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B E I T R A Gr E 

ZUR 

GE0LQGI8CHEN KENNTNISS DES OSTLICHEN AFRIKA 
VON 

L. R. v. HOHNEL, A. ROSIWAL, F. TOULA UNI) E. 8UESS. 

(VORGELEGT IN  DER S IT Z U N G AM   8.  .TANNER  1891.) 

I. Theil. 

Orographisch-hydrographische Skizze des Forschungsgebietes der Graf Samuel Teleki'schen 

Expedition 1887—88 

von L. It. y. Hohnel, 
k. u. h. LinienscIdjfalie.utcnant. 

Die Forschungsreise, welctie Graf Teleki in den Jahren 1887—88 mit raeiner Begleitung ausgefiihrt 
hat, bewegte sich der Hauptsache nach in dem aquatorialen, zwischeu dem Victoria Nyanza und dem 
Indisclien Ocean gelegencn Theil von Afrika. Derselbe umfasst die in vcrticaler Hinsicht am reichsten 
gegliederten Gebiete von Afrika, in welche denn auch der orographische Schwerpunkt dieses Continents zu 
liegen kommt. 

Sind diese Gebiete schon ihrer haufig hochgebirgigen Natur wegen im Stande, unser Interesse gefangen 
zu nehmen, so gewinnen sic in Folge der daselbst in tektonischer Hinsicht so dcutlich zu Tage tretenden 
Gesetziniissigkcit noch an Wichtigkeit, da es uns dort moglich wird, auch nach nur iliichtigem Besuche eine 
klare Allgemcinvorstellung vom Aufbaue der Hohenziige zu erhalten — ein Umstand, den wir im tibrigen 
Afrika meist vermissen. 

Bei der Bildung der Berglander dieser Gebiete haben vulkanische Kraftc in hervorragender Weise mit- 
gewirkt; sie haben den Kilimandscharo und den Kenia — die zwei hochstcn Gipfel des Continents — 
geschaffen, ein Chaos von geringeren Erhebungen urgebirgiger Natur verdeckt und zu Plateaus umgestaltet, 
dennoch ist abcr der durchgiingig meridionale Zug, wclchen die Urformationeu daselbst in ihrer Anlage ver- 
rathen, unverwischt geblieben. 

Die RSnder der durch Aufschlittung entstandenen Hochlftnder und die auf diesen aufgesetzten vnlka- 
nischen Gebirge bekunden im Gegcntheil noch deutlicher, dass sie bei ihrer Entstehung an die Nord—Sud- 
Eiohtung gebunden waren. Noch auffallender ist ein schmalcr, verhiiltnissmiissig niedrig gelegener Streifeu 
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448 L. v. IIohnel, 

Landes, welcher sich durch dieses G-ebiet, ungefiihr im Verlaufe des 36° Ostlange von Greenwicli hindurch- 
zieht;  die Hange von Bergketten und die Steilabfallc von Plateanriindern umsaumen densclben an den Seiten. 

Es kann nicht der Zweck dieses Theiles der Abhandlung sein, nach eincr Erklarung diescr eigenartigen 
tektonischen Erscheinung zu suchen, docb erlaubt sich der Verfasscr dicselbc, da von ibr in dieser Schrift 
nothwendigerweise haufig die Rede ist, wegen des hervorstecliend grabenartigen Eiiidruckes, den sie stellen- 
weise in dem Reiscnden hervorruft, in der Folge der Kiirzc balbcr mit „Graben" oder „Senke" zu bezeichnen. 

Vom Kiistengebict hat die Graf S. Tcleki'sche Expedition nur die zwischen Pangani (^=5° 26' Slid) 
und Mombas (y = 4° 3' Slid) gelegene Strccke kennen gelernt. Verfolgen wir zuerst den Pangani-Fluss von 
seiner Miindung bis zur Quelle, wie cs diese Expedition bei der Ausreise gethan. Nachdem das korallinische 
Vorland passirt ist, geht der Weg bald liber ansteigendes lliigclland, er flibrt iiber Vorberge von Usambara, 
die im Siiden im Tongwe-Berg endigen. Die Route flibrt am Fusse des Usambara-Massivs und der Pare und 
Ugweno-Ketten weiter, stets Berglandern entlang, vvelcbe sich in fast ununterbrochener Reihe bis zum Kili- 
mandscharo erstrecken. Das Streichcn diescr Gcbirgsztige ist ein nordnordwestliches; cbarakteristisch ist 
dcren schroffes, insclgleiches Heraustreten aus der Ebene. 

Die Meereshohe dieser Reihe von Gebirgskammcn nimmt im gleicben Masse wie das Anstcigen der Ebene 
zu, so dass sich deren relative Hohen iiber derselben im Allgemeinen gleich bleiben. Das Usambara-Bergland 
ist ein fur sich abgeschlossenes Bergmassiv, in wclcbem sich nur an dessen Siidseitc eine Unterbrechung 
findet, und zwar bei Kwa Mgumi, wo das Thai des Luengeratlusses mlindet. Es prasentirt sich von alien 
Seiten aus gesehen als ein gleichmiissig holier Wall, aus dem nur hie und da einzclne, wenig auffallende 
Kuppen aufragen; nach Dr. 0. Baumann's Messungen betriigt die grosste Erhebung desselben, der Magamba- 
Berg, 2000 m. 

Das Pare-Kettengebirge ist durch einen 15—18 km breiten Steppenstreifen vom Usambara-Bergland 
getrennt. Es ist ebenso zerrissen und zerklliftet wie dieses, und cs sturzen dessen Hange besonders im Siiden 
und Osten oft in steilen Wanden zur Ebene ah. 

Ein ganz schmales und kurzes Thai trennt die Pare-Ketten vom Ugwcno-Gebirge, welches mcist als 
ein fiir sich abgeschlossenes Bergland bctrachtet wird; es reiht sich indess mit seiner Hauptkette unbedingt 
an die Haupt-Pare-Kette an. Die grosste Hohe des Ugweno-Gebirges liegt im siidlichen Theilc der Hauptkette 
und betragt 2000 m; im Norden gabelt sich die Hauptkette in zwei auseinanderlaufende Ketten. 

Im Siiden und Westcn diescr Gcbirgswelt dehnt sich die weithin libersehbare Fortsetzung der nach Nord- 
nordwesten zu ansteigenden Ebene aus. Nur vereinzelte geringe Erhebungen sieht man anfanglich aus der- 
selben herausragen; die Landschaft wird jedoch in dem Masse, als man weiter in das Innere gelangt, leb- 
hafter. Man sieht den Ostrand dcr flachwclligcn Ebene sich zu einem niedrigen Hohenzug erheben, der die 
Pare- und Ugweno-Berge in stets gleicher Entfcrnung begleitet, so dass das vom Pangani-Flusse durchzogene 
Thai als ein 20—25km breiter Graben anzusehen ist, der sich vom Kilimandscharo, nach Slidost zu immcr 
seichter werdend, bis zur Kliste liinzieht. Darin liegen der Mali-, Ngai- und der Ukunga-Berg (relative Hohen 
300—500 m), weiter niirdlich die hoheren und in ihrer Form sehr charakteristischenLassiti- und Sambo-Berge 
(rel. Holien 600—700 m), vercinzolt dastebende Erhebungen. 

Der antangs flache Hohenzug im Westen davon streicht, allmalilich holier werdend, nach Norden, bildet 
erst dieniedrigenMarriti-Bergc, dann die hoheren, flachriickigen Ssogonoj-Bcrge (Litacma-Kuppe, Baumann 
1720m absol. Hohe) und biegt in 3° 30' Siidbreite im scharfen Bogen nach Westcn; dcr weiterc Verlauf ist 
noch unbekannt, ebenso wie die Positionen der Spitzen und Kuppen dieses noch gar nicht erforschten Bcrg- 
lands noch ungeniigend festgesetzt sind. Im Ilintergrunde dieses Hohenzuges erheben sich in grfisserer Entfer- 
nung einige bedeutende isolirte Bergc, dcr Djoronjore mit wold 2400m abs. Hohc und der weniger hohe 
Mbene-Berg. 

Auf der Mombas-Strecke sind der ansteigenden Ebene zwei sanfte, meridional verlaufendc Bodcnschwel- 
lungen aufgcsetzt; die erste in der Klistenzone. In dieser Breile beginnt der innere Rand des flachen, der 
Kliste entlang strcichenden Hiibenzuges sich zu erheben, urn weiter niirdlich in die Plateaulandschafleu des 
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Beitrage zur geologischen Kenntniss des fistlichen Afrika.  I. 449 

fistlichen Ukambani iiberzugehen. DieseZone wird nach Norden zu in dem Masse breiter, als der innere Rand 

eine norduonlwestliche Richtung beibeha.lt, wahrend der ausseie Rand der Kttste folgt; im Allgemeinen 

bezeichnet der Lauf des Azi-Flusses die Richtung der zwischen den beiden Bodensehwellungen zumAusdruckc 

kommenden Bodcnscnkung. 

Bei Taro beginnt auf der Route von Mombas zum Kilimandscharo die zweite Bodenwelle und nun erst 
unlerbrechcn einzelne derselben aufgesetzte Htigel und Berge die Einformigkeit der Ebene. Die wichtigeren 

sind: Der Taro-HUgel, der Kilibasa-Berg, die kleineren Kidima- und Rukinga-Riicken, schliesslich der schroffe 

Kadiaro oder Kasigao-Felsberg; dieser hat steile, oft senkrecbte Abstiirze nnd eine bedeutende Hohe (Kersten 

1632 m). Die vertical e Gliederung beginnt hierauf eine bedeutendere zu werden. An die alleinstehenden 

Rttcken von Maungu und Mara schliest sicb das Bergland von Bura und Teita an; dasselbe weist Gipfel auf, 

die naliezu 2200 m hoch sind. Die Richtung der Rttcken und Ketten ist eine nordstidlicbe, sie sind Fortsetzun- 

gen des Usambara Bcrgmassivs und stehen mit diesem audi durch die zweite Bodenscbwellung in Verbindung. 

Von da geht es daher, wenn aucli ganz unmerklich, bergab bis an den Fuss des Kilimandscharo. Nach Siiden 

zu vermag der Blick Uber die ununterbrochene Ebene hinwegzusohweifen, bis der blaue Wall des Usambara- 
Berglandes und die Pare-Ketten den Horizont begrcnzen. 

Mit den Endpunkten dieser beiden Routen verliisst man den mctamorphischen Boden und gelangt in das 

Gebiet, in welchem vulcanische Krafle den stolzesten Zeugen ihrer Thatigkeit in Afrika, don Kilimandscharo, 

aufgebaut haben. Siidwestlich desselben erhebt sicb der beinahe ebenbiirtige Meru-Berg, nordnordostlich 

ungefahr in gleicher Entfernung, die Djnlu-Kette. Diesc drei Herde vulcanischer Thatigkeit und dcren Ver- 

bindungen durchkreuzen die parallclen und nordnordwestlich verlaufenden Urgebirgsztige und waren durch 

ihre, die weite Umgebung dominirende Masse im Stande, die eingangs erwiihnte Gesctzmassigkeit im Autbau 

des Grundgeblrges zu vcrwischen, wiirde sich nicbt dennoch der weitere Verlauf desselben verfolgen Inssen. 

Wo bilden cine Anzahl isolirter Httgel und der Theuka-Berg das Verbindungsglied zwischen den Teita-Bergen 

und der Djnlu-Kette und das metamorphische Ulu-Bergland die Forsetzung des Urgebirges, welches erst 

nordlich des Kjandjabl-Berges abermals und zwar durch den Kenia eine Unterbrechung erfahrt. Die Djulu- 

Berge bilden eine einfache Kette, welche in ihrer ganzen, ungefahr 65 km betragenden Liinge eine nordnord- 

westlich gerichtete Lage einnimmt. Der mittlerc Theil derselben weist relative Holien von ungefahr 800 m, 

die beiden Endcn jedoch nur solche von 4—500 w auf. Dieses Gebirge ist noch unerforscbt und es streifte die 

Graf Telcki'sche Expedition nur die niedrige Hligelreihe, welche dem Sttdende desselben vorgelagert ist. 
Die Formation der Djulu-Kette macbt in ilirem nordlicben Tlicile durchaus keinen vulkanigchen Eindruck, 

dennoch ist die sie umgebende Steppe em wiistes Lavafeld. Koinmt man von Norden und wandert der Bcrg- 

kette entlang, dann fragt man sich beim plotzlich stattfindenden Ubergang von feinsandigen Fla'chen auf das 

scharf'e und glashartc Geriille daher erstaunt, wober die Laven wohl gekoinmen sein mogen, bis man, am 

Siidende der Bergreihe angelangt, die Losung des Rtitbsels erfahrt. Da gibt es eine grosse Anzahl wohlerhal- 

tener, scbeinbar erloschener Krater, die jtingstcn Zeugen einer ehcmals regeren vulkanischen Periode im 

stidlichen Theile unseres Gebiets. Diese Krater sind nur in den niedrigercn Theilen der Bergbange sichtbar; 

einzelne licgen ganz isolirt in der nitherenUmgebung des Bergfusses. Die vegetationslosen Hiinge der kleinen 

Vulkane sind mit sebwarzer oder griinlicher, oft audi rotherAsche, die Umgebung einzelner mit einer mehrere 

Meter holien Schicht scliwarzer, blasiger Lava bedeckt. Viele der Auswtirfe gehoren der neuesten Zeit an, 
doch waren bei kcineni der Krater Zcicben noch heutiger Thatigkeit sichtbar. 

Der Kilimandscharo ' steigt obne Ubergange oder Vorberge ganz unvermittelt aus der Ebene heraus; im 

Siiden ist diesc 750—800m, im Norden 1130m hoch gelegen. Die Basis des Berges bildet cine Ellipse, wie 

8ie der Quersehnitt zweier sich durebkreuzender Kegel rait einer geneigten Ebene ergibt; die grosse Axe der- 

selben, welche Nordwest-SUdost gerichtet ist, misst 110km, die kleine 80 km.   In Nordosl geht der Bergfuss 

1 So nennen ihn  die Bergbewohner; bei den Wakamba lieisst er allgemein Kenia,  was  „grosser lierg"  bedeutet, 
specieller Kitsohua tscheu (weisscv Kopf); die Masai nennen ihn Oldoirjo eb6r, d. h. weisser Berg. 

noakschriften der mathem.-naturw. CI. LVUI.Bd. 57 
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450 L. v. Hohnel, 

in die Djulu-Kette liber, in West-Sttd-West stelit derselbe mit dera Meru-Berge in Verbindung. Die Berg- 
hange zeigen die typischen Neigungsverhaltnisse aller Vulkane, docli sind sie nicht auf alien Seiten gleicb. 
Am sanftesten steigt der Nordwesthang an, rascher der Siidhaug; am steilsten fallt besonders in den hohcren 
Bergpartien die Nordostseite ab. 

Der gewaltig breiten Pyramide sind in 4400 m zwei Gipfel aufgesetzt: Der westlichere', hohere heisst 
Kibo, der dstlichere Kimawensi. Der Kibo zeigt sich als ein naeb Osten zu gchrage abgestumpfter Kegel mit 
wohlerhaltener Kraterform; der Kimawensi als wild zerkliifteter und zersagter Nordwest-Stidost gericbteter, 
gratartiger Gipfel. Die Richtttng der beiden Berggipfel zu einander ist W. 12*/„° N.—0. 127,,° k% UI1(1 die 
Entfernung betragt 13 km) ein breiter plateauartiger Rtieken verbindet sie. 

Der Aublick, welchen der Kilimandsebaro von den verscbiedencn Seiten aus gesehen bietet, ist ein 
wecbselnder. Von Suden kouimend, umfasst man bei beiterem Wetter vom ganzen gewaltigen Koloss seine 
schOnste Silhouette. Der Blick vermag im Weslen der formvollendeten Linie des Bergliangs entlang aufzu- 
steigen, am eisumglirteten, glitzernden Dom des Kibo verweilen, dann liber den schbn geschwungenenVerbin- 
dungsriicken liinweg zum schwarzen, felsigen Kimawensi auf und im Osten wieder sanft zur Ebene hinabzu- 
sohweifen. 

Von den beiden Gipfeln ist der Kimawensi der altcre; von seinem Krater steben nur noch Reste, Tbeile 
des festen Gerippes desWestrandes. Nach Nordosten zu sind die Kraterwand und die Bergscitc bis tief hinab 
gespalten und die freigelegten inncren Kraterwande stttrzen nach dieser Seite bin fast senkrecbt ab. (Siebe 
Taf. I, Fig. 1.) 

Der Kibo bat bingegen seine Kraterform unter dem Sohutze eines viele Meter dieken Eismantels voll- 
konimen erbalten. Naeb vielfaclien friiberenVevsucben, diesen bOchsten Punkt afrikaniscberErde zu ersteigen, 
gelang es den Herren Dr. H. Meyer und Purtscbeller als den Ersten, dieses Ziel zu erreicben und das 
Geheimniss des Kibo zu eutbiillen. So wie es zu vcrmuthen war, birgt, nach den Berichtcn dieser Reisenden 
der Dom des Kibo einen vollendeten Krater von 2000—2500 m Durcbmesser. Eismassen bedecken tbeilweise 
den 200 m tiefer als die Kraterwiinde liegenden Kraterboden; ausserdem erbebt sich auf demselben ein 
schneefreier Aschenkegel von ungefalir 200 m HOhe. Die Siidvvestseite der Kraterwand ist durchbroclien und 
durcb die Offnung finden die Eismassen und Scbmelzwasser ihren Ausweg. Der Eismantel, welcher den Kibo 
auf alien Seiten in einer 20—40 m dieken Schioht umgibt, reicht auf dieser Seite auch am tiefsten hcrab. Im 
Westen boginnt cwiges, zusammenliangendes Eis scbon in 4800 m, im Osten stellenweise erst in 5700 m; auf 
dieser Seite ist ein Tbeil des Eismantels abgestiirzt und bildet nun dessen unterer Rand cine der Kraterwand 
entlang laufende l^iswand, wahrend das Eis an den iibrigen Hangen in den Fnrchen und Rinnen in spitzen 
Gletscherzungen auslauft. Nacli den Messungen Dr. Meyer's und Purtscheller's betragt die Hohe der 
hochsten Kibo-Spitze, welcbe von denselben „Kaiscr Wilbclm-Spitze" benannt wurde, 6000 m, jene des 
Kimawensi 5300 m. 

Eine unter Zugrundelegung der sehr genauen Winkelmessungcn des Dr. 0. Kersten und der nunmehr 
durcb die Graf Teleki'scbe Expedition genauer bestimmten Positionsdaten des Kilimandscbaro-Gebiets vor- 
genommene trigonometriscbe Hobenberechnung ergab fllr den Kibo 6130 m und fiir den Kimawensi 5545 m 
Meereshbbe. 

Das die beiden Gipfel vcrbindende Sattelplateau, welcbes sanft gegen dieselben aufsteigt, ist ungefahr 
4300 m hoch gelegen. Eine Rcihe niedriger Asehenhiigcl durchzieht dasselbe in der Riclitung vom Kibo-Nord- 
fuss zum Kimawensi-Slldfuss; Lavatriimmer und Scbutt bedecken abwechselnd mit Sand und Aschenflachcn 
den Plateauboden. 

Ausser diesen beiden Hauptgipfeln erliebt sich am Westnordvvesthange des Kibo nocli eincdritte, weniger 
bedeutende Spitzc. 

Auf den niedrigeren Partien der Kilimandscharollangc, hauptsachlich am Fusse desselben, befindet sicli 
eine grosse Zahl von Schmarotzerkratcrn, doch nur seiten solche mit deutlich erhaltenen Formen; einer der- 
selben, am Slidost-Fuss gelegen, birgt den Kratersec Tscliala. 
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Beitr&ge zur geologischen Kenntniss des dstlichen Afrika. 451 

Westslldwestlich vom Kibo, in 10 km Entfernung, erhebt sich der erloscbene Vulkan Meru (siehe Taf. I 
Fig. 2). Dem Bergf'usse und den niedrigen lliingen desselbcn sind ebenfalls cine grosse Zahl von Neben- 
kratern aufgesetzt und einer davon — am Stidfusse — entliiilt als Seitenstiick zum Tschala den Kratersee 
Balbal. Der Kamm des kegelfOrmig anfsteigenden Bergstockes zeigt nur nocli das vom Mantel bereits voll- 
kommen entblosste, teste Kratergeriistc. 

Der Krater ist nacb Westnordwest zu geborsten und ist vom Kraterrande nur die Stidwestseite erhalten 
geblieben; auf dieser Seite erhebt sieli die nacli von Dr. 0. Kcrsten trigonometriscb vorgcnommenen Mes- 
sungen 4402 m liolie Bergspitzc. Die Hiinge der mittleren und liiilieren Bergpartien erheben sich ziemlieli 
gleichmiissig unter einem Neigungswinkel von 18—20°. Ein steben gcbliebcncr Rest der im Norden einge- 
sttlrzten Kraterwand zeigt sich als zweite 3700 m hohe Spitze. 

Zur Winterszeit trftgt der  Hauptgipfel des Meru-Berges bisweilen  einc  leichte,   diinne Schneedecke 
welche jedoch stets unter der Mittagssonne zu verschwindcn pflegt. Die Besteigung des Meru-Berges ist bisher 
nocli nicht versuclit worden; die Graf Teleki'sche Expedition konnte einerseits der nnaufliorliclien schweren 
Regen, andererseits der unsicheren Landesverbaltnisso wegen nicht davan denken, dieselbe auszufiihren 

Die Lavamengcn, welche dem Meru-Berge einstens durch den Spalt an seiner Westnordwestseite ent- 
quollen, bilden einen breiten, flacben Riicken von ungefiihr 700 m relativer H6he, der sich im Westcn bis zu 
einer Nordsud streiclienden Bergketto crstreckt und mehrere erlosclienc Vulkane von 2100 m absoluter Hohe 
tragi. Die Bergkette, auf welche wir im Weston mininehr gestossen sind, ist ftir das in Rede stehende Gebiet 
von hervorragendem Interesse. Obwohl im Vergleich zur benachbartcn, grossartigen Gebirgswelt von massijjer 
Hohe, ist sic uns wichtig, weil sie einerseits den in seiner Lftngserstreckung am weitesten zu verfolgenden 
Gebirgszug des Gebietes, andererseits den Westrand des bereits erwahiiten, meridional verlaufenden Grabcns 
bildet. Diesc Erscbeinung ist so grossartiger und aufl'allender Natur, dass ihr gegeniiber selbst ein Kili- 
mandscharo und ein Kenia in den Hintcrgrund treten; wir wollen daher auch den Verlauf und die Formation 
des gesenkten Theiles vor allcm Andern ins Auge fassen. 

Wir haben cs mit einer rclativen Senkung eines Stroifcn Landes von wechsclnder Breite zu thun- die 
Sohlc dieser grabenartigen Senkung liegt jedoch in einer recht betrachtlichen Meercshohe. (Siehe Hoheulao-e 
der tiefsten Punkte der Grabensohle und die darin eingebettete Seenkette, IV. Theil.) 

Durch Dr. G. Fischer's letzte Reise, welche von Pangani aus in nordwestlicher Richtung zum Victoria 
Nyanza ftihrte, wurde die Fortsetzung des grabenartigen Verlaufes bis iiber 5° Siidbreite nachgewiesen. Die 
Senkung erstreckt sich demnach nacli dem heutigen Stande der Forschungcn iiber 10 Breitengrade. Die 
Westseite der Senko wird in ihrer ganzen Liinge durch eine Folge von meridional gerichteten Bergketten 
begrenzt. Sie beginnt in 5° Siidbreite als ein 1320 m holier Bergzug, der zuerst nordnordostlich, dann in unge- 
fiihr 36° Ostlftnge von Greenwich nOrdlich streicht. Vom 3. Grad Siidbreite bis zum Aquator triigt der Hiilien- 
zug den Namen Mau-Kette; sein Kamm ist im siidlichen Thcile mit 1400 m holien Vulkangipfeln gekrtint 
•loch triigt derselbe weitcr im "Norden Gipfel von 2500 m absoluter Hohe. Nachdem die Mau-Ke(te bis zum 
Aquator den Westrand der Senke gebildet hat, tritt sie als Parallelkette hinter die gleich hohe Kamassia- 
Kette; letztere und deren Fortsetzungen, welche bis zum Slidwestufer des Rudolf-See's reichen, bilden nun 
die Westseite des Grabens. Nacb dem Verflachcn der siidvvestlichen Rudolf-Seekette tritt eine Unterbrechung 
em und der Graben gelangt erst iin nordlichsten Tbeile durch das Herantreten einer Steilkette an das West- 
ufcr des Rudolf-Sees wieder deutlich zum Ausdruck. Die Ostseite der Senke ist nicht iniiner ebenso scharf 
bezeichnet; es gilt dies mit Ausnahme jener Stelle, welche den Natronsce entliiilt, hauptsiichlich vom siid- 
lichen Theil. Von da bis iyg° Nordbreite ist der Ostseite des gesenkten Theiles eine ausgebreitete, terrassen- 
formig ansteigende Plateaulandschaft aufgesetzt, deren steiler, oft stufenfOrmiger Abfall nacb Westen den 
Graben einsiiumt. Den weiteren Verlauf der Ostseite begrenzen der Njiroberg, der Abbruch und der gesenkle 
rheil des Kulall-Berges, schlicsslich die Ufer-Berge im Osten des Rudolf-See's. 

Der Verlauf der grabenartigen Senkung wird im Allgemeinen durch die lange Reihe von Seen, welche in 
dieselbe eingebettet sind, augedeutet,  Neben dieser Hauptsenke haben wir jedoch vom Aquator an nocli 
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zwei parallele Seitenfurchen zu unterscheiden, die sicli erst im nordlichsten Theilc des Hauptgrabens wieder 
rait diesem vereinen. Der Verlauf der einen der beiden Tiefenlinicn wird durch den Kerio, der zweiten durch 
den Trrguell-Fluss bezeicbnet. 

Bei unserer noch unvollstandigen Kenntnis dieser Gebiete ist eine nahere oro-hydrograpliischo 
Besehreibung des gesenkten Theils nur flir gewisse Strecken moglich. 

Das „grabenartige" der Senke kommt in 5° Sttdbreite nur sehwach zum Ausdruck; die Grabenbreite 
betragt 46 km, die Wandhbhe dabei nur 190 m. An den tiordlich davon anschliessenden, noch unbekanntcn 
Theil, welcher den Manjara-See enthalt, reiht sicli cin Gebict, in welchem vulkanische Kriifte das Relief der 
Senke beinahe verwischten. Den gesenkten Theil durchqueren flache, plateauartige Rtlcken und fiillen ihn 
grosstcntheils aus; docli vennag der Hang der Mau-Kette den Verlauf derselben anzudeuten. Das Gebiet ist 
durch eine Anzahl von Vulkanen gekennzeicb.net; einer derselben, der Doenje Ngai (1400 m absolute HOhe), 
am Sttdende des Natron-Sees gelegen, soil nach Dr. G. Fischer unausgesctzt Dampfwolken ausstossen. 

Wir gelangen dann durch einen 40 km langen Theil, welcher durch die Mau-Kette und durch den Abfall 
des plateauarlig bis zu 4000 m absolute Hiihe ansteigenden Gelei-Berges bis auf 13 km eingeengt ist. Darauf 
bin scheint der Graben breiter zu werden, doch ist die Art des Abfalles der iistlichen Randgebirge bis zu 
1°25' Sttdbreite nicht genttgend bekannt, um etwas Bestimmtes dariiber sagcn zu kcinnen. Die Grabensohle 
steigt der Eingangs eingeflihrten Vorstellung einer Bodenwelle entsprechend von Slid nach Nord an; unge- 
fahr in der Breite des Naiwascha-Sees hat diese Tendenz ihren Hohenpunkt (1860 m absolute Holie) erreicbt 
und fallt weiter bin stetig bis zum Rudolf-Sec (400 m absolute Hohc) ab. Die beiderseitigen Bander, im Osten 
der Plateauabfall, im Westen die Hange der Mau- und Kamassia-Ketten, welche in diesem Theilc einander 
in der durcbschnittlichen Entfernung von 30 km gegeniiber stehen, nebuicn sich wie dunkle, oft schroffc 
Walle aus, und trotz der in der ganzen Liinge vorbandencn vulkanischen Gebilde macht dieser Theil der Senke 
am meisten den Eindruck eines Grabens. 

Die Umgebung des Naiwascha-Sees ist durch ihrc vulkanischen Bildungen ausgezeichnet; im Siiden slnd 
es zwei erloschene, isolirtc Vulkanc, der Ssussua und der Lonongot, die sich beide um 5—600 m ttber der 
Grabensohle erbeben. Der Englander J. Thomson, welcher den Lonongot bestiegen hat, fand in seinem 
hochsten Tlieile einen kreisformigen Krater von ungefahr 1800 m Durchmesser, mit Innenwiinden, welche 
senkrecht 5—60()mtiefbis zum Kraterboden abstiirzen. Der Krater des Ssussua ist eingestiirzt. Im Nord en 
des Naiwasciia-Sees erhebt sich der Doenje Buru, nach Thomson das jlingste vulkanische Gebilde dieses 
Gebiets, das jedocli durchaus keine typischen Vulkanlinien oder einen Krater erkennen lasst; an derStelle und 
in der Umgebung des einstigen Kraters haben sich eine Menge von Nebenkratern und Aschenkegeln gebildet, 
welche die charakteristische Vulkanform verwischt haben. Solche finden sich ebenfalls in grosser Zabl zer- 
streut in der Ebene zwischen dem Ftisse des Berges und dem Angata Nairogua-Salzsee. Der Doenje Buru, 
d. h. Dampfberg, bat diesen Namen, wcil er an verschiedenen Stellen aus Erdlochern, die sich stets am 
Fusse stufenformig abfallendeiLavarlicken befinden, Wasserdampfe ausstossen soil. Thomson besuchte diese 
Orte und glaubt, dass die mit Vebemcnz herauggepufften Wasserdampfe nicht aus dem Erdinnern kommen, 
sondern durch das Zusammeiitreten durchsickernden Wassers mit noch nicht erkalteten Lavastromen erzeiigt 
wlirde. Dafiir spriiche der Umstand, dass die Graf Teleki'sche Expedition ftinf Jahrc spater trotz sorgfiiltig- 
ster Umschau aus geringer Entfernung nirgends Dampfwolken aufsteigen sah; die Lavamengen mbgen daher 
indessen voUkommen erkaltet sein. Andererseits gibt es in dem Gcbiete keine so neuen Eruptivmassen; auch 
Thomson hat nirgends solche angetroffen. NSrdlich des Doenje Buru erstreckt sich eine flache, ttbersicht- 
liche Landschaft, in welche der Nakuro Sekelai-See zwischen dem sttdlichen Auslauf eines stufenformigen 
Absatzes der Mau-Kette und einem niedrigen Rtlcken eingebettet liegt. 

