalt von Baden verwertet werden konnte. Vor allem tritt 
dies bei den Verwerfnngen liervor, wahrend die Grundlage fur den geolog. 
Schichtenbau (4) der REGELMANNschen Karte entnommen wurde. 

Was den EinfluB der Bodenbeschaffenheit auf die Intensitat der 
Erschhtterung (gemessen nach der Merkalliskala in der von Siebekg (20) 
erweiterten Form) anlangt, so muB erwahnt werden, daB die petro- 
graphischen Unterschiede der einzelnen Gesteine, wohl wegen der 
Machtigkeit der Verwitterungsdecken, nicht in erkennbarem MaBe 
hervortreten. Dagegen zeigte es sich, daB die alten Glazialgebiete mit 
ihren Torf-, Moor- nnd Riedboden durch besonders starke Intensitat 
(bis VII) ausgezeichnet sind (4). So fiihrt auch Schmidle (17) die ver- 
schiedene Wirkung des Bebens in Konstanz auf jungdiluviale Sand- und 
Bandertonablagerungen zuriick. Wahrend die auf ihnen stehenden Ge- 
bande am meisten gelitten haben, wurden solche auf fester Morane viel 
weniger beschadigt. 

Damit wird die bekannte Tatsache, daB machtige Schotteranhaufun- 
gen einen stark dampfenden EinfluB auf die Intensitat des StoBes 
haben, bestatigt, was iibrigens auch darin sich zeigt, daB die ganze 
Rheinebene (aus der nur der Kaiserstuhl durch hohere Intensitat heraus- 
ragt) ein Gebiet recht schwacher (V) Erschiitterung darstellt. Auch das 
Granitgebiet des hohen Schwarzwaldes empfing, von wenig Ausnahmen 
abgesehen, nur StoBe von gleich geringer Starke. Zwischen beiden Ge¬ 
biet en erfolgte aber in der ganzen Vorbergzone ein beinahe sprunghaftes 
(Staffelbruche?) Ansteigen bis VI1/2 Grad (ebenso wie im Kaiserstuhl), 
das besonders an den Randbriichen deutlich hervortritt2). Mit den 
Rheintalspalten schneidet dann die Isoseiste VI sowohl auf der Schwarz- 
wald- wie Vogesenseite scharf ab. 

B Es hat sich dabei (4) die Arbeitsmethode bewahrt (20), die Nachrichten 
ohne jede Veranderung oder Korrektur durch Nachrichten aus Nachbargegenden 
zu iibernehmen. 

2) Auf der Kaiserstuhlkarte von Lais (5) fallt die geringere Erschiitterung 
der zwischen den Bruchen liegenden Vorbergschollen zwischen Emmedingen und 
Lahr und ebenso der Schonberg bei Ereiburg auf, wahrend die Verwerfungen be¬ 
sonders bei Waldkirch und im Schuttertal seismisch stark bemerkbar waren. 
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Interessanter ist der Yerlauf der Linie YI am Ostabfall des Schwarz¬ 

waldes, weil es sich um ein Gebiet handelt, dessen Aufbau durch eine groBe 

Anzahl — hercynisch streicbender — Yerwerfungen zerstiickelt ist, deren 

Yerlanf z. T. erst in neuesterZeit genauer festgestellt wurde. Der Dorn- 

stedter Graben, die Yerwerfungen von Yillingen und Schrammberg bedin- 

gen daher den Yerlauf der Isoseiste und fallen teilweise mit star ken Ausstiil- 

pungen der Linie zusammen, wahrend der Bonndorfer Graben mit seiner 

eingebrochenen Triasscbolle ganz besonders auffallend die Beziehungen 

zwiscben Gebirgsbau und seismischen Linien enthiillt. Die Isoseiste YI1/2 

greift bei Bonndorf in ganz auffalliger Weise fiber den Siidrand des Grabens 

hinaus, weiter als man naeb dem Yerlauf der Yerwerfungen auf der Regel- 

MANNschen Karte vermuten konnte. Erst die kiirzlicb veroffentlichten 

Untersucbungen Spiegelhalters bracbten des Ratsels Losung durch den 

Nachweis weiterer Yerwerfungen im Siiden, ebenso wie die starkere Inten¬ 

sitat des Wutachgebietes ihre Erklarung durch Yerwerfungen auf derso- 

eben erschienenen Karte (Blatt Stiihlingen) von J. Schalch erhielt. Aber 

auch andere schon bekannte Dislokationendes kristallinen Schwarzwaldes, 

so bei St. Peter und St. Margen, der Kesselberggraben bei Triberg und die 

Stellen, wo bedeutende Yerwerfungen zusammenlaufen, treten seismisch 

als Gebiete besonders hoher Intensitat hervor, so im Prechtal und bei 

Kandern, wo Rheintalspalte undDinkelbergverwerfung zusammentreffen. 

