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Die neue  Per iode  des Vesuvs .  

Auf Grund  eines Abst iegs  in den K r a t e r .  

Von Max Storz (?r 

Mit 3 Textfiguren und Tafel I. 

Im September 1911 erfolgte der erste Einstieg in den Kra.ter des 
Vesuvs dutch C. CAP,LEO, der abet fiber seine Beobaehtungen keinerlei 
VerSffentliehungen gemaeht hat. Am 14. Mai 1912 stieg Dr. 3IAnnADRA 
mit einem Diener des Observatoriums in den Krater und verSffentliehte 
die Ergebnisse seines Abstiegesl). Seit dieser Zeit blieb das Krater- 
inhere unbetreten. 

Kurze Zeit naeh dem Abstiege MAnnAD~AS hatte ieh Gelegenheit, 
den Vesuv auf einer Exkursion yon Prof. Dr. ROT~Pn~TZ ZU besuehen, 
und ieh lernte dadureh die 5rtliehen Verh~ltnisse kennen, aus denen ieh 
ersah, dug ein Abstieg in den Kruger fiir einen geiibten Hochtouristen 
wohl mSglieh sei. 

Zu einem solchen fal~te ich sehon damals den Plan, und ieh ver- 
wirklichte ihn im September dieses Jahres. Die Naehrichten, die ieh 
aus Neapel erhalten hatte, waren nieht gerade giinstig, und die Vor- 
ggnge, die sich seit Mai im Krater abspielten, veranlal~ten G. MI~I~CALnI 
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Fig. 1. 
Alter Krater (I) u. neuer Kra%er (II). 
. . . . .  Abstiegsroute. A alte Station 

der ~mieolare. 

zu der Anischt, da$ es unmSglich sei, 
in den K_rater abzusteigen. Auch MAL- 
LAD~A setzte groges Mii~trauen in das 
Gelingen meines Unternehmens. Trotz- 
dem versuchte ich am 7. September 
mit meinem Freunde P. JAcom den 
ersten Einstieg. Dieser erfolgte an 
der Sfidseite des Berges zwischen 
Punkt 1160 und 1177 der Karte Dr. 
FI~IEDLAENDERS 2) (~-tig. 1). Die  W a n d ,  
in der sieh unsere Route bewegte~), war 
gut gestuft, die Kletterstellen aber alle 
sehr briichig und deshalb nicht leicht. 
An diesem Tage stiegen wit etwa 130 m 
tief in den Krater ab, markierten die 
Route dutch Fs und sicherten 

die' sehwe~sten Stellen dutch Manerhaken, um ffir die niichsten Ein- 
stiege leichtere Arbeit zu haben. 

1) A. ~_XLLADR~, I1 Fondo /[el Cratere Vesuviano. Tipografia della Reale 
AceaHemi~ Delle Seienze Fis. et B{a~. Napoli. 

2) P ~ T ~ , ~ s  Geogr. ~itteilungen. Jahrgang 1912, II .  
s) Die Route bewegte sieh genau oberhalb der gelben Wand, aus der die 

Gaskan~le der grol]en Solfataren aus~reten. 



~. STo~z - Die neue Periode des Vesuvs. 89 

Am 8. September nun drangen wi~ his zu dem ira Mai gebildeten 
neuen Krater vor nnd yon da bis zur neuen Boeea. 

Unterwegs butte ich des 5fteren Gelegenheit, B15cke alter Lava zu 
sehen, die yon seharfen Kanten und ebenen Flgchen begrenzt waren. 
Spgter beobachtete dch anch ein Bruchstiick einer sechskantigen Sgule. 
Dieses lag in der Nghe der SO.-Wand, welehe steilgestellte Schiehten 
aufweist, die ich sonst an keiner Stelle mehr im Krater beobachtet babel). 
Leider war es der Zeit halber, sowie noch mehr wegen der grol~en Gefahr 
dutch, abgehende Steinlawinen nicht mSglich, diese genauer zu unter- 
suchen. Aus eben diesen Griinden scheiterte auch mein Vorhaben, ein 
Profil aufzunehmen, fiir welches die Ostw~nde gute Aufschliisse liefern 
wiirden. 

Deshalb richtete ich nun mein Ha uptaugenmerk auf die Neubil- 
dungen im Krater. 