An solchen, riesigen Stufen ahnlichen Terrassen, sind wir bereits vorbeigekommen. Der Ostfuss der 
Ssussua- und Lonong6t-Berge und der ostlich des Naiwascha gelegene Plateaui'uss fallen in dieser Form ab. 
Wir begegnen dieser Erscheinung haufiger und in scharfer ausgepragter Foirn im weiteren Verlaufe der Senke. 
Diese gerade verlaufenden, steilwandigen, fast senkrechteu Abstllrze, welche sowohl die Ost- wie die West- 
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Beitrdge zur geologischen Kennthiss des ostlichen Afrika. I. 453 

seite der Senke begleiten, erwecken in nicht zu missdeutender Weise den Eindruck, dass sie dnrch Senkung 
des zwischen den beiden Grabenriindern liegenden Terrains entstanden seien. Nach der Reinheit and Scharfe 
der W8n.de zu urtheilen, haben solclic Senkungen in ungefahr 0° Breite zu allerletzt stattgefunden. Hier 
wird der gelehrte Forscher die meisten Anhaltspunkte linden, welche zu einer Deutung des Phanomens flibren 
konnen. 

Wir wollen indess wieder zu dem im Graben vorbandenen Bildungen zuriickkehren und auf den Berg- 
rllcken aufmerksam machen, welcher sich nordlich des Nakuro Sekelai Sees, nabe Bstlich der zuletzt 
bertthrten. Stufe derMau-Kette bcfindet; dieMitte desRUckens ist zweifellos gesunken und begrenzt sich durch 
scharfe Ran der. 

Die beigefligten Ansicbten einiger Partien der Grabenwande (Tafel II) werden die Scliildcrung des nun 
folgonden Tbeiles der Senke verdeutlichen. 

Die Ansiclit Fig. 1 ist, wie aus der Karte zu entnehmen, von dem selir nabe vom Ostlichen Abfalle gele- 
genen Lagerplatz der Expedition am 31. December 1887 aus aufgenommen und zeigt einen Theil der Ostseite 
des Grabens. Die relative Hohe der Rticken im Vordergrunde betragt 400—GOO TO. Der Steilrand reprftsentirt 
sicb im siidlichenTheile nur nocli als ein scbmaler Streifen, der sich in grosser Hohe hinzieht. Dem Bergfusse 
ist eine ungefahr 20—25 m hohe, nach West gekehrte Stufe vorgelagcrt, welche auf dem Bilde nicht mehr 
aufgenommen, jedoch aus der Karte zu ersehen ist. Es mag daraus der Schluss gezogen werden konnen, dass 
mehrfache Senkungen zu verscliiedenen Zeitpunkten stattgebabt, indem die am Bergrttcken sichtbaren Spuren, 
weil sie sich in viel grosserer Hohe befinden, nicht zur selben Zeit entstanden sein konnen, wie die Stufe; 
auch die bereits abgerundetcn Formen des Plateauabfalles lassen auf eine friihere Zeit schliessen. Aus der 
Karte ist weiters ersichtlich, dass dem Abfalle eine dreifache Reihe paralleler Stufen in geringer Entfernung 
gegentiber stebt. Die Brucliflachen sind dem Abfalle zngekehrt, und es ist dies das einzige Beispiel in diesem 
Gebiete, dass an der Ostseite des Grabenrandes gelegene Stufen die Abbrucbstellen, die sonst imnicr gegen 
die Grabenmitte gekebrt sind, nach Osten zeigen. 

Ansicht Fig. 2 zeigt die Westseite des Grabens vom Lagerplatze am 24. Dezember 1887 aus geseben. 
Den Anfang des Profils maclit die Mau-Kette, welche hinter die beginnende Kamassia4<:ettc zurticktritt. Die 
Stufe im Vordergrunde ist im Siiden niedrig, ihrc Contour bereits abgerundet, sie wird jedoeli in dem Masse 
steiler, holier und ihre Abbruchstellen ausgepragter als wir nordwiirts schreiten. Fig 3 und 4 geben Ansicbten 
der beiden Grabenwande vonNjemss mdogo, einem slldlich desBaringo-Secs gelegenenOrtc aus aufgenommen. 

Bei Profil Fig. ,'! erliebt sicli das Randgebirge urn 700—1200 TO iiber die Grabensohle. Stufen treten in 
niehrfachen Reihen auf; sic sind im Norden niedrig und werden im Siiden successive holier, bis die Abbruch- 
fla"che scbliesslicb die ganze nahezu 1000 TO betragende relative Hohe des Plateaurandes begreift. Audi Fig. 4, 
die Ansicht der Westseite dieses Theilcs der Senke, zeigt eine ausgobreitete Stufenlandschaft mit mehrfachen 
Reihen, deren gauze Ausdehnung jedoch besser aus der Karte zu entnehmen ist. Der Bruch ging, wie man 
sieht, nicht immer bios in den Thalfurchen vor sich, sondern stellcnweisc auch durch Bergkuppen hinduieh. 

Die Paga- und die Erre-Berge, niedrige, breite, vulkanisclie BergstOcke, sind nordlich vom Baiingo See 
<l«er liber die Senke gelegt und ftillen sic aus. Vom weiteren Verlauf der Senke ist bis zum Slidende des Rudolf- 
Sees nur wenig Naheres bekannt; sie zeigte sicb aus der Feme als ein vollkoinmen ebener, durch keine 
Erhebungen oder Verwerfungen gostcirter, fast vegetationsloser, vcrhaltnissmassig tief gelegener Streifen 
Laudes. Dieser Theil der Senke soil cine ausgebreitete, von den Eingebornen Sukuta genannte Salzsteppe 
Bergen, welche wolil einen alten Seeboden vorstellen dUrfte. 

An das Leikipia-Plateau, welches man der Hauptsache nach mit der Loroghi-Kette als abgeschlossen 
bctraebtet kann, reihen sich im Norden eine Anzabl kleiner vulkaniseher Plateaus, deren Steilrander wobl 
den Ostrand der Senke bilden werden. Vulkanisclie Aufscliiittuiigen reichen bis hart an den Westfuss des 
metamorphischen Njiro-Bcrgstocks und verschliessen siidlicli vom Rudolf-See abermals in Gestalt einer kur- 
zen, Nordost-Stidwest gerichteten Querkette den Graben; die Gesteinsinasscn sind verhaltnissmassig jungen 
Alters. 
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Die Fortsetzung der Steilabfalle und stufenfOrmigen Abbriiche trifft man dann wieder, und zwarin aus- 
gezeichnet ausgepragter Form an der Ostseite des Rudolf-Sees. Der Westfuss des Kulall Berges ist auf eine 
Lange von 30 km gesunken und auch der getrennte Bergtheil fiillt nacli der Seeseitc in mehrfachen, paralleleD, 
senkrechten Wanden ab. Die Steilrander einer Plateaulandscliaft sctzen sieh naeh kurzer Unterbrecliung im 
Norden des Kulall-Bergjs fort, begleiten das Sceufer in 35 km Entfernung 110 km weit und biegen hierauf 
nach Osten ab; den Anschluss daran echeinen die meridional gcriclitcten Trr-Berge zu bilden, die Senke 
wiirde darnach auch den Stephanie-See umfassen. 

Die Bodensenkungen, welclie man in dicsen Gebietcn so vielfach zu beobachten Gelegenheit hat, 
scheincn nicht iiberall in gleicher Weise und im selben Masse stattgefundcn zu habcn; besonders im Rudolf- 
Seegebiete treten die daranf deutenden Erscheinungen an der Ostseite in erbohter Weise zu Tage. In dein- 
selben sind vulkanische Revolutionen librigens keineswegs nur auf die Vcrgangenheit beschriinkt, sondern 
finden amSUdstrande des Sees noch heutzutage statt. Da wir an dieser Stelle den einzigen im Innern Afrika's 
mit Bestimmtheit nachgewiesenen, noch thatigen Feuerlierd finden, wollen wir derselben auch an der Hand 
der Tafeln III und IV eine niiuere Beschreibung widmen. 

Die Querkettc im SUden vom See, welche die Senke ausftillt, fallt in sanften Hangen zum Seeufer ab. 
Am Fusse derselben in 21/zkm vom Strande crliebt sicli cin rauchendcr Kcgclberg von ungefahr 200m Hohe, 
welcher nach dem Ftlhrer der Expedition, welche dieses Gebiet entdeckte, Teleki-Vulkan benannt wurde. 
Die Berghiinge sind mit schwarzer, poriiser Asche bedeckt, der Krater ist durch die letzte Eruption meri- 
dional gespalteii, so dass sich die Lava sowohl nach Norden wie nach Siidcn ergiessen konnte. Erdspalten 
von wenigen Oentimentern Spannweitc und bis zu 2—3 m breite Klaffungen neuesten Datutns durchziehen 
die altvulkanische Umgebung des Feucrberges; auch diese sind parallel und meridional gerichtet. Einen 
eben solchcn, jedoeh bedeutend alteren Spalt stellt die tief eingeschnittene Seebucbt vor. Vom Vulkanfuss 
bis zum Seestrand ist der Boden mit verschieden alten Lavastromen und Schultmassen bedeckt. Die west- 
licheren sind alter, zeigen bereits stellenweise, und zwar in den blasigen Hohlriiumen, Vegetationsspnren, da 
diese den fallcnden Regen und zugewehten Staub aufzufangen vermogen, und daher glinstigc Ansiedlungs- 
verhaltnisse bieten; das Gestein selbst ware noch lange nicht genttgend zersetzt und zerfallen. Das zuletzt 
ausgeworfene Material von Schutt und Lava umgibt den Vulkan auf alien Seiten und erstreckt sich bis an den 
Seestrand. Die Sehichte ist 3—10 m machtig. Der Lavastrom fallt an den Handera ziemlich scharf ab, war 
daher ziih fllissig; seine Oberflaohe zeigt alle Wcllenformen und Windungen einer erstarrlen, wogenden See. 
Die Lava ist schwarz, porOs und umschliesst Blascnraume von oft mehreren Metern Durchmesser; tlieilweise 
sind diese eingesttirzt und zeigen im Innern messerscharfe Spitzen, vvodurch die Passage liber die Lava zu 
einer schwierigen und gefahrlichen Sache wird. Die Scliuttmassen bestehen aus kopfgrossen koakesahnlichen 
Gesteinstriirnmern. Verschiedene Pfade fuhrten cinst nm das Slidende des Sees herum; man sieht sie noch 
alle deutlicli ausgepriigt, als ob sie noeli kiirzlich begangen worden waren, bis sie unter die Lavadecke ver- 
schwinden. Knapper am Seeufer als die von der Graf S. Teleki'schen Expedition bogangene Route ist heute 
kein Weg um das Seeende herum gangbar. Eine Akazie mit ungefahr 25 cm Stammesdurchmesser stand hart 
am Ostrande des Lavastromes. Der Stamm ist in l'/x m Hohe von der cinst heissen Lava abgebrannt worden; 
der Baum liegt umgestilrzt daneben, die Brandstelle sieht frisch verkohlt aus und die Baumkrone zeigt noch 
alle die feinsten Astchen und Dornen. 

Aus dem Krater steigen unausgesetzt schwarzliche Rauchsaulen ruhig und in stets gleicher Menge auf. 
Feuerschein, GetSse oder Auswlirfe waren hingegen nio bemerkbar. Die Luft im naheren Bereiche des Vul- 
kans ist mit penetranten, schwefel- und chlorahnlichen GerUclien erfiillt. Der Boden in der naheren Umge- 
bung desselben, ja selbst die Blatter der sparlichen Straucher sind mit feinem, leichtem, leicht zerreibbarem, 
schwarzem Staub bedeckt; das Fallen solchen Staubes wurde nicht beobachtct, wcil der Slidwind die Rauch- 
siinle seewiirts trieb. 

Die Kraterform ist wenig regelmassig, die Offnung tlieilweise mit Eruptivmassen ausgefiillt; die Sprttnge, 
welche der Krater zeigt, setzen sieh als schmalere Spalten bis an den Vulkanfuss fort. Der Rauch steigt nicht 
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aus einem Schlund, sonde• aus vielen im Kvater und an seinen Innenwanden vertheilten Stellen auf. Der 
Krater zeigt innen und aussen schon roth orange gcfarbteEfflorescenzen. An den West- undOstseiten des Kra- 
ters, welche von der letzten Eruption unberiihrt gcblicben sind, findcn sicli vercinzelte, knorrige Gestrauche. 

Ganz nahe westlich vom Vulkanfuss sind zwei schwarze, niedrige Aschenhtigel mit sanftcn, wohlgerun- 
deten Formen gelegen. 

Sttdwestlich vom Vulkan am 1 hinge der Querkette sitzen zwei altere Krater auf; beide sind nacb der 
Nordseite zu gespalten. 

Die abgezirkelt kreisrunde Halbinsel amSeestrande stellt einen erloschenen Krater mit gelb braungriinen, 
erdigen Hangen und den denkbarst reinen Formen vor. Die westlich davon gelegene Halbinsel ist ein auffal- 
lend hellgelb gefarbtes Schuttchaos. 

Ganz am Seestrande, ungefahr an der im Kartchen bezeichneten Stelle, soil sieh im ebenen Boden ein 
offener Feuerberd befinden. in welchem das Magma nocli lebhaft brodelt und kocbt. Die Kunde davon sttttzt 
sicb nur auf die Aussagen unserer Somal-Diener; wahrend wir sclbst die Gegend in der Riehtung des Vul- 
kans durchstreiften, hatte die Neugicrde unscre Jungen dem Lavastrom cntlang zum Seestrand gefiihrt. Von 
ihrer Entdeckung erzfthlten sie uns jedocb erst am folgenden Tage, als wir bereits abmarschirt und in die 
Nahe des Vulkans gelangt waren. An eine Rtickkehr war nicht zu denken, es kann daher diesbeztiglicb nur 
bemerkt werden, dass wir die Aussagen der Somal flir ganz zweifellos wahr halten, ferner, dass wir vom 
Stldfusse des Teleki-Vulkans aus mit dem Fernrohr von der uns bezeichneten Stelle aus weder Ranch noch 
Dampfwolken aufsteigen sebcn konnten. 

Die Ausktlnfte, welche die Eingebornen zu geben im Stande waren, lassen schliessen, dass die letzte 
Eruption vor 15—20 Jahren (1808—73) stattgefunden haben mag. 

Es wave schliesslich noch zu erwahnen, dass das Vulkangebiet ausserordentlicb eisenhaltig sein muss, 
indem die Magnetnadel in so bcdeutendem Masse beeinflusst wurde, dass die mit derselben gcmachten Auf- 
nahmen des Vulkangebiets sieh als vollkommen unbrauchbar erwiesen.  Die Ablenkungen betrugen bis 180°. 

Im Bisherigen sind der Verlauf und die orograpliische Gestaltung der Hauptfurche behandelt worden; zur 
vollstandigen Besclireibung des ganzen Senkungsgebiets gehoren noch die bereits erwahntcn westlichen 
Seitenfurchen, die unterm Aquator beginnen und parallel zur Hauptsenke vcrlaufen. Wiihvend der Ostrand 
der Hauj)tsenke, wie wir ihn im vorangegangenen Tlieile dieser orographischen Abhandlung kennen gelernt 
haben, gleichzeitig die Ostgrenze des Senkungsgebiets vorstellt, ist dies im Westen mit dessen Westrand 
niclit der Fall. Untcr 0° Breite hcirt die Mau-Kette auf den Westrand der Hauptsenke zu bilden; sie tritt 
hinter die Kamassia-Kette, setzt sieh als 2500 m hohe, stcile Elgejo-Kette nordlich streichend fort und niinint 
dann bis zum 3° Nordbreite einen nordnordwestlichen Verlauf. In dieser Breite erreicht das Senkungsgebiet 
seine grosste ost — westliche Ausdehnung, wird jedoch im nordlichen Theile des Kudolf-Seegebiets wieder 
schmaler, wcil das westliche Randgebirge vom 3° n. Br. an nordnordiistlieh streicht. In 4° n. Br. tritt das 
westliche Randgebirge hart an den Rudolf-Seestrand heran und fallt eine Strecke weit steil zu demselben ab. 
Woiter im Norden gewinnt das gesenkte Gehiet abermals an Ausbreitung, bis die Randgebirge schliesslich in 
noch unbekannter Weiso in die Auslaufer des slld-abessinischen Hochlandes iibergehen. Die Riehtung der 
fernsten, von der Graf S. Teleki'schen Expedition im Norden unter 6° Nordbreite beobachteten Hohenziige, 
war eine nordostliche, welchen Verlauf daher wahrscheinlioh audi der gesenkte Theil weiterhin nehmen 
dlirftc. 

Von den westlichen Randgebirgen, die als Fortsetzungen der Mau-Bergo erscheinen, lasst sieh nur 
vermuthen, dass sie der Rand einer Plateaulandschaft seien, welche bis zum ?>° Nordbreite urn ihre gauze 
1000—1800 m betragende relative Plateauhohe, von dort an jedoch in mchreren Terassen zum gesenkten 
Theil abfallt. Wie aus der Karte zu ersehen ist, priiscntiren sieh nordlich des 3° Nordbreite die Hiinge des 
westlichen Randgebirges in mehrfachen, hintereinander stehenden Beihen; audi Emin Pascha erhiclt liber 
die Ostlieh des ;!4° ostl. von Greenwich gelegenen Gcbiete die Auskunft, dass sie in Terrasscn nach Osten 
abdachen. 
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456 L. v. Hohnel, 

Die Steilabfttlle der im .Stlden parallel laufenden Kamassia- und Elgejo-Keften umranden den Beginn 

der ersten, dureb den Lauf des Kerio-Flusses bezeichneten Nebenscnke. Die Kamassia-Kette, die Suk-Kette 

und die slidlicbe Rudolf-See-Kcttc begrenzen sic im Osten und tvennen sic von der Hauptscnke. Der Westrand 

dieser und gleichzeitig der Ostrand der zwciten voui Trrguedl durchflossenen Nebensenke wird durcli cine 

Reihe von Bergrticken, welcbe im Doenje Erok in Tiirkana im Norden endigcn, licrgestellt; diese Begrenzung 

lasst sicli jedocb mangels genauerer Kenntniss dieser Hohenzuge nur wenig deutlich znm Ausdruek bringen 

Steile, oft senkrecbte Plateauabf&lle finden sicli hauptsachlich an der Westseitc der Rudolf-See-Kette, da aucb 

bier wie im ganzen Rudolf-Seegebiet iiberbaupt die Anzeicben stattgebabtcr Senkungen im Osten vicl scharfer 

zu Tage treten als im Westcn. 

VVir haben bercits aus der Bescbreibung des Senkungsgebiets erfahren, dass dasselbe durcli eine aus- 

gebreitete Plateaulandschaft bindurcb Ciilii't, welcbe grOsstentheils durcb vulkaniscbe AufschUttung entstan- 

den ist; wo cine solcbc nicbt stattgefunden bat, liegt das Urgebirge zu Tage. Unsere niihere Kenntniss der 

Plateaulandschaft beschrSnkt sicli auf die Ostseitc der Senke. Ein BHck auf die geologisch eolorirte Karte zeigt 

uns in der Vertheilung des vulkanischen und des metamorphischen Gcbiets, dass sich die Plateaus als ein 

verhaltuissmJLssig scbmalcr Streifen der Senke entlang erstrecken, und nur dort, wo die beiden vulkaniscben 

Hauptherde, der Kilimandscharo und der Kenia aufsitzen, weiter in das metamorphische Gcbict hineinreichen. 

Diese beiden Vulkane und der weniger bedeutende Kulall begleiten den Vcrlauf der Senke; ihre Entstehung 

scbeint demnach in einem gewissen ursachlichen Zusammenhange mit der Senke gestanden zu haben. 

Unbedeckt ist die kristalliniscbe Untcrlage zwischen dem Kilimandscharo und dem Kenia gebliebcn. Die 

auf derselbcn sich erhebende Gebirgswelt besteht aus mebrercn Reihen paralleler und fast meridional gcrich- 

tctcr Bergrllcken und Ketten, die als Fortsetzungen der slldlichen, durcli den Kilimandscharo und Mcru untcr- 

brochenen Urgebirgslandschaft erscheinen. Die Untcrlage, nus wclchcr sich die Gneissgebirge urn ;>()() — 700m 

erheben, ist im Westen 1300—1600m, im Osten, und zwar im Azi-Flusslatife 700—900 m iiher dem Meere 

gelegen, dacht also nach Osten ab. 
Die westlichste kristallinische Bergreihe besteht aus dem Ngaptuk und dem Doenjc Erok la Matumbato, 

beides Berge von uiigefiihi' 2000 m absolute Holic. Der Ngaptuk ist ein ziemlich isolirt dastehender, steil 

abfallender Felsberg, wahrend der Doenje Erok einen schroffen, gleiclnniissig hoben Bergkamm vorstellt, der 

im rechten, nach Osten offenen Winkel abgebogen ist. 

Die parallele und nahe ostlich davon sich erstreckende Bergreihe beginnt im Sttden mit den Tuinoke 

und Naebormui'tu-Ikvgen, welcbe eine zusammenhangendc, 1500—1900 m hohe Borglandschaft bilden. An 

die Naebormurtu-Berge schlicssen sich die Mawarascha-Kette (2100 m absol. Hohe) und die Gurugeiscb-Berge 
2000;;* absol. Hohe) an; auf erstere folgen der steile, isolirte Doenje Lemeiboti und der relativ niedrige 

gernndete Mellewo-ROcken. Als dritte Reihe erstreckt sicb im Anschluss an das Nordendc der Djulu-Kette bis 

an den Sudfuss des Kenia das UluBergland; es besteht aus einem ziemlich regellosen Chaos von kurzen Berg- 

rlicken und vereinzelt, stehenden Bergen und Htigeln und weist 1500—2000 m messende Erbebungen auf. 
Das Nordendc bildct der Kjandjabi-Bcrg (2000 m absol. Hohe). Die an dasUrgebirgeansclilicssendePlatca.il 

landschaft beginnt bei Turuka mit dem Doenje Erok la Kapotei; es ist dies ein Tafelberg von 2000 m abso- 

luter Hiihe, zu welchem die 1600—1700 m hohe Hoehfiiiche von Turuka eine Vorterrasse bildet. In den 

Schlucliten, wo das fliessende Wasser die Asehendecke fortgespillt hat, siebt man die kristallinische Untcr- 

lage entblosst zu Tage liegen. Charakteristiscb ftir alle Tafelberge und Flachcn dieses Gcbiets ist der 

aiisserordentlich schroffe Abfall, den sic liberal] an den obersten Riindern zelgen. 

Das llochplatcau von Lcikipia, das nun darauf folgt, ist im Siidcn schmal, wird im mittleren Theile 

breiter und liinf't im Norden in ungefa.hr 1° Nordbreitc ebenso wie im Siiden in einer Reihe geringerer Tafel- 

tliichcn aus. Der Westrand des Plateaus fallt wie bekannt steil ab und bildet die seitliche Begrenzung dei 

Senke. Der Ostrand verliiuft vom Doenje Erok la Kapotei aus zuerst bis zum SUdfuss der Kenia nordostlich, 

dann dem Westfuss desselben entlang nach Norden. Der Oberlauf des Guasso Njiro-Flusses bezeiebnet den 

Ostrand,  wclchcr unter 1° Nordbreite ebenso wie der Fluss nach Osten umbiegt, dann dem Westfusse de 
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Beitrage zur geologischen Kenntniss des tistlichen Afrika.   1. 457 

General Matbews-Kette eine Strecke weit entlang nordwSrts verlauft. Im Norden umfasst das Plateau die 
Loroghi-Kette, docb rcicht die vulkanische Dccke nur bis an den Fuss derselben. Das Hochplateau von Lei- 
kipia ist im Weston 2000—2200 m boob gelegen und dacht nach Osten zu bis 1500—1700 TO ab. Im Westen 
sind dem Plateaurande entlang mebrere Reihen-parallel zu demsclben gerichteter BergrUcken aufgesetzt; im 
Siiden erbebt sicb das Abei'dare-Gebirge. Dieses Gcbirge scbeint eine Anhaufung gewaltiger, erloscbener 
Fcucrherde zu soin und bildet eine weit grossartigere Berglandscbaft als selbst der benachbarte Kenia, wenn 
deren Gipfel aucli nicht dessen Hohe erreicben. Die Formen der Vulkane, aus welchen das Aberdare-Gebirge 
wabrsobeinlicli besteht, miissen bercits zcrstort und vevwiscbt sein, da sie keiner der Gipfel aufweist; die 
Feuerherde, welcbe das Leikipia-Plateau gebildet haben, miissen jedoeb in diesem Gebirge liegen. Die 
Gipfel des Aberdare-Gebirges erreicben 3000—4000 m absolute Hobe; zwei getrennt und nabe wcstlicb der- 
selben gelcgcnc Berge, der Gqjito und dcr Kinangop ziiblen zu den hochsten Gipfoln des Gebirges. Das Aber- 
dare-Gebirge ist nocb nahezu unerforscht, obwobl zwei Expeditionen nabe vorbeikamen, da iiber demselben 
lagernde Nebel und Wolkenbildungen es haufig verdecken. 

Der Ostrand des Lcikipia-Plateaus gebt fast unmerklicii in den Kenia-Fuss liber. Die Basis dieses zweit- 
hochslen Bcrges von Afrika 1 tibertrifft jene des Kilimandscbaro an IJrnfang und ist ebenso wie diese ellip- 
tisch; im Wcstcn ist der Bergfuss in 2000 m, im Osten in ungefabr 1000 m Meeresbobe gelegen. Der Kenia 
prasentirt sicb als ein sebr flacbcr, stark abgestumpftcr Kegclbcrg (siehe Ansicbten Taf. I, Fig. 3, 4) mit einem 
schroffen, spitzen Gipfel an der Westseitc. Die Kraterrandcr, welcbe nocb vorhanden sind, stehen in 4900 m 
Meeresbobe, und. ein steil aufragender Tbcil derselben bildet die boebste, nngefiibr 5800 m liobc Spitze. Der 
Krater bat, so weit er sieh nocli erkennen lasst, einen Durcbmesser von 4—41/i km und ist kreisfortnig. Der 
Kraterboden ist ungefabr 2—300 m tiefer als die Bander gelegen, und mit Eis und Scbneemassen, die fast 
liberall audi die inncrcn Wsinde bedecken, ausgeftillt. Die steile Kenia-Spitze ist aus mebreren Felspyra- 
miden zusammengesetzt. Die SW-Seite derselben fallt scbiofi'ab, ist daber aucli theilweise eisfrei; die NW- 
Seite gebt in sanfteren, sebneebedeckten Hangen in den Kraterrand iiber. Die bocliste Spitze ist entzwei 
gcspalten. Ein zwciter, wenig anffallender Gipfel erbebt sicb am Nordrande des Kraters und erscbeint als 
sebneebedeckter Hocker. Die Scbncegrenze reicbt im Osten etwas tiefer binab als im Westen und mag in 
4500 m, resp. 4700 m Meeresbobe gelegen sein. 

Die Schmelzwasser des Kraters linden am Fusse der schroffen Felsspitze durcli einen Spalt ihren Aus- 
weg und bilden zuerst zwei kleine Hoclisecn; der am Fusse der Spitze und gleichzeifig am Kraterausgange 
gelegene See fliesst siidwarts ab und bildet wabrscbeinlicb die Quelle des Sagana-Flusses. Ein zweiter eben- 
falls vom Fusse der Spitze kommender Bacb diirftc der Ursprung des in den Guasso Njiro mundenden Guasso 
Njuki sein. 

Im Norden des Kenia und Osten des Lcikipia-Plateaurandcs crstreckt sicb wieder ein metamorpliiscbes 
Gebiet mit wenig bedcutendcr Hergsccnerie. Der Doenje lol deika, d. b. Zopfbcrg (wcil er wie ein Zopf vom 
Kenia, dem Ilaupte, ausgebt), scbeint in die im Siiden 2000 m, im Norden 3000 m hobe Reihe von Bcrg- 
ketten, welcbe unter dem Nanicn General Matbews-Kette zusammengefasst ist und im Njiro-Berg im Norden 
endigt, libeizugehen. 

Die sebr cbarakteristiscbe Htigellandscbaft Gadormurtu (sielic Ansicbt, Taf. I, Fig. 4), welcbe zwiseben 
dem Doenje lol deika und dem Leikipia-Plateauiand gelegen ist, und in schroffen, anfangs isolirt auftretenden 
Gncissbiigcln bestelit, die weiterbin jedoch bober werden. njiber aneinanderrticken und das schwierige, vom 
Guasso Njiro durebstromte Bergland bilden, mag cb en falls mit der 2500 m boben Lorogbi-Kette in Verbin- 
dung stehen, und diese ganze Bergrcihe daber als Parallelkette zur General Matbews-Kette aufzufassen sein. 

Wie wir bereits bei dor Beschreibung der Hauptsenke geseben haben, findet die Plateaureihe im Rudolf- 
Seegebiet ibre Fortsetzung, welcbe nur durch den Kulall-Berg cine Untcrbrecbung erfabrl.   Die lliinge dieses 

1 „Kenia", d. li. grosser Berg,  nennen ilm die Wakaniba; „Docnjo Egerc", d. i. geflecktcr Berg, die Masai; „Kili- 
mara", die Wakikuyu. 

Denkschriften der mathem.-naturw. CI. LVU1. Bd. 58 

Di
gi

tis
ed

 b
y 

th
e 

Ha
rv

ar
d 

Un
ive

rs
ity

, E
rn

st
 M

ay
r L

ib
ra

ry
 o

f t
he

 M
us

eu
m

 o
f C

om
pa

ra
tiv

e 
Zo

ol
og

y 
(C

am
br

id
ge

, M
A)

; O
rig

in
al

 D
ow

nl
oa

d 
fro

m
 T

he
 B

io
di

ve
rs

ity
 H

er
ita

ge
 L

ib
ra

ry
 h

ttp
://

ww
w.

bi
od

ive
rs

ity
lib

ra
ry

.o
rg

/; 
ww

w.
bi

ol
og

ie
ze

nt
ru

m
.a

t



458 v. ffohnel, 

Kegelberges erheben sich unter einem sebr gcringen Ncigungswinkel bis zur Hobe von 1000—1200 m (siehe 
Ansicht, Taf.I, Fig.5). Die Siidwestseite ist bis zum Bergfuss hinab gespalten, der Krater in sich zusammen- 
gebrocben. Der Westfuss des Berges ist gesunken, die Abbrucbstelle bildet eine gerade und meridional ver- 
laufende Stufe; der Ostfuss gebt ganz uninerklicb in die vollkommen ebene Landscbaft fiber. 

Im Norden des Kulall ist die Fortsetzung des Plateaurandes wieder nacliweisbar; dieselbe begleitet das 
Seeofer in ungefahr 35 km Entfernung, biegt sttdlich des Stephanie-Sees nacb Osten und geht in die Trr- 
Berge liber. Diese erstrecken sich dem Ostufer des Stephanie-Sees entlang nacb Norden; da nur deren West- 
hang bekannt ist, so bleibt es noch unentschieden, ob dieselben eine Bergkettc oder den Abfall eines Pla- 
teaus vorstellen. Fur letztere Annahme sprcchen zwei Umstiinde: Die Hange sind vnlkaniscber Natur, ohne 
jedocli Vulkanformen zu zeigen ; kein einziger Bachlauf gelangt auf dieser Seite in den See. Die im Nordosten 
der Trr-Berge gelegene Bergkette weist bei weitem die hochsten Gipfel auf, welche im Budolf-Secgebiete 
angetroffen warden; die absolute Hobe mag 3000m betragen. 