Fur den Kaiserstuhl gibt Lais (5) eine Isoseistenkarte des Bebens 

vom 16. November 1912 und eine seismisch-geologische Karte. Die 

Herdlinien der fruheren autochthonen Kaiserstuhlbeben traten am 

16. November nicht hervor, dagegen wurden wohl die Schollen, welche 

die Unterlage der vulkanischen Massen bilden, als Ganzes selbstandig 

erschuttert, eine Auffassung, die besonders dadurch gestiitzt wird, daB 

am 21. November 1911 der Kaiserstuhl Schauplatz eines selbstandigen 

Nachbebens war. Da das ganze Gebiet am 16. November durch die 

Intensitat YI—YII ausgezeich.net war, nimmt Lais an, daB es durch 

sekundare Eigenbewegungen heftiger erschuttert wurde als seine Um- 

gebung. Am SchluB seiner eingehenden Lhrtersuchungen sowohl der 

autochthonen wie allochthonen Kaiserstuhlbeben kommt er zu dem 

Ergebnis, daB, wie auch schon friiher behauptet, die Be ben insgesamt 

tektonischer Natur sind, und daB von den Herdlinien der autoch¬ 

thonen Beben jedenfalls die Endinger nur eine Yerwerfung in den Sedi- 

mentarschollen, aber keine Eruptionsspalte ist. 

Es steht somit auBer Frage, daB eine innigeYerbindungzwischen 

dem Auftreten von Yerwerfungen und verstarkter Beben- 

wirkung wenigstens in den geologisch gut bekannten Gebieten des 

siidlichen Schwarzwaldes nachweisbar ist1), was auch Deecke (2) fur 

1) Bei der demnachst in Aussicht stehenden Bearbeitung des linksrkeinischen 
Materials wird es von Interesse sein, ob ahnliche Beziehungen auch zu den Ver- 
werfungsgebieten des Leber- und Breuschtales usw. bestehen. Das Zaberner 
Bruchfeld zeigte auffahend geringe Intensitatswerte. 
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einige altere Beben scbon hervorgehoben hat. Nach seiner Auffassung 

handelt es sieh bei alien den Beben, die so dentlich auf iokaltektonische 

Ursachen weisen, nm solche, die in hoheren Teilen der Erdkrnste ihren 

Ursprung genommen haben. Er flihrt sie anf SchollenYerschiebungen 

zuriick. 

Die umgekehrte SchluBfolgerung, dab Gebiete holier seismiseher In- 

tensitat anch tektonisch stark gestort seien, ist selbstverstandlich nur 

bedingt zulassig. Spielen nach Lais (5) anch vulkanische Beben, selbst 

im Kaiserstnhl, kanm eine oder nnr ganz untergeordnete Bolle (2), so 

sei doch auf die verstarkte Bebenwirkung alter Glazialboden (4) in 

diesem Zusammenhang nochmals hingewiesen. Es verdient auch hervor- 

gehoben zu werden, claB das eigentliche Herdgebiet bei Ebingen und He- 

chingen (16) ein tektonisch ungewohnlich einfaches und so gut wie ganz 

ungestortes Gebiet ist. Immerhin bleibt der im Schwarzwald hervor- 

tretende Zusammenhang zwischen Tektonik und seismiseher Intensitat 

wichtig genug fiir Gebiete, in denen die geringe Gliederungsmogiichkeit 

der verworfenen Gesteine und die Bedeckung mit jungeren, nicht mit 

bewegten, Schichten die Feststellung der Verwerfungen erschwert, oder 

wo nur ungeschichtete Gesteine aneinander verschoben wurden. 

