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14. Das Erdbebeu von Formosa am
17. Maiz 1906

)

Von Herrn C. Gagel in Berlin.

(Hierzu Tafel XX bis XXII und 1 Textfigur).

Am 17. Marz 1906, morgens 6 Uhr 42 Min. 30 Sek. (japani-

scher Zeit) wurde die Insel Formosa Ton einem Yerheerenden

Erdbeben heimgesucht, dem 3742 Personen zum Opfer fielen

(1266 tot und 2476 schwer yerwundet), das 7284 Hauser

vollstandig zerstorte und 30021 Hauser schwer beschadigte.

Zwei riesige Verwerfungsspalten von zusammen mehr als

25 km Lange rissen dabei auf.

tiber dieses Erdbeben ist in Europa annahernd . nichts

bekannt geworden auBer einer kurzen Notiz von wenigen Zeilen

in Hkttneks Geograph. Zeitschrift und einem Referat iiber

die Arbeit des Japaners Omori im Geolog. Zentralblatt.

Der Freundlichkeit des Herrn Fr. Mollee aus Liibeck,

dessen Bruder als Dolmetscher des deutschen Konsulats auf

Formosa die Katastropbe miterlebte, verdanke ich eine Anzahl

sehr instruktiver Pbotographien der Wirkungen dieses Erdbebens,

und es ist vielleicht nicht ohne Interesse, an der Hand dieser

Bilder die bekannt gewordenen Daten iiber dieses Erdbeben
zu rekapitulieren, da auch die Arbeiten Yon Omori schwer

zuganglich sind. Der geologische Aufbau von Formosa ist nach

YamaSAKI und F. V. RiCHTHOFEN folgender.

Das Riickgrat der Insel bildet das Taiwan-Gebirge oder

die Niitaka-Kette, die 50 km breit in der Richtung N 20"^ 0
durch den Osten der Insel streicht und nach Osten durch

einen ungeheuren Langsbruch desselben Streichens abgeschnitten

wird. Dieses Taiwan-Gebirge besteht aus krystallinen Schiefern:

Sericit-, Graphit- und Chloritschiefern, machtigen Schichten hoch-

krystalliner azoischer Kalke und schwarzen fiir palaozoisch

gehaltenen Tonschiefern ; es erreicht Hohen von iiber 3000
bis 4145 m. Die Schichten fallen, soweit bekannt, nach Westen.

1) Vortrag gehalten in der Sitzung vom 8. Januar 1912; aus

redaktionellen Griinden an dieser Stelle eingeschoben.
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Die punktierten Flachen bezeichnen die pleistocanen Ablagerungen

der westlichen Tiefebene.
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Ostlich von dem kolossalen Ostabbruch liegt die lange,

tiefe Taito-Furche, ein groBes Laugstal, von welchem aus ostlich

die aus tertiaren Gesteinen aufgebaute Taito-Kette parallel der

Ostkiiste streicht.

Westlich von dem Taiwan- Gebirge liegt die iiber 2100 m
hohe Kalisan-Kette, aufgebaut aus tertiaren Sedimenten und
vulkanischen Gesteinen, ebenfalls mit westlicbem Einfallen der

Schichten; die westliche Abhangsflache ist auch zugleich Schicht-

flache. Westlich davon liegt die aus Sandsteinen, Schiefer-

tonen, Konglomeraten und Kalken aufgebaute tertiare Hiigel-

landschaft, in der auch andesitische Gesteine auftreten.

Ganz im Westen endlich liegt die groBe, 220 km lange und
48 km breite Tiefebene, die von alluvialen Schichten: Schottern,

Lehmen, Sanden, Lateritbildungen usw., aufgebaut ist, aus der

noch einzelne gehobene Korallenriffe auftauchen bis zu

240— 320 m Meereshohe, und die der Schauplatz der meisten

verheerenden Erdbeben war, an denen die Geschichte der

Insel 80 reich ist. Von den 18 schweren Erdbeben, die von

1655 bis 1894 die Insel heimsuchten, fallen 13 auf diese

Tiefebene.

Ganz anders ist der Norden der Insel aufgebaut.