Die zwischen demRudolf-See und dem ostlichenPlateaurande gelegene Landscbaft bestebt mit Ausnalime 
des Longendoti-Berges und seiner niedrigeren Fortsetzung aus einem Berglande von untergeordneter Bedeu- 
fung, welches durcb mehr oder minder regellos sich erhebendeBcrge, Rlicken undHugel gebildet wird. Basalt 
wird daselbst baufig angetroffen, und besonders die Umgebung des Lagerplatzes vom 19. Marz zeigte auffal- 
lend schone, saulenformige Absonderungen. 

Audi das zwischen dem Stephanie-See und dem Rudolf-See gelegene, niedrige Bergland ist vulkanischer 
Natur und stcllenweise durcb Basaltbildungen ausgezeichnet; in grfisserer Menge wurden solche wabrend des 
Marsches am 19. April gesehen. 

Gelegentlich des Kiickmarscbes vom Stephanie-Sec zum Rudolf See fielen beim Aufstieg liber den steilcn 
Osthang der Amarr-Berge, die oberflachlich vulkanischer Natur sind, miichtige Gneissfelsen und Blocke auf, 
welche in Schlucbten und Wasscrrissen frei zu Tage lagen. Die meist trockenen Flussbetten, welche die 
Amarr-Bcrge auf ihren zum Rudolf-See gerichteten Laufe durchziehen, sind mcist mit quarz- und glimmer- 
reichem Sand ausgeflillt, woraus auf die metamorphisehe BcscbatFenheit des Ursprungsgebietes derselben 
geschlossen vvcrden kann. 

Unsere Kenntniss der ost-afrikanischen Gebirgssysteme, von welchen im Vorhergohenden eine Allge- 
meindarstellung versucht wurde, weist noch eine sehr ftiblbare Liicke auf, niimlicb jene nordlich des 6°Nord- 
breite, in welcher der Ubergang der stidlichen Bergwelt in das abessiniscbe Ilocliland stattfindet. 

Obwohl es zweien Expcditionen, der des Grafen S. Teleki und jener des Franzosen Jules Borelli zur 
selben Zeit und von einander ganz unabliiingig geliingen ist, von verschiedenen Seiten her weiter nacli dem 
unbekannten Itinera vorzndringen, als es vorber moglicb gewesen war, so ist die vollstandige Losung der 
Aufgabe docli weitcrer Forschung aufbewabrt gebliebeu. Eine Errungenschaft der beiden Expeditionen, die 
Feststellung des Omo-Nianamm-Flusslaufes, ist jedoch geeignet, die Phantasie beim Ausftillen der noch beste- 
benden Liicke zu unterstiitzen, da dieser Flusslauf die beiden Gebirgslander verbindet, welche unserer Kennt- 
niss nacb noch getrennt sind. 

Die bydrographischon Verhiiltnisse dieser Gebietc entsprechen in ihrerEinfachheit ganz demAufbau der- 
selben. Die Paudgebirge, welche die Senke begrcnzen, bilden einerseits die Wasserscheide zwischen dem 
indisehen Ocean und dem See- und Elussgebiet des Nils, andcrerseits bedingen sic die Bildung ciner Reihe 
von Seebecken. Die beiden Scbneeberge bilden die bauptsachlicbsten Feucbtigkeitscentren, nur im Norden 
wird audi das abessiniscbe Hochland tributar. 

Der Kilimandscharo und der Meru-Berg, das siidliche Ilauptquellengebiet, zeigen gleich eigentliiiniliche 
liydrograpbiscbe Verhaltnisse: Wabrend sie zahlreiche Bache nacb dem Sliden entsenden, entquillt kein ein- 
ziger ihrem Nordbange. Dass jedoch eine Drainage nacb dem Norden stattfindet, beweist eine Anzabl von 
Quellen, welche daselbst in der Aachen Steppe zu Tage treten; ebenso verdankt der Njiri-See sein besttin- 
diges Niveau unterirdiscb vom Kilitnandscbaro kommenden Zufllissen. Mit Ausnalime einiger kleincr Bache, 
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Beitrage zur geologischen Kenntniss des Sstlichen Afrika.  I. 459 

welchc ostwarts abfliessen und als Tsavo in den Sabaki mtlnden, wird dieses Quellengebiet der Hauptsache 
nacb vom Pangani-Flusse entwassert.. Nur der Rombo-Bach, der bedeutendste der ostlich gericbteten Quell- 
baehe, gehort beiden Flussgebieten, namlicli sowolil dem Pangani, als audi dem Sabaki an; er bildet am 
Ostfusse des Kiniawensi einen kleinen Sumpf, der nordwarts in den Tsavo und siidwarts als Lumi abfliesst 
und den Dschipe-See speist. Dieses. 19'5 km lange und 4-2 km breite Seebecken, welches an der Ostseite 
des Ugweno-Gcbirges gelegen ist, bat im Nordosten,, ganz nabe der Einmttndungsstelle des Lumi einen Aus- 
fluss, der sich im knappen Bogen um den Norden des Ugweno-Gebirges licrum und dann siidwarts wendet. 
Auf dem kurzen Wege durcli die slidlicbe Kilimandscharo-Ebenc nimmt der Ruvu oder Pangani; so Iieisst der 
Ausfluss aus dem Dschipe-See, die grosse Monge von Quellbiicben auf, welclie den Sttdhang des Kilima- 
ndscharo herabfliessen; dazu kommen nocli sammtliohe Meru-Bache, welche mil einigen Kilimandscharo- 
ZuflUssen vereinigt, als Ronga ebenfalls in den Pangani mtinden. Im weiteren, sildsiidostlich gericbteten Laufe 
erbalt der Ruvu oder Pangani mil Ausnabme des Mkomasi-Fltisschens aus den Pare-Bergen und des Luengera 
vom Usambara-Berglande, nur kleine, unbedeutende Zufltisse. 

Der Pangani-Fluss ist von der Mtindung des Konga an, naclidem er also die hauptsacblicbsten Zufltisse 
aufgenommen hat, ein 30—50m breiter, nicbt unbedeutender Strom, der wohl zu alien Jahreszeiten wasser- 
reicb genug sein wiirde, um mit Rooten befaliren werden zu konncn. Er bat jedoch auf seinem wenig gewun- 
denenWeg vom Dschipe-See zur Ktiste, der in geraderLinie 380 km misst, das bedcutende Gefalle von 729 m 
zu tibcrwinden, von welchem tibcrdies 560 m auf den letzten nur 160 km langen Lauftheil fallen. Tm Mittel- 
laufe fliesst er mit verhaltnissmassig wenigStriimung, bat stellenweise sogar sumpfigeUmgebungen; imUnter- 
laufe hingegen bildet er eine fast ununterbrochene Reihe von Stromschnellen, die ihn als Verkehrsstrasse 
unbrauebbar erscheinen lassen. 

Nach Nordwesten entsendet der Kilimandscbaro nur den unbedeutenden Ngare na erobi, der nacb kur- 
zem westliehcn Laufe am Nordfusse des Meru-Berges versumpfen soil. 

Die Nord- und Ostseite des Usambara-Berglandes wird durch zwei kleine Bache entwassert: Denllmba 
und den Sigi. 

Zwei seichte Biichlein, welche von den Bura- und Teita-Bergen siidwarts fliessen, versiegen in der 
heissen Steppe; ein nordlicher Abfluss aus diesem Berglande, der Voi, erreicht hingegen den Sabaki. 

Das zweitc Haaptquellengebiet sind das Plateau von Leikipia und der Kenia. Beinahe die gesammten 
Niedersohlagsmengen dieses Gebiets — sie iibertreffen an Masse jene des Kilimandscharo und Meru-Oebiets — 
finden in zwei Flilssen ihren Weg zur Ktiste: Dem Tana und dem Sabaki. Die nacb Westen liber den Plateau- 
rand in die Senke gelangenden Wasseradern sind geringfligig. 

Der Abdacbung des Leikipia-Plateaus entsprechend findet der Abfluss sowolil nach Siidost und Siid wie 
nacb Nordost und Ost statt. 

Der Siidostseite der Aberdare-Kette entquellen iiber 30 kleinere Bache, die sich nacb kurzem Stidsiidost 
und stidOstlicb gericbteten Berglaufe in der Senke, welche sich zwisohen dem Kikuyu und dem Ulu-Berglande 
tindet, mit den beiden vom Doenje Lamujo kommenden Morio-Biichen veieinigen und den Kaja-Fluss bilden. 
Derselbe wird zum massigen Fluss, ricbtet zuerst seinen Lauf nordostwiirts, biegt um den Kjandjabi-Berg 
nach Osten und fliesst dann dem Ostfusse des Ulu-Berglandes entlang nach Stidsiidost. In diesem Theile 
seines Laufcs trjigt er den Namen „Azi-FIuss" und heisst schliesslicb im iistlich gerichteten Theile seines 
Unterlaufes bis zur Miindung beim Ktistenorte Malindi „Sabaki". Im Mittellaufc (Azi) erbalt er an seinem 
rechten Ufer im Norden einige kleine Baclie, welche ihn jedoch nur zur Zoit der Regen erreichen; zwei slid- 
lichere, stark salzige Zufliisse, welche in den Bergen zwiscben dem Ulu-Bergland und der Djulu-Kette ent- 
springeii, fiibren wohl iiumer Wasser, jedoch nur geringe Mengen. Am moisten zur seiner VergrOsserung tragi 
dor Tsavo bei, welcher, wic bereits erwabnt, den Nordosten des Kilimandscharo entwassert; der als „Voi" 
vom Bura und Teita-Berglande kommende Beitrag diirfte unbedeutend sein. Auf der linken Uferseite soil der 
Azi-Sabaki vier Zufltisse erhalten: Den Zua, Mui, Tiwwa und Ndeo; tiber deren Verlauf und Wassermengen 
ist wenig bekannt. 
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460 L. v. HShnel, 

Das Flussbett des Azi bewegt sich in der Mulde, wclche sich zwischen der Abdachung des Ulu-Berg- 
landcs und der Djulu-Kette einerseits und dun Random der sicb ostlich erhebenden Plateaulandschaften 
andererseits crstreckt. Sein Bett ist tief eingeschnitten, seine braune, trllbc Fluth deshalb auf weite Strecken 
unzugiinglich; es triigt dieser Fluss nur wonig zur Befruchtung seiner Umgebung bei, weshalb aucb seine 
Ufer grosstentheils unbewobnt sind. 

Der Kaja-Fluss vvird von seiner ursprllnglich nordostlichen Laufrichtnng durch einen niedrigen Hobenzug 
nacb Oaten gedrangt. Dieser Hobenzug scbiebt sicb als Fortsetzung der Aberdarc-Kette zwischen den Kjand- 
jabi-Berg und den Kenia nacb Osten und Nordosten und bildet die Wasserscheide zwischen dern Kaja (Sabaki) 
und dem Tana, indem er die Ubrigen vom Leikipia-Plateau und vom Kenia siidwiirts abfliessenden Bftobe zu 
einem Ostlicben Lauf zwingt und die Bildung des Tana bedingt. Diese weiteren Abfllisso des stidlichercn 
Theiles der Aberdare-Kette, 17 an der Zahl, sind weit wasserreicher als jene, welche den Kaja-Fluss bilden; 
sie vereinigen sich mit den vom Kenia siidwiirts fiiesscnden Biichen zu einem „Sagana" genannten Bergstrom, 
welcher im ostlichen Laufe den Stiden des Kenia umgebt. Nach Dr. Peter's Nachrichten ist es ein reissendcr, 
an grossartigen Wasscriallcn reicher Fluss. 

Von der Ostseite der Aberdare-Kette kominen 13 Bacbe herab, sie ftibren stets Wasscr, docb ist keiner 
derselben bedeutend. Der Kenia entsendet nach Nordwcsten nur eineu bemerkenswertben Flusslauf, den 
Guasso Njuki. 

Sammtliche ostliche AbflUsse der Aberdare-Kette und der Guasso Njuki verbinden sich zu einem Fluss- 
lauf, der Guasso Njiro beisst. Der Guasso Njiro fliesst in einem meist tief eingescbnittenen Bette, dem Ost- 
rande des Leikipia-Plateaus bis 0° 45' Nordbreitc folgend, nach Nord.cn; in diescm, in gerader Lime nur 
90 km langen Theile seines Oberlaufes habcn seine Wasscr einen Niveauunterschied von 800 m zu uber- 
winden; sie rauschen indem meist von steil absttirzcndcn Bcrghangen und Wiinden unisaumten Flussbette 
mit gewaltiger Stronuing dahin. Dieses grosse Gefalle wird jedoch oline auch nur einen bedeutenden Wasser- 
fall in vielen kleinen Kaskadcn und Stromschnellen liberwunden. NOrdlich der Miindung des Guasso Narok in 
den Guasso Njiro nimmt das Flussbett des letztercn eine ausserst interessante Gestalt an; der wasserreicbe 
und tiefe, 8—12wbreite Fluss nimmt seinen Lauf in einem nur 2—21/tm breiten Felsspalt mit vollkommen 
senkrecbten Wiinden, der den beinahe horizontal gescbicbteten Gneiss daselbst durchsetzt. Derart eingeongt 
muss der Fluss daselbst enorm tief sein. Es kann keinem Zweifel unterliegen, dass dieser Spalt anderen 
Ursacbcn wic der Erosion des Wassers seine Entsteliung verdankt. Nachdem der Fluss den Spalt, dessen 
voile Lange nicht bekannt, jedoch mebrere Kilometer betragen muss, passirt hat, windet er sich durcli steile 
Gneissbligel bindurcli und geht wiibrend des darauffolgenden 30 km langen Lauftheils in zablreichen Kaskadcn 
und Stromschnellen tiber das bedeutende Gefalle von 300 m. In 0° 45' Nordbreitc wcndet er sich 35 few weit 
nach Osten und dann nach Sudostcn; in diesem Lauftbeile soil er eine „Lorian" genanntc, sumpf- oder see- 
artige Erweiterung bilden und sicb dann mit einem bedeutenden, vom Kenia kommenden Fluss, dem Guasso 
Nagut, vereinen und als Kilaluma siidlicli fliessen. Der vom Siiden kommende Sagana und der Kilaluma ver- 
einigen sich Ostlich des Kenia, und erreicben als Tana unter 2!/,° Siidbreito die Ktiste. 

Die tektonischen Verhaltnisse dieses Landes stehen der Entwicklung grosser Striime hinderlich cntgegen, 
begiinstigen jedoch die Bildung von Seen; solchc linden sicb hauptsachlich im gesenkten Theile des Gcbieles, 
wo sie eine Reibe abHussloser Becken bilden. 

Vom slidlichsten Gliede dieser Reilie, dem unter 4° SUdbreite gelegenen Manjara- oder Ro-See, ist nur 
wenig bekannt, da ihn noch kein Europaer besucht hat. Sein Wasser soil stark salzhiiltig und seine Ufer mit 
einer dicken Salzkruste bedeckt sein; auch warme Quellen soil es nahe desselben goben. Obwohl eine 
besuchte Karawanenstrasse unweit vom See vorbeiftihrt, so wissen die Handler doch nur wenig von dem- 
selben zu erzahlen, weil er angeblich sehr tief liegt und man ihn selbst aus geringer Entfernung nicht seheu 
konnen soil. 

In dem von der Mau-Kette und dem Gelei-Plateau eingeengten Theil der Senke, in 650 m Meereshobe, 
befindet sich ein Natron-See; derselbe wurde von Dr, G. Fischer gesehen und aufgenoinmen. Der See erhalt 
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Beitrage zur geologiscken Kenntniss des ostlichen Afrihi.   7. 461 

an der Westseite eine grOssere Zahl kleinerWasseradern und im Norden den bedeutenderen Guasso Njiro, wel- 
cher dem Berglande von Man entstrOmt und nach langerem meridionalen Lauf scliliesslich durch ein hinges 
Thai seiuen Weg zum Nbrdende des Sees findet; seine Ufer sind im Unterlaufe stark versumpft. Das Wasser 
des Sees cnthalt einen bedeutendenProcentsatz von kohlensaurenNatronsalzen aufgelost; charakteristisch sind 
die vielen heisscn Quellen, die sich an seinen tlfern finden. 

Der Theil der Senke, welcher sich ndrdlieh daran schliesst, ist ein wilstes, streckenweise mit Salzefflo- 
rescenzen bedecktes Steppengebiet. Erkundigungen zu Folge soil sich in demselben ein kleiner, von Fluss- 
pfenlcn bevOlkerter See bofinden. Nach den bestehenden Niveauverhiiltnisscn and dem physiognomischen 
Gepragc dieses, Doglan genannten Theiles der Senke zu urtheilen, scheint derselbe einst einen bedeulend 
grOsseren See beherbergt zu haben, von welchem der Natron-See, der eben erwiilmte kleineSee und derUnter- 
auf des Guasso Njiro die noch librig gebliebcnen Restc sind, da audi die weitere Umgebimg dieses Flusses 
reine Salzsteppen sind. 

Als nachstes Glied der Seen-Kette schliesst sich im Norden der Naiwascha an. Seine Meereshohe betrfigt 
1860 m, sein Flachcninhalt ungefiihr 100 km2; seine Form ist im Gegensatze zu jencr der andercn Seen 
derSenkc rundlich. Seine nachstenlifer im Norden und Osten sind flach, im Sttdwesten und Westen steil. Das 
Nordufer, an welchem zwei ziemlich wasserreiche Bache, der Gilgil und der Murentat niiinden, ist dicht mit. 
Schilf bewachscn; das Milndungsgebiet des Murentat ist sumplig. An Inseln gibt es im nordosflichen See- 
theile eine niedrige, mit Schilf bewachsene, im siidostlichcn eine grOssere and zwei kleinere, die kahl und 
felsig sind und sich durch ihre Form und Anordnung deutlich als Resfe eines Kraters verrathen, von welchem 
nur der Ostrand fehlt. 

Ausser den beiden perennirenden ZuflUssen, welche das Hochland von Leikipia entsendet, ftikren noch 
eine Anzahl gcwohnlich trockener Regenzeitenbachbetten in den See. Der Naiwascha hat keinen sichtbaren 
Abfluss, dennoch ist sein Wasser, dem Geschmacke nach zu urtheiien, vollkommen sttss. 

Im Norden des Naiwascha befinden sich zwei Bitterseen, beide kaum halb so gross wie jener: Der 
AngataNairogua-Sce und der Nakuro Sekelai-See. Ersterer ist am Fusse des Plateanrandes in 1840 m Meeres- 
hohe gelcgen. Zwei vom Leikipia-Plateau kommende Bache, der Guasso Nagut im Norden und ein anderer 
unbedeutender im Osten speisen ilin. Die Wassermenge, welche dem Angata Nairogua-See durch den statt- 
lichcn Guasso Nagut vermittelt wird, ist jedenfalls im Verhfiltniss zu den ZuflUssen des Naiwascha eine bedeu- 
tendere; daher fallt cs auf, dass das Wasser des ersleren versalzen, das des Naiwascha trinkbar ist. Der 
Nakuro Sekelai-See dUrfte urn Weniges grosser als der Angata Nairogua-See sein; er liegt am Fusse der Mau- 
Kelle und erliiilt von derselben im Stiden audi einen Zufluss. 

Flinf kleine Bache, welche weiterhin von den Hiingen des Subugia genannten Theil des Abfalls von Lei- 
kipia herabkomnien, versumpfen nach kurzem Laufe in der Grabcnsohle; der nordlichste, welcher der bedeu- 
tendste ist, bildet einen grOsseren, wasserreiehen und sohilfbewachsenen Sumpf. 

In der Reihe folgt nun ein langgestrcckter See, welcher hart am Fusse des an dieser Stelle besonders 
steilen Plateauabfalles gelegen ist. Bischof Hannington hat denselben gelegentlich seiner Reise nach Kawi- 
vondo als erster Europfter gesehen, indess Thomson an dem lb km langen, schmalen See auf Btichsenschuss- 
Weite vorbeimarschirte, ohne seine Existenz auch nur zu ahnen. Das Wasser, welches der See fiihrt, 
schmeckt bittcrsalzig. Am Sttdende, wo es angcblich viele heisse Quellen gibt, soil dasselbe lauwarm sein, 
am Nordende erhebt sich die Temperatur des Wassers nach unsercn Messungen nicht ttber die der Luft. 
Daran schliessen sich im Norden zwei Siimpfe, welche sich fast bis zum Baringo-See erstrecken. Der siid- 
lichere wird durch einen Bach, welcher vom ostlichen Randgebirge lierabkommt und mehreren lauwarmen 
( + 38° C.) Quellen gebildet; letztere entspringen am Fusse eines niedrigen, doch steilen Ruckens als Biiclie 
rait zwar milchig getrtlbtem, doch wohlschmeckeudem Wasser, in deren Uingebung keine Salzefflorescenzen 
vorkommen. Der zweite kleinere Sumpf stellt das Ende des zeitweise nicht nnbedeutenden Njuki-Baehcs und 
eines zweiten, aus dem Hochlande kommenden Baches vor; der Guasso Njuki entspringt ungefiihr unterni 
Aquator in der Mau-Kette, und versumpft naoh langerem, meridionalem Laufe nahe slidlich vom Baringo-See. 
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462 L. v. Rohnel, 

DerBaringo-See, unit, einem FlHcheninhalt von ungef&hr 225 Am*, ist in 1115 m Meeresholie gelegen. Sein 
Wasser ist suss, oline dass er cinen sichtbaren Abfluss liattc. Wir konnteu das Vorhandensein von flinf 
wasserreichen Baehen, welclie naeb Thomson diesen See speisen sollen, nicht constatiren, und fanden nur 
zwei, welcbc immerwahrend Wasser ftihren: Den Gnasso Tigeritsch, welclier von den Kamassia-Bergen, und 
den Guasso Bolio, der vom Hochplateau von Lcikipia kommt; beide mllnden im Sliden in den See. Das 
Bachbett des Guasso Mogodeni, welches im Nordosten zuni See flihrt, ist haufig trocken; den Guasso Susien 
fanden wir gar uicht vor, und der fttnfte, der Guasso Njuki, versumpft, wie bereits crwiihnt, noch bevor er 
den See erreicht. 

Die nachsten Ufer des Baringo-Sees sind im Westen und Nordwesten fclsig, oft steil, im Osten und Sliden 
tiach; im letztercn Theile ist die weitere Umgebung niit Schilf bewachsen. Im slidlichen Theile des Sees 
gibt cs mehrcre kleine Inseln und eine grosse bergigc, wclche sogar bewohnt ist; audi deren Form erinnert 
an cinen Kraterring, wenn auch in gcringcrem Masse, als die Inseln des Naiwascha-Sees. Zwei weitere 
schroffe Riffinseln finden sich in der Nordwestecke des Sees, nahe am Ufer, welches daselbst steil abfallt und 
cinige tief eingeschnittene Buohten bildet. In der nordlichen Umgebung des Baringo-Sees fand Thomson 
sowohl aus neuester Zeit stammende Eruptivmassen als auch heisse Quellen vor. 

Der Baringo-See dlirfte sich vor Zeiten weiter nach Sliden liber die beiden Sumpfgebiete erstreckt haben, 
indem ganze Flachen der graslosen feinsandigen und lehmigen Steppe daselbst mit einer mehrcre Centimeter 
hohen Schicht von Muschelcongloincraten bedeckt sind. 

In den nun folgendcn, Sukuta genannten Theil der Senke entsenden die Kamassia-Kette und der Nord- 
rand des Leikipia-Hochplateaus einige geringfiigigcBache, die vielleicht zurZeit derRegen bis dahin gelangen, 
meist jedoch trocken liegen. 

Weiterhin gelangen wir zum ticl'stgelegenen Theil derSenkc, welcher daher das glinstigsteSammelbeckcn 
fHr die im weiteren Umkreise niedergchenden Regenrnengen bietet. Naturgemass finden wir in demselben den 
grOssten See in der Reihe, den Rudolf-See. 

In einer Durchschnittsbreite von ungefahr 40 km erstreckt sich derselbe dem Grabenverlaufe entlang von 
2° 17' Nordbreite bis zu 4° 43' Nordbieitc. Seine Oberflache misst rund 9000 km*, die Niveauhohe liber dem 
Meere genau 400 m. Seine Tiefen wurdeu nicht gelothet; nach der achonen blauen Farbe des Wassers und 
der schroffen Art des Abfalles der Ufer zu sebliessen, muss seine Tiefe im stldlichsten Theile am grSssten und 
betiiichtlich sein, und der See nach Norden zu immer seichter werden, weil die klare blaue Farbe des Was- 
sers daselbst in eine trttbe, gelbe, lehmfarbene iibergcht. Ebensowenig konuen wir eine Analyse des Wassers 
bieten. Es schmeckt salzig, ist jedoch, wenn auch nicht ohne Nachtheil, fltr die Dauer trinkbar; bci einem 
Zusatze von Sauren braust es auf und beim Waschen fllhlt es sich laugenartig an. 

Im Stidcn fallen die Berglchnen meist schroff zum See ab, ebenso im Nordwesten; ganz flache Ufer 
tinden sich im Westen und im aussersten Norden. Die Sceufer sind klar und rein, feinsandig oder felsig und 
vvahrscheinlieh uberall vulkanischer Natur; ihre Bander ermangeln meist aller Vegetation, nur ganz im Nor- 
den sind sic von Schilfdickichten, an welche sich cine lippige Wasserwaldwildniss anschliesst, umsaumt. 

Der Rudolf See beherbergt zahlreichc Fische, meist Barsche und Welsarten; ausserdem gibt es in dem- 
selben Krokodile und Flusspferde, und zwar hauptsaclilich in seinein algen- und schilfteiehcren Norden. 
Efflorescenzen bedecken nur in ganz feiner Schichte die Uferrander; grossere Mengen von Salzen finden 
sich in pfanncnartigen Vertictungen an manchen Stellen der Nordost-Eckc des siidlichsten Seetheiles, wo auch 
einzelne, stark inkrustirende, warme Quellen hervorsprudeln. In diesem Gebiete mlissen wir auf das Vorhan- 
densein unterirdischer Hohlraume schliessen, weil zwei kleine, vom Kulall-Berge kommende Bache mehrmals 
versehwinden, wieder zu Tage treten und schliesslich auf unterirdischem Wege den See erreiclien mlissen, 
weil ein auderer nicht -sichtbar ist. 

Ausser einigen kleinen, felsigen Inseln in der Nordostecke des slidlichen, golfartigen Theils des Rudolf- 
Sees linden sich noch drei griissere, ungefahr in derLaugsmitte des Sees, in jedem Dritttheile je eine. Es sind 
unbewohute schroffe Felseninseln; die slidlichste und grOsstc vcrdient ihres interess;mten Baues wogen eine 
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Beitr&ge zur geologischen Kenntniss des ustlichen Afrika. I. 463 

nahere Beschreibung. Sie besteht aus einer Reihe von scheinbar erloschenen Vulkanen, wclche fast alle noch 
vollkommen erbaltene Kraterbildungen zeigen; wir konnten 16 solcher zahlen. Die I Hinge dieser 50—150 m 
lioben Vulkane sind kahl wie die gan/e Insol tiberhaupt und mit rotblicher, gelber, grtinlicher oder sehwarzer 
Ascbe bedeckt. Einer derselben, welcher am Nordrande der Insel gelegen ist, zeigt eine runde, woblerbaltene 
KraterBffnung an der Seite, wahrend eine andere, am Nordostrande bestebende Kraterbildung sich als ein nur 
mchr zur Halfte existirender Ring priisentirt. Uio Insel weist ibre Steilseite nach Osten und bat im mittleren 
Theile ihrer Westseite verhaltnissmiissig flacbe Ufer. Zwei Felsriffo von geringcm Umfange ragen slidlicb von 
der Insel aus dem See heraus, wahrend derselben im Norden nichrerc klcinere Inseln vorgelagert sind, welebe 
ebenfalls mebr oder weniger deutlichc Kraterformen zur Schau tragen. (Siehe Taf. 4, Fig. 1.) 

Zwei Kegelberge, welchc sicb schon von Weitem durcli ihro Form als Vulkane zu erkennen geben, 
liegen genau in der Verlangerung der Linic, welebe durch den Telcki-Yulkan und die Insel bindurcbfiilirt, am 
entgegengesetzten Ufer des Sees. 

Der Rudolf-Sec bat, wie audi schon sein Salzgehalt sebliessen lasst, keinen Abfluss. Zufliisse erhalt er 
von alien Seiten, jedoch nur im Norden immerwiihrende und ausgiebige: Den Nianamm-Fluss und den Bass- 
Fluss. Diese beiden Strome entwitssern den siidliclien Theil des abessinisehen Hocblands. Der Nianamm ent- 
springt im Lande Limu oder Ennarya, in ungeffihr 8° Nordbreite, und fiiesst nach einem kurzen nOrdlich 
gerichteten Oberlaufe, demOstrande des abessinisehenHochlandes folgend, naehSiiden; in ungefiilir 6° Nord- 
breite wendet er sich zwei Liingengrade weit nach Westen und richtet erst wieder im letzten Theil seinen 
Lauf slidwarts. 

In seincm Ober- und Unterlaufe lieisst er Omo und ist ein schnellfliessender Bcrgstrom, der auf beiden 
Seiten durch zahlreiclie Zufliisse vcrstiirkt wird; die bedeutendstcn darunter sind der Dschibie und der God- 
sclie'b. Im Unterlaufe walzt er seine braunen, trllben Fluthcn in einem ungefiilir 100 Scbrittc breilen, jedoch 
tiefen Flussbette mit einer Stroniung von 1 -8 — 2km in der Stunde dem Rudolf-See zu. In dem noch unbekann- 
ten Theile seines Laufes dlirfte er den unserer Ansicht nach noch immer riithselliaften Schambara, oderSamburu 
genannten See bilden. 

Der Bass-Fluss, welcher im untersten Theile seines Laufes ganz nahe und parallel dem Nianamm-Flusse 
in den Rudolf-See fliessen soil, ist nur nach von Seite der Eingeborncn erhaltenen Erkundignngen bekannt. 
Nach vielen ubercinstimmenden Aussagen soil derselbe im letzten Theile sehr breit (ungefahr 1000—2000 m) 
doch seicht, durchwatbar und fast ohnc Stroniung sein. Das Mundungsgebiet dieser beiden Strome ist flach 
niedrig und mit dichten, iippigen Wasservvaldein bedeckt. 

Die Ubrigen in der Runde in den Rudolf-Sec mtindenden Bach- und Flussbetten entvviissern mil Ausnalime 
des Trrguell und des Kerio nur die allernachste Uingebung; sie filhren zur Zeit starker Regen tosende 
Flutlien, die jedoch bereits nach wenigen Stunden verlaufen sind und licgen den grossten Theil des Jalires 
Ober trocken. 