Der mittlere Kraterboden ist eine nahezu ebene Fl~che yon fund 
10000 Quadratmeter Inhalt, die aus grol~en B15cken mit dazwischen 
eingeschwemmter Asche besteht. Diese bedingt beim Aufwerfen eines 
Steines einen dumpfen Klang, ~hnlich dem, wie er yon der Solfatara 
bei Pozzuoli bekannt ist. Zahlreiche kleine Fumarolen durehsetzen den 
Boden, der hgufig mit floekigen gelben Sublimationsprodukten bedeekt 
ist. Eine Analyse ergab, daf~ diese zum grSgten Teil aus Alkalichloriden 
bestehen, die dutch Spuren yon Eisenchlorid gelb gefgrbt sind. 

Itar~ am Westrande dieser Ebene ist der yore 9. bis 10. Mai gebildete 
neue, kleinere Krater eingesehnitten, der einen reinen Einsturzkrater 
darstellt. ~ e r  die Bildung desselben and die Vorgesehichte erfahren wit 
aus den Aufzeichnungen G. MEI~CALLIS und Dr. A. MALLAD~AS genaueres2). 

Nach diesen butte sich bereits im Vorjahre, am 21. Januar, eine 
erhebliche Vertiefung ira Kraterboden gezeigt, die sieh abet im Gaufe 
einiger Monate wieder aufgefiill~ hatte. Seit ~ Anfang dieses Jahres nun 
wurden auf dem Observatorium des Vesuvs zahlreiche Erderschiitte- 
rungen registriert, die sich gegen April noch vermehrten. Zugleich 
wurde beobaehtet, dag Ende desselben Monats aueh die Fumarolen im 
Innern des Kraters an Zahl und Heftigkeit zunahmen. In der Naeht 
yore 9. zum 10. Mai bemerkten einige Fiihrer, die in der N~he des Krater- 
randes schliefen, drei leichte Erschiitterungen, spgter eine vierte heftigere, 
dig yon dumpfem Rollen beg]eitet war. All diese Bewegungen ver- 
breiteten sieh aber nieht sehr stark his zum Observatorium. Am ~or- 
gen des 10. Mai konstatierte A. MALLAD~A, dal~ durch diese Erschiitte- 
rung sich eine Vertiefung im SW.-Teile des Kraters gebildet hatte, 
die ihrer Gage naeh nahezu dem Triehter vom 21. Januar 1912 ent- 

1) Es handelt sich hier wohl um eine Absonderung des Gesteins in S/s 
wie selbe namentlich beim Basalt oft entwiekelt ist. 

e) G. M~RCALLI, Sopra un Recente Sprofondamento Avvenuto ~el Crat:ere 
Del Vesuvio. I1 Risveglio del Vesuvio. Tipografia della Reale Accademia Delle 
Scienze Fis. e. Mat. Napoli. 
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spricht. Der Grund dieser neuen 0finung sehien gesehlossea, abet aus 
ihrem Inaern entwiehen weil]e D~mpfe, ohae eruptivea Charakter uad 
ohne die Charakteristika yon Explosionen and ohne Answiirflinge yon 
festem oder fliissigem M~terial. Der Geruch yon Ohlorwasserstoli 
machte sich bis zum Kraterrande bemerkbar. 
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Ng. 2. Neuer Kra t e r  mit  Boeea (Skizze). 
K tiefster Punklb des Kraterrandes ca. 905 m. 
~ hSehster Ptmkt des Kraterr~ndes ca. 950 m. 
T tiefster Punkt im neuen Krater ca. 850 rn. 

Durch meinen Besuch yore 8. September 1913 gelang es mir nun, 
diesen neuen Krater, wie ich ihn nennen will, genauer zu untersuchen. 
Derselbe hat  elliptische Form (Fig. 2), einen grSi~tea Durchmesser in 
NNW.--SSO.-Richtung yon 170 m Lgnge, einen kleinsten yon etwa 

100--110m und eine Tiefe 
yon fund 50 m. Die 

~-~ ~ H~nge des Kraters, die 
- an der 0stseite eine Nei- 

- -, ,i~I'! ~ - -  gung von 35 anfweisen and 
~ i  ~)1, , j , _ : ~  gegea die Bocca bin nahe- 

zu senkrecht werden, be- 
' ~  stehen aus GerSll yon 

~ grol3en LavablScken mit 
: o, ,.~ ~. ,:= dazwisehenliegenderAsche 

und Lavasand. Der Kra- 
(~, ~tl terrand, der an der ONO.- 

Fig. 3. Seite nahezu horizontal 
Profil naeh A B  der Fig. 2. verl~uft, steigt gegen 

W~W. an, so dal] der 
hSehste Puakt  desselben etwa 50 m hSher liegt, als der ONO.-Rand 
(Fig. 2 und 3). Der tiefste Punkr im Krater (etwa 850--855 m) ist 
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mit grogen BlScken iiberdeckt, zwischen denen Diimpfe austreten. Er 
stellt das Zentrum des Einsturzgebietes dar. 