Hier streicht vom Kap Dom Kaku ein machtiger, aus

palaozoischen und tertiaren Sedimenten aufgebauter Gebirgszug

nach Westen mit Einfallen der Schichten nach N; er bricht

im Osten mit einem kolossalen Querbruch am Meere ab —

,

und ganz im Norden liegt davor ein ebenfalls 0—W streichendes

Faltengebirge aus tertiaren Schichten, das 2 Antiklinalen und
3 Synklinalen aufweist, hauptsachlich aus Schiefertonen mit

8 Braunkohlenflozen, aber auch aus miocanen marinen Schichten

(mit Liihothamnium Rosenbergi\ Kalken, gehobenen Korallen-

riffen und vulkanischen Gesteinen sowie jungen Vulkankegeln

besteht.

Diese 0—W streichenden Schichten des nordlichen

Inselteiles gliedern sich zwanglos in einen der ostasiatischen

Inselgirlandenbogen, in den Riukiubogen, ein. Die Haupt-

streichrichtungen und Leitlinien des Gebirgsbaues sind also die

N20"0-Richtung und die 0 —W-Richtung.

Die auffalligste Erscheinung bei dem groBen Erdbeben

vom 17. Marz 1906 war nun das AufreiBen zweier groBer

Yerwerfungsspalten, die annahernd von West nach Ost die

groBe Tiefebene durchsetzten, und deren nordostliche im Osten

im unbekannten und unbewohnten Gebirge verschwand.

Um diese Spalten herum lag das Gebiet der heftigsten

Erschlitterungen, etwa 50 km in 0—W-Richtung von Baishiko
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bis Shinko und 30 km in N— S-Richtung Yon Kagi bis Tarimu

ausgedebnt, docli sind auch nordlich dieser schlimmsten

Schiitterzone noch sehr erhebliche Verwiistungsn angerichtet,

wie meine Abbildungen des verbogenen Kleinbahngeleises bei

Toroku beweist (Taf. XXII, Fig. 2); Kagi liegt ziemlich genau

unter dem Wendekreis.

Die ostliche Verwerfung der Baishiko— Chinsekiryo-Linie

verlauft etwa unter 0 15"N zu W15°S Yon etwas nordlich

Baishiko, iiber die Dorfer Bisho, Kaigenko, das FluBbett des

Sanjokei, und dann siidwestlich in der Richtung auf Chinsekiryo

11 km lang. Hier trifft sie auf die zweite Verwerfung, die

von ostlich Chinsekiryo iiber Dabyo etwa nach Tanshiken siid-

lich YOn Shinko Yerliiuft — etwa 14 km lang. An der ersten

Verwerfung war ganz im Osten bei Bisho das Gebiet um
6 FuB tief im Siiden der Spalte abgesunken und gleichzeitig

um 6 Fu6 nach Westen Yerschoben (Taf. XX); YOn Kaigenko

ab war auf der ganzen weiteren Strecke das nordlich der

Spalte gelegene Gebiet gesunken bei gleichzeitiger Verschiebung

um 2 bis 8 FuB nach Osten, es ist also eine sehr auffallige

KreuzYerschiebung des Gelandes eingetreten; die Bichtung der

Horizontalverschiebung war an den zerrissenen LandstraBen,

Bahnen usw. festzustellen. Auch das FluBbett der Sanjokei

war um 4 FuB disloziert.

Die Spalten klafften zum Teil 2— 3 FuB breit und bis

1 1 FuB tief. Auch die Bahn Kagi—Dabio wurde durch diese Spalte

erheblich beschadigt und Yerschoben, 8 Schienen wurden Yer-

bogen bzw. zerrissen. Westlich Yon Dabyo soli nach Omori
die Chinsekiryo-Verwerfung oberflachlich nicht mehr sichtbar

gewesen sein; dem widersprechen aber meine Photographien,

Taf. XXI, sowie z. T. eigene Angaben Yon Omori, daB im Westen
aus diesen Spalten in Massen Sand, Schlamm und Wasser
hervorgebrochen sind, und zwar in solchen Mengen, daB da-

durch die Rettungsmannschaften in ihrer Tatigkeit erheblich be-

hindert wurden und das Gebiet auf 500 m Breite und 2 FuB
Dicke mit einer Sand- und Schlammschicht bedeckt wurde
(Taf. XXII, Fig. 1).