Nach Mr. Jackson's Forschungen entspringt der Trrguell auf dem wcstlichen Randplateau am Fnsse des 
Elgon, eines ungefiihr 4400 m hohen, erloschenen Vulkans. Vom Suk-Gebirge erhiilt er wohl einige kleine 
Zufliisse, von welcben der Weiwei als bedeutendster zu nennen ist, dennocb erreichen seine Wiisser den See 
nur nach starken, andauernden Regen im Quellgebiete. Die Laufrichtnng istim ungefiilir 200 km langen Ober- 
und Mittcllaufe eine nordliche; unter 3° Nordbreite wendet er sich nach Nordosten und Osten und miindet in 
den See. Die bedcutenden Sandmengcn, welebe sein Bett crfiillcn und zeitweise audi iliren Weg zum See 
linden, haben an der Miindung bereits ein weites Alluvialgebiet geschatfen und ibre Sinkstoffe baben die See- 
tiefe im Westen veningert. Das Mundungsgebiet des Trrguell schiebt sich immer weiter nach Osten vor und 
es Hisst sich unschwer vorrausselien, dass das Flussdelta den See scliliesslich in zwei Theile trennen wird. 
Der siidliebeTheil, welcher nur liber ungeniigendeZufliisse gebietet, wird dann der Verlandung anheinifallen. 

Der Kerio-Fluss entspringt in dem von den Kamassia- und Elgejo-Ketten gebildeten Thale. Die Richtung 
dieses von der Quelle bis zur Miindung in gerader Linie ungefiilir 250 im langen Flusslaufes weieht nur wenig 
von der Meridianrichtung nach Osten ab. Der Gebirgslauf des Kerio ist litnger als der des Trrguell, weshalb 
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464 IJ. v. Ilflhnel,  Beitr&ge zur geologischen Kenntniss des Sstlichen Afrika I. 

der erstere schon bald nach seinem Austritte aus den Bergen ein bedeutender, oft unpassirbar reissender 
Flusg ist. Dennocli erreichen auch seine Wasser nur unter gttnstigen Niederschlagsverhaltnissen den See, weil 
dev Fluss wShrend seines weiteren Laufes keinc nennenswerthen ZuflUsse erhalt. 

Im Rudolf-See-Gebiet finden sicli verschiedene Anzeichen, welclic auf mehrfache Niveauvcriinderungen 
desselben schliegsen lassen mid sowobl fUr stattgehabte Hebungen wie Senkungen des Seespiegels sprechen. 
So ist der ostlicb vom Teleki-Vulkan gelegene flache Seestrand mit einer Scbichte von Muschelconglomeraten 
bedeckt; grOssere inkrustirte Mnscbelsclialen finden sich an der Osfseitc des sUdlichsten Scetheiles, stellen- 
weise 20—30 m tibcr dem heutigen Niveau. Dass hingegen das liculigc Seeniveau holier ist als vor nocb 
wenigcn Decennien, bewcisen die zahlreichen nun abgestorbenen und gebleichten Baumskelete, die man in der 
ganzen Runde des Sees in dessen seicbtem Uferwassei" antrifft. Die bedeutendsten Landstrecken eroberte der 
See durcli seine Niveauveranderungen im fiachen Nordcn, wo eine 35 km langc Reihe abgestorbener Baume 
sich vom Nordufer aus siidwiirts in den Sec erstreckt; sic verlangem die Richtung der beiden dort mllndenden 
Fliisse und mogen daher die cinstigen UferbSume derselben gewcscn sein. Eine fortschreitende VergrOsserung 
des Sees lasst sich im Norden noch immcr bcobachtcn. Die Ursaclien konncnin periodischen, rciehlicheren 
Zufiitssen, in der thcilweiscn Vcrlandung cinzclner Fiachen des Seebeckens Oder auch in Senkungen ira Nor- 
den besteben. Nicht unwahrscheinlich ist die Annabme, dass der Rudolf-See einst weiter im Siidcn gelegen 
und auch die hcutigc Sukuta-Salzsteppe umfasst habc. Der machtige Ausbruch des Kulall, wclcher dessen 
Siidwestscite spaltete und die Senke im Sttden des Rudolf-Sees verlegte, mag den See in zwei Theilc getrennt 
haben. Der siidliche Theil, die heutige Stkuta-Salzsteppe, musste, da or darauf hin von den hauptsachlicb 
im Norden mliridenden Znfliissen gctrennt war, notbwendigerWeise vertrocknen, wiihrend der nOrdliche Theil 
des Seebeckens nunmehr zu klein wnrde, daher solange ttberfluthen und sich ausbreiten muss, bis dieWasser- 
fia'che gross genug ist, urn durch Verdunstnng dem Zuflusse die Waagscbalo haltcn zu konncn. Flir diese 
Annahmen wlirde schliesslich auch das Vorhandenscin thatiger Feuerherde am Fusse der Qiierkette sprechen. 

60 km Ostlicb vom Nordende des Rudolf-Sees befindet sich ein zweites sclbststandiges Seebecken, der 
Stephanie-See. Sein Flacheninhalt betragt 900—1000 km*; sein Niveau liegt in 530 m Mecreshohc. Das See- 
bett schcint in einer Seitenfurche der Senke zu liegen, welche im Siiden durch den Steilabfall des Plateau- 
raudes, im Osten durch die Trr-Berge und im Westen von der Amarr-Kettc umrahmt ist; letztere bildet die 
nahe westlich vom Stephanie-Sec verlauf'ende Wasserscheide zwischen den beiden Seen. 

Der Stephanie-See hat sicher keinen Abfluss und soil nur einen einzigen Zufluss im Norden erhalten. Die 
Umgebnng des Sees ist vulkanisch; seine Ufcr sind flach, im Osten und vielleicht auch im Norden mitSchilf 
bewachsen, sonst rein. Die ganz ebene Landschaft in seinem Siiden ist ein alter, vielfach noch vegetations- 
loser Seeboden. Der See scheint sehr seieht und im raschen Rllckgange begriff'en zu sein; daftlr sprachen 
sowobl anfgefundene Anzeichen, wie die Anssagen der Eingebornen. Unser FOhrer, ein Bnrkenedji und 
Bewohner der stidlichen Trr-Berge, war 5 Jahre vom See abwesend gewesen, als er denselben mit der in Rede 
stehenden Expedition wicder sah, und konntc zu seinem Erstaunen constatiren, dass das Stidufer wahrend 
dieser Zcit urn ungefahr 500 m zuriickgetreten war. Das Wasser des Sees ist untrinkbar, salzig; Salzkrustcn 
fanden sich indess an seincn Ufern wohl wegen der herrschenden Regenzcit nicht vor. Der See ist von 
Fischen reich bevdlkert und beherbergt auch zablreiche Krokodile; von Flusspferden wurden hingegen selbst 
Spuren nicht beobachtet. 

Beweise, welche fttr ein einst bedeutend hohcrcs Seeniveau sprechen, finden sich auf den slldlichen 
schroffen lliigeln, in 20 —30 m relativer Jliihe, in Gestalt zahlreicher, stark inkrnstirter Etherienschalen; solchc 
linden sich nur in dicsen hohcren Lagen und nirgends in den tieferen Zwischensehichten. 

Anderseits fehlt jedes ursacbliche Moment, welches zu einer Erklarung des augenscheinlich rascb vor 
sich gehenden Austroeknens des Sees flthren konnte. 
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Beitxage zur Kenntnis des ostlichenAfrika.I.Theil.v.Hohnel: Skizze des Forschungs-Gebietes der Graf Teleki'schen Expedition. 
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Beitrage zur Keimtnis des ostHchen Aftika. I.Theil.v.Holmel: Sldzze des Forsclnxngs-Gebietes der Graf Teleki'schen Expedition . Taf. II 
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Beitrage zur Kenntnis des ostlichenAfrikal.Theil.v.Hohnel •' Skizze des Forschungsgebietes der Grf.TelcM'schen Expedilion.Taf.HI 
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•     • " ,- '   Vulk. Insel 
(Hohnel Insel) 
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-. 

:^-.. 

^ 

Erklarung : 

 i Alluvium 

 J Vulkanische Gesteine 

 J Neuvulkanische Gesteine 

a Thatiger Vulkan , rel. Hohe ca. 200m (Teleki Vulkan ) 

b NBuestcr Schutt-und Lava - Strom 

c Verschiedene alters Strome 

d Ausgebrannter Krater 

e,f       Niedere mit schwarzem Staub bedeckte Huge) 

g OfTener  Feuerherd 

MalJstab  1 :170.000 
SOOOm    10l)(l       0 ?. 4 6 8 km 

Druck des k.u. k. milit. geogr. Institutes, Wien. 
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Beitrage %\iv Kenntnis des o'srflichen.-A&ika. I.Theil,v.HoTmel: SWzze des FoTSchiHigsgebietes der Grf. TeleM'schenExpedition. 
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Beitrage zur geologischen Kenntniss des osUichen Afrika.  II. 465 

II. Theil. 

Uber Gesteine aus dem Gebiete zwischen Usambara und dem Stefanie-See, 
nebst cinem Anbange: 

Ober Gesteine aus Schoa und Assab 

von 

August Rosiwal, 
AsBieteni der LehrTcanKl fiir Mineratogic und Geologic an der ~k. h technisehen Hochschule in Wien. 

Herr Professor Dr. Franz Toula libergab mir im Frllbjahre 1889 das von Herrn k. und k. Linien- 
schiffslieutenant L.v. Hohnel wahrend der Expedition des Grafen Samuel Telcki 1886—1888 in Ostafrika 
gesammelte mineralogiscb-petrograpbiscbe Material zur Bestimmung, um auf Grund desselbcn ctwaige Detail- 
angaben auf der von ilim zu entwcrfenden geologisclien Karte des durchreisten Gebietes inacben zu konnen. 

Leider konnte der Zvvcck, bestimnite Verbreitungsgebiete der einzelnen mitgebrachten Gesteinsarten zu 
verzeiebnen, aus dem Grunde nicbt erreicht werdcn, weil das unter so liberaus sebwierigen Verbaltnissen 
aufgesammelto und transportirte Gesteinsmaterial dazn nicbt ausreicbend war. Statt dessen musste die von 
Herrn Schiffslieutenant v. Hohnel in der Karte markirte Fundortangabe genllgen, und wurden die zur Dar- 
stellung gebracbten geologisclien Horizonte auf die Unterscbeidung der altkrystalliniscben Scbieferregion von 
jener der neuvulkaniscben Eruptivgebiete beschrankt. Die Abgrenzung dieser Gebiete wurde auf der diesen 
Abbandlungen beigegebenen geologischen Kartenskizze' von den llerren Professor Toula und v. Hohnel 
gemeinsam vorgenommen. 

Nur an zwei Stellen fand eine Ausscheidung klastischer sedimentarer Gesteine statt: In der bekannten* 
Zone „metaniorpher" Sandsteino im SO des Kilimandscbaro und am Ostufer des Rudolf-Sees. 

Trotz dieser Vereinfacbung der fiir die Karte erforderlicben Arbeiten wurde das rein pctrographische 
Interesse an der moglicbst eingehenden Dnrchforschung der mitgebrachten Gesteinstypen in mir umso reger, 
als es sich hier um Vorkommen handelte, welche nicbt nur zum Tlieile eincm bisbcr vollig unbekannten Tbeile 
unsererErde entstammen, sondcrn welche audi Gebieten entnommen sind (z. B. die Schiefer derKiistenregion), 
ilber deren Gesteinsmaterial mit wenigen Ausnahmen kaum mehr als die ersten diirftigen, auf makroskopischer 
Bestimmung fussenden Angabcn vorliegen. Nur die Gesteine des Kilimandscbaro (Sammlung Dr. It. Meyer), 
sowie jene Dr. Fischer's aus dem Massai-Lande fanden bisber, erstere durch J. Shearson Hyland, letz- 
tere durch 0. Mttgge, eine auf der Hohe der heutigen lithologisehen Wissenschaft stehende Bearbeitung. 

Es wucbs damit die vorliegcndc Arbeit weit Uber den urspriinglichen Rahmen hinaus, und ich verdanke 
die Ermoglichung ihrer Durchftt-hrung in erster Linie Herrn Professor Toula, welcher mir nach jeder Ricbtung 
seine UnterstUtzung angedeiben liess und mir alio Mittel und Behelfe der Lehrkanzel zur Verftigung stellte. 

Eine wosentlicho Ergiinzung und Erweiterung des zur Bearbeitung vorbandenen Materials verdanke ich 
Herrn Professor Suess durch die Ubermittlung eincr Suite von Gesteinsproben, welche derselbc durch 
Prof. Dante Pantanelli in Modena crhielt,  und welche von Vicenzo Ragazzi  aus Sild-Abessinien  mit- 

1 F. Toula,  Boitriige zur geologischen Kenntniss des ostlichen Afrika. III. Theil. 
2 Thornton, a. a. 0. p. 449; Sadebeck a. a. 0. und Karte; Tenne a. a. 0. S. 2. 

Denkschrlften der mathom.-nature. CI. LVI1I. Bd. 59 
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466 August Hosiwal, 

gebracht wurden. Dadurch war es mOglich, die v. Hohnel'scken Aufsammlungen in Vergleich zu bringen 

mit Materialien, welche dera nordwarts davon gelegenen grossen Eruptivgebiete entstammen und — sehr 

bemerkenswerther Weise — in einer Reihe von Fallen geradezu identischeTypen nachzuweiscn. Die Bespre- 

chung dieser Gesteine erfolgt in cincm specicllcn Anhange am Schlusse der v. Hohnel'sclicn Reihe. 

Ahnlich so, wie icb cs in meiner Arbeit ttber die kiystallinischen Gestcine des centralen Balkan ' getban 

hatte, wurdc auch in der rorliegenden Abhandlung cin Hauptgewicbt auf die niikrochemische Controle (nach 

Boficky) der auf optischem Wege erhaltenen Resultatc, insbesondere bei der Feldspathdiagnose gelegt, und 

kann ich der Zuverlassigkeit jener Metbode auf Grund dieser langen Rcibe neuerlieber Versuche nur das 
gl&nzendste Zeugniss ausstellen. 

TJber die Anordnnng des ganzen Stoffes sei bemerkt, dass aucb bier die Keihenfolge der Gesteine nach 

den Touren der Graf Teleki —T. HOhnel'schen Expedition festgehalten wurde, um aus den auf der Routen- 

linie entnommenen Fundpunkten sofort obne Beniitzung eines Index die bctreffende Gesteinsart zu finden. 

Die dadurch als Erganzung notbwendig gewordene „Systematische tJbcrsicht" wurde als Einleitung an 

die Spitze gestellt, wahrend ein Literatnrverzeichniss den Beginn und eine tabellarischc, nacb geograpbischen 

Principien geordneteZusammenstellung aller bisher erwiihnten oder beschriebenen, auf ostafrikanisches Gebiet 

Bezug babenden Gesteinsvorkommnisse den Schluss bilden soil. 

Ich sprecbe scbliesslicb noch den Dank aus an die Herren: k. u. k. Schiffslieutenant L. v. Hohnel, wel- 

cber mich durch vielfachc miindlicbc Mittheilungen liber die Art des Auftretcns und das Vorkornmen der von 

ihm gesammelten Gesteine verpflichtete, ferner Custos Dr. F. Berwerth vom k. k. Hofmuseum flir die Uber- 

lassung von Vergleicbsmaterial aus der mineralogischen Sammlung, sowie Herrn Director Dr. J. M. Eder und 

HerrnHauptmann F.R. v. Reisinger der k.k.Lehr- undVersuchsanstalt fiir Pbotographie und Reproductions- 

verfahren, deren Bestrebungen auch das schwierigste Material in die Form eines driickfabigen Negativs zu 

fassen, das Work seinen Tafclschmuck vcrdankt. Die mikrophotographische Aufnabme eines recht 

schwierigen, weil braunroth durebsichtigen Objectes (Taf. I, Fig. 4) verdanke ich dem Herrn Ingenieur 

F. Hartwich, welcber bicrbei ortbocbromatische Trockcnplatten und das gewohnlicbc Licht eines Gasrund- 
brenners zur Anwendung brachte. 

1. Literatur iiber das siidliche Gebiet. 

(Deutsch-Ost-Afrika und das Territorium der Graf Teleki'schen Expedition.) 

1862.   Thornton.   On the geology of Zanzibar. Quarterly journal XVIII. 1862, p. 447. 
1803.   Rose G.   Beschreibnng der von Herrn von derDecken gesandten Gebirgsarten aus Ost-Afrika, grtSsstentheils vom 

Ftisse des Kilimandjuro.  Zeitschr. f. allgem. Erdkunde. Berlin. Bd. XIV, S. 245. 
1864.   Koth, Dr. E.   Besehreibimg der 2. Reihe der von Herrn von der Deeken aus der Gegend des Kilimandjaro rait- 

gebrachten Gebirgsarten.   Ebenda. Bd. XV, S. 543. 
1878. Beyrich.   TJber Hildebrandt'e gcologische Sammlungen von Mombassa.   Monatsberichte  der Berliner Akademie. 

1878. S. 767. 
1879. Hildebrandt J. M. Von Mombassa nacb Kitui. Zeitschr. d. Gesellsohaft f. Erdkunde zu Berlin. 1879. Bd. XIV, S. 211. 
1879.   Sadebeck Al.   Geologic von Ost-Afrika.   II.   Geologie des Aquatorialgebietes.   Bcron Claus VOTI der Docken's 

Reisen in Ost-Afrika. Bd. .'!, A.bth. Ill, 8. 23. Mit geologischer Ubersichtskarte. 
1SS4/85.   Fischer, Dr. G. A.   Bericht iiber die im Auftrage der Geographischen Gesellsohaft in Hamburg unternommene 

Reise in das Massai-Land.    II.  Begleitworte zur Original-Routenkartc.   (Mittheilungen d. Geogr.  Ges. in Hamburg. 
1882—83, S. 189.) III. Dr. G. A. Fischer's wissenschaftliche Sammlungen. A. Untersuehiing der von Dr. Fischer 
gesammelten Gesteine des Massai-Landes von Dr. 0. Miigge. Ebenda, S. 238. 

1886.   Miigge 0.  tlber einige Gesteine des Massai-Landes. Neues Jahrbuch fllr Mineralogie und Geologie. IV. Beilageband, 
S. 576. 

1885.   Thomson J.   Durch Massai-Land.   Forschniigsreise in don Jahren 1883 und 1884.   Deutsch von W. v. Freedeu. 
Leipzig 1885. Mit topographischer und geologischer Karte. (Man vergl. Geological notes im Index.) 

1 Denkschriften der kais. Akademie der Wissenschaften, Bd. 1VII, 1890. 
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1885/86.   Bouncy T. Q-. Report on the rocks, collected by II. H. Johnston Esq. from the upper part of the Kiliina-Ndjaro 
massif. Rep. of the. Brit. Ass. f. the advancement of science. Aberdeen 1885. S. 682. 

Johnston II. H.   Der Kiliina-Ndjaro. Leipzig 1886.  (Auf S. 306 gibt Bonney eine ganz kurze Aufzahhmg der von 
Johnston gesammelten Sttlcke.) 

Schmidt C. W.   Ober das Gebirgsland von Usambara. Zeitschr. d. deutsch. geol. Gesellseh. 1886. 38. Bd., S. 450. 
Graf Pfeil.   Die Erforsohung des Ulanga-Gebietes.  Petermann, Mittheilnngen, 1886, 32. Bd., S. 353. 
Ebert Th.   Skizze der geologischen Verhaltnisse Deutsch-Ost-Afrika's und der angrenzenden Gebiete. Colonial-poli- 

tische Corrcspondenz  1887, Nr. 8. Berlin. 
Hatch F. IT.   On a Hornblende-Hypersthen-Peridotite from Losilwa, a low hill in Taweta district, at the S-foot of 

Kilimandjaro, E-Afiica. Geolog. Magaz. New Ser. Dek. Ill, t. 5, p. 257, 
Tiyland J. Shearson.   (jber die Gesteine des Kilimandscharo und dessen Umgebung. Tsehermak, Min. petr. Mit- 

theilnngen. Bd. X, S. 203. 
1890.   Pigott J.  R. W.   Journey to the Upper Tana 188!).  Proceed, oi the Roy. Geogr. Soc. March 1800. (Vol. XII, Nr. 8.) 

S. 129. Mit Karte und geolog. Angaben darauf. 
Schleicher A. W.   Der grosse Siiden.  Deutsche Colonialzeitung 1890, S. 79 und Portsetzung. 
v. Hohnel L. Bergprofil-Sammlung wfihrendGraf S.Teleki'sAfrika-Expedition 1887—1888. AlsManuscript gedruckt 

im k. u. k. milit.-geogr. Institute zu Wien. Mit Karte 1: 1,370.000. 
v. Hohnel L.   Ost-Aquatorial-Afrika zwischen Pangani und dem neu entdeokten Rudolf-See.   Petermann's  Mitth. 

1890. Erganzungsheft, Nr. 99.  Mit Karte 1 : 750.000. 
1890.   Tenne, Dr. C. A.  Die Gesteine des Kilimandscharo-Gebietes. Anhang zu Dr. H. Meyer's Werk ttber die dritte Reise 

mid seine mit Prof. Purtschell er ausgefiihrte Besteigung des Kilimandscharo. „Afrikanische Gletscherfahrten." 

1886. 

1886. 

1886. 

1887. 

1888. 

1889. 

1890. 

1890. 

1890. 

1879. 

1883. 

2. Literatur iiber das nordliche Gebiet. 

(Abessinien, Schoa u, s. w.) 

1846.   Rochet d'll ericourt.  Observations geologiques recueillies en Egypte, sur la mer Rouge, le golf d'Aden, le pays 
d'Adel et le royaume de Choa. Bull. d. 1. Soc. geol. de Prance, 2. ser., t. Ill, 1846, p. 541. 

1869. Sadebeck A.   Geognostische Skizze der Umgegend von Axum und Adoa im siidlichen Tigre.  Zeitschr. d. Gesellseh. 
f. Erdkunde.  Berlin 1869. Bd. IV, S. 347 (mit der Schimper'schen Karte (Taf. V). 

1870. Blanford W. T.   Observations on the Geology and Zoology of Abyssinia,  made during the british expedition  in 
1867—1868. London .1870. (Mit geolog. Karte.) Auszug davou in: The Quarterly Journal, 1869. Vol. XXV, p. 401, 
worin die Literaturangaben iiber Rochet d'Hericourt, Ferret und Galinier, Dr. Riippcll u. A. 

Sadebeck A. Geologic von Ost-Afrika. I. Geologie des blaucn und wcisscn Nil-Gebietes und des abessinischen 
Hochlandcs. Mit geolog. Ubersichtskarte. Baron Claus von derDeckcn's Reisen in Ost-Afrika. 3. Bd., III.Alith., 
S. 5. Daselbst linden sich audi die Literaturangaben dor alteren Autoren : Steudner, Rohlfs, Markham, 
v. lleuglin, Rochet d'Hericourt und Dufronoy, Schweinfurth, Werne, Ilartmann, Eussegger, 
Schimper, Gumprecht, Krapf u. s. w. 

Bonney T. G.  On a collection of rock-specimens from the Island of Socotra. Philosophical Transactions 1883, p. 273. 
1885/86, Aubry A. Observations geologiques sur les Pays Danakils, Somalis, le Royaume du Choa et les Pays Gallas. Mit 

geolog. Karte. Pull, de la Soc. geol. de Prance (3 S.), t. XIV, p. 201. Sowie: Arch, des missions scientifiques et litt. 
Ser. 3, Bd. XIV (1887—1888), p. 457. 

1886. Michel-Levy A. Sur une teprite nephelinique de la vallee de la Jamma (Royaume du Choa). Comptes rendus, t. 102 
p. 451. 

1886.  Pantanelli D.   Roccie di Assab. Memorie della Societa Tose. di Scienze Naturali. Pisa. Vol. VII, p. 29. 
1886. Riociardi L.   Sulla composizione ehimica delle roece vulcaniche di Assab. Boll. Soc. geol. ital., t. 5, p. 57; Gazetta 

chimica ital., t. 16. 
1887. Ragazzi V.   Una visita al vulcano Dofane. Bollet. della Societa geogr. ital. Ser. II, vol. XII, p. 344. 
1887. T'aulitschke Ph. Begleitworte zur geologischen Routenkarte von Zejla bis Bia Woraba. Mittheil. d. k. k. geogr. 

Gesellseh. in Wien 1887, S. 212. Karte mit der Tour Paulitschke's und Capt. King's. 
1887. Cecchi A. Da Zeila alle frontieri del Caffa. Roma 1887. Loescher. 

Grattarola G.   Campioni di Mineral! e Roccie racoolti dal Cap. A. Cecchi.   In obigem Werke, 3. Bd., XL Theil, 
p. 503. 

Dalla Vedova G.   Carta originate della regione tra lo Scioa ed llarar 1:1,000.000 (Ragazzi's Tour). Bolletino della 
Soc. geogr. ital. Ser. Ill, vol. I, fasc. 1. 

1888. Pantanelli D.   Note geologiche sulla Scioa. Processi verbali della Societa Toscana di Scienze Naturali. Pisa, Vol.6, 
p. 164. 

1888.   Raisin, Miss C. A.   On some rock-specimens from Somali-Land. Geol.Magaz. New series. Dek. HI, t. 5, p. 414.   Von 
Capt, Kings Expedition von Zeila nach dem Eilo-Berge.   (Vergl. Paulitschke's Routenkarte.) 

1888.      —      On some rock-specimens from Socotra.  Ibidem p. 504. Literaturangaben: F. Burton, Dr. A. T. Roch ebrune. 

I8S7. 

1888. 
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468 August Rosiwal, 

Systematische Ubersicht 
der im Nachstehenden behandeltcn ostafrikanischen und abessinischen Gesteine. 

A. Granit nnd krystalliniseho Schiefer.1 

Mikroklin-Granit: 

Marsch am 18. November 1887. Guasso Njuki; Kenia NW. (11) 31 [47GJ 

Gneisse: 

1. Oligoklas-Mikroklin-Gnciss (Granit-Gnciss). — Flussbett des Guasso Nyiro. (13) 88[477J 
2. Biotit-Granit-Gneiss. — Von ebenda. (12) 83 [477J 
3. Zwciglimmer-Gneiss. — Ulu Iveti, Ukambani. (10) 31 [475] 
4. Biotit-Oligoklas-Gneiss. — NW-Fuss der Loroghi-Kette. (16)      35 [479] 
5. Biotit-01igokIas-Gneiss(Apatit-(Jneiss.)— Guasso Nyiro-Flus8(N vonKenia); zweiterTheil der verfolgten Route. (15) . 34[478| 
6. Amphibol-Biotit-Oligoklas-Gneiss. — Von ebenda. (14) 34[478] 
7. Amphibol-Gneiss. — Am Wege von Mruasi nach Korogwe. (4) -   .   . 28[472] 
8. Amphibol-Granulit Var. C (Amphibol-Gneiss). — Pare maboga Siid. (Marsch am 10. [II. 1887). (G) .27 [471] 
9. Hypersthen-Anomit-Plagioklas-Gneiss. — Aus dem Flussbette des Paugani zwischen Korogwe und Maului. (5j .   . 28[472] 

Granulite: 

1. Gneiss-Granulit. — Zwischen Kwa Fungo und Mruasi. (8) 27[471] 
2. Oligoklas-Granulit. — Findling lfings des Nordhanges der Ssogonoj-Kette. (9) 30 [474 j 
8.   Granulit. — Am Wege von Kitifu nach Mbaruk. (1) 26 [4.70] 
4. Amphibol-Granulit Var. A. — Am Wege zwischen Lowua und Kwa Fungo. (2) 26J470] 
5. Var. B (Amphibol-Hypersthen-Granulit). — Von ebenda. (2) 26[470] 
6. Var. C (Amphibol-Gneiss). — Siehe oben. (6) 27 [471], 29[478] 

Amphibolite: 

1. Amphibolit Var. A. — Zwischen Loroghi-Kette und Nyiro-Berg.  (17) 86[480] 
2. Var. B (Aktinolithschiefer). — Barasaloj. (17) 36[480J 
3. Granat-Ainphiboiit (Diorit-Amphibolit).   —   Nordabhang der Ssogonoj-Kette (siidlich vom Merii-Berge, liings des 

Rongo-Flusses. (8) 29 [478] 
4. Hyiiersthen-Augit-Amphibolit. — Weg von Kisingo zum Stidufer des Djipe-Secs. (7) 29 [473) 
5. Amphibol-Epidot-Schiefer. — Nyiro-Berg. (18) 37 [481] 
6. Anorthit-Diorit-iSchiefer. — Uoenje Erok in Turkana. (19) 88 [482] 

B. Jiingere Eruptivgesteine. 

Trachytische Gesteine: 

Cuarztrachyt (Felso-Liparit). — 1. Zwischen Rudolf- und Stefanie-See. (XXV) 66[510] 
2. Torrente Dhocattu, Schoa 72|516J 

Felso-Liparit (Pantellerit). — Torrente Gherba 81 [525] 
Trachyt (Quarz-Trachyt).  - Kikuyu. (VI) 46 [490] 
Plionolithischer Trachyt. — Gherba Sodde und zwischen Antoito und Menaghescia 79[528] 
Andesitiseher Trachyt. — Zwischen Nyiro-Berg und dem Sttdufer des Rudolf-Sees. (XXII) 88 [507] 
Ilyalotrachyt (Pantellerit). — Torrente Gherba      81 [525] 
Vitrophyrischer Augit-Trachyt (Pantellerit). — Zwischen Let Marefia und Cobbo      74[518| 
Obsidiane. — 1. Pfeilspitze. Leikipia-Abfall; Lare nach Njemss 67 [511] 

2. DoenjeErok la Kapotei 67 [511] 

Tuffe: 

Sanidin-Trachyt (Tuff). —-Von Kiwass zum Kerio-Fluss. (XX)    . 62 [506] 
Trachyt-Tuff. —  1. Zwischen Ngare dabasch (Kulall-Berg) und Rudolf-See. (XXIV) 65 [509] 

2. Gherba Sodd6 80 [524] 
Trachytischer (?) Tuff. — Ndoro-Nairotia; Kenia-Gebiet. (XIII) 58 [502] 
Andesitiseher Trachyt-Tuff (Pech^teinbreccie). — Torrente Giacca, Filoa 88[627] 

1 Die Zahlen oder Buchstaben in ( ) geben iVn; Reiheufolge im T(^xte, sowie die Ortsbezeichnung auf der geologischen 
Karte Professor Toula'« (III. Thell). 
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Beitrage zur geologischen Kenntniss des ostlichen Afrika. II. 469 

Phonolithe: 

Hornblende-Phonolith. — Magsuru Fluss; Meru-Berg. (IV) 43[487] 
Anorthoklas-Phonolith. — Plateau amW-Fusse des Kenla (Ndoro-Lager). Zwei Varietiiten. (VIII) 47 [491] 
Phonolith. — 1. Kenia-Spitze. (X) 54[498J 

2. Ndoro-Nairotia; Konia-Gebiot. (XIT) 57 [501] 
3. Oborlauf des Guasso Narok (Ururo), Laschau; Kindling. (XIV) 58 [502] 
4. NW-Fuss der Loroghi-Kette. (XVIII) 61 [505] 
5. 8uk-Berg. (XXI) 63 [507] 

Andesite: 

Augit-Andesit. — 1. Kenia. (IXa) , 52 [596] 
2. Baringo-See Ost; naoh Njemss. (XVI) , 60[504] 

Augit-Andesit (Chlorophfiit-Mandelstein). — Entro il Giacca, Filoa 82 [526] 
Hyaloandesit (Andesit-Peehstein). — Kenia. (1X6) 53 [497] 
Andesit (?). — Kivvass (Suk). (XIX) 62[506] 
Andesit-Tuff. — Baringo-See Ost; am Fusse des Leikipia-Plateaus. (XVII)     61 [505] 

B a s a 11 e: 
Olivinflihrende Basalte: 

1. Zcolithisirtcr Basalt. — Kikuyu-Gestein. (VII) 47 [4911 
2. Var. A. (Feldspathbasalt). — Settima-Berge; Ndoro-Nairotia; Kenia-Gebiet. (XI) 5514991 
8.  Var. Ji. (Olivinbasalt). — Von ebenda. (XI)  56[500] 
4. Var. A. (Augitreicher Basalt). — Lelkipia-Abfall; Lare nach Njemss. (XV) 591503] 
5. Var. B. (Olivinbasalt). — Von ebenda. (XV) 59 [503] 
6. OHvinfuhrender Feldspathbasalt. — Zwischen Let Marefia und Cobbo 75 [519] 
7. Olivin-Feldspath-Basalt. — Let Marefia 75 [5191 
8. Olivinbasalt. — Ankober 78 [622] 
9. Schlackige Basalt-(Feldspathbasalt-)Lava. — Monte Sella, Assab 86 [530] 

Hypersthenbasalt: * 
1. Var. C. Schlackiger Basalt. — Settima-Berge; Ndoro-Nairotia, Kenia-Gebiet. (XI)  .... 66[600] 
2. Let Marefia 76 [520] 

Quarzbasalt: 
Vitropliyrisehe Olivinbasalt-Lava (Quarz-Basalt [Diller]). — Bei Addele (Hadele) Gubo      84[528] 

Vltrophyrisoher Basalt: 
Vitropliyrisehe Basalt-Lava. — Teleki-Vulkan am Siidende des Rudolf-Sees. (XXIII) 64 [508] 

Hyalobasalt: 
Eyalobasalt-Tuff (Palagonit). — Let Marefia 77 [521] 

Basauit: 

Nephelin-Basanit. — Zwischen Weru-Weru undKirerema; Kilimandsoharo Siid. (I) 39 [483] 

Nephelinit: 

Gerolle aus dem Magsuru-Bette am Meru-Berge. (V) 45 [489] 

Limburgit: 

Kilimandsoharo, von 9000' aiifwarts. (Ill) 42 [486] 

0. Klastische Gesteine. 

liasanit-Uonglomerat. —- Auf dem Wege von Klein-Aruscha, naeli Kahe. (II) 42 [486], 67 [511] 
Quarzsandstein und Eeibungsbrec'cie. — Torrente Dhocattu (Sehoa, Sttd-Abessinien) , 73 [517] 
Sandstein. Zwei Varietaten. — Ostnf'er des Eudolf-Sees. (a)     68 [512] 
Tertiarer Sandstein. — Pangani-Mllndung 68[512] 
Bothe Erde. — Ukambani (Iveti). (6) 68[512| 

x>. Chemische Sedlmente. 