Bis zu einer HShe yon 20 m sind die umherliegenden B15eke h~iufig 
mit handgrol3en Lavaschlacken bedeckt; vereinzelt sind diese auch 
grSger. Das grSgte Stiick hatte einen Fliicheninhalt yon fund 800 qcm 
rind ein Gewicht yon fiber 5 kg. Die Lava ist schlackig und zeigt feine 
Haa~bildungen. An der der Luft zugekehrten Seite sind die Stiicke 
mit einem grringelben ~-berzuge bedeekt, der abet an den gesammelten 
Stricken rasch rostbraun geworden ist. Die Lava selbs~ besteht ans 
einer schwarzen Glasgrundmasse mit dazwischenliegenden Feldspat- 
leisten und zahlreiehen Leucit- und Augitkristallen, welch letztere 
bereits makroskopisch sichtbar sin& Der Augit ist Titanaugit, zeig~ 
zonaren Aufbau und meist Zwillingsbildung. 

Einige Meter siidlich des tiefsten Punktes im neuen Krater liegt die 
neue Bocca (Taf. I, Fig. 4), welche sieh erst spgter gebildet hatte. 
Interessant sind bier die Beobachtungen MEI~CALLIS nnd MAL~ADRAS, 
die besonders wegen der Behauptung, dal] Lava erschienen sei, heftig 
bestritten warden. 

Am 5. Juli sah man vom Observatorium aus dunkelgraue Raueh- 
wolken sich bis 100--200 m fiber den Kraterrand erheben. MALLADI~A, 
tier daraufhin den Berg bestieg, komlte zwar den Trichter, aber nicht 
den Boden desselben beobachten, yon welchem viel Rauch aufstieg. 
Urn 12 Uhr 10 Minuten ertSnte aus der Tiefe ein Rollen, and bald darauf 
sah man am Grunde des Triehters ein Loeb yon wenigen Metern Durch- 
messer, aus dem dunkler Rauch austrat. Der siidSstliche Teil des 
Grundes war mit rosenroten Salzen bedeekt, die yon lebhaft gelbge- 
f/~rbten Fl/iehen umgeben waren. Die Fumarolen des Trichters waren 
zum grol3en Teile verschiittet. Auch die anderen Fumarolen des Krater- 
inner~ waren sp~irlieh. Aueh glaubte MALr,AD~A, die Rauehs~iule be- 
leuehtet zu sehen: Deshalb stieg er am Abend desselben Tages wieder 
zum Krater und bemerkte dann am Bocten des nenen Kraters eine leb- 
haft rot beleuchtete Rauchs~ule, deren Intensit/it aber bald abnahm. 
Als hierauf am 7. Juli naehts ME~CaL~I den Krater besuchte, glaubte 
er, das leuchtende ~Iagma, das sich in kurzen Intervallen sellkte und 
hob, in einer ItShlung am Grunde des Bodens zu beobaehten. In grSl3eren 
Zwischenrgumen sah ME~CaLSI auch mehrere Feuerzungen aufleuchten 
von beinahe weiger Farbe. Wghrend der ganzen Erschelnung wurde 
wenig Rauch beobachtet. 

Durch mein Vordringen his zum Rande der neuen Bocca am 8. Sep- 
tember gliiekte es mir nun, die strittigen Punkte zu kl~ren, sowie photo- 
graphische Aufnahmen aus der Nghe zu machen. 