Unbedenklich darf man wohl die Fortsetzung von Verwerf ungen in 
O O 

starker erschiitterten Flachen suchen. Demnach ware die Verwerfung 

Villingen-Schramberg bis Schiltach und die Kesselbergverwerfung deni 

Tal der Gutach entlang nach Norden zu verlangern; auch das Gebiet 

westlich des Dornstedter Grabens ware daraufhin zu priifen. Ebenso 

scheint das starkere Schutterungsgebiet im Breisamtal bei Kirchzarten 

eine Bestatigung der von Deecke (2), Wilckens und Spiegelhalter 

ausgesprochenen Vermutung zu sein, claB der Bonndorfer Graben durch 

eine Storungslinie mit dem Rheintalgraben in Verb indung steht. Auch 

einige Stellen erhohter Intensitat auf dem hohen Schwarzwald (St. 

Blasien, Hammereisenbach), die eine Erklarung bisher noch nicht ge- 

funden haben, werden einer genaueren geologischen Untersuchung emp- 

fohlen (4). 

Auffallend ist es, daB eine Beihe von Schwarzwaldtalern (Dreisam, 

Schiltach, Gutach, unteres Kinzigtal, Oberlauf der Wiese) mit schmalen 

Zonen starkerer Intensitat zusammenfalien. Damit wird die Anschau- 

ung, daB die Bildung einzelner Taler von vornhandenen Bruchlinien 

ihren Ausgang genommen habe, wenn auch nicht bestatigt, so doch 

nahegelegt. Es sei aber daran erinnert, daB Regelmann(12) tief ein- 

geschnittene Talsohlen fiir seismisch empfindlicher halt als Hochflachen, 

was aber vielleicht nur mit der starkeren Erschiitterung einer diinneren, 

wasserdurehtrankten Schuttbedeckung auf anstehendem Felsboden zu- 

sammenhangt. 

Was das Bodenseegebiet anlangt, das man urspriinglich auch als 

Epizentrum in Verdacht hatte, so liegen dafiir verschiedene Berichte 

(7, 11, 14, 15, 17) und Beobachtungen vor, aus denen besonders hervor- 
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zuheben ist, dab die Isoseiste VIIV2 ziemlicli genau dem Nordufer des 

tJberlinger Sees folgt. Dies ware eine Bestatigung fur Schalchs An- 

sicht, dab der Uberlinger See durch Einbruch — nicht durch Wirkung 

des Eises (Penck) — entstanden ist, und zwar nicht nur durch Ab- 

rutschungsflachen, sondern durch echte Verwerfungen. Schmidle (17) 

erwahnt ebenfalls diese Verwerfung am Ostufer des Uberlinger Sees und 

die Linie Stockach-Mebkirch (deren S.W.-Ecke schon von Gutmann 

als Verwerfung kartiert ist) als Linien besonders starker Bebenwirkung, 

die sich nach Deecke (9), der ebenfalls den Grabencharakter des Uber¬ 

linger Sees betont, ebenso wie die iibrigen Stockacher Spalten weiter nach 

Norden gegen Ebingen zu fortsetzen. Den Bodenseegraben sieht Deecke 

als siidostliche Fortsetzung des sich trichterartig erweiternden Bonn- 

dorfer Grabens an (Hauptbodenseeverwerfung1)). Da sich der Bonn- 

dorfer Graben andererseits in der Dreisamlinie bis in die Freiburger 

Bucht fortsetzt, auberdem Regelmann (11) die Erdbeben des Bodensees 

auf einige seismisch besonders unruhige Linien zuriickfuhrt, von denen 

neben der Thurgaulinie (Frauenfeld-Konstanz) besonders die Linie Dorn- 

birn-Ludwigshafen-Stockach eine Bolle spielt, so ergibt sich daraus, 

dab dieses vom Kaiserstuhl bis Bregenz in hercynischer 

Richtung streichende Linienbiindel als eine der wichtigsten 

seismischen Zonen Sudwestdeutschlands angesehen werden 

mub. Die Bedeutung dieser Erdbebenlinie erhellt unter anderem auch 

daraus, dab die meisten Schwarzwaldbeben in letzter Zeit (mit Aus- 

nahme vom 13. Januar 1895) vom Gebiet des Bonndorfer Grabens aus- 

gegangen sind. 