Uhabsedon.  -  Strand und Dmgebung der Mitte des Ostufers des Eudolf-Sees. (13.—20. III. 1888). (c) 69 [513] 
Brauneisenstein. — Rudolf-See Ostkiiste, Longendoti N. (17., 18. IIT. 1888). {</.) 69[513] 
Calcit. — Nordabf'all der Ssogonoj-Kette. («)    . 69[513] 
Kalk mit Mangan-Ooncretionen. — Ndoro-Lager am Fusse des Kenia.   (/') 69 [513] 
Quellensinter und Kalktuff. — 1. NW-Fuss des Kulallberges; 2. HOgel am Sttdende des Stefanie-Sees .  ......  . 70[514| 

K. Phytogene Bildungen. 

Diatomeen-Schiefer. — Zwischen Ngare dabasch (Kulall-Berg) und dem Rudolf-See. (11.—12. III. 1888). (g) .   .   .   .711516] 
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470 An,gust Ro&iwal, 

A. Granit und krystallinische Schiefer. 

Krystallinische Schiefer am Untevlauf des Pangani (1—6). 

1. Gr arm lit. 

„Auf dem Wege von Kitifu nach Mbaruk. Langs don ganzen Weges legt derselbe horizontal gesohichtete, grosse Bldcke 
bloss." ' 

Ein grobkorniges, sebr quarzreicbes Gosteinsstiick, das viel brannen Granat in millinietergrosscii moist 

abgerundeten Kornern, zum Theil aber auch mit kleinen Flachen von (110) enthalt. Der weisse bis farblose 
Feldspath zeigt uberall Zwillingsstreifung. Die am basalen Spaltblattchcnschliff beobaclitete geringe Aus- 

losehungsschiefe von 193 ist nacb dem Ergebnisse der Boficky'schen Probe jedenfalls negativ, so dass ein 

Glied der Andesin-Reibe vorliegt, Nur an eincr Seite des gesammelten Stttckes befinden sich einige Blatt- 

cben Muscovit, die offenbar den Ubergang in benacbbarte Gneissc markiren. 

Die Mikrostructur der Bestandtheile ist die normale. Die Quarze loschen trotz ihrer Grosse einheitlich 

(selten sebwacb undulos) aus; erwahnenswerih sind Reiben von Dampfporen von diliexaedrischer Gestalt in 

denselben, welche in derRegel grosser sind (0-01—0'02mm), als die noch haufigeren Flussigkcitseinsehliisse 

2. Amphibol-Grannlit. 

„Auf dem Wege zwischen Lewua und KwaFungo liogt dioses Gestein sehr hiiuflg in grossen Blocken zuTage, moist 
horizontal geschichtet." 

Var. A. Das erste der an zwei verschiedenen Stellen gesammelten Stlicke ist nach den Gemengtheilcn 

ein typischer Hornblendegranulit, dessen Hauptmasse (lurch das feinkornige Gemenge von Feldspath und 

Quarz gebildet wird, neben welchem in gestreckten Zllgen Saulchen schwarzer Hornblende und bis '6mm 

grosse almandinrothe Granat-KOrner als wesentlicheBestandtheile auftreten. Nur ganz sparlich bemcrkt man 

unter der Loupe auch vereinzelte Blattchen von Biotit. 
Der angefertigte Diinnschliff liess erkennen, dass — wie schon beim Betraehten unter der Loupe (lurch 

die Uberall sichtbare Zwillingsbildung zu crwarten stand — nahezu aller Feldspath triklin sei; es gebt dies 

auch aus dem Umstande hervor, dass das Gesteinspulver, mikrocliemisch gepriift, nur einen sebr geringen 

Kaliumgehalt aufwies, so dass die Gegenwart von Orthoklas ganz fraglicli ist. Die Zwillingsbildung findet oft 

nach beiden Gesetzen statt und sebr baufig keilen die Lamellen der einzelnen Individuen vollstandig aus, so 

dass mancbe Schliffe nur partiell die Streifung aufweisen Die Methode Michel Levy's (beobaclitete Maximal- 

schiefe symmetrischer Ausloschung =32°), sowie die Mikroanalyse sprechen fiir einen recht basisehcn Plagio- 

klas etwa der Labradorit-Gruppe. Feldspath und Quarz sind ungefahr in gleicber Menge vorhanden; letz- 

terer enthalt vielc Fliissigkeitseinschllisse, bier auch mit beweglicher Libelle. 

Die Granat-Durchschnitte zeigen hanfige Krystallhegrenzung und enthalten Quarz, Hornblende und 

Magnetit als Einschluss (alle wirken cnergisch auf die Magnetnadel). Die Hornblende wird olivengriin 

durchsichtig und zeigt auffallend starke Absorption und Pleochroismus; auch sie cnthiilt baufig den Magnetit, 

der auch im Feldspath-Quarzgemenge in einzelnen Kornern accessorisch auftritt. Von anderen Accessorien isl 

nur noch sparlicher Apatit zu erwalinen.  Biotit kam im Dunnschliffe seiner Seltenheit wegen gar nicht vor. 

Var. B. (Amphibol-Hypersthen-Granulit). 

Auch bei dem zweiten Stticke liberwiegt noch das feinkornige Quarz-Feldspathgemenge iiber die farbigen 

Bestandtheile. Die Structurverhaltnisse liegen ganz ebenso wie  bei  der vorigen Varietat,  doch  tritt in  den 

1 Die Ortsangaben sind durchwegs naeh don v. HOhnel'schen Begleitzetteln angefllhrt. 
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Beitrage zur geologischen Kenntniss des ostlichen Afrika. II. 47] 

Gemengtheilen ein wesentlicher Unterschied auf: die Stelle des hier fehlenden Granatcs niuimt ein makro- 

skopisch dunkelbraun erscheinendes Augflmineral ein, das neben und mit der Hornblende haufig auftritt, doch 

ist seine Korngrosse zu gering, um selbst unter der Loupe eine Bestimmung zu gestatten. Ausserdem verrath 

sich viel Magnetit durch die lebhafto Ablenkung der Nadel. 

Die Untersucbung zweier Schliffe fonlerte beziiglicb der Bescbaffenheit des Quarzes und Plagioklases 

ganz eongruente Eigenschaften wic im vorigenGcsfeine zu Tage. Beidc Bestandtheile crscbeinen makroskopisch 

gelb, was durch liiiufige, zarfe, von Limonit erfiillte KlUfte verursacbt wird. Die mikrocbemische Probe stellt 

den Plagioklas als Andesin (ungefahr Ab\ Ant) fest. 

Die Hornblende zeichnet sich hier ebenfalls durch ihre aussergewohnlich starke Absorption aus, welche 

parallel zu c und 6 fast Dunkellieit erzeugt (durch dunkelolivengrun in bciden Lagen), wahrend a = gelbgrtin 

erseheint. Es konnte audi in einem Qucrschnitte eine Parallelverwaehsung — die Spaltrisse nach (110) setzten 

ununterbrochen hindurcli — mit eincr anderen Hornblendeart beobachtet werden, welche im Centrum lag und 

: tief blaugriin;  im  nicbt   polarisirtcn Lichte :grttngelb, a ganz  abweichende Axenfarben gab.  Es  war Ii: 

dagegen zeigtc sich gar kein Farbenunterschied. 

Das die Hornblende begleitende Augitmineral wurde durch seinen lebhaften schonen Pleochroismus, 

dessen Farbentone zwischen meergriin und fleiscbroth liegen, sowie durch die gerade Ausloschung parallel 

zu seinen Langsrissen und die Prismenwinkel der Querscbnitte als Hypersthen1 erkannt. Er ist wie die 

Pyroxene der krystallincn Sehiefer zumeist, einschlussfrei. Neben dem Hypersthen kommt noch ein hellblau- 

grttn durchsicbtiger, fast gar nicht pleocliroitischer monokliner An git vor? dessen betriichtliche (bis 40°) 

Ausloscliungsschicfe ihn von dcm der Farbe im gewobnlichen Lichte nach recht ahnlichen Hypersthen leicht 

untcrscheidet. Ein Bild der Vertheilung und Charakteristik der Bestandtheile gibt Fig. 1 aufTaf. I. Acces- 

soria wie in der Var. A; der Erzgchalt ist noch griisser, indem die Magnetite bis lmm Ausdehnung erreichen. 

In benachbarten Gebieten kommen einerseits Gesteinstypen vor, welche die Charaktere der beiden vor- 

stehenden Granulit-Varietaten vereinigen, anderseits solohe, welche durch Zunabme der Hornblende in 

Ampbibolgneisse tibergehen. 

Ein schones Belegstiick fUr den crsteren Fall wurde weiter landeinwarts gesammelt und sei als 

Var. C hier angereiht. (6.) 

„P;ire mnboga S, Marsoh am 10. 111. 1887." 

Das wenig scliiefrige, fast massig aussehende Gesteinsstlick besitzt eine dunklc Farbung durch seinen 

Eeichthum an Hornblende- und Augitmincralen und ist von groberem Korn (bisweilen bis 3mm wachsend) wie 

die vorbesprochenen beiden Varietiiten. Die farbigen Bestandtheile sind nicht lagenweise abwechselnd, sondern 
ganz gleichformig in meist unregelmassiger Stellung durcheinander gelagert. Schon makroskopisch konnen 

neben Quarz und Plagioklas aucb Hornblende, Hypersthen nnd Granat untcrschieden werden. Im 

Dllnnschliffe flndet man aucb noch den monoklinen Augit der Var. />' in hellblaulicbgiiinen Durch- 

schnitten. Hypersthen ist recht haufig, Granat dagegen seltener. Accessoria wie in Var. B. 

Abweichcnd davon ist ein anderes Stuck, welches als 

3. Ghieiss-Grairalit 

bezeiehnel werden mag und „zwischen Kwa Fungo und Mruasi gesammelt wurde, aber auch haufig von 

der Kiistc her in grossen Blocken frei liegt". 

Die Schiefernng durch Parallellage der farbigen Bestandtheile, sowie durch das Auftreten der lagen- 

formigen Quarz-Linsen wird ausgesprocliener, wie in den friiherenTypen. Dagegen bleibt auch hier der Gebalt 

an Orthoklas, wenn die Spuren von K in den Kieselflusssaureproben und spiirliche, getriibtere Feldspath- 

durchschnitte tibcrhaupt daranf zu schliessen  erlauben,  ein minimaler. Die Hauptmasse  der Feldspathe  ist 

1 Im Massai-Lande hBuflg in den krystallinen Schiefern gefunden. Mnn vergl. Mligge a. ;i. 0. S. 581: Gkieiss vom Pare- 
Gebirge, Siehe auch die folgenden Gesteinstypen. 
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4 72 A n (just Rosiival, 

wieder (mikrochemisch bestimmt) Andcsin. DasKorn wird in einzelnen Lagen grobev und die Hypersthene 

cinigc  Millimeter gross.   Ilier nchmen sie  auch  den  gewohnlicheh,  braunen, einschlussreichen Habitus  an. 

Neben dem Hypersthen kommt zuglcich Granat vor, jedocb in geringer Haufigkeit. Durch den stellenweiseu 

Eintritt von Biotit in grosseren Blattchen variirt dieses Gestein nocb mchr nach den Gneissen hin. 

Die zweite der erwahnten Ubergangsformen: 

4. Amphibol-Gneiss, 

„auf dem Wegc von Mruasi nach Korogwe" 

gesammelt, enthalt noch immer vorwiegend das bier durch zarte, limoniterfulltc Kliiftc lichtbraunlichgelb 

gefiirbte, durchwegs sehr feinkornige (wcnige Zehntelmillimeter) Feldspath-Quarz-Gemenge. Die fest 

zusammenhangcndcn, ca. 1—2mm von einander entfcrnten, parallelen Lagen der schwarzgrlinen Hornblende 

bedingen die deutlicbe Schieferung. Im Hauptbruche erkennt man, dass die Hornblende zum Theil betracht- 

lichere Dimensionen (bis &mm) erreicbt. 

Die Untersuchung des Schliffes ergab fur die Plagioklase nur geringe symmetrisohe Auslosohungschiefen, 

also Stellung zum Oligoklas, was mikrocbemisch bestatigt wurde, ebenso wie die Gegenwart von Orthoklas, 

dessen Durchschnitte durch ihre beginnende Kaolinisirung kenntlich sind. Andere Bestandtheile, als makro- 

skopisch sichtbar waren, wurden nur accessorisch gefunden: Haufiger Apatit, sowic schwarzes Erz iu Kornern, 

das jedoch in Handstucken gar nicht auf die Magnetnadel wirkt, endlich auch Zirkon in sclbststiindigen, bis 

0-3mm grossen Saulchen. 

5. Hypersthen-Anomit-Plagioklas-Gneiss. 

Im Ansehlusse an die im vorstehenden besprochene Granulit- und Gneissgruppe aus dem Kilstcngebiete 

ist ein Gestein zu erwahnen, das 

„aus dem Flussbette des Pangani zwischen Korogwe und Maului" 

herrtthrt und als ganz auffallend bezeichnet werden muss, weil es schon makroskopisch sofort erkennbaren 

Hypersthen in grossen bis 2cm messenden Individuen entliiilt, also wahrscheinlich aus dem Zuge jener 

Gesteine stammt, welchc G. Rose1 aus der Gegend von Taweta (Hllgel zwischen Taweta, and dem See Djipe) 

als massige, olivinfiihrende Hypersthenite besehrieb, otfenbar cine jener linsenformigen Einlagerungen von 

Gabbrogesteinen in dem Zuge der Schiefer, wie sie von Becke2 im niedeitisterreichischen Waldviertel so oft 

constatirt wurden. Unser Stuck weist nun, wenn auch kcine ausgesprocliene Schieferung, so doch die, durch 

die beiliiulige Parallellagerung der Glimmerblattcheu von Naumann3 als kornig-sebiippig bezeichnete Gneiss- 

structur auf. Dabei vollzieht sich im Handstiickc ein Lagenwecbsel, wodurch das mittelkiiinigc, (lurch reiche 

Glimmerfiihrung (in grossen Blattchen) dunkle Gestein in eine nur aus Quarzlinsen, Feldspath und den grossen 

Hyperstheneu bestehende grobkornige, hellerc Ausbildungsform Ubergeht. Dort sind auch grbsserc Aus- 

scheidungen von schwarzem, glanzendem Erz, das durch seinen mangelnden Magnetismiis und die dunkle 

Strichfarbe (Unterschied von Eisenglanz, woran es dem Aussehen nach lebhaft erinncrt) zu Tiiancisen 

gestellt werden muss. 

Beziiglieb der Beschaffenheit einzelner Bcstandtheile sei Folgendes bemerkt. Der Feldspath wurde auch 

hier mikrocbemisch als durchwegs dem Plagioklas, und zwar Oligoklas bis Andesin, angehiirend bestimmt. 

Die Gegenwart von Orthoklas, selbst in Spuren, wurde in alien 12 untersuchten Proben negirt. 

Der Glimmer wird braun durchsichtig und ist sehr rein in seiner Substanz. Untcrsuchte Spaltblattchen 

lieferten leicht eine genaue Schlagfigur, offneten im convergenten Li elite jedocb nur ganz wenig das Axenkreuz, 

doch immerhin deutlich genug, um die Art des Glimmers als Anomit feststellen zu kbnnen. 

i Zeitschrift f. allgem. Erdkunde. Berlin. Neue Folge, 14. Bd., S. 245—246. 
2 Tschermak, IV, S. 322. 
8 Geognosie, I, S. 546. 
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Beitrdge zur geologischen Kenntniss des ostlichen Afrika.  11. 4-73 

Dor Hypersthen zeigt die nelkenbranne, auf den Spaltungsflachen metallisch scbillernde, bekannte 
typische Bescbaffenheit. Makroskopisch bemerkt man noch millimetergrosse S8ulchen (110). (100) von braunem 
Zirkon auf einer abgewitterten Flftche. 

Die Dntersucbung eincs Dttnnschliffes ergab auch die Anwesenbeit von Diallag, welcher deutlicb durch 
die Streifung seiner Langssehnitte, sowie die 40° erreichende Ausloschungsschiefc parallel zur Flache (010) 
erkannt werden konnte; auch er beherbergt die bekannten Blattcben-Einschlttsse, wie der Hypersthen. Ausser- 
dem findet sich noch Hornblende, deren Menge jedoch derjenigen der anderen Bisilicatc nachsteht, und 
welche durch ihre Axenfarben 6r= dunkelbraun, a = gelbgrun au(fallend ist, sowie wider Vermutlien haufig 
Granat in unregelmassig begrenzten, oft schwarzes, unmagnetisches Erz umschliessenden Kornern. Acces- 
sorisch tritt noch Apatit hinzu. 

In dem untersuchten Schliffe flnden sich auch schone Beispiele daflir, wie Ziige von Einschliissen das ganze 
Gestein ohne RUcksicht auf die aufeinanderfolgenden Bestandtheile in einer Richtung durchsetzen (vergl. die 
Fig. 2 auf Tafel 1); natUrlich bat man es dabei mit einem Infiltrations rhiinomen zu thun, das durch iiberaus 
feine, kaum unter dem Mikroskope sichtbare Klttfte bedingt ist. 

Ein recht abweichender Typus aus der Keihe der Hypersthen-Gesteine liegt in dem folgenden Stticke vor. 

6. Amphibol-Granulit. 
„Pare Maboga Slid. (Marsoh am 10. III. 1887.)" Es ist das obon (S. 7.) unter Var. C besprochene Vorkommen. 

7. Hypersthen-Augit-Amphibolit. 
„Aut' dem Woge von Kislngo zum Sttdufer den Djipe-Sees neben Gneiss haufig zuTage." 

Das ((unkelgriine bis scliwarze Gestein gleicht in der Strnctur recht sehr manchen grobkttrnigenEklogiten 
(Saualpe) durch die mehrere Millimeter grossen Hornblende-Krystalle und die zwischengelagerten kleineren 
hellgrtinen Augite. Zu letzteren gesellt sich noch ein unter der Loupe braunlich durchsichtig erscheinendes 
Mineral in ebenfalls geringen Dimensionen: der Hypersthen. Die Existenz farbloser Bestandtheile — Quarz 
und Plagioklas — ist nur in minimalen Mengen sporadisch zu coustatiren. 

Angefertigte Schliffe ergaben folgcnde Anfschliisse: Hornblende ist in gemeiner Ausbildungsform ver- 
treten; ihre Durchschnitte zeigen neben dem bekannten Absorptionsverhaltnisse als Axenfarben a = gelb- 
griin, 6==c= lauch- bis olivengriin. Die Ausloschungsscbiefe auf Spaltblattchen betragt 12—13°, woraus 
c:c = 19° folgt. 

Augit bildet farblose bis schwach grllnliehe Korner von unter lmm Grosse. Er ist durch die Spaltbarkeit 
und Ausloschungsschiefe gut bestimmt und ebenso wie die anderen Bestandtheile von edler, einschlussloser 
Substanzbeschaffenheit. 

Hypersthen weist prachtigen Pleochroismus auf: das an jenes der Almandine erinnernde Roth, 
sowie ein licbtes Blaugrlln. Seine Menge ist ebenso gross, wie jene des monoklinen Augits; beide zusammen 
bilden etwa ein Drittel des im Ubrigen aus Hornblende bestehenden Gesteins. 

Accessoria sind Uberaus sparlieh — Erz fehlt ganz — an ihre Stelle treten die schon erwahntenRudimente 
von Feldspath und Quarz. 

8. Granat-Amphibolit (Diorit-Amphibolit). 
„Nordabh;mg dor Ssogonoj-Kette (slldlioh vom Meru-Berge, liings des Rongo-Flusses)." 

Das im Qucr- und selbst im Hauptbruche fast kiirnig erscheinendc Gestein besteht zurllalfte aus schwarzer, 
lebliaft gianzendeSpaltungsflachen zeigcnder Hornblende, sowie zur anderen Halfte aus fast ganz farblosem 
nur schwach getrtibtem Feldspath und scheinbar auch Quarz, welcbem Gemenge stellenweise in gros- 
sererHaufigkeit Granat beigesellt ist. Die durchschnittliche, ziemlich gleichmiissige Korngr6sse aller dieser 
Bestandtheile betragt '/2 — lmm; die Schieferstructur ist nur durch die ungefahre Parallelstellung der kurzen 
Hornblcndesaulchen und einige schmale, hornblendearme Lagen bedingt. Un(ersucht man die Bestandtheile des 

Denkachriften der mathem.-tiaturw. CI. LVIII. Bd. g() 
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474 August Rosiwal, 

verhaltnissmassig leicht sandig zerfalleiidon Gesteins unter der Loupe, so findet man audi Kornchen eines 
heller und etwas grauliehgriin gefarbten Minerals, an denen keinerlei Spaltung zu benierken ist: man hat es 
in ihnen offenbar mit einem Vertreter der Augitgrnppe zu thun. Die Untersuchung des Ulinnschliffes bestatigte 
dieseWahrnohmung; es sprechen alle Merkmale der lauchgriin durclisiclitigen, kaum merklieh pleochroitischen 
Schnitte, welchc sich wider Erwarten haufig und in der Kegel mit Hornblende yerwachsen vorfinden, fttr die 
ZugehOrigkeit zu diopsidahnlichcm Augit. Die Hornblende wild satt olivengriln durchsichtig und zeigt 
bei vollkommener Frisclie die normale Beschaffenlieit. Ein anderes Glied aus dor Reihe der Bisilikatc ist nicht 
vorhanden, Biotit fehlt ganzlich; dagegcn tritt sofort der auffallende Umstand zu Tagc, dass in dem makro- 
skopisch vermutlictcnFcldspath-Quarzgemenge (las lctztcreMineral mangelt, und die Gesammtheit der farbloscn 
wassorhellen Durclischnitte durch uberall sicli zcigende Zwillingsstreifung zu Plagioklas zu stellen ist. Die 
Zwillingsbildung folgt hiiufig auch dem Periklingesetzc; die grossen Ausloschungsschiefen weisen auf cine 
basischcre Zusammensctzung bin, entsprcebend dem mangclnden Qiiarzgehalte dos Gcsteins. Manche der 
I'lagioklasdurclischnittc zcigen eine Biegung der Lamellen und damit verbundenc undulose AuslOschung als 
Druckphanomen, doch ist diese Erselieinung nicht hiiufig; es ahnelt die Structnr und das optische Verhalten 
der Bestandtheile mehr gewissen ausgepriigt kornigen Granuliten, wic sie etwa in Nicderostcrroioh 
(Gottweih, Kemmelbach) auftrcten, und an andcrer Stelle in Ostafrika (vergl.S. 27 [471], Var. C) gesammelt 
wurden. Die Gegenwart des Quarzes in ibnen bildet das unterscheidendc Mcrkmal von unserem Gesteine. 

Die angestollten mikrochemischen Proben ergaben folgende Resnltate. 

a) Der Granat ist trotz seines almandinalmlichcn Aussehens kein reiner Eisen-Thongranat, sondern ist 
auch wesentlicli calciumhaltig; bei dem nachgewieseneu hohenFe-Gehalte ist also wahrscheinlich eine Mischung 
von Eisen-Thongranat und Kalkeisengranat vorliegend. 

b) Der Augit steht, wie vergleichendc Untersucliungcn an basaltischem Augit und an Diopsid crwiesen, 
zwisclien diesen beidcnMineralvaiietaten, doch ist der Eisengehalt ein ausgesprochener und die Stellung naher 
an ersterem, als an dem fast Fe-frcien Ca-Mg-Silicat.1 

c) Unter 17 unter der Loupe ausgesucbten und am quarzalmliohsten ersehienenen Splittern befand sich niclit 
ein Quarzkorn; alle wiesen die Na- und CVKicselfluoride in etwa gleichem Mengenverhaltnisse auf; in nian- 
chen der Proben war Ca tiberwiegend, K dagegen fehlto alien. Die Bestimmung des Plagioklases als Labra- 
dorit (Abl Anv — Ab% An3) ist somit eine zvveifellose. 

9. Oligoklas-Granulit. 

„Findling, liings des Nordhanges dor Ssogonoj-Kette aut'golescn." 

Makroskopisch zeichnet sich das hell (schwach rothlich) gefarbte Gestein durch das grosstentbeils sobr 
feine Korn des Feldspath-Quarzgemenges aus, in welchem die etwa lmm grossen GranatkOrner recht reichlich 
entlialten sind. Es linden sich abcr in dem gesammeltcn kleinen Stlicke unregelmassig angrenzend audi Partien 
vor, in welcben der Feldspath zurlicktritt, und das restirende Quarz-Granatgemenge aus groberen, bis 2mm 
grossen Kornern besteht. Die Granaten zeigen meist unrcgelmassige Begrenzungcn; nur an einzelnen sind 
Flachen von (101) zu bemerken. Nach dem Schmelzen wurde der Granat magnetisch, und mit Kieselflnsssaure 
behandelt erwies er sich als Fe-Al-Granat: Almandin. 

Makroskopisch sind als Bestandtheil noch Erzpilnktchen zu crkennen, derenStrichfarbe (briiunlichschwarz) 
und mangelnder Magnetismus auf Titaneisen hinweist. 

Als Seltenheit sind ab und zu Schllppchen eines wcissen Glimmers vorhanden. 
Die Verwitterung farbt das Gestein intensiv roth, indem sich in Klllften in und zwisclien den Bestand- 

theilen ein rothes,  unter dem Mikroskope in diinnsten Schiclitcn gelbrotbes und vielfach zicrliclie Dendriten 

1 Ein iihnliclies Pyroxen-Mineral beschreibt J. Shearson Hyland a. a. 0. S. 216 in dem auch sonst naoh dor Besohrei- 
bung nicht unahnlichen quarzfreien Amphibolite von „obcrhalb Mali", doch konnten hler die vtm Ihm beim ErwSrmen wahr- 
Kenommene Farbenzunahrae and auftretender Pleochroismus nicht beobachtet werden. 
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Beitriige zur geologischen Kenntniss des ostlichen Afrika. II 475 

bildendes Pigment einlagcrt, das durch semen roth en Strich als Eisenoxyd („Thoneisenstein"-artige Varietat) 
zu bestiiiimen war. Beim Kochen mit HC1 wird es griiidicb, ohne sieh ganz zu losen, gibt aber mit Co-Solntion 
die Al-Reaction. Dabei sind diese roth pigmentirten Partien auch vielfach zerdriickt, die Granaten und Quarze 
zerquetscht, oder die Korner des ersteren sind wic abgerundct und selien gleiclisam polirt aus, wahrcnd an 
anderen Stellcn etliche Millimeter grosse Mikroharnische eine bereits stattgehabte Druckverwerfung anzeigen. 

Die mikroskopische Beschaffenheit derGemengtheile ist die normale der Granulite. Der Quarz beherbergt 
Fliissigkeits- sowie Erzeinschltisse und solclie eines in flachenrcichen Combinationen auftretenden nahezu 
isometrisch dimensionirtenMinerals, wohl nur eine der seltenerenFormen kurzsaulenformiger Zirkone, welche 
auch in der gewohnlichen, aus (100).(Ill) gebildetcn Krystallform vorhanden sind. Der Almandin ist voll- 
kornmen isotrop und ohne Zonarstructur. Die Feldspatlie, zumeist erst im Beginne des Kaolinisirens stehend, 
sind durchwegs zwillingsgestreift; optisehe Eiuzoluntersuchungen derselben konnten wohl nieht durchgefiilirt 
werden, da die Korngrosse zu gering war, dock ergab die Bofi cky'sche Probe an einer Reiho von Feldspath 
ftihrenden Gesteinssplittern, dass der Gehalt an K ganz in den Hintergund tritt (in manchen Proben ganzlich 
fehlend), ferncr dass Na und Ca im Mengeuverhiiltniss dor OHgoklase die herrschende, ja zuweilen aus- 
schlicssliche Rolle spielen. Man hat es also mit einem Plagioklas-Grannlite zu thun, doch fehlen bier die in 
denselbcn sonst so hiiuiigen Vertreter der Augitgruppe. 

10. Zweiglimmergneiss. 
„Ulu Iveti, Ukambani." 

Das Gestein ist weiss und ist ausgesprochen schiefrig durcli die paralleleLage der zahlreichen zum Theile 
hellbraunen Biotit-Blatfchen, welchcn sich in etwas geringcrer Menge auch Muscovit allenthalben beige- 
sellt. Abweichungen einzelner Blattchen von dieser allgemeinen Parallelanordnnng kommen immerhin vor, 
sind aber bei Muscovit haufigcr als beim dunklen Glimmer. Die Gliinnierschiippchen sind dabei im ganzen 
Gesteine recht gleichmassig vertheilt ohne besonders hervortretende glimmerreiche Lagen oder zusammen- 
hangende Membrane zu bilden. Die Feldspatlie sind weiss bis farblos; manche wasserhello Spaitimgsflaclien 
lassen schon bei Betrachtung unter der Loupe auf Mikroklin schliessen. Der Quarz bildet kleine, polyedrisclic 
Komchen von '/4—'/,w» Grosse; sein Zusammenhang mit den iibrigen Bestantltlieilcn ist sehr gelockert, 
woher die Neigung des Gesteins rlihrt, sandig zu zerfallen. Gleichmassig, aber recht sparlich verstreut sind 
kleine gelbrothe Granate unter der Loupe zu beinerken. 