Die neue Bocca, deren Bildung zweifellos auf den 5. Jnli fgllt, zeigt 
Taf. I, Fig. 5. Sie ist in eine Platte yon gut verfestigten Lapillen einge- 
sprengt, welche N. 10 O. streicht und unter 30 ~ Osten einfgllt. Ihre 
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R~ndex sind an des Westsdte seharf abgeschnitten, an der Nosdsdte ist 
des Rand dusch ein Tot untesbroehen, dessen eines Pieiler das im Bride 
sichtbare I~lattenstiick yon nahezu quadratisehe~ Form bridet. Der 
Ostrand tier Boeca ist weniger scharf ausgeprggt, yon ibm zieht nach 
innen ein 4--5 m langer Hang yon 50 ~ Neigung (Fig. 3), dermi t  Asche 
und B15eken alter Lava bedeckt ist. Ebenso ist der ganze Rand der 
Bocca mit hellbrauner Asche beworfen. Nirgends lassen sich" hies 
Spusen erkennen, dab Lava aus dem Kanale fibergeflossen ist. Die 
dem Beschaues gegen~ibesliegende Wand des Bocca ist eingebaucht 
und wie mit Lava ausgepicht, die hies kleine 8talaktiten und Kuppen 
bildet. 

Aus diesen Umstgnden, sowie aus den ausgewor{enen Stiicken geht 
hesvor, dal~ die Lava sehr diinnfliissig nnd infolgedessen die Temperatur 
sehr hoeh gewesen sein mul~te. 

Erst im eigentlichen Kanale stehen die Gase in gelb bis gelbbsaunen 
Ballen, die bald segelm~ig in Intervallen yon Sekunde zu Sekunde 
~uekweise, mit einem dumpfen t?ufien, bald in grS~]eren Zwischenr~umen 
oder als l~nges anhaltende Rauchsgule ansgestof~en wesden. An der 
dem Beschauer gegeniiberliegenden Wand der Bocca zieht sieh in der 
HShe, his zu welcher die Gaskuppe immer steht (d. h. stationer bleibt), 
ein sehmaler Giirtel eines gelbgriinen Snblimationsprodnktes hin, das 
dem gleicht, das die anl]en liegenden Lavafetzen iiberzieht. Leider 
konnte ieh yon den so wichtigen Gasen mit meinen Vorrichtungen keines 
entnehmen. (~it geeigneten Instrumenten lief~e sieh dies abet bewerk- 
stelIigen.) Auch genane Temperatusmessungen mi~langen, da das 
Thermometer yon der Eisenleine absil]. Tempesatnrmessungen, am 
Rande des Bocca gemaeht, sind unbrauchbar, wegen der dort herrschen- 
den Luftzirknlation. Wit erreichten bier nns 40 ~ und in des Mitre der 
Boeca 55 ~ Der nach innen fiihsende Kanal wirkt also, wohl infolge 
der Niveauschwankungen der leichtfliissigen Lava, wie eine 8angpumpe, 
was aueh an einem in die Offnung gehaltenen Leihenfetzen erkannt 
wesden konnte. 

Fib Temperaturschgtzungen diirften sieh die yon mir ausgefiihrten 
Lotungen mit ~etallstiieken eignen. Abet anch diese konnten des 
grol~en Schwierigkeit halber nieht in genauen Intervallen gemacht 
wesden. Fiir diese Messungen veswendete ieh ein diinnes Eisenseri, an 
das ieh aufter einem SenkkSsper yon Eisen, versehiedene kleine Metall- 
zylinder befestigte, die naeh den in der Tabelle angegebenen Tiefen sieh 
nieht mehr vorianden. 

~{etull T ie fe  Schraelzpunkt 

Pb 
Zn 
Sb 

10 m 
15 m 
54 m 

334 o 

433 o 
632 ~ 
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Somit ergibt sich nach 54 m Tiefe eine Temperatur, die im Minimum 
welt fiber 600 ~ liegt. Ferner zeigten die Lotungen einen viel tieferen 
Stand der Lava, als yon den italienischen Forschern angenommen wurde. 
Aus diesen Lotungen ersieht man abet auch, dal] der nach innen ziehende 
Kanal nicht schr~g sein kann, da das Drahtseil nach ~berwindung des 
kleinen Hanges an der Ostseite der Bocca ohne Itemmnis ablief. Aus 
meinen Beobaehtungen, Analysen, sowie Experimenten kSnnen wit noch 
folgende Schlfisse ziehen. 

Die Bocca hatte sich am 5. Juli gebildet und sich im Laufe der n~ch- 
sten Tage vergrSl]ert. Die Lava stand damals jedenfalls hSher als bei 
meinem Besuche. Am 7. Juli hatte sie den Mund der Bocca nahezu 
erreicht, wobei dutch kleine Explosionen einige Fetzen ausgeworfen 
warden. Naeh dieser Zeit sank sie wieder zuriiek und befindet sich jetzt 
wohl mindestens 80--100 m u n t e r  dem ]3occarande. 