Schmidle erwahnt eigentliche Erdbebenspalten parallel des Sees, 

bzw. seinen Talwanden, ebenso hat er eine ganz junge Verwerfung schon 

lange am Steiner See vermutet, die durch das letzte Beben bestatigt zu 

werden scheint2). Lauterborn (7) beobachtete, dab die Seehalde zwi- 

schen Ermatingen und Gottlieben auf eine Lange von 150 m etwa 40 cm 

abgerutscht war, daneben eine Anzahl paralleler, bis handbreiter Spalten 

und Risse von Meterlange. Naher bei Ermatingen zeigte sich im ebenen 

Seeboden eine rinnenformige Einsenkung (50 cm breit, 40 cm tief), die 

sich auf 40m verfolgen lieb. Ruetschi (14), dem wir eingehende Nach- 

richten liber das Schweizer Bodenseeufer verdanken, die er auf zwei in- 

struktiven Karten zusammengestellt (15) hat, berichtet, dab die Seehalde 

(16 km lang auf der linken Seite, 6 km auf der rechten Seite) um 1/2km 

(links) bis D/2 km (rechts) deformiert worden sei, wobei die Schwimm- 

kante stellenweise 2,4—18 m nach auswarts verlegt wurden, und Ab- 

briiche bis zu 2 m entstanden. Durch diese Senkungen soil eine Ver- 

2) W. Schmidle, Zur Geologie des Untersees. Jahresber. Oberrh. Geol. Ver. 
N. F. Bd. II. 1912. S. 29. 

2) Der versinkende Donaulauf, der als Aach wieder zutage tritt, fiihrte (ob- 
wohl es nicht geregnet hatte) am 17. November triibes Wasser. Bei Stockach 
wurden kleine Schlammsprudel beobachtet (8). 
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tiefung des Beckens und eine Stromablenkung verursaclit worden sein. 

Da hierbei etwa 9000 cbm Sand und Schlammaterial bewegt warden, ist 

es erklarlich, daB der Rhein bei Stein nnd im Untersee ackt Tage lang 

triibe floB (wahrend er bei Konstanz stets klar war), und massenhaft See- 

pflanzen und Schneckenschalen in der Stromung beobachtet wurden; 

es brauchen daraus aber noch nicht unbedingt andere Veranderungen 

(Schmidle) in groBerer Tiefe abgeleitet zu werden. 

Ist auch zu berucksichtigen, daB der lockere Boden durch Sackungen 

und Ab rutschungen die Veranlassung zu Niveau veranderungen ohne 
O O 

tektonische Bedeutung werden kann1), so zeigen Regelmanns (11) 

Untersuchungen doch deutlich, daB solche Senkungen sich hauptsachlich 

auf den seismisch unruhigen Linien vollzogen haben und auch heute 

noch ruckweise (besonders auf der Sudseite, wie Feinnivellements ge- 

zeigt haben) vollziehen. Er fiihrt sie auf Schollenverschiebungen 

zuriick (als deren Begleiterscheinung die Erdbeben aufzufassen sind), 

da von den Alpen2) her bestandig ein tangentialer Druck auf das Boden- 

seegebiet wirke. Es ist (10) die oberschwabische Muldenachse (Grandson, 

Zurich) Frauenfeld, Konstanz, Ravensburg-Memmingen (N. 64 0), die 

eine Yersenkung mit Bruch und ein Yorwartsschieben der groBen Erd- 

schollen herbeigefiihrt haben soil. Nach Regelmann (10) waren nun die 

starren Juraplatten die hauptsachlichsten Leiter der kraftigen isosta- 

tischen Ausgleichsbewegungen, die auf einen tiefgelegenen Bebenherd 

zuriickgefuhrt werden miissen (21), von dem aus die ganze Albtafel3) in 

Schwingungen von YI1^—YII Grad geriet. So wiesen (10) die Linien 

Yilsingen-Ebingen-Balingen-DornstettenundEbingen-Hechingen-Rotten- 

burg die schwersten Gebaudeschaden auf. An mehreren Stellen (Kapf- 

lesberg bei Beuron, Grabelsberg b. Laufen, Lochhornle b. Frommern) 

sind Felsstiirze und Bergschlipfe niedergegangen (8). Regelmann (10) 

erwahnt ferner, neben Rutschungen an der Schalksburg, besonders die 

meridional gerichteten Erdspalten (3—5 m tief, bis 200 m lang) im oberen 

Eyachtal bei Margrethausen (auch 18) und erlautert die Rutschungen 

des WeiB-Jura-Gehangeschuttes auf tonigen Lagen des obersten Br.- 

Jura durch ein instruktives Profil. 

Uber die Richtung der Bewegung hat Deecke (9) interessante Be- 

obachtungen auf einer Karte zusammengestellt, aus denen hervorgeht, 

daB der StoB den groBen Yerwerfungen des Rheintales, Elztales und 

Gutachtales parallel nach Norden verlief. Am Kaiserstuhl wurde da- 

x) Auch bei Ludwigshafen a. B. soil die alte Seehalde wenigstens einen Kilo¬ 
meter weit durch Senkungen verschwunden sein. 