Unter dem Mikroskope ersielit man zunachst die Haufigkeit des Mikroklins, der durch seine bezeich- 
nende Gitterstructur sofort in die Augen fiillt. Ihm dttrfte zumeist der K-Gelialt etwa der Halfte der unter- 
suchten glimmerfreien Probesplitter des Gesteines zuzuschreiben sein; die zweite Halfte war frei von K, fiihrte 
dagegen ausschliesslieh die in alien anderen Proben glcichfalls auftretenden Kieselfluoride des Na und in 
durchwegs geringcrer, zum Theile selbst verschwindender Menge Ca, ein Tlinwcis auf die Oligoklas-Natur 
des Rcstes der Feldspathe, die wohl trotz des Mangels nur nach einer Richtung zwillingsgestreifter Durch- 
sohnitte nach den Ergebnissen der Analyse zum grossten Theile als Kalknatron-Feldspathe aufzufassen sind. 
Beide Glimmer sind frisch und unzersetzt; der Muscovit wird blass griinlich durchsichtig, der Biotit braun 
bis gelbbraun; lcizterer erwies sich im convergcntenLichte dcutlich als zweiaxig, doch konnte wegen der Klein- 
heit der Blattchen kcine gcnUgend scharfe Schlagiigur crziclt werden, um die Art des Glimmers zu bestimmen. 
Die mikroskopische Structnr der iibrigen Gemengtheile ist die normale; accessorisch kommen Zirkon (im 
Quarz) und Magnetit vor. 

11. Mikroklin-Granit. 

nMarsoh am 18. November 1887. Guasso Njuki; Eenia NW. Gowohnlich mit vulkanisclier Decke, tritt jedoch, und zwar 
erst im letzten Theile des Marsches, oft in grossen Felsen zu Tage." 

Das Gestein ist mittelkijrnig und rothlich gefarbt. Makroskopisch konnten folgende Bestandtheile erkannt 
werden: 

60* 
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476 August Rosiwal, 

Quarz, ziemlich reichlicb, docli nicht ganz gleichmassig vertheilt; stellcnweise besitzt cr die bodeutendste 

Korngrosse (bis 3 mm). 

Feldspathe sind dreierlei zu unterscheiden, und zwar der gewohnliche derbe Orthoklas, welclier in der 

Hegel uur ganz licht rOthlicb. gefarbt ist (die eigentliche Rothfarbung des Gesteines ist vorwiegend auf secon- 

dare Infiltration liings capillarer Kliifte ziiruekzufiihren), ferner farbloscr, fast wasserheller Mikroklin and 

endlich weisser Plagioklas, welclier mil, Hilfe der Boficky'schen Probe mikrocbemisch als Oligoklas 

bestimmt wnrde. Bezttglich der Feldspathe mag hervorgehoben werden, dass von derselben Localitat ein gros- 

seres (7 cm) Krystallbrucbsttick eines licht fleischroth gefarbtcn Perthites vorliegt, welches im Zusammenhalt 

mit einem ebenfalls gesammelten grossen Quarzstiick auf das Vorkommen pegmatitischer Ganggranite 

einen Schluss gestatlet. Die Untersuchung des Perthites evgab zunachst, dass bei ganz ausgezeichneter basischer 

Spaltbarkeit diejenige nach der Langsflache verhaltnissmassig schwierig zu erhalten ist, wogegen die prisma- 

tische Spaltbarkeit (lurch viele Risse sehr deutlich hervortritt. Die wcllcnformig, approximativ parallel zur 

Querflache ziehenden Albit-Einlagerungcn treten makroskopisch sehr dicbt bei nur fadendlinner Breite auf der 

Basisfliicbe hervor. Unter dem Mikroskope konnte in Spaltblattchenscbliffen ihre Albitnatur durch die cbarak- 

teristischen Ausloschungschief'en auf Langsflache und Basis in zweifelloser Weise festgestellt werden; sie sind 

fast nirgends polysynthetisch verzwillingt und. Ibschen einheitlich aus; ihre Breite schwankt von minimaler 

Grosse bis O-06mm. Ihr Wirtb ist— ebenfalls optisch (lurch einheitlich schiefe (151/,,0) Ausloschung und 

partiell vorbandcnes Zwillingsgitter sicher bestimmt — Mikroklin. Waiircnd dieser vollkoinmen einschluss- 

frci und ungetrlibt durchsichtig wird, zeigt der Albit parallel zur Langsflache gclagerte kaolinartige Umwand- 

lungsproducte, sowie ab und zu Hamatitbhittcben als Einschluss. Die Rander des Albits erscheinen auf 001 

in den breiteren Lamellen ebenso wic bei den oanadischen Perthitcn nicht glatt, sondern rauh und unregel- 

niiissig fcin gezackt oder gezalint. 

Als Vertreter der Glimmer ist in unsercm Gesteine nur Biotit vorhanden; seine bis \mm grossen, 

schwarzen, unregelmassigen Bliittchen sind nicht sehr zahlreich. Zu erwahncn sind noch Spureu von Erz 

(II iimatit). 

Die mikroskopische Untersuchung eines Diinnschliffes ergab kaum nennenswerthc Differenzen vom 

gewohnlicben Habitus normaler Biotitgranito. 

Der Quarz ist in groben Korneraggregaten von schwach unduloser Ausloschung vorhanden und beherbergt 

die bekanntenGas-, Flilssigkeits- sowie langbaarformige geradlinige trichitische Einschllisse. Die Gaseinscbllisse 

haben stellenweise die Form negativer Krystalle, kleiner (0-005mm) abgerundeter Dibexaeder. Hinsicbtlicli 

der Feldspathe ist die grosse Hiiufigkcit des Mikroklins zu erwahncn, der den Orthoklas — als welclier die 

stark kaolinisirten, ungestreiftcn Feldspatbdurcbschnitte angesehen werden miissen — zum grossen Theile 

ersetzt. Die Zwillingslamcllen des Mikroklins werden theilweise recbt breit (einzelne bis O'lmm), manche 

Stellen derDurclischnitte entbehren sie dagegen ganz. Als primar konnten in ihm Flussigkeitseinschliisse, sowie 

liinglich runde, fast wie Glaseier erscheinende Mikrolitbe eines etwas starker lichtbrechenden und doppelt- 

brechenden farblosen Minerals beobachtet werden, die parallel zu den Zwillingslamcllen der Langsflache ein- 

gelagert sind und in Uberaus grosser Anzabl bei meist winzigen Dimensionen (Durchschnittsgrbsse 0-002mw 

mit starker Uber- sowie Unterschreitung) vorkommen. Nach. der Art der Einlagerungs- und Brechungsver- 

haltnisse dieser Mikrolithe konnte man an den gleichalterigen Quarz als Mineral derselben dcnken. Die sel- 

teneren Oligoklase sind im Gegensatze zu den kaum Spuren ciner Kaolinisirung aufweisenden Mikroklinen 

starker umgewandelt; stellenweise zeigt sich eine leichfe Krtimmung ihrer Lamellen als Ausserung beginnender 

Druckdeformation. 

Der Biotit ist vollkornmen frisch und zeigt seine uberaus starke Absorption. Erst unter dem Mikroskope 

erkennt man den Gehalt des Gesteines an Muscovit, das seinem makroskopischen Ausselien nach fiiglich zu 

den Granititen gestellt werden konnte. 

Accessorisch fand sich Z irk on im Quarz. Erze sind ganz sporadisch. 
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Beitrage zur geologlschen Kenntniss des ostlichen Afrika. II, 477 

12. IJiotit-Crranit-Oneiss. 
„Guasso Nyiro-Fluss, 18. und 19. November 1887." 

Benachbart mit dem vorbesprochenen Granit iritt ein feinkorniger, rOthlicher G-ranitgneiss auf, (lessen 
Schieferung nur wenig ansgesproclien ist, so dass eine Ubergangsform zu Gneissgraniten vorliegt. Die durch- 
schnittliclie Korngrosse betriigt l«m; Quarz, Biotit und Feldspathe sind recht gleichmassig vcrtheilt und 
bedingt nur die Parallellagerung der Biotitblattehcn die Gneissstructur. Unter der Loupe wird Plagioklas 
erkenntlich; die Gegenwart von Mikroklin ist durch das frische Ausseben vieler Feldspathe zu vermuthen. 

DieUntersuchung desDttnnschliffes bestiitigte seinVorbandensein; aucb finden sicli mikroperthi tische 
Feldspathverwachsungen nicht selten, docb bleiben bier die Ortboklase vorherrscbend. Der Plagioklas wurde 
mikrochemisch als anorthitreicberer Oligoklas (etwa Ab%-.z An,) bestimmt. Die Kaolinisirung erfolgt in 
einzelnen Ztigen parallel zu den Lamellen. Die Quarze sind nur wenig mechaniscb verandort, sie zeigen bloss 
zumTheile undulose Auslosebung; ihre EinschlUsse und sonstigen Eigenschaften sind die normalen. Dor Biotit 
ist friscb und unverandert und wird braunlichgriin dnrchsichtig; Mnscovit wurde niclit gefunden. Accessoriscli 
kommen Apatit, Zirkon und Magnetit vor. 

An derselbcn Localitat wurde aucb eiu 

Mikro pert hit 

gesammelt. Das einige Centimeter messendeBruchstiick besitzt makroskopischganz glatt erscheinendeSpaltungs- 
flacheu nach den beiden Hauptrichtungen, wozu sich mehrfach deutliche Spaltung nach dem Prisma gesellt. Die 
Substanz erscheint sehr rein, doch milcbig getrllbt, und kann man an Spaltblattchen deutlich dasVerhalten trllber 
Medien im anf- und durchfallenden Lichte beobacbten (bliiulicbe Reflexions- und rothlichc Durcligangsfarbe). 
Die goniometriscbe Messung des Spaltungswinkels ergab einen reinen Ortboklaswinkel bei relativ klaren, nicht 
verzerrten Bildern des Signals. Die Dntersuchung der dunngcschliffenen Spaltblattchen o'ffcnbarte sofort die 
pertbitiscbe Durchwachsung mit Albit. In unserem Falle war dieselbe eine Uberaus reichliclie; die Albitfaden 
durebziehen eng gedrangt, doch in sehr zarter Ausbildung (0-004mm und weniger) den wasserhellen 
Orthoklas, so dass man im Schliffe parallel der Basis (001) in Folge der vielfachen Zwillingsstreifung der Albite 
in Verbindung mit ihrer parallel zur Querflache (100) sich erstreckenden Ausdehnung fast ein feines Gewebe 
zu erblicken verrncint. Die Erscheinung ist Ubrigens die vollkommen normale, wie sie Becke1 gezeiebnet und 
beschrieben hat. Die Auslosebung auf der Langsflache (15°) Uisst auf die Gegenwart einer geringen Menge 
Ca schliessen. Aus der Vertheilung von Orthoklas und Albit in den Schliffen konnte man sich versucbt fiiblen, 
ihr relatives Mengenverlialtniss an manclien Stellcn auf nahezu gleiche Halften zu schatzen. 

Die Boficky'sche Probe ergab aber an helleren, weniger getriibten Spaltblattchen einen weitaus iiber- 
wiegenden Kaliurngelialt; nur die stark triiben bis weissen Splitter lieferten auch eine erheblicbe Menge (im 
Maximum bis zu l/3 der Gesammtmasse) von Krystallchen der Natriumveibindung; die Gegenwart von Ca 
wurde bingegen nicht ersichtlicli. 

13. Oligoklas-Mikroklin-Gneiss (Granlt-Gnelss). 
„Plussbett des Guasso Nyiro." 

Ein grobkoiniges Gestein von rother Farbe, welche inehr durch das zwischen den Bestandtbeilen auf 
Kliiften inliltrirende Pigment als durch eine ursprlingliche Farbe der Feldspathe bedingt wird. Der weisse 
bis farblose Plagioklas konnte mikrochemisch als Oligoklas, der Mikroklin optisch durch einen Spalt- 
blattchenschliff nach 001 naehgewiesen werden. 

Der farblose bis scliwach milcbig getrubto Quarz ist etwa in gleicher Menge vorlianden, wie die 
Feldspathe zusammengenommen; unter diesen uberwiegt der Mikroklin. Die mittlere Korngrosse schwankt 
filr Feldspath und Quarz zwischen 2 und 5 mm. 

Krystalliuisohe Sohiefer des Waldviertels; Tschermak, Mineralog. Mittheil. IV, 1882, Taf. II, Fig. 8, 9. 
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478 A ugu s t R osi wa I, 

Als Glhnmermineral tritt nur Bio tit auf, dessen Blattchen in annahernd parallelen Lagen und nahezu 

Membrane bildend durch das Gestein Ziehen und ihm den typischen Charakter eines kornig-flaserigen 

Gneisses aufpr&gen.' 

14. Amphifool-Biotit-Oligolrias-Gneiss. 

„Gaasso Nyiro-Fluss (nOrdlioh vom Kenia). Zweiter Theil der verfolgten Route." 

Makroskopisch von dem Diorit-Amphibolit vom Nordabbang der Ssogonoj-Kette nur durcb den 

mangelnden Granatgebalt und die Biotitfiihrung unterschieden; Structur und Korngrosse ist tiberaus ahnlich, 

ebenso die dureh die Bisilikate nnd den fast farblosen, vollkommen friscben Feldspath bedingte graue 

Gesammtfarbe des Gesteins. 

Unter dem Mikroskopc erkennt man die Abwesenlieit des im verglichencn Ampbibolgestcine so haufigen 

Augites, der bier durcb den Biotit ersetzt wird, sowie den Eintritt des Quarzes in das Mineralgemengc. 

Seine Haufigkeit ist indessen nur in einzclnen hornblende- uud glimmerarmeren Lagen eine grossere; in der 

Hauptmasse der iibrigen Theile tritt er gegentiber dem herrschenden Feldspathe noch ganz in den Hintergrund. 

Dieser wurde mikrocliemiseh an einer Reihe von Proben als Oligoklas-Andesin bestimmt, ein weiterer 

Beweis ftir die grossere Aciditat dieses Gesteines. Vollkommcne Friscbe kennzeiebnet hier wie bei den 

anderen Bestandtbeilen den Erlialtungszustand des Gesteines, das als Gcschicbebruchsttlck makroskopiscb 

nur sporadiscbe Limonitbildungen aufweist, welche unter dem Mikroskope als durch zarte Kltifte ziebende 

Hautcben erscheinen. Der braune Biotit ist in langen, schmalen Leistendurchschnitten, die olivengriine 

Hornblende, an Menge den Biotit urn das 3 —4facbe tiberwiegend, in ganz unregclmassiger Begrenzung im 

Scbliffe entbaltcn; es fehlt hier eine ausgesprocbene Parallcllagerung, so dass das Gestein in noch hoherem 

Grade wie der verglichene Ampbibolit in mancbon Partien ein geradezu massiges Ausseben aufweist. Die 

durebwegs plagioklastischen Feldspathe sind allenthalben nach dem Albitgesetze verzwillingt und zeigen 

stark variirende Lamellenbreitcn; sebr hiiufig tritt ein zweites Lamellensystem nach dem Periklingesetze 

binzu. 

Von accessorischen Gemengtheilen seien der bier besonders haufige Apatit, sowie das Auftreten von 

schwarzem Erz hervorgehoben, das hie und da durch cincn umgebenden Leukoxenrand seinen Titangeliall 

anzeigt. 
Ein zweites HandstUck zcigt bei gleicher Ausbildung der Bestandtheile durch den zunehmenden Gebalt 

an Quarz uud Biotit, sowie durch die ausgesprochene Parallelanordnung des letzteren auch in der Structnr 

bereits markante Gneisseigenscbaften. 

15. Biotit-Oligoklas-Gneiss (Apatit-Gnciss). 

„Guasso Nyiro-Flusa (nordlich vom Kenia). Zweiter Thoil der verfolgten Route." 

Ein sebr feinkorniges, durch seinen Biotitreichthum dunkelgrau erscbeinendes Gestein. Die Biol itbliittchen 

sind ungefabr parallel gelagert und in einer Centimeter starken Schicbte ganz gleiebmassig vertheilt, doch 

tritt auch eine groberscbuppige Lage auf, welche ausgesprochene Schieferung zeigt. 

Unter dem Mikroskope tritt die grosse Menge des braunen, friscben Biotits besonders lienor, Quarz 

undPlagioklas bilden nut ihm zu ctwa gleichenThcilen dieGesteinsmasse. DerPlagioklas wurde mikrocliemiseh 

als zwischen Oligoklas und Andesin stehend bestimmt. Ftir die Zuweisung zu erstcrem spriclit der Umstand, 

dass das Gestein, beziehungsweise dessen Bestandtheile, deren mittlerc Korngrosse etwa 0-1—O-'dmm 

betragt, in ganz auffallender Menge und in alien GrSssenvcrhiiltnisscn zwischen Ovl und O-005mm die 
Saulchen des Apatit entlnilt, ein guter Theil des Ca-Gehaltes der Feldspathe also diesem zugeschricben 

werden muss. Man erhalt auch unschwer aus dem mit HN03 gekochten Gestcinspulvor eine deutlicbc 

Phosphorsaure-Reaction. 

1 Vergl. J. Roth, Allgem. u. ehem. Geologie, 13d. II, S. 3%. 
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Beitrage zur geologischen Kenntniss des ostlichen Afrika. If. 479 

Dcr Gehalt an Apatit — die Figur 3 auf Tafel I gibt ein Bild davon — ist so gross, dass vielc Quarze 
und Oligoklase, ebenso wie der Biotit, geradezu erftillt sind von seinen zu hiiufig mikrolithischen Dimensionen 
herabsinkenden Krystallen, welclie nicbt nur die bezeicbnende Form quergegliederter Siiulcn, sondern auch 
oft, wie es Bccke1 in denGneissen des nicderosterreichischen Waldviertcls beobacbtete, ganz unregelmassige 
Gestalt besitzen, aber durch ihre mit jenen der Saulchcn vollkommen gleicben optiscbcn Eigensebaften (grosse 
Liclit-, geringo Doppclbrechung) mit Sicberbeit bestimmt sind. Zu diesen Apatitmikrolithen gesellen sicb 
als primare EinschlUsse Magnetitkornchen und -Staubchen in grosser Haufigkeit sowie Biotitschiippchen, so 
dass manclie der vollkommen frischen Feldspathe bei schvvacber Vergrosserung dadurch ganz getriibt 
crscbeinen. Das Auflreten des Apatits, welches Beckc in mancben hornblendereichen Varietaten der Diorit- 
schiefer aus dem Waldviertel ebenfalls als „massenhaft" hervorhcbt,2 findet in den mir bekannt gewordenen 
Analysen krystallinischer Schiefergesteine nur selten einen ziffermfissigen Ausdruck.3 

Herr Assistent J. SpUller und .II err E. Wild (Laboratorium fiir cbemiscbe Technologie anorganischer 
Stoffe an der Wiener tecbniscbcn Hochschule. Professor Dr. J. Oser) batten die Giite, auf mein Ansuchen bin 
das Gcstrin einer Untersucbung bezttglieh seines Phospborsaurcgehaltcs zu unterziehen und theilten mir hier- 
iiber Folgendes mit: 

„1 • 1683 Gr. der bei 100° C. getrockneten Substanz wurden mit koblensaurem Natron-Kali aufgeschlossen, 
die Kieselsanre mit Salpetersaure abgeschieden, die Phosphors&ure mit molybdansaurem Ammon von den 
iibrigen Basen getrennt und sebliesslicb als pyrophosphorsaure Magnesia Mg,Ps07 bestimmt. Dabei wurden 
1-22% P20. geftindcn. Nimmt man die Form el des Apatits als FCar)P3012 + ClCar)P30)2 an, so ergibt sicb 
daraus ein Apatitgelialt von 2-93%- 

Ein blosses Aufschliessen mit Salpetersaure gentigte in diesem Falle nicbt." 

16. Biotit-Oligoklas-Gneiss. 

„NW-Fuss der Loroghi-Kette. 20., 21. Februar 1888." 

Das kornig-scdiuppige Gestein liisst makroskopiscb weissen bis farblosen Feldspath, reicblicben Quarz 
und viel Biotit erkennen, welcber darin in schwarzen, ohngefaiir parallel gelagertcn Blattchen in sehr gleich- 
massiger Weise entbalten ist. Die mittlere Korngrosse bleibt untcr lmm die Glimmerbliittcben werden aber 
bis 3mm gross. Das Gestein ist mtirbe und sandig zerfallend. 

1m Dlinnscbliffe zeigt sicb dcr Quarz von Fllissigkcitseinscbllissen durebsetzt, er beberbergt mancbmal 
auch Zirkonkrystiillcben. Seine Korner sind nicht in Aggregate aufgelost, sondern loschen einheitlich, 
selten sebwach undulos aus. Aller Feldspath ist Plagioklas, zwillingsgestreift und wenig schief aus- 
loschend, so dass man schon optiscb auf Oligoklas zu scbliessen bereclitigt ist. Die Boficky'schen Proben 
besttttigten dies und stcllen den Plagioklas zu den kalkreicben Oligoklasen bis zu Andesin; sie sprecben 
auch fur das ganzliche Fchlen von Ortlioklas, da in cinem Dutzend derselben, die aufs Geratbewohl dem 
sandigen Zcrreibsel des Gesteines entnommen waren, keine Spur einer K-Keaction bemerkt werden konnte. 
Der Biotit wird briiunlichgrtln durebsicbtig — sehr feme Spaltbliittchen erscbeinen nnter der Loupe oliven- 
grtln — und zeigt ab und zu deutlich Rntileinschltissc (Sagcnitgcwebe); ob die bei Dunkelstellung von 
lamellaren Schnitten zablreich darin siclitbar werdenden doppeltbrechenden EinschlUsse ebenfalls diesem 
Mineral angehoren, konnte nicht entschieden werden. Das Axenbild des Biotits ist zu wenig deutlich, urn 
seine Art bestimmen zu konnen; bei der llorizontaldrehung offnet sich das Kreuz kaum merklieb. Unler dem 
Mikroskope konnte auch das, wenngleich spiirliche Mitvorkoinmen von Muscovit im Gesteine constatirt 
werden. Von Accessorien ist nur vereinzeltcr Apatit zu erwiilinen; Erze mangeln. 

i Tschermak, Minoral.-petrogr. Mittlieil. Bd. IV, 1882, S. 203. 
-'-  A. a. 0. S. 255. 
8 Man vergl. die Angaben in Roth's Tabellen der Gesteinsanalysen, 1861, S. 5, sowie 1873, S. IV. 

Di
gi

tis
ed

 b
y 

th
e 

Ha
rv

ar
d 

Un
ive

rs
ity

, E
rn

st
 M

ay
r L

ib
ra

ry
 o

f t
he

 M
us

eu
m

 o
f C

om
pa

ra
tiv

e 
Zo

ol
og

y 
(C

am
br

id
ge

, M
A)

; O
rig

in
al

 D
ow

nl
oa

d 
fro

m
 T

he
 B

io
di

ve
rs

ity
 H

er
ita

ge
 L

ib
ra

ry
 h

ttp
://

ww
w.

bi
od

ive
rs

ity
lib

ra
ry

.o
rg

/; 
ww

w.
bi

ol
og

ie
ze

nt
ru

m
.a

t



480 A u g u s t It o s i w a I, 

17. Amphibolit. 

Var. A.  „Zwischen der Lorogbi-Kette mid dem Nyiro-Berg." 

Ein ganz rnassig aussebendes Gestcin liegt als oberflachlich stark rostig verwitterter, von Liinonit und 
Calcit durcbzogener Findling vor. Beim Zerseblagcn siebt man im Itinera die fiisch erscheinenden, meist 
einige (bis 8) Millimeter grossen Hornblendekrystalle von gran- bis lauchgruner Farbe; mancbe der 
Spaltungsflachen zeigen einen seidenartigen Glanz, der auf eine Neigung zu faseriger Ausbildung sehliessen 
liis.st. Ein zweites Mineral ist makroskopiseb nicht zu erkennen, 

Aueb unter demMikroskopc findet mandasGestein nnr aus Hornblende bestehend, wenigstens war 
in zwel Diinnscbliffen nirgends die Anwesenbeit eines zweiten Gemengtheils zu beobachten. Die optischen 
Eigenschaften des ausscbliesslichen Bestandtbcils sind die der gemeinen Hornblende, doch ist der ganz 
besonders scbon ausgepriigte Trieliroismus dieses Minerals liervorzubeben und zwar: c = dunkel blaugrUn 
bis fast rein blau, b = lauchgrlln bis pistazgriin, a = scbwaeb gelblicb bis fast farblos. Die Absorptions- 
verhaltnisse sind: c nabezu gleieb 6, a fast Null. Die Ausloschungsschiefe auf der Spaltungsflache betrug 11°2, 
welebem Werthe das Maximum der nacb der Zone (110)':(010) gemessene Scbiefe von 15°5 = c:c ungefahr 
entspricht. Ungemein biinfig, ja geradezu die Kegel bildend, sind Zwillinge nacb der Querfliicbe (100), aucb 
mit einmaliger Wiederbolung als Drillinge vorbanden. 

Unter den Durcbscbnittcn fallen bald solche auf, welclie im gewobnlicben Lichte etwas beller erscbeinen 
und durch ibr parallel der llauptaxe streifiges Ausseben fur ein anderes Mineral, etwa Enstatit oder Diallag 
gehalten werden konnten. Beobacbtet man bei -+• Nicols, so bcmerkt man ein buntes Durcbeinander parallel 
laufender Streifen, vvelcbc ein stangeliges Aggregat verscbieden orientirter Saulchen bilden, das in keiner 
Stellung vollkommeu dunkel wird. Die einzelnen Fasern uberdecken sicb offenbar innerbalb der vorbandenen 
Dickc des Scbliffes; wo an einzelnen eine Ausloschung zu messen ist, bleibt der Betrag der Scbiefe stets 
unterhalb des Maximalwerthes von 15°, der fur die Hornblende dieses Gesteins gefunden wurde, so dass dicser 
Umstand allein scbon geniigt die Zugeborigkeit der in Bctracht stehenden Durcbscbnitte zu diesem Minerale 
festzustellen. Aucb die pleochroitiscbcn Verbaltnisse sind dieselbcn, cs liegt also einFalljener Ausbildungsform vor, 
welcbe gewobnlicb als „scbilfige", aktinolithartige Hornblende bezeicbnet wird: eine Auflosung „compacter" 
Hornblende in parallele, siiulchenformige, aber verscbieden orientirte I*]lemente. Fttr das zu vermutbonde 
Herkommen dicser Hornblendeform aus einem Augitmineral konnten nirgends Anbaltspunkte gefunden werden, 
da die Durcbscbnitte ganz dieselbe unregelmassige Begrenzung wie die compacte Hornblende aufwiesen, und 
auch nirgends Reste von Augit oder ubcrhaupt Spuren einer secundiiren Herkunft zu beobachten waren. 

An Einscblttssen sind, und zwar nur in der compacten Hornblende sebr zahlreicbe, gleiehmassig ver- 
breitete und ganz unregelmassig begrenzte Mikrolitbe in dor Form von meist rundlicben aber auch gebuchtcten, 
selbst gelappten Komern eines stark licbtbrecbenden Minerals liervorzubeben. Auch die Doppelbrcchung ist 
stark, und zeigen sich bei Dunkelstellung der Hornblende recbt lebbafte Polarisationsfarbcn. Bei der Kleinbeit 
dieser morphologisch gar nicht charakterisirten Kornchen (0-004—0*04 mm) ist nur vermutbungsweisc ihre 
Zugeborigkeit zu Titanit in Bctracht zu ziehen, woftir librigens auch der Umstand spricbt, dass dieses Mineral 
wiewohl nur sparlich, doch in sicher zu bestimmenden griisseren Kornern secundiir als Leukoxen im Schliffe 
vorfindlich ist, manchmal sogar in der so typischen Umrandung um einen kleinen Rutil-Krystall. Schwarzes 
Erz (vernmthlichTitaneisen) findet sich nur ganz sparlich in kleinenKrystallen. 

Var. li.   (Aktinolithscbiefer.)  Im Anschlusse an dieses Gestein sei ein benachbartes, mit der Fund- 
ortangabe 

nBarnsaloj" 

versehenes Vorkommen  besprochen,  das  makroskopisch  •— als mtirber abgerollter Findling vorliegend — 
zuniiebst an gewisse Bronzite, etwa jene von Kraubat in Steierraark oder nocb mehr an solche',  wie  sie 
v. Hocbstetter aus Nee-Seeland (Dun Mountain) mitgebracbt bat, erinncrt. Es ist dieser Umstand durch die 
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Beitrcige zur geologischen Kenntniss des ostlichen Afrika. II. 481 

nnregclmiissig durcheinander gelagerten 2—8mm messenden hellgrttnen Krystalls&ulen bedingt, welche allent- 

halben Hire blfittrig-faserigen Spaltungsflachcn anfweisen. 
Untersucht man jedoch dlinngeschliffene Spaltbliittchen, welcbe nacb dein scbeinbar vorbandenen 

Blatterbruche (vergl. Anmerkung ') — das ist in Wahrheit nach einer der Querflache beilauug parallelen 

Absondcrungsllac.be — angefertigt wnrd.cn, so erkcnnt man in den voi'liegcnden Krystallen gar bald die im 

vorigen Gestcine erwahnte „schilfige" Hornblende wicdcr, welche bier ala ganz ausschliesslicher Bestand- 

tbeil auftritt. Dabei ist hervorzuheben, dass die den ganzen Krystall zusammensetzenden faserig-saulchen- 

fOrmigen Subindividuen, deren Querdimonsioiien durchschnittlich zwiscbcn 0-01 und 0-03 mm liegen, im 

allgemeinen ann&hernd parallel gestellt sind, wie aus Zufallsquerschnitten in den recht scliwierig aus dem 

mUrben Material herzustellenden Dttnnschliffen hervorgeht. Diese zeigen neben deutlicher, wenn aucb sebr 

vcrworrencr Hornblendespaltbarkeit im grossen Ganzen cine einbeitlicbc, allerdings undulose Auslosehung, 

und dasselbe ist bei Scbliffen der Fall, welcbe parallel zur Hauptacbse entweder in dcr Richtung oder aucb 

senkrecbt zur Spallungsfliiche gefiihrt wurdcn. Dort ist niclit nur der Betrag der Schwankung in der Aus- 

loscbung der einzelnen Saulchen oft ganz betrSchtlich (bis zu 15" und darilber), sondern man kann aucb ver- 

folgen, dass ein und dasselbe Saulchen in vcrscbiedcnen Partien seiner Langserstreckung verscbiedene Aus- 

loschungslagen aufweist, die in einandcr stetig (undulos) libei'gebcn, cine Eigenscbaft, die offenbar durcb die 

vieien Bicgungen und selbst Knickungcn von oft betraclitlicbem Winkel bedingt ist Man ist also bei der voll- 

kommenen Frisclie der Substanz und dem Mangel jeglicber Atibaltsi)unkte fiir die einstige Gegenwart pyroxe- 

niscber Bcstandtbeile ' wohl gezwungen, dicsen alleinigen Bestandtbeil flir primar zu baltcn, und seine 

struclurellen Eigcnscbaften vielleicbt auf Rcclmung mccbaniscber Vorgiinge zu setzen. Bcstimmt ist Lefzteres 

niclit auszusprecben, da ein rnakroskopiscbes Analogon von grosser Aelmliclikeit in den Tiroler Ziller- und 

Fuscbtbaler Aktinolitliscbiefern vorliegt, speciell in jenen, deren Aktinolitbc, zu Biischeln und Garben grup- 

pirt, cinen boben Grad von Parallelismus der Acbsen erreiclicn. 