Die Schilderungen dieses Grundwasserausbruches aus der

Erdbebenspalte erinnern lebhaft an den biblischen Sintflut-

bericht 1. Mosis, 3: „Und es brachen auf die Brunnen der

Tiefe usw."

Die Richtung der StoBe war im wesentlichen 0—W; am
schlimmsten wurde der Ort Dabyo heimgesucht, der bis auf

das japanische Verwaltungsgebaude ganz zerstort wurde; in

Baishiko wurden 10 Proz. der Einwohner getotet; die Kata-
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strophe war hauptsachlich deswegen so Yerderblicli, weil die

Hauser der Chinesen meistens aus einfachen lufttrockenen

Lehmziegeln aufgefiihrt sind mit yerhaltnismaBig schwerem

Dach und daher sofort voUig zusaramenstiirzteii.

Die solide aus gebrannten Steinen gemauerten Gebaude
widerstanden dem Erdbeben wesentlich besser, soweit nicht die

Balkenkonstruktiouen durch Termiten ausgehohlt waren, und
noch besser yertrugen den StoB die aus Bambus konstruierten

japanischen leichten Gebaude, bei denen z. T. nur die Papier-

wande zerrissen sind, wie eine Photograpbie beweist. Be-

zeichnenderweise waren die Mehrzahl der Opfer Frauen, die

sich wegen ihrer yerkriippelten Piii3e nicht scbnell genug retten

konnten.

Im Gefolge des Erdbebens trat eine schwere See-

bebenflutwelle auf, die viele Yerwiistungen anrichtete und z. B.

nocb in Tamsui, 125 km N vom Scbiittergebiet, einen amerika-

nischen Zweimastschooner 50 m aufs Land quer vor den Zoll-

schuppen setzte und 5 chinesische Dscbunken 200 m weit yom
Ufer mitten in die Chinesenstadt schleuderte; auch bei dem
schweren Erdbeben von 1867 wurden in Keelung mehrere

hundert Personen durch die Seebebenwelle ertrankt.

Dem Hauptbeben vom 17. Marz folgte noch eine ganze An-
zahl Nachbeben, deren letztes und schlimmstes am 14. April auf-

trat. Diesmal lag das Schiitterzentrum etwa 10 englische Meilen

siidlich Kagi, so daB jetzt bei dieser Stadt, die bei dem Haupt-

beben am Siidrande des schlimmsten Schiittergebietes lag, bei

diesem Nachbeben der Nordrand der Hauptschiitterzone verlief.

15 Tote und 87 schwer Verletzte sowie 1540 ganz zerstorte

und 1906 schwer beschadigte Hauser fielen diesem Nachbeben
Yom 14. April zum Opfer.

Am 11. Januar 1908 endlich trat im Osten der Insel ein

weiteres, sehr schweres Erdbeben auf, dessen Zentrum bei

Bashisho genau in der ostlichen Verlangerung der Baishiko-

Yerwerfung lag; dieses Erdbeben erstreckte sich hauptsachlich

auf das Gebirgsland und das Gebiet der wilden Eingeborenen,

so daB der nachweisbare Schaden nicht so groB war

wie 1906.

Zum Yergleich mag noch angefiihrt werden, daB die beiden

grofiten bei Erdbeben beobachteten Yerwerfungsspalten 3 891

bei Mino Owari mit einer 6 m tiefen Absenkung und 1906

bei San Francisco mit 18 FuB Horizontalverschiebung ver-

bunden waren.
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Zeitschr. d. Deutsch. Geol. Ges. 1911. Taf. XX,

MOLLER phot.

Fig. 1.

Zerreifiung und seitliche Verscbiebung einer LandstraCe

durch die Baisbiko-VerwerfuDg.
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MOLLER phot.

Fig. 1.

Wasser-, Sand- und Schlamraaiisbrach aus den Erdbel)enspalten

siidlich Shinko (bei Tansbiken?).

MOLLER phot.
Fig. 2.

Durch Erdbebenspalten verschobenes Kleinbahngeleise bei Toroku
am Nordrande des Haaptschiittergebietes.
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