2) Die ganze Alpenfront von Bregenz bis Salzburg wurde in Starke V—VI 
erschiittert (10); im Inneren der Alpen IV—V. Am Siidrand bei Bozen trat das 
Beben noch mit III—IV Grad in Erscheinung. 

3) Die zahlreichen (etwa 60) Nachbeben bedeuten bier demnach nichts an- 
deres als ein Zurechtriitteln der einzelnen verschiedenartig gebauten Platten der 
schwabisehen Alb, welche das Hauptbeben gestbrt hatte (10). 
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gegen keine bestimmte Richtung der Erschiittemng, sondern nur eine 

solche von nnten herauf beobachtet, was wohl mit der guten Leitung 

der festen, massigen Eruptivgesteine zusammenhangt. Die Bewegungen 

im Rheintal weisen tells direkt auf die seismisch haufig hervortretende 

Hanptverwerfung1) oder auf dieser parallele Treppenbriicbe (vgl. die 

stufenformig ansteigende Intensitat auf der Karte von Lais und Sie- 

berg); nur bei Lorrach scbeint es, als sei der Boden an den beiden an- 

einander stoBenden Scbollen in verschiedener Richtung bewegt worden. 

AuBerdem war nur an der bedeutenden Elztalverwerfung (nach Schnar- 

renberger fast 1000 m Sprunghohe) der StoB nacli NO., wahrscheinlich 

lokal von der Rheintalverwerfung ausgebend, gerichtet. Im Bonndorfer 

Graben folgt die StoBriehtung genau dem Verlauf der tektonischen Linien 

und biegt mit diesen von 0—W nach NW. um. Ahnlich wie an der 

Stelle, wo Degerfelder Yerwerfung und Schwarzwaldlinie sich treffen, 

so verteilt sich auch bei Freiburg, wo letztere mit der Dreisamlinie (dem 

Auslaufer des Bonndorfer Grabens) zusammenstoBt, die Richtung des 

StoBes je nach dem Untergrunde, woruber nur fiir die Stadt Freiburg 

genauere Nachrichten vorliegen. Diese beiden Hauptbebenlinien des 

Schwarzwaldes (Rheintallinie und Bonndorfer Graben) zeichneten sich 

— besonders auch dort, wo beide zusammentreffen — durcli einen 

Schwarm von Nachbeben aus. Bis Anfang Marz 1912 wurden an 

ihnen 52 kleinere Beben, stets aus OSO. oder S. kommend, beobachtet, 

wahrend die entgegengesetzte Richtung nicht gespiirt wurde. Da sie 

z. T. (26. November) an der Rheintalspalte Halt machten, schlieBt 

Deecke (9) daraus, daB ihr Zentrum hoher lag als der Randbruch und 

gleichfalls hoher als das des Hauptbebens. Aus dem gleichen Grunde 

teilte er an anderer Stelle (2) die Yerwerfungen des Schwarzwaldes nach 

ihrem seismischen Wert ein, wenn auch damals der Bonndorfer Graben 

noch nicht in seiner ganzen Bedeutung hervortrat. t 

Fiir das Bodenseegebiet und das schweizer Molasseland stellte 

Ruetschi (15) die StoBrichtungen zusammen (zwei Kartenskizzen: eine 

der wechselnden StoBriehtung, die andere als Ubersicht der StoB- 

linien im Seegebiet) und widerspricht der Meinung Deeckes, daB im 

ganzen Bodenseegebiet der StoB aus SO. gekommen sei. Auch dort 

zeigte sich haufiger Wechsel und (wohl sekundare ?) Ablenkung der 

Richtung sogar direkt nach Sliden. Nach Regelmann (10) drehten 

die Yerwerfungslinien im stidwestdeutschen Schollenlande die Wellen- 

richtung und schwachten gleichzeitig die von Siidosten (S. 48 0.) heran- 

An der allein katastrophale Beben (Basel 1356) im Oberrkeingebiet zu 
verzeichnen sind, und die sich auch jetzt noch in einem unruhigeren und weniger 
ausgeglichenen Stadium befindet, als die Vogesenhauptverwerfung (vergl. auch 
van Wervekes Auffassung (22) iiber die Hebung des Schwarzwaldes). Am 
haufigsten und starksten scheinen Bewegungen dort zu sein, wo der Hauptsprung 
mit O—W gerichteten Verwerfungen (z. B. Dinkelbergverwerfung) zusammen* 
trifft. — Vgl. z. B. 27. Febr. 1913, Kandern, Blauen. 
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stiirmenden Erdbebenwellen. Besonders betrachtet er die Linie Sig- 
© 

maringen-Ebingen-Balingen-Dornstetten als eine Art von Sicherheits- 

ventil, an dem die StoBe aus SO. brandeten und umgelenkt wurden, was 

besonders in der verschiedenen Intensitat Ebingen VIII Stuttgart VI 

sic-h auBert (vgl. auch 19). 