Nur kurz erwahnt sei, dass ausser wenig Rutil und sebwarzem Erz keine anderenEinscbllisse vorkommen, 

und dass die fiir Aktinolitb so bezeicbncndeQuerabsonderung sebr deutlicb auftritt, wogegen der in der vorigen 

Varietal; nocb gut erkennbare Pleocbroismus bier ganz verblasst. Kino zweite Art von Hornblende ist ebenso- 

wenig wie ein andercr Bestandtbeil vorhanden. Die chemisebe Probe nacb Boficky, an angeschmolzenen 

Splittern vorgenommen, liess deutlicb Ca-, Mg- und Fe-Gelialt constatiren bei mangcluden Aluminium und 

Alkalien, so dass die Bestimmung als Aktinolitb audi in dieser Richtung ilire Bestatiguug fand. 

18. Amphibol-Epidot-Schiefer. 
„Am Nyiro-Berg." 

Das makroskopiscb nur durcb den sebr beiliiuligeu Parallelismus seiner 1—2m,m langen, dunkclgrilnen, 

saulchenfiirniig oder unregelmassig abgegrenzten Hornblende scbieferig erscbeinende Gestein entbiilt als 

zweiten sogleich crkennbarcn Bestandtbeil Epidot, wclcber in bellgelblicbgriiner Farbe sowobl in und zwi- 

scbcn der Hornblende, als aucb in kleinen KOrnchcn als Gangmineral auftritt. Seine Menge liisst sich unter der 

Loupe, so wie in Scbliffen auf etwa lDrittel bis 1 Viertcl von derjenigeu der Hornblende scbatzen; die Epidot- 

korncheu wcrden nicht gross, meist nur wenige Zcbntclinilliinetcr. Sicbt man genauer zu, so findet man noch 

ein drittes Mineral von wcisser Farbe, welches sich hauptsacblicb gern dem Epidot zugesellt, makroskopiscb 

seiner Kleinbcit balber aber niclit zu bcstinimcn ist. 

Unter dem Mikroskope ersieht man zunachst die weitaus vorwicgende Hornblende mit alien typiscben 

Figenschaften dcrgemeinen, compacten Ausbildungsform. Pleocbroismus undAbsorptionsunterscbied zwischen 

1 Also niclit, wie etwa in den pseudomorphosirten Diallagen vielor Gabbros, wo noch Eeste der frtiheren Subwtanz 
erhalten sind. Man vergl. Rosenbusch, Physiogr. Bd. I, S. 466, sowio Becke's Smaragditgabbro aus dem Waldviertel; 
Tschcrmak, Mlttheil, 1882, IV, 8.360, worm Ubrlgens die Mehrzahl der flir den Smaragdit gefundenen Eigensohaften aueh 
fiir anseren Aktinolitb gat zutrifft [Stengelstruotur, AbsonderangsflSchen parallel (100), cinzelne schief durchgewachsene SSul- 
clien u. s. w.J. Vergl. aueh Hatch, Gabbro von WildsohSnau; Tsohermak, Mittheil. 1885, VII, S. 81. 

Donkscliriffen der maUiem.naf.urvv. CI. LVIU. lid. jj] 
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4-82 August Rosiwal, 

a und 6, c sind lebhaft, die Achsenfarben die gcwohnlichen (a = hellgelbgnin, 6= dunkelolivengrlin, c= blau- 

gvlin). DieAusloschungsschiefe auf Langsschnittcn erreielit zicmlich bedeutendeWerthe; alsMaximum, also c:c 

wurde 23° gefunden. Aucli Zwillinge sind nicht selten. Vielfach belierbergt die Hornblende ausser dem zweitcn 

wesentlichen Gemengtheile des Gesteins auch Kornohen und kleinc zum Theile flachenreichc Krystallchen 

eines sehr stark doppcltbreclienden Minerals, das nach Relief- und Polarisationsfarben zu dem im ganzen 

Gesteine sehr haufigen und auch in selbststiindigen keilformigen Krystalldurchschnitten auftietenden Titanit 

gestellt werden muss. 

Der Epidot ist iiberall durch seine theils grlingelb, theils farblos durchsichtig werdenden, auch oft, aach 

der Orthodiagonale saulenformigcn Durchschnitte optisch pracis bestimmt. Er belierbergt stcllenwcise hiiufig 

Einschliisse, welche Bliischen ftthren und als Fluida zu betrachten sind. 

Das dritte oben erwahnte Mineral wird farblos durchsichtig und erweist sich bei geringem Lichtbrechungs- 

vermfigen, also gegentiber dem Epidot selir zuriicktretendem Relief, stark doppeltbrechend; demgemass zeigen 

die meisten Schnitte eine lebhafte Interferenzfarbe. 

Dieser Umstand, sowie die Beobachlung durchwegs gerader Ausloschung zu den zahlreichen vorliandcnen 

Spaltungsrissen, endlich das Auffinden der Qaerschnitte mil, den zwei senkrecht verlaufenden prismatischen 

Theilungsrichtungcn, welche auch das Axenbild einaxiger Mincrale Hefcrten, lassen die Bestimmung als 

Skapolith schon optisch als eine vollkommen sichere erscheinen.* Eine weitere Bestatigung liefcrte das 

Vcrhalten vor dem Lbthrohre (leicht mit Aufschaumen schmelzbar), sowie endlich die Behandlung mit Kiosel- 

flusssaure, welche eine reine Ca-Al-Rcaction gab. Die Skapolithe setzen sich zwischen den Epidotsaulchem 

also jiinger als diesc und vollkommen allotriinorph in der Begrenzung oft millimeterweit, fort. Durch die Gegen- 

wart dieses Minerals schliesst sich unserGestein den Amphiboliten an, welche Mtigge * vom Pangani-Fluss und 

Litaemagebirge beschreibt. Ein anderes Vorkommen ist in dem goldfiilirciulen Clmosgebirge am Kan- und 

Schwachaubflusse in Deutsch-Slidwest-Afrika von Dr. Giirich constatirt worden.3 

Die Art des Auftretens des Skapoliths ist, in den Figuren 4 und 5 auf Tafel I zur Anschauung gebracht. 

Fig. 4 zeigt die charakteristischen, unter 90° verlaufenden Spaltrisse nnch der quadratisehen Saule im 

Schnitte _L zu derselben, wahrend Fig. 5 bei etwas schiefer Beleuchtung einen Langsschnitt zeigt, mit den 

Uberaus markanten Reliefverhiiltnissen des Epidots. 

Als accessorische Minerale miissen ausser dem schon erwahnten Titanit — interessant ist, dass Tome- 

bo hm* das Skapolith-Vorkommen vom Brunsbergtunnel (Wermland) ebenfalls in einem tilanitreichen Epidot- 

Hornblendegestein (Gneiss) aul'l'and — noch Apatit, sowie minimalc Mengen von Quarz erwahnt werden, 

welch' letzterer sich ganz sporadisch in Zwischenraumen der andercn Bestandtheile vorfindet, auch wohl 

pscudopodieniilmliche Fortsatze in Hornblende entsendet, welche Ahnliehkeit mit granophyrischer Structur 

haben. Als Einschluss in ihm wurde verelnzelt Zirkon beobachtet. Krze fehlen im Gesteine vollsttindig. 

19. Anorthit-Diorit-Schiefer. 

nDoenje Erok in Turkana." 

Makroskopiseh erscheiut das flasrige Gestein aus abwechselnden, unregelmassig ineinander^reifenden 

Lagen von weissem bis schwach grtinlichcm Feldspath unddunkelgrlinen Amphibolsaulchen bestehend, deren 

Lange von winzigen Dimensionen bis zur Griisse einiger Millimeter schwankt. Unter dcr Loupe werden die 

zartcrcn Amphibolsaulchen schon hellgitin durchsichtig und nehmen ein aktinolitliartiges Aussehen an; die 

Feldspatlikorner dagegen verrathen nur selten (lurch Zwillingsstreifung ihre Plagioklasnatur. 

1 Beeke erwfihnt das Vorkommen desselben auf G-rund des gleichen optischen Befundes im Augit-Gneiss von Miihlfold 
im Waldviertel. Tschermak, Mlttheil. 1882, IV, S. 36!). 

2 A. a. 0. S. 583. 
a Deutsche Colonialzeitnng 1890, S. 82, sowie Zeitschr. d. deutsch. geol. Ges. 1890, 8. Heft. 
* Siehe Rosenbusch, Phys. I, S. 314: SkapolitfOrande bergavter. Geol.FOren. i Stockholm. POvhandl. 1882, VI, Nr.75, 

S. 193 ff., sowie,  Rosenbusch, a. a. 0. S. 317. 
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Beitrage zur geologischen Kenntni.ss des ostlichen Afrika. II. 483 

Unter dem Mikroskope istletztere allenthalben deutlich sichtbar, doch bilden in derBegel nur wenige 

Lamellen einen Zwillingsstock. Da isolirtc Blattchcn nioht geschliffen wcrden konnten, so wurde im Diinn- 

schliffe nach symmetrisch auslOsckenden Durchschnittcn gesucht und in vier Fallen Werthe erhalten, welche 

zwisehen 24°5 und 37°2 lagen. Dies spricht unter Berucksichtigung der, der statistischen Metliode Michel- 

Levy's anhaftenden Mangel1 durch den hohe-n Maximalwerth fiir eine entschieden sehr basiselie Zusamnien- 

setzung, ein Ergebniss, welches durch die an seeks beliebig genommenen Splittern vorgebommene Boricky'- 

sclie Probe vollkommen bestatigt wurde. Es fanden sich namlich in alien sechs Proben ausschliegslich nur 

die Krystallchen der Ca-Verbindnng vor, woraus bei der Empfindliclikeit der Eeaction auf Na mit Sicherheit 
auf Anorthit geschlossen werden darf. 

Interessant sind die im Anorthit als Einschllisse vorhandenen zahlreichen Mikrolithe von Hornblende, 

welche analog wie in den corsicanisehen Kugeldioriten anftreten, hier jedoch in den ttberwiegendsten Fallen 
in orientirter Lagerung.  Die Fig. 6 auf Taf. I gibt ein Beigpiel davon. 

Man bemerkt die in der Grcisse sehr schwankenden (von edit mikrolithischen Dimensionen: Saulchenlange 

0-004 mm bis zu 0-3 mm und darttber mit einer Querschnittsbreite von 0-Obmm), mit der haufigen Terminal- 

begrenzung (011), zuweilen auch (001) versehenen Siiulclien, deren Querschnitte fast auschliesslich prismatisch 

sind — nur an wenigen grossercn Kryi-tallen ist auch ganz zart die Liingsflache vorhanden — mit ihrer 

Hauptachse parallel zu sechs Hauptrichtungen gelagort, welche mit den Flachen der Verticalzone: (100), 

(010), (110), (110), (130), (130) iibeinstimmen; auch hat es den Anschein, dass die Saulchen, da sie in nahezu 

basalen Schnitten mit ihren Enden in gleicher Hohe liegen, sarnintlich parallel zur P>asisflache sind. 

Abgesehen von diesen priiniiren Einschllissen ist die Substanz der Anorthite vollig frisch und unzersetzt. 

Der Charakter der als sclbststandiger Gernengtheil auftretendcn Amphibole ist der normale. Das 

Absorptionsschcina ist das bekannte: c = 6 > a; der Tricliroismns ist recht Icbhaft, wobei als Axenfarben 

c = dunkelblaugriin, 6 = olivengriin, a = gelbgriin gefunden wurden. 

Als Maximum der AuslOscliungsschicfc an Schnitten aus der Zone (110):(010) wurden im Dunnschliffe 

21° boobachtet, das entspricht etwa 14° auf derFlache 110, einem bei gemeiner Hornblende haufigen Werthe. 

Auch dieser Bestandtheil erscheint meist vollkommen frisch und nur sparlich sind die Stellen, wo faserige 

Paralleleinlagerungen von Mikroaggregaten vermuthlicii secundSr gebildeter Substanzen, deren Natur nicht 

bestimmbar war, den Beginn einer IJmwandlung markiren. 

Auffiillig ist die Armuth des Gesteins an accessorisclien Bestandtheilen, von denen unter dem Mikroskope 

nur geringe Mcngen von schwarzem Erz, das durch ab und zu vorkommende, wenig deutliche Leukoxen- 
bildungen als Titaneisen (die amphibolreichen Partien des Gesteins sind audi ganz unwirksam auf die 
Magnctnadel) angesprochen werden mag, zu erwahnen sind. 

B. Die jiingeren Eruptivgesteine. 

I. Nephelin-Basanit. 
„In grosscn abgerundeten Blockon das Flussbett oines (zwisclieu Wcru-Weru und Kirerema fliessendei]) vom Kilima- 

ndscharo kommenden Flusses ausiullond." 

Durch die rhombischen Durchschnittsformen der grosscn, 1—2 cm messenden, liclitgrauen Feldspath- 

einsprenglinge ist dieses Gestein sofort als jenes erkenntlich, welches durch G. Eose * von derselben Fund- 

stelle als Trachyt beschrieben und in der jiingst von J. Shearson Hyland iiber die Gesteine des 

Kilimandscharo vtiiiilfentlicliten Arbeit3 zu den Nephclinbasaniten gestellt wurde. Hyland betont, dass ihm 

von diesem interessanten Gesteine ein reichlicb.es Material zur Verfiigung  stand,   welches  von   mehreren 

1 Man vergl. Becke's Urtheil darttber in Tsohermak's Mittheilungen IV, 1882, 8.254. 
s A. a. 0. 8. 246. 
•1 Tsehermak, Min.-petrogr. Mittheilungen, lid. X, 8.248. 
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484 August Uosiwal, 

•Stcllon vom Abhange des Kibo ' stammt, desbalb sollcn an dieser Stelle nur einige Ergiinzungen den JResultaten 

seiner cingehenden Untersiichmigen beigefiigt sein, welclie sich an dem mir vorliegendcn Handstiicke consta- 
tiren liessen. 

Die dunkle Farbe der Grundmasse, welcbe sich unter dem Mikroskopc als Cast ga'nzlich holokry- 

stallin erweist, da erst in hauehdllnn hergestellten Schliffen Spuren einer amorphen gelblichen bis grllnlichen 

Basis naebzuweisen warcn, liisst a priori eine grosse Basicitat des Gesteines erwarten. Man sieht sich darin 

jedoch getiiuscbt, wenn man den mineralogisclien und ebemiselicn Bestand desselbcn einer Prtifung unterzieht. 

Die Feldspatbe und der beziiglich seiner Menge allerdings recht scbwankende Nephelin bilden die 

Hauptmasse, welcbe in weit geringerer Menge, als dies bei feldspathflihrenden Basalten sonsl; die, Kegel ist, 

von den Bisilikaten begleitet werden. Die Feldspatblamellen selbst zeigen alle Merkmale des Sanidins: sic 

sind nicht, oder nur ztt zweien verzwillingt und loschcn stets vollkommen — aueh die Zwillinge •— gerade ans. 

Man wiirde dalter gezwungon sein; ohneweiteres von einem Iracbytisclien oder pbonolitbischen Obarakter der 

Grundmasse zu sprechen, wenn die Besultate der Analyse damit in voller Uebereinstimmung stiinden, Diesc 

sind, soweit die Mikroanalyse von Gesteinssplittern zur Entscheidung beitvagen kann, derartig, dass die von 
Tornebobm, Miiggc und Brogger beziiglich des Rbombenporpbyrs von Cbristiania ausgcsproobene Ansicht, 

dieselbcn seien fthnlich wie die Einsprenglinge zusammengesetzt,' eine Ansicht, wclcher Hyland ebenfalls 

beipflichtet, nur an Wabrsebeinlicbkeit gewinnt. Es pflegt namlich der Gebalt an Natrium vorzuherrsehen, 

wiihrend Kalinin und Calcium in ungefii.hr gleicber Menge, Eisen aber in gleicher oder grosscrer Menge als 

die Alkalien vorkommen. Von rein basaltiscben Proben unterscbeidet sich daher unscre Grundmasse durch zu 

geringcn Calciumgebalt und wurde die Gegenwart der moist stark basiscben Plagioklasleistchen derselben 

negirt werden, was mit dem optischen Befunde in sehr guter Uebereinstimmung stelit. 

Diese Verhaltnisse waren massgebend, dass icb von meiner urspriinglichcn, nur auf optischer Untersucliung 

fussenden Bestimmung dieses Gesteines als andesitischcr Tracliyt TJmgang tiahm, als mich die mittlerweile 

publicirte Arbeit Hyland's zu obiger Controle in chemischer Richtung veranlasste. 

Der morphologiseli ganz und gar niclit bestimmt definirte Nephelin versebwindet in unserem Handstiicke 

unter der weit vorgeschntlcnen Zeolitliisirung. Die grossen Feldspatheinsprenglinge sind zum Theile ebenso 

wie alle die zahlreichen kleinen, miarolithischen llolilrauine, in welelie die Feldspatblamellen dor Grundmasse 

mit schon idiomorpber Endigung oft bis in die Mitte hineinragen und dadurch Drusen bilden, welclie bei 

flUchtiger Betrachtung mit spbHrolithischer Anordnung verwechselt werden kiinnten, von einem isotropen farb- 

loscn Mineral durchsetzt, das gewohnlich Ilber einer ganz zarten scbmalen Formation einer oder mehrerer 

radialfaserigen Schichten liegt. Wo sich die Fasern dieser Schichte zu spharolithisehen Aggregaten gruppiren, 

zeigen sie ein Interferenzkreuz von optisch positiver Natur; man hat es in ibnen also wobl mit Natrolith zu 

thun. Das ersterwahnte Mineral criiillt auclt im Handstiicke griissere unregelmassige und verzweigte Holil- 

riiume von mehreren Millimetern bis zu \xj% cm Ausdehnung und konnte mikrochemisch (nach Boficky) als 

reines Na-Al-Silikat derZeolitbgruppe (im Kolbchen vielWasser), durcb dasVerbalten vor dem Lothrohre aber 

(klares, Blascn haltendes Glas) als Analcirn bestimmt werden. 

Die Salzsaureprobe auf Nephelin, welcbe bei der reichen Gegenwart der Natron-Zeolithc natiirlicb positive 

Resultate liefert, verliert dadurch ibre entscbeidende Bedeutung und ist nur mit grosser Vorsicht anzuwenden. 

Auch die Anwendung der Satire im kalten Zustande 3 — icli erhielt eine vollkommen steife Gallerte aus dent 

Gesteinspulver — schtltzt vor Verwechslungen nicht, da ja beisp.ielswcise Natrolith das gleiche Verhalten 

zeigt. Ich fand aber .nach Tinction des geatzten Schliffes die (wenigstens urspriingliche) Gegenwart des 

Nephelin fur sehr wahrschchilich und schloss mich daber der Hyland'scben Bestimmung als auch flir unser 

BelegstUck zu Recbt bestehend an. 

1 Man vergl. die nach Localit&ten zuaammengestellte Tabelle am Hehlusse dieser Arbeit (S. 87 [531].) 
* Vergl. die Citato in Hyland's Arbeit, S. 254. 
a Nach Hyland.   A. a. 0. S. 249. 
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BeitrUge zur geologischen Kenntniss des Sstlichen Afriha. II. 485 

Tiber die Bescbaffenbeit der grossen Feldspathcinsprenglinge ist nacb der erschopfenden Dar- 

stellung des genannten Autors, welche neben mebreren Anderen ' audi die Resultate der Miers'schen Unter- 

suchung2 der Feldspathe des von Bonney3 als „Orthoklas ftthrender Augit-Andesit" besebriebenen Gesteines 

erOrtert, nicht mehr viel zu sagen. Hier sei mir erwiilmt, dass an unserem Stlicke die trikline Natur durcb die 

schon makroskopisch liberal] deutlicb sichtbare Zwillingsbildung nacb dem Albitgesetz soglcich in die Augen 

fallt, dnss die so bezeichnende Begrenzung durcb die T, I and y-Flaehe durchgehends berrscht, und dass die 

Scbiefenmessungen an den Spaltblattchenschliffen die Wcrtbe 1°8 (001) und 3°5 (010) ergabcn. Die basalen 

.Blattchen zeigten nur das Streifensystem nacb 010 und zwar in liusserster Feinbeit und stark wechselndcr 

Lamellendicke, so dass man iiberaus an eines der Streifensysteme des Mikroklin gemahnt wird. Die von 

Hyland angegebene zweite Streifung anf 001 * konnte ich nicbt beobachten, zweifle aber gar nicht, dass sie 
vorlianden ist, da an mebreren anders orientirten Durchschnilten Andeutungen einer ausserst zarten Gitter- 

structur bestimrnt zu beobachten waren. Die Bezeiclinuiig als Natron-Mikroklin ist sonacb eine recht 
zutreffende. 

Die Boficky'sche Probe stent mit den durcb genaue Analysen 5 gefundenen Resultaten in vollem Ein- 

klange und beweist gerade in diesem Falle ganz besonders ibre ausgezeiebnete Verwendbarkeit zur Diagnose 

der Feldspathe. Ich fand annahernd durch Schatzung Ca = l/g lll'd K= l/3 derNa-Menge, wiihrend Hyland's 
Analyse als Verhaltniss der drei Feldspathmoleklile 1:2:4 ergab. 

Uber die Art der so haufigen Einscbliissc in den Feldspatben sei auf Hyland's Untersuchungen ver- 

wiesen; die vielfache Zeolithisirung wurde bereits crwahnt. 

Das Vorkomnien des Augit sovvohl als sparlicher Einsprcngling wie als Grundmassengemengtheil ist 

identisch mit demjenigen im Vergleichsgesteine von der HOhe. In iinseren Scbliffcn wurde kein erheblicber 

Pleochroismus beobachtet, dagegen ist er in den wenigen porpbyrischen Vorkommnissen, wie Hyland 

bemerkt, in der That schlecht begrenzt und in unserem Falle von einem Netze von Basiseinschliissen durcb- 

zogen. Einmal hat man es mit einigen ganz regellos aneinanderstossenden Individuen zu thun, welche in voller 

Umwandlung begriffen sind, welche ein olivengrttnes, schwach polarisirendes, radial- bis quergefasertes und 

geschupptes chloritisches Secundannineral liefert, das an einer Stelle (man vergleiche Figur 1 auf Tafel II) 

alle cbarakteristischen Eigenschaften des Helminths zeigt. Die so hftufig mit dem Augit in Gesellschaft 

auftretenden Minerale Magnetit und Apatit bleiben dabei in derRegel ganz unveriindert; hilufig istindessen 

der eheinalige Augit vollstiindig zu einem grttnen oder brauncn Faseraggregate geworden, das gewobnlich 
von einem zusammenhllngenden scliwarzbraunen Erzrand (Limonit) umgeben ist, der die unregelmassigen 

Conturen des ebemals in magmatisoher Resorption beflndlich gewesenen Krystalls aufweist. 

Noch sparlicher als der Augit ist Olivin in erster Generation vorlianden; doch seine Gegenwart ist an 

zum Theile noch unzersctzte Rcste entbaltcnden Durchschnitten vollkommen sicherzustcllen. 

Das so bezeichnende Vorkomnien des Biotits in der Grundmasse hat Hyland bereits hervorgehoben. 

Es sind unregelmassige, gegen die librigen primaren Bestandtheile allotrimorpbe 0-01— 0-06 mm messende 

Lappchen, welche nur dort die Form von Lauiellen zeigen, wo sie mit freier Endigung in die zahlreichen 

kleinen miarolithischen llohlraume des Gesteins hineinragen. Sie sind, wie dies auch Miigge in den von ibm 

beobacbteten Grundmasse-Biotiten der Ampbibol-Andesite von S.Miguel und Fayal anfiihrt/1 vollkommen 

unzersetzt und frei von den Magnetit-Augitrandern, wie man sie an iilteren Einsprenglingskrystallen dieses 

Minerals sonst liaufig beobachtet. 

1 Man vergl. auch Flotchor L., Note on feldspar from Kilima-njaro. Min. Magaz. 1887, VIII, Nr. 34, p. 131. 
- Miueralogical Magazine 1886, Nr. 32, 7, p. 10—12. 
s A. a. 0. S. 682 u. s. f. 
1 A. a. 0. S. 253. 
5 Hyland a. a. 0. S. 256 u. 258. 
G Azorengesteine. N. Jalubuch 1883, II, S. 224. 
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486 August Rosiwal, 

Zum Schlusse sei noch des in geringen Mengen vorkommendcn Akmites gedacht, dcv ncben dem Angit 

als ein fjbergangsbestandlheil zu gewissen nach der Grundmassenstructur mit unserem Gesteine recbt ahnliohen 

basaltoidrn Phonolilliformen vorhanden ist. Die Cossyrit-Fuhrung wurde von Hyland iinentscbiedon gelassen, 

wegen der zu geringen Dimensionen dieses Bestandtbeils. Diirch den Vergleich mit den Pbonolithen des 

Kenia (vergl. S. 49|493] und 54[498]), wo an dem Auftreten des Akmites (respective Cossyrites nach Rosen- 

buscb,1 Ffirstuer1 utid Mugge3) niclit zu zweifeln ist, konnte eine kSicherstellung seiner Anwesenbeit audi 

in diesem Gesteine gewonnen werden. 

II. Basanit-Conglomerat. 

„Auf dem Wege von Klein-Aruscha nach Kahe." (Siehe S. 67 [511], unter C). 

* 
III. Limburgit. 

„Kilimandscliaro, von 9000' aufwarts haufig, als loses Gen'ill oft aueh lebhafter roth (zinnobor bis ziegelfarben) und dann 
mit weniger Krystalleinseldiissen. Grau gef&rbte Trachyte* bilden das Hauptgestein." 

Tn der scblackigen, an Poren von winziger bis zu mebreren Millimetern GrRsse iibcraus reicben, dunkcl- 

braunrotben Grundmasse sind zablreicbe Krystalle von Augit, in zweiter Linie von Hornblende und endlicb 

von Olivin entbalten. 

Viele derselben sind zerbrocben und zeigcn sowobl Merkmalc der mecbanischen als auch der cbemiscben 

Deformation. Die Grfisse der Einsprcnglinge ttberscbreitet kaum bmm; die Mehrzahl ist kleincr. Die 

Pegrenziingselemente sind die bei porpbyrisch entwickeltcn Basalten gewobnlicben. Der Olivin ist mit einer 

TImwandlungskruste von Rotheisen umkleidet. 

Dnrcb diesen makroskopiscben Befund ist bereits ersicbtlich, dass man es mit einem Gcsteinsstiick zu 

tliun hat, welcbes der Varietat II der Limburgite entspriclit, die Hyland vom Aschenfclde am SO-Hang 

des Kibo cingcliend bescbreibt. •"' Hier folge nur eine knappe Charakteristik des mikroskopischen Befundes an 

unserem BelegstUck, welcbe noch vor dem Erscbeinen der Hyland'scben Arbeit entstanden war, und durcli 

den vollkommenen Parallelismus der Beobacbtungen den Beweis fill' die Gleichbeit des Gesteines erbringt. 

Die Augite sind scharf begrenzt, hellgraulicbgrlin, durchsicbtig und von unregelmassigen Grundmasse- 

Einscbliissen durcbzogen. Eine etwas dunkler (mebr braunlicb) gefarbte Randzone von weniger scliiefer Aus 

loschung grenzt durcli eine einscblussreiche Zone an den alteren Krystalltheil. Corrosionen in Form unregel- 

tnassiger Einbucbtungen der Grundmasse sind baufig. Nach Hyland kommt auch Olivin als Einscbluss vor. 

Die Hornblende wird mit orangegelber Farbe durcbsicbtig; ibr prHchtiger Pleocbroismus scbwankt in 

.Spaltblattcbcn zwiscben dunkelbraunlicbddrscbroth || c und bellgriinlicb-orange J_ dazu. Die Ausloscbung auf 

(110) ist fast vollkommen gerade. Ihre Begrenzung ist eine durcli Abscbmelzung der Krystallkanten abge- 

rundete. Einscbliisse wurden in der ganz friscben Krystallsubstanz nur wenige der Grundmasse zuzuza'hlende 

gefunden, wiibrend die Hornblende selbst im Centrum mancher Augite in paralleler Verwachsung ange- 

troffen wurde. 

Der Olivin ist farblos, zeigt aber auf das scbonste die randlich beginnende oder langs Spalten sich 

hinziebende Rotbffirbung, welche von da aus ungemein zart in haarformigen Zligen in das Innere des 

Krystalls vordringt, wie es in der Figur (Fig. 3, Taf. II) zur Anscliauung gebraebt wird. Der Pleocbroismus 

1 Anmerkung auf S-. 618 der Physiographic, Bd. II. 
2 Zeitschr. f. Krystallographie 1881, V, S. 348 ff. 
8 Massai-Gesteine.  A  a. 0. S. 51)4. 
4 Man vergl. darttber die an einem Gesohiebe vom Ndiirigu-HUgel bei Made am Adi am NW-Fusse des Kilimandscharo 

gemaehten Beobachtungen von Tb. Liebisch (Monatsberiohte der Berl. Akad. 1878, S. 774.); dasselbe wurde von ihm als 
ubereinstimmend gefunden mit den von (J. Rose (Zeitschr. f. allgem. Erdkunde, Neuo Folge, Bd. XIV) und J. Roth (ebenda 
Bd.XV) beschriebenen augitfiihrendenTracliyten vom Kilimandscharo, welche Hyland (a. a.O. S. 208) als identisch mit seinen 
Basaniten betrachtet. 