Der Bocea entweichen jet~t nut mehr Gase and D~mpfe, abet keine 
festen Sto~fe in irgend weleher Form. Die Gase bestehen der Itaupt- 
saehe naeh aus drei Stoffen. 

1) gel ,  
2) SO , 
3) F% C16. 

Anhaltspunkte fiir diese Behauptung gaben der Geruch, sowie ein 
Wasserauszug des zu den Lot-ungen verwendeten Eisenseiles, in dem 
sich Salzs~ure und Schwefels~ure nachweisen liel]en. Zur Annahme 
des dampffSrmigen Eisenchlorids zwingen reich folgende Tatsachen. 

Einmal die gelbbraune Farbe x) der Gase, solange sie die Bocca nicht 
verlassen, zweitens der bereits erw~hnte gelbgriine Ring in der Bocca, 
drittens der ~berzug auf der ausgeworfenen Lava, der nach einer Analyse 
eine Eisenverbindung ist. Die ursp~iingliche griingelbe Farbe konnte 
durch Erw/irmen and Dariiberleiten yon Salzs~ured~mpfen wieder her- 
gestellt werden, so dal] der griingelbe ~berzug Eisenchloride sind. 
Anch die Temperaturbedingungen w~ren fiir das Bestehen einer solehen 
Eisenverbindung gegeben. 

Am Rande der Boeea konnte ich verschiedene Sublimations- und 
Zersetzungsprodukte unter der Asehe sammeln, deren qualitative Ana- 
lyse fiir dis in Wasser 15slichen Stoffe der Hauptsache naeh ergab: 

Basen S~uren 

wenig Pb 
Cu ~2804 
Fe 
Ca HCI 
Mg 

K 
Na 

~} Die Farbe riihr~ yon bereits in festem Zus~ande ausgeschiedenem Eisen- 
chlorid her, das sich im Gase schwebend erh/ilt. 
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Demnach teilen sich die Vorggnge des Jahres 1913 in zwei Abschnitte. 
Erstens in die Bildung des neuen Kraters, eines Triehters, der allein fiir 
die Vesuvgeschichte nicht yon hoher Bedeutnng wiire. Der zweite 
jedoeh, die Bildung der Bocca, ist zweifellos hSher einzuschiitzen, da sich 
darin Bin Wiederaufleben der vulkanisehen Kraft zeigt. Im ganzen 
gleichen die heutigen Vorg~inge denen des Jahres 1875. Freilich ist zu 
bemerken, dal~ die Entwicklung bis ietzt keine grol~e Macht gezeigt hat, 
und dal] die Kriifte, dem raschen Sinken der Lava nach, nicht sehrstark 
sind. (Ira iibrigen scheint sich die vatkanische Gewalt anf den Siid-West- 
Quadranten zu konzentrieren, so dab die Eruptionsachse wiederum 
exzentrisch zu liegen kgme.) Ware nieht das seit Jahren andauernde 
Steigen der Temperaturen vorhanden, so ware an eine Periode des 
Wiedererwaehens nach nahezu siebenjghriger Rnhe wohl nicht zu denken. 
Die naehfolgende Tabelle zeigt das Steigen der Temperatur der ~>gelben 
Fumarole<, im Kraterinnern 

September 1911 128 ~ 
Mai 1912 295 o 
September 1913 330 ~ 

Sehr gewagt erscheint es daher, auf Grund der ietzten Ereignisse jetzt 
schon eine neue Eruptionsperiode ankiinden ztt wollen. Erst die Ent- 
wicklung der ngchsten Monate wird uns dariiber niiheren Aufschlul~ 
geben kSnnen. Unsere Aufgabe wi~re es ietzt, den genauen Gang der 
Dinge im Vesuv zu studieren, abet dies alles mSglichst aus der Niihe. 

Am 9. September wiederholten wir den Abstieg bis zur Bocca, und 
an diesem Tage schlol] sich uns auch Dr.. MALLAD~A an. Auch ibm 
gelang es nicht, genauere Messungen auszufiihren. 

Miinchen, Oktober 1913. 
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Fig. 4. Bocca mit den Wiinden des neuen  Kraters .  
Von Punkt K der Fig. 2, S. 90~ aus aufgenommert. 

S t o r z .  

Fig. 5. Bocca mit Boccaplattv und Tor (rechts). 

Verlag yon Wilhelm Engelmann in Leipzig und Berlin. 