Daraus, daB die Richtung der StoBe nicbt tiberall nacb einem Epi- 

zentralgebiet weist, sondern ein Wechsel in der StoBrichtung beim Uber- 

gang von einer Scbolle zur anderen erfolgte, andererseits daraus, daB 

manche dieser Schollen Epizentren von Nachbeben waren (Wiesental, 

Kandern, Yorbergzone bei Freiburg, Kaiserstuhl) wird geschlossen, daB 

die groBen und tiefwurzelnden Gebirge, wie die Granitmassive des 

Scbwarzwaldes, zwar nicbt beeinfluBt werden konnten, daB aber eine 

groBe Zabl von Verwerfungen sekundar als Bebenberde tatig 

waren (4). Bisber ist eigentlicb immer nur der bemmende EinfluB von 

Verwerfungen fur die Fortpflanzung von Erdbebenwellen hervorgeboben 

worden. Dieser konnte aber nur an solchen berdnaben Verwerfungen her- 

vortreten, die inindestens ebenso tief wie der Bebenherd selbst hinab- 

reicben oder an Verwerfungen in den Randteilen eines Schiittergebietes. 

Dagegen konnen Verwerfungen zwisclien leicbt beweglichen Scbollen, 

wenn der Herd in groBerer Tiefe liegt (wie fur das Beben vom 16. No¬ 

vember 1911 anzunebmen ist) zu sekundaren Herdlinien werden, obne 

daB man von eigentlicben Relaisbeben sprecben darf. Damit stebt 

vielleicbt aucb die lange Dauer des Bebens in Zusammenhano- vielleicbt 

wurden auch die Grenzen des gesamten Schuttergebietes weiter uber die 
o o 

Grenzen des primaren dadurcb binaus gescboben (4), so daB besonders 

Storungsgebiete am Rande dadurch ganz auffallende Ausstulpungen 

der Isoseisten zeigen (W ien). 

Fassen wir die gesamten im Scbwarzwald und am Bodensee gewon- 

nenen Erfahrungen zusammen (5), so kann man sagen, daB die Be- 

ziehungen zum Aufbau der erschutterten Gegend, die bier so deutlicb 

hervortreten, durcb drei Einfllisse bestimmt sind: Die Erregung ab- 

gegrenzter dem Urgebirgsstock des Scbwarzwaldes vorgelagerte Sedi- 

mentarschollen zu selbstandigen Beben, die starke Abscbwachung der 

V irkung an den Stellen, wo diese Schollen unter einer machtigen Decke 

diluvialer Scbotter liegen, und eine Verstarkung auf schwankendeiUj 

wasserdurcbtranktem Boden. 

Da in den Richtungen der Erschutterung kerne starkere Ostkompo- 

nente bervorgetreten ist, suclit Deecke (9) den Ursprung der Haupt- 

erscbutterung im Schweizer Molasseland, mit der gleichzeitig, oder von 
der ausgelost, eine zweite von Ebingen ausging. Der Mangel der Ost- 

komponente laBt sich nun freilich sehr gut aus den sekundaren StoB- 

richtungen der peripberen Verwerfungsberde (4) erklaren, ebenso wie 
auch das Bodenseegebiet wohl kaum als zweites Epizentrum eines 