•"' A. a. 0. S. 230.   Vergl. auch Tenne a. a. 0.  Anlnmg, S. G. 
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Beitrage zur geolor/ischen Kenntniss des dstlichen Afrika. II. 487 

der gefarbten. Partien ist dabei selir deutlich zu beobachten, auch gewalirt man bei hinreichender Ver- 

grosserung (circa 300), dass die einzelnen, oft gewundenen Ztige bandformig, mit der Flache nacli dcr 

Richtung der Spalfbarkeit und Ausloschung (010) orientirt, durcb den Krystall ziehen. Mit dieser Umfarbung 

gelit, namentlich in den Randpartien, eine Ausscheidung von Rotheisen parallel, wodnrcb die Olivine ttiibe und 

schwer durebsichtig werden.1 

Die Grundmasse wird ungemein sebwer pellucid, da das die krystallisirten Bestandtheile derselben 

entbaltende Glas mit Unniassen von Eisenoxyd in winzigen globulitischen Kornchen erfiillt ist, welclie audi 

die Eigenfarbe derselben fast vollstandig verdecken. Die Glasbasis ist indessen der Masse nach in geringever 

Menge voihaiidcn, als die selir zalilreicben Augite zvveiter Generation, welclie den vorwiegenden Bestandtbeil 

der Grundraasse bilden. Ihre Grosse ist unter0-05 mm, die Form kurzsaulenformig wie die dcr Einsprenglinge 

dieses Minerals mit vorwiegender Querfiachc. Sie sind farblos bis sebwach grunlich und oft nach (100) 

verzwillingt. Uelativ reclit baufig sind Olivine; ihre zweite Generation ist vollkommen durch Eisenoxyd roth 

gefiirbt und stark pleochroitisch.2 Ausserdem ist Magnctit in Kornern bis zur Grosse des Augits reicblicb 

vorhanden. 
Dass unser Gestein nach seinen Bestandtheilen und den Eigenschaften derselben offenbar recht nahe mit 

dem amphibolfiihrenden Limburgit von der Insel Palma Ubereinstimmt, vvelchen v. Werveke 3 beschrieben 

bat, hat bereits Hyland hervorgehoben. 

IV. Hornlblende-I'honolith. 

„Stiiek von der Wand des 100 Fuss tiefen Magsuru-Flusses am Meru-Berge." 

Dieses rauhe, porose, etwas weiche Gestein fallt sofort durch seine ausgezeichnete Lagenstructur auf, 

welclie zur Ursache einer nach dieser Lagenflache hochst vollkommenen, fast schiefrigen Absonderung wird. 

Auf dieser Bniclillaclie ist es makroskopisch sehr den lichten, griinlichgrauen trachytartigen Phonolithcn 

ahnlicli, etwa jenem von Holaikluk bei Probosclit odcr vom Berg Panna bei lUibendorfl in Bohmen, weiche 

ebenfalls die in nnserem Gesteinc haufigen Hornblende- und Tdanit-Einsprenglinge aufweisen. 

Die Lagen bestehen aus abwechsclnd hell und dunkler gefarbten Partien der dichten Grundmasse, 

weiche sich durch den vcrschiedcnen Feldspatbgelialt von einandcr untersclieiden. In mehr weniger paralleler 

Lage sind die Einsprenglinge darin eingelagcrt, zumal die 1 — 3mm grossen sebwarzen Amphibolsiiulchen, 

so dass man in Schliffen senkrecht zu dieser Ilichtung fast nur Querschnitte derselben vorfindet. 

Manche der Saulchen zeigen matte, unregelmassige Bruchrliiclien: es sind Augite. 

Feldspath ist in ebenso kleinen, doeb viel selteneren Krystallen wie die vorerwiilinten Mineralc vor- 

handen; sie sind vvasserbell, Ibeilweise von abgerundeten (angeschmolzenen) Formen* und zeigen Zwillings- 

bildungen nach dem Karlsbader Gesctz. Die Mikroanalyse stellte sie zu Anorthoklas (Natronmikroklin). 

Accessoriscb trcten Titanit in fast weingelben Krystallcben und Magnctit, dieser in einigen Millimeter 

grossen Nestern auf. 

Unter dem Mikroskope crscheint die Grundmasse aus vielcn Feldspathlamellen von 0-15—0'2bmm 

Liinge zusammengesctzt, welclie im Schliffe quer zur Absonderungsflache in prachtig fluidaler Anordnung una 

die Einsprenglinge gelagert sind. Die Mehrzald derselben liisst keine Zwillingsbildung erkennen und losclit 

gerade aus; eine Quertheilung der von kochender Salzsiiure unangrcifbarcn Lamellen ist oft zu bemerken, 

alles Umstiiude, die mit dem grossen K-Gchalt der an Grundinassesplittern vorgenommenen Kieselllusssaure- 

1 Dieselbe Thatsaohe wunie selbstredend auch von Hyland beobachtet und auf S. 2^!o in der Varietat I beschrieben; 
leider liegt von dieser so charakteristisehen Umwandlung auf seiner Tafel (VII) keine Abbildimg vor, weshulb die Vigor hier 
ihren Platz linden soil. 

2 Vergl. IIyland's Remerkungen dariibcr a. a. 0. S. 231—232; ihre Grosse (0-01—0-05 mm) und Form gleicht sehr 
den vou v. Werveke gegebenen Zeiohniingen (I.e. s. w. u. 8. 484, Fig. 3—9). 

3 Neues Jahrbueh 1879, S. 481. Man vergl. auch liosonbusoh, Physiographic, II, S. 820. 
4 0. Mtlgge erwahnt diesen TJmstand auch an den „Plagioklas-Einsprenglingen mit sehr feinen Lamellen" in den von 

ihtn untersuohten Tephriten von derselben Gegend.  A. a. 0. S. 601. 
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4 88 August Rosiwal, 

proben fiir Sanidin sprechen. Es ist tibrigens zweifellos, dass einigc der griisseren Lamellen (0"35x0-03mm), 

welcbe bei gewohnlicher, circa lOOmaliger Vergrosserung die von einer Seite zur andern laufende unduliise 

Ausloschung zcigen, bei starkcn Vergrosserungen die iiberaus feine Zwillingsstreifung des Anorthoklases 

erkennen lassen, etwa in der Weise, wie es Miiggc an grosseren (1 mm) KrysUillchen der Akmit-Tracliyte 

vom Thale Kiwangaine (Kilimandscharogebiet) beobachten konntc.1 Es erscheint mir dieser Umstand bier 

jedocli bei dem im ganzen Habitus typiscb phonolithiscben Gesteine als kein ausreiclicnder Grand, urn die 

trikline Natur aller Lamellen anzunebmen und etwa von Tepliriten zu sprechen.* 

Der Neplielin tritt recbt unbestimmt auf, namentlicb die von den Sanidinleisten so erfttllten Querschliffe 

lassen ibn scbwer erkennen; weit besser ist er in den Schliffen nach der Absonderungsflache optiscli sicherzu- 

stellen, da sicb Langs- und Querschnitte unterscbeiden lassen; im polarisirten Li elite jedocli kommt bloss das 

verwaschen-allotrimorphe Aggregnt zur Ersclieinung, das erst chemisch durch Tinction der Gallertbildung des 

mit II CI bebandelten Sebliffes, sowie durch die Na Cl-Wlirfelchen der Liisung als Neplielin bestimmt werden 

konnte. Zuweilen sind die Nepheline in gelbbnume Zeolithfascraggregate umgcwandelt, welcbe dann allent- 

balben in unregelmassiger Verbreitung zwischen den friscben Sanidinleisten vorkommen. Der Menge nach 

halten sicb Nephelin nnd Sanidin etwa das Gleichgewicbt; sie iiberwicgen weit liber die farbigen Bestand- 

tbcile der Grundmasse. 
Diesc bestehen nur aus zahlreichen griincn Augitsaulchen und Mikrolitben desselben Minerals. Ersterc 

erreichen bisweilen die Grosse der Sanidiuc und sind durch den Mangel an Pleochroismus, sowie stark scbiefe 

Ausloschung (circa 30°) charakterisiert; audi Endfliiclien [(001) und (111)] sind biiufig zu beobachten. Aegirin 

fehlt oder ist nur ganz untergeordnet vorhanden. 

Magnetit ist zablreich in kleinen und grosseren Kfirnern verbreitet; baufig ist audi Apatit. 

Die Lagenstructur ist durch abwechselnde sanidinreichc ZUge und solche, welcbe mehr Neplielin, sowie 

viele Augitmikrolitbe und Magnetit nebst winzigen Mikrolitben unbestimmter Natur entbaltcn, bedingt; es sind 

indessen wenig scharf begrenzte nur sehr scbmale (circa 0 • 1 mm) Lagen, welcbe umso vcrwiscbtcr erscbeinen, 

je starker vergrossert das Bild ist. Audi die Porositat der Grundmasse (0-1—0-2mm grosse, recbt zahlreiche 

Ilohlrauinc finden sich vor) vcrdient als Charakteristicum des trachytoiden Habitus des ganzen Gesteines 

hervorgeboben zu werden. Ein Bild der Structurverlialtnisse der Grundmasse gibt die Fig.5 auf'Taf. II, welcbe 

eine Partie eines senkrecht zur Richtung der Absonderung hergcstcllten Dtinnschliffes darstellt. 

Die mikroskopische Bescbaffenheit der Einsprenglinge ist folgende: Die Hornblende zeigt rein 

basaltiscbe Eigenscbaften. Sie ist immer scharf begrenzt von (110), (010), (111) und (001), baufig vcrzwillingt 

nach (100) und besitzt iiberaus starken Pleochroismus und Absorption: c == b = dunkelbraun bis schwarz, 

a = hellgelblichbraun, c:c = 7'/2°, da Spaltbliittcben mit 5° schief ausloschcn. Mancbe der Saulchen sind 

peripberisch dunkler gefiirbt. An EinschlUssen finden sich Apatit, Titanit, Magnetit und recbt oft audi der 

Augit, seltener Tbeile der Grundmasse vor. Zu bemerken ist, dass bier nirgends die sonst so hiiufigen 

Resorptionser.scbeinungen und Miintel von Magnctit-Augit-Aggregatcn auftrcten, wie sie von Miiggc in den 

benaebbarten Tepliriten ebenfalls beobaclitet wurden. Die Parallellagerung der Ilornblenden iiussert sicb sehr 

btlbsch durch gleiebzeitiges Ausloschen benaebbarter Sclinittc. Die Mikroanalyse ergab keinen Natriumgcbalt 

der Hornblende. 

Augit ist unter den Einsprenglingen ebenso baufig wie die Hornblende vorhanden; seine Krystalle 

werden griin durch si eh tig, sind zonar gebaut und ebenfalls scharf begrenzt; lang-prismatische Formed 

herrschen. Unter den EinschlUssen walten Glas und Grundmasse vor, daneben finden sicb Apatit, Magnetit 

und Titanit. Er ist ein zweifellos alterer Gemengtheil als die Hornblende. 

IJber die wenigen Anortboklas-Einsprenglinge (Natronmikroklin) sei nur bemcrkt, dass ibr Ausscbcn 

bei bier vollkommener Frische   der Substanz  im Ubrigen ganz  demjenigen in den friiher beschriebenen 

i A. ». 0. S. 51)1—592. 
'- Vorgl. (bis beim Basanit vom Weruweru  -Kirerema diesheztlglloh Q-esagte, S. 40 [484] 
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Beitrage zur geologischen Kenntniss des ostlichen Afrika. II. 489 

Basaniten gleicht. Die tiberaus feinen Lamellen auf der Basisflaclie, welche nicht durch den ganzen Schnitt 
verlaufen, sondern sich allmahlich in nicht gestrcifte Stellen verlieren, sind recht bezeichnend. 

Erwahnenswerth ist nocb das Vorkommcn eines Nephelinit-Einschlusscs von camptonitischein Typus 
in unserem Gesteine. O'l—0-3 mm lange, unregelmassig durcheinander gelagerte idiomorphe Nadeln von 
Hornblende und Augit, crstere an den Querschnitten (110) (010) deutlich erkennbar, sowie stark pleochroi- 
tisch, enthalten in den Zwisehenraumen wenig Neplielin, welcber von kleinen, lang nadelforrnigen Mikro- 
lithen erftlllt ist und keine idiomorphe Begrenzung zeigt. 

Einsprenglinge sind Augit, weniger Hornblende nnd viel Magnetit iuKrystalldurchschnitten. Apatit 
und Titanit sind accessoriscb. Die Grundmasse enthalt viele Poren. Der Einscblnss ist recht ahnlich dem 
Augitit-Einscblnsse in dem nachstfolgendcn Gesteine (vergl. S.46[490|), docb ist bier der Reichthum an Horn- 
blende zweiter Generation, sowie der Nephelingehalt charakteristiscb. 

T. Nephelinit. 

„GerOlle aus dem 100 Fuss tiefcn Bette des Magsuru (am Meru-Berge). Alle Meru-Biiche und -Fliisse sind mit diesen 
I'.lookcn erfi'illt." 

In dem vorliegenden Gesteine ist ein neuer Typus der ostafrikanischen Nephelinite gcgeben, der von den 
beidcn Hanptvarietaten dieses Gebietes, welche 0. Mltgge aus der Umgebung des Vulkans Donjo Ngai 
beschrieben hat,1 und die sich dem doleritiscben Typus anschliessen, erbeblich abweicht. 

Es licgt ein Ubergang aus dem phonolitbiscben Typus Rosenbusch's in den Camptonitiscben vor. Die 
Farbe ist zicmlich licht graugriin; die Structur eine ausgesprochen porpbyrische, indem Nephelin, Augit 
und Titanit makioskopisch sofort als Einsprenglinge in der dichten, etwas sclilackigen Grundmasse erkanut 
wcrden. 

Die Nepheline sind in schon idiomorphen 1-—2mm grossen, zumeist weiss erscheinenden Krystallen 
vorhanden, deren zonaren Bau (durch tlicilweise Zeoli(hisirung) man schon unter der Loupe sehen kann. Ihre 
Anzahl ist eine ziemlich grosse, docb wird dieselbe von der Zabl der schwarzen, im Brucbe dunkel pistazien- 
griin erscheinenden Augite libcrtroffen, welche in hingsiiule.nfiH'inigen Krystallen von vorherrscbend ortbo- 
pinakoidaler Begrenzung auftreten. Die obere Grenze der Liinge dieser Saulchen betriigt 5 mm, die Maximal- 
breite ctwa 2 mm. Nach abwarts finden sich alle Dimensionen vor bis zu den mikroskopischen Individuen der 
Grundmasse. Diesem stetigen Ubergang zwischen den Grossen der porpliyrisch ausgeschiedenen (intratel- 
lurischen) nnd don Krystallen der Effusionsperiode entspriclit naturgemass die vollkommen intacte krystallo- 
graphische Begrenzung der alteren Augite, deren Wachsthum bis in die letzte Pbase der Gesteinsbildung 
ohne Unterbrecbung andauern konnte. 

Der Titanit zeigt die bekannten licht griinlicbgelben bis 2 mm langen Siiulcben [-^-i?2, (123)] von 

rhombischem Querschnitt. 
Unter dem Mikroskope erscheint zunaebst die Grundmasse als ein holokrystallines Aggregat von 

vollkommen idiomorphein, weit vorwiegendem Nephelin sowie Augit, beide in zweiter Generation. Der 
erstere ist so cliaraktcristisch entwickclt, dass jede chemische Prtifung tiberfllissig wird. Die Durchschnitte 
sind 0'02 bis 0-05 mm gross; selten finden sicb O'lmm grosse Krystalle, die dann sclion in die Reihe der Ein- 
sprenglinge (erste Nephelin-Generation) zu stellen sind. Die zum Tbeil parallel den Krystallumrissen ein- 
gelagerten stabchenformigen Mikrolithe sind allcnthalben, docb nirgends in grosser Menge verbreitet. 

Der Augit der Grundmasse ist weniger gut charakterisirt. Meist bildet er diinne Saulchen nach Art der 
grosscren Krystalle, docb ist cine regelmassige krystallograpliische Begrenzung der etwa0-02ww messenden 
Stengelchen nicht zu erkennen. Er wird grtln durebsichtig, wie die grossen Krystalle und bat grosse Aus- 
loschungsscbiefen wie diese, wodurch er sich von Aegirin,  an welchen man nocb denken konnte,  ebenso  wie 

' Neuos Jahrbuch f. Min. etc.; Beilageband IV, S. 594. 

Denksohriften dor mathem.-naturw. t!l. LVI1I. Bd. 62 
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490 A ugust Rosiwal, 

durcb den Mangel eines ausgesprochcnen Pleochroismus unterscheidet. Vielfach nirnmt er aber auch die 
Gestalt unregelmassiger Kornchen an und sinkt zu mikrolitliischen Dimensionen berab. 

Ausser dem Augit tritt in der Form von winzigcn, durcbschnittlich kaum 0-01 mm grossen, unregel- 
miissigen KOrnchen, Blattcben oder knrzen Saulchen ein braunes, stark pleochroitisches Mineral auf, das erst 
unter Anwendung der stiirksten Vergrosscrungcn (Immersionssysteme) einigermassen sieber zu bcstimmen 
war. Es polarisirt lebbaft und ist, wie in dem an friiheren Stellen besebriebenen Basanit und Pbonolitb 
(m. vergl. S. 42 [486] und 49 [493]) zu Akmit zu stellen. 

Ein Glas fand sich niebt vor, dagegen wieder Apatit und in etvva 0'03 bis O'l mm messenden, selten 
grosseren Kornern Magnetit.  Man vergl. das Grnndmasscnbild Taf. II, Fig. 6. 

Die mikroskopische Beschaffenheit der Einsprenglingc ist vollkommen normal. Die Augite werdcn gelb- 
grttn bis grtin durcbsiclitig und liefern Querscbnitte, welebe das Vorherrschen der Querflacbc (100) und das 
Zuriicktreten der Saulen- (110), noch mehr aber der Langsflacbe (010) deutlieb zeigen. Die langen Schnitte 
parallel c sind durcb das Pyramidenflachenpaar (111) abgesehlossen. Die Ncphcline steben im Beginn einer 
zumeist in Zonen parallel den Begrenzungsfliichcn stattfindenden Umwandlung in ein isotropes Mineral 
(Analcim). Ibr parallel zur Hauptachsc faseriges Aussebcn ist an jedem Langsschnitte zn beobacbten. Des 
Oftercn entbaltcn sie Einsprcnglingsaugite als Einschluss. Die rbombenformigen Titanitdurcbscbnittc sind 
sehr haufig. 

Als scharf begrenzte Einscbltisse von etwas dunklerer, mehr grauer Farbe, finden sich im Handstiicke 
Brocken eines anderen Gesteins vor, das sieb unter dem Mikroskope als ein fast aussebliesslicb aus wirr 
durcbeinander gelagerten Augitnadeln mit grOssercn Augitkrystallen bestehendes Gewebe darstcllt: Augi.tit. 
Es cntbalt schwammartig zalilrcicbe feine Poren und ist von einern sparlicben Glaskitt zusammengebalten, 
welcber farblos ist und durcb zablreicho Globuliten getriibt erscbeint. 

Unter den Augiten konncn deutlieb zwei Gencrationen unterscbieden werden: nacb 100 lang tafel- 
fOrmige, griin durcbsiclitige Einsprenglingskrystalle (zum Theile mit gelbem Band und verzwillingt; Maximal- 
lange 0-5 mm) und graubraune prismatiscli-nadellormige ctwa 0-1 bis 0-3 mm langc Krystalle tier Effusions- 
periode. Nur Apatitsaulcben sowie rcicbliclic, circa 0*02mm grosse Magnetitkorner betbeiligen sieb 
noch an der Zusammensetzung dieser Einschllisse, die offenbar dem Limburgit Mtigge's aus der Ebene von 
Gross-Aruscha' sehr nahe steben. 

VI. Trachyt (Quarztrachyt). 
,22. 9. 1887. Kikuyu." 

Zwei kleine Stllcke des stark verwitterten Gesteins zeigen in einer kaolinisirten lichtgrauen Grundmasse 
nur sparlicbe, l — 2mm grosse Sanidine als Einsprenglinge, zu denen sieb als Seltenbeit Quarz erster 
Generation gesellt. Die vorhanden gewesenen Bisilikate sind vollstiindig in Limonit umgewandelt; aus den 
Durehscbnittsformen lasst sieb auf Biotit und Hornblende schliessen; audi diese Krystalle sind rccht 
selten. 

Die Boficky'scbc Probe an den ganz unverandert gebliebenen Sanidinen erwies sie als sehr natrium- 
reich. 

Die mikroskopische Untersuchung eines kleinen Grundmassen-Dlinnscbliffes reiht das Gestein an den 
zwiscben Rudolf- und Stefanie-See gesammelten Felsoliparit (vergl. S. 66 [510]) an, mit dem es bezliglicb der 
Structur und Zusammensetzung der Grundmasse als identisch gelten kann, und dessen Einsprenglings- und 
insbesondere Quarz-arme graue Varietat es darstellt. 

Auffallend ist der filr Trachyte hohc Eisengebalt der Grundmasse, weleben Splitter derselben, der 
Boficky'schen Probe unterworfen, anzeigten; dadurch wird audi die starke rostige Verwitterungsrinde des 
Gesteins eikliirt. 

' A. a. 0. 8. 602. 
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Beitrage zur geologiscken Kenntniss des ostlichen Afrilca. 11. 491 

VII. Basalt. 
„Kikuya-Gcstein." 

Die kleine vorliegcnde Gesteinsprobe ist irn Bruche grau bis grauschwarz, etwas rauh, docli kaum poros, 
da alle ursprttnglichen, bis circa lmm grossen Blascnraume mit Zcolitlien erflillt sind, welclie aucb das Binde- 
mittel fiir die das Gestein breccienartig zusammcnsetzenden eckigen Basaltsttlckchen abgeben. 

Man unterscheidet makroskopisch sogleicb zweicrlei dieser so reicblich vorhandenen secundaren 
Bildungen: ein wcisses radialfaseriges Aggregat und ein farbloses, wasserliclles korniges Mineral. Letzteres 
wurde nach dcm Verhalten vor dem LOthrohre, der Spaltbarkeit und der mikrocliemisclien Analyse als Cba- 
basit bestimmt; das crstere lieferte dieselben Mikroreactionen (Al; Ca undK), ist also in zweiter Al-Ca- 
K-Zeolitli mit Neigung zur Bildung kugeliger Kiystallgruppen —wabrscheinlicb Gismondin, da an Desmin, 
des mangelnden Na-Gehaltes halber, schwcr gedacht werden kann. 

Beim Betracbten des Dtinnschliffs unter dem Mikroskope ist man geradczu iiberrascht von der Ver- 
brcitung der beiden Zeolithe, wclcbc das Gestein gleichsam impragniren und den Hauptbcstandtheil dessel- 
ben, den Plagioklas, nabezu ganzlich umgcwandelt haben. Man sicht die zahlreichen, bis 0-4 mm grossen 
Leisten dessfelben mit etwa gleichgrossen, doch weniger zahlreichen Augitsaulchen und wenigem, zersetztem 
Olivin vergesollselniftet, zwisclicn welchen Mineralen cine an winzigen Magnetit-Octaedcrchen Uberaus reiche 
aus kleinen Augiten und farbloser Glasbasis bestebende Mesostasis vorkommt, welclie dem Gesteine die 
nach Rosenbuscb als „Meissner Typus" bezeichnete Art der Basaltstructur verleibt. Auffallend ist dabei 
der durch die Zeolithisirung des Feldspalhs bewirkte Umstand, dass sich die so cbarakteristiscbe Structur bei 
gekreuzten Nicols vollkommcn verliert und in sehr diinncn Schliffen audi nicht eine Spur der so schon 
idiomorphen Plagioklase sichtbar bleibt, sondern das Ganze als eiu gleichmiissig korniges Aggregat des 
schwach doppeltbrechenden Cbabasits und des lebliaft polarisirenden Augits erscheiut. 

Porpbyi'isch trcten unter dcm Mikroskope nur einzelne oder Gruppen grosserer (1 mm), zum Tbeile 
sandubrformigen Aufbau zeigender Augite auf. Die Mikroanalysc des Gesteinssplitters ergab vollstandigen 
Mangel des Natriums; da dasselbe audi unter den Zcolitlien nicht gefunden werden konnte, so ist es wahr- 
scheinlich, dass die Plagioklase urspriinglicb reiper Anorthit gewesen sind. 

VIII. AnorthoMas-Phonolitli. 

nPlateau am Westfusse des Kenia (Ndoro-Lager) 6000'. 

Var. A. Das Gestein weist makroskopisch einen durch die grossen Feldspatheinsprenglinge ahnlichen 
porphyrischen Habitus auf, wie der S. 39 [483] besprochene Nepbelinbasanit vom Kilimandscharo, doch unter- 
sclieidet es sich zuniiclist durch die etwas braanlichere Farbe der dichtcn Grundmasse, sowie durch die theils 
rectangulare, tlicils mehr leistenformige Bcgrcnzung derDurclischnittc der Feldspatheinsprenglinge, welclie im 
Handsflick die Grosse 1 cm nur selten ilberstoigen. Sie kommen abor in der Nachbarschaf't jcdenfalls in weit 
grosseren Dimensionen vor, wie zwei vorhandene loseKrystallbruchstucke von etwa 3—4 cm Grosse beweisen. 
Aus den Durcbschnitten war das Vorhandensein der Flachen P, M, x, Tuvd.1 zu constatircn, sowie ent- 
scbiedene Neigung zur tafelformigen Entwicklung nach der Liingsniiche. Gelappte und gebuchtete Einsclillisse 
der GrUndmasse sind in den Feldspathen, welclie man dem Anselien nach fiir zweifellose Sanidine halten 
wurde, schon makroskopisch leicbt zu erkennen. 

Ausscr den zahlreichen Feldspathen tritt, an Menge und Griissc der Krystallc nicht viel nachstehend, 
Nephelin unter den Einsprenglingen auf. Seine auf den feinen Kluftfiacben getrttbtcn, an der Oberflache des 
Handstiickes aber stark zersetzten Krystallc zeigen auf frischen Bruchflachcn den bezeichnenden Fettglanz in 
griinlichgrauer Farbe. Die Dimensionen des grossten Durcbschnitts (Siiulenlangsschnitt) waren 5x7»»m. 
Splitter der Krystallc gepulvert, gcben mit Salzsiiure gckocht eine steife Gallerte und beim Verdunsten Koch- 
salzwiirfelchcn, so dass die Bestimmung eine vollstandig sichere ist. 

Aucb hier werden farbige Einsprenglinge nur ganz klein (kaum 1 mm) und vereinzelt sichtbar; sie 
gehoren dem'Augit und Magnet it an. 

62* 
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492 August Iiosiwal, 

Die Untersuchung der beidcn grossen Feldspathbruclistucke, deren parallelopipedische Begrenzungen uur 

die Fliichen P, M und x erkennen lassen, ergab an Spaltblattchenschliffen die folgenden correspondirenden 

AuslQsch ungsscbiefen: 

auf 001 auf 010 

3?7 + 5?6 
3-8 7-7 
3-2 8-3 

circa    2'0 10-0 

letztere Messung an einem kleineren Krystalle aus dem Gesteinshandstiicke selbst. 

Es ist aus diesem Werthe ersicbtlicb, dass vnit der Abnalime der Schiefe auf 001 cine Zunabme derselben 

auf 010 parallel geht, ein Umstand, der mit dem von H. FOrstncr in seinen eingehenden Untersucbungen 

der Feldspathe von Pantelleria1 gegebenen Diagramme in vollkommcner Ubereinstimmung stebt. Die negative 

Abweicbung von dcr (nach Schuster) flir die Kalk-Natronplagioklase geltenden Linie der Ausloschungs- 

scbiefen auf 001 nimmt nach F6rstner mit dem Gehalte an Kali-Feldspath zu und fallt mit der Zunahme der 

Kalkverbindung. Da nun in unscrem Feldspathe das Ca mikrochemisch mittelst der Bof icky'schen Probe 

nur in geringer Menge nacbzuweisen ist, wahrend das Verhaltniss der beiden herrschcnden Alkalimetalle 

Na: K sich auf etwa 2 :1 schatzen liisst, so spricht auch der chemische Befund fUr eine dem Plagioklase von 

Cuddia Mida (« der Tabelle FOrstners) ganz ahnliche Beschaffenheit. 

Die Breite der Lamellen wechselt ganz betrachtlich (Max. 0-05mm bis 0-001 und daruntcr). Deutlicli 

gestreifte Stellen gehen allmahlich in ungestreifte fiber, wobei sich die Grenzcn verwischen, im scharfen 

Gcgensatze zu dem bei den Perthitcn charakteristischen Verlialtcn. Es zeigen diese Stellen zum Theile durch- 

wegs schiefe Ausloschung, gehoren also einem cinheitlichen Plagioklasindividuum an, theilweise aber ist die 

Ausloschung einc gorade und durch die ins Unauflosbare gehende Verzwillingung hcrbeigcfiihrt. Einer der 

beiden grossen Krystalle zeigte sich in Partien getheilt, welche in vcrschiedenen Lagen, jedoch mit gleich 

bleibender Schiefe ausloschen, wodurch sicli eine schwankende (undnlose) in den einzelnen Theilen bis zu 5° 

in der Lage abweichcnde Ausloscliung des ganzen Krystalles ergibt. 

Man crkennt diese, offenbar durch Druckkraftc bewirkte Deformation schon makroskopisch an der 

Unebenheit bcider Spaltungsflaclicn; die Liingsflache erscheint wie scliwach wellenformig, wobei die Wellen- 

zilge zur Verticalaxc ungefahr parallel verlaufcn. 

Die goniometrisc he Messung an Spaltblattcben ergab demgemiiss auch die in den Forstner'schen 

Beobachtungen2 so genau und detaillirt erorterten Keflexions- und Bildverlialtnisse niclit mit dcr wiinschens- 

wertlicn Priicision, um Vcrgleiche mit bestimmten Typen der Plagioklase von Pantelleria anstellen zu konnen, 

zuinal die Bilder auf der Langsspallungsflaclie mcist vicl zu wiinschen Ubrig liessen. Es war stets eine in Folge 

der erwahnten Unebenheit ganz unregelmiissig gruppirte Anzahl von Bildchen der Flamme im Gesichtsfcldc, 

so dass nichts anderes ubrig blieb, als auf die Mittc dcr ganzen Gruppc einzustellen, ein Vorgang, welclier ja 

durch den Mangel einer auf dieser Flache sichtbaren Zwillingslamclliriing gerechtfertigt erscheint. Auf dcr 

Basisflache kamen in Folgc der iibcraus zartcn Larnellirung in der Kegel nur cinfache Bilder, und zwar 

„Orthoklas-Bilder" zu Stande. Die Beugungsbilder, wie sie Fiirstner beschreibt, wurden nur an den 

Bliittchen mit den breitesten Lamellen (0'02—0-04 mm) wahrgenommen, und beschriinktc sich in unscrem 

Fade die Messung auf die Enden der durch die Cumulationsbilder gelieferten Liclitbiinder, wobei sich Wertlie 

von 87° 31' bis 87° 51' (Mittel 87° 43') und 92° 18' bis 92° 20' ergaben. Die MitMwerthe aus diesen 

Ablesungen entsprechen „Ortboklas"-bildern, welche nur 3 bis 5' von 90° differircn; an anderen Blattchen stieg 

diese Differenz auf 9', wieder andere ergaben vollkommen genaue Ortlioklaswinkcl zu beiden Seiten der Basis- 

flache, so dass man es, wenn man die von Rosenbusch als Kriteriurn der Anorthoklase aufgestellte ortho- 

i Groth, Zoitsohrift fttr Kiystallographio,  VIII, Taf. V, Pig. 19. 
2 Ebenda, 8. 143 11. s. f. 

Di
gi

tis
ed

 b
y 

th
e 

Ha
rv

ar
d 

Un
ive

rs
ity

, E
rn

st
 M

ay
r L

ib
ra

ry
 o

f t
he

 M
us

eu
m

 o
f C

om
pa

ra
tiv

e 
Zo

ol
og

y 
(C

am
br

id
ge

, M
A)

; O
rig

in
al

 D
ow

nl
oa

d 
fro