Zwillingsbebens (16, 19) oder eines >>vertikalen Relaisbebens << (16), ge- 

gscbweige denn als primare Epizentrum in Frage komrnen kann. Da- 
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gegen sei erwahnt, daB Sieberg in seiner vorlaufigen Karte (3) Bodensee 

und Albgebiet bis Ebingen als pleistoseiste Zone (nicht Epizentrum) 

eingetragen hat. Auf dieser Karte im KAYSERschen Lehrbuch sehen wir 

das Erschiitterungsgebiet annahernd richtig begrenzt1) im Gegensatz 

zu manchen friiheren Yeroffentlichungen. Danach hatte das Beben 

sich in ost-westlicher Richtung etwa 1000 km weit und auf einer Flache 

von 800 000 qkm (8) ausgebreitet. Aus der Begrenzung geht hervor, daB 

besonders im Nordwesten die alten palaozoischen Rumpfgebiete eine 

Grenze bildeten, und die seismische Erschutterung am Siidrand der 

Ardennen fast vollig ausklingt. Auf der RoBERTschen Karte (13) lauft 

die Grenze etwas weiter nordlich zwischen dem devonischen Oesling und 

dem aus Trias und Jura bestehenden Gutland hindurch. Es zeigt sich 

darin, daB die alten Massive gewissermaBen als Wellenbrecher gewirkt 

haben, und daB, wie schon seit Jahrzehnten bekannt ist (z. B. v. La- 

saijlx, Hoernes) beim Ubergang in verschiedene Medien die seismische 

Energie stark an Kraft einbuBt (Scheu)2). In diesen schwacher (IV— 

V) erschiitterten Gebieten an der Peripherie tritt der Zusammenhang 

zwischen Intensitat und geologischen Bau nicht so hervor3), trotzdem 

sind doch einzelne Verwerfungen Luxemburg’s (z. B. Esch-Rosport) noch 

deutlich erkennbar, auch fallt es auf, daB die groBe Platte des Luxem¬ 

burger Sandsteins (Lias) im Westen des Kantons Echternach gewisser¬ 

maBen bebenfeindlich gewirkt hat. 

Im ganzen liegen 11 kartographische Darstellungen aus dem Beben- 

gebiet vor, die alle bis auf die Ivarten von Lais und Sieberg (4, 5, 21) 

als provisorische Sldzzen anzusehen sind. Angaben fiber die Yerbreitung 

und Intensitat des Bebens in den sudlichen Randgebieten (Nordschweiz) 

sind nur der Karte von Scheu (19) zu entnehmen. Die NEUMANNsche 

Kartenskizze (9) zeigt, daB das Gebiet starkerer Erschutterung von 

einer elliptischen Linie mit den Punkten Bregenz, Luzern, Basel, Heil- 

bronn, Nordlingen begrenzt wird, das Beben also den Rhein nur mit 

geringer Intensitat iiberschritten hat. Lais und Sieberg (4) kommen 

entgegen den verschiedenen friiheren Yermutungen, gestiitzt auf reiches 

Material, zu dem Ergebnis, daB das Beben vom 16. November 1911 kein 

Bodenseebeben gewesen sein kann, sondern daB das Epizentrum in 

der Rauhen Alb gelegen haben muB, und daB dieses einen groBten 

Durchmesser von 30 km, etwa mit dem Ort Pfeffingen als Mittelpunkt, 

1) In der Monatsiibersicht fiir November 1911 (8) begrenzt Sieberg das 
Schiittergebiet namentlich auch im Suden noch etwas scharfer; ferner findet sich 
eine vergroBerte Karte des pleistoseisten Gebietes in Nr. 21. 

2) E. Scheu, Das geol. Studium der Erdbeben. Naturw. Wochenschr. 1911, 
S. 628. 

3) Dies hangt wohl nur mit der unvollstandigen Bearbeitung des Materials 
zusammen, denn es scheinen Stichproben des iibrigen noch nicht bearbeiteten 
deutschen Materials auch in schwach erschiitterten Gebieten solche Beziehungen 
zu verraten. 
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gehabt babe. Alle von anderer Seite gemacliten Beobacht ungen sind 

daber mebr als Vermutungen zu betrachten. da sie sich nicht auf so 

umfangreicbes Material sttitzen konnten. 

Gerade dies Epizentralgebiet wurde schon von einem Vorbeben 

(15. November) beimgesucbt und zeigt auBerdem so viele Naebbeben, 

wie sonst an keinem anderen Ort. Als Epizentrum bezeicbnen Lais 

und SiebekGt (4) (mit einer Genauigkeit von ± 15—20 km) einen Punkt 

der Rauhen Alb mit den Koordinaten 48° 15' N., 8° 57' E. Gr. Bei der 

bedeutenden Tiefenlage des Herdes ist man, wie sie sagen, aber nicbt 

bereebtigt, die Entstebung des Bebens auf Bewegungsvorgange an 

oberflachlich nacbweisbaren tekt. Storungslinien zuriickzufiihren. Aucb 

ist es beacbtenswert (16), daB das Gebiet von Hecbingen, Ebingen, das 

aucb bei fruheren Erdbeben ungewobnlicb stark erscbuttert wurde, ja 

wiederbolt als selbstandiges Epizentralgebiet gedient bat, groBere Yer- 

werfungen gar nicbt aufzuweisen bat1). Salomon wirft desbalb im 

Gegensatz zu Scheu (19) die Frage auf, ob nicht horizontale Yerschie- 

bungen die Ursache sein konnten, (vgl. Regelmann, Bodensee (11)) an- 

dererseits ob es sicb nicht um ein kryptovulkaniscbes Beben (Hoernes) 

im engeren Sinn handeln konne (wegen der groBen Nake des Yulkan- 

distriktes von Urach und der anderen schwabischen Yulkangebiete). 

Er spricbt sogar die allerdings nicbt erweisbare Yermutung aus, daB sich 

unter Ebingen, Lautlingen, Hecbingen ein vulkanischer Magmaberd 

befinde, der es nicbt, wie seine nordostlicben Nacbbarn bis zu einer 

Eruption gebracht bat. Wie diese auseinandergebenden Meinungen 

zeigen, ist eine Beantwortung dieser Frage wohl erst moglich, wenn die 

Untersuchungen abgeschlossen sein werden, es ist daher die Zuriic-k- 

kaltung der berufenen Fachleute (4) anzuerkennen, daB sie die Frage 

nacb der LAsaehe des Bebens absicbtlicb nicbt aufgerollt baben. 

Es soil nocb erwahnt werden, daB Heecke (9) wertvolle Hinweise 

auf die Beziehungen zwischen Massenverteilung und Erdbeben gibt, 

auf die aber bier schon aus dem Grunde nicbt weiter eingesaneen werden 

kann, weil die Schweremessungen zu sparlich verteilt sind, als daB mit 

Sicberbeit bebauptet werden konnte, daB es sich bei einzelnen Beben 

(z. B. nacb Heid, 6. Oktober 1898) um einen Ausgleicb zwischen Massen- 

uberscbuB und Massendefekt gebandelt babe. 

Aus alien diesen einzelnen Beobachtungen gebt hervor, daB die Be- 

ziebung zwischen geologiscbem Aufbau und seismischen Yerbaltnissen in 

einem Umfang und mit einer Scbarfe klargelegt wurden, wie es nocb nie- 

mals vorber der Fall war (8). Im besonderen erkennt man, daB der sud- 

licbe Scbwarzwald bei dem Erdbeben vom 16. November 1911 in alien 

seinen Fugen gebebt bat, und seine einzelnen Schollen sicb alle mebr 

x) Andere Orte in nachster Nahe des Epizentralgebietes (Kirchheim, Goppin- 
gen) zeigen (19), demnach bisher nicht erklarbar, eine auffallend geringe Intensitat. 
Ygl. dazu die oben erwahnte abweichende Auffassung von Regelmann (10). 
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oder weniger bewegt baben. Baber zeigen uns auch Intensitatsverteilung 

und StoBrichtung hier ein ganz iiberrascbend getreues Abbild der ein- 

zelnen Schollen und Scbollengrenzen. 

Schon diese vorlaufigen Berichte bringen reicbes Material1), und 

weiteres darf man von der groBzugig geplanten Bearbeitung dieses Bebens 

durcb die Kaiserl. Hauptstation noeb erboffen. Fur die geologiscbe 

Wissensclraft, die bislang nur mit geringer Befriedigung den Ergebnissen 

der Erdbebenforscbung gegenuberstand, ergibt sicb aber daraus, daB nocb 

eine bedeutende Forderung der geologiscben Landeskunde aus solcbem 

makroseismiscben Material gut kartierter Gebiete zu entnebmen sein wird, 

sobald man der makroseismiscben Methode erhobte Pflege 

angedeiben laBt. Audi fur eine gedeiblicbe Entwicklung der Erdbeben- 

forscbung an sich erscheint dies unerlaBlicb. 

1) Nacli AbschluB dieser Zusammenstellung warden ferner wichtige Er- 
gebnisse mitgeteilt in der Arbeit von R. Lano, Klassifikation und Periodizitat 
der tektonisclien und kryptovulkanischen Beben, dargestellt an dem Erdbeben 
vom 16. Nov. 1911. N. J. B. B. 35. S. 776. 1913. 

Geologische Eundschau. IV. 18 
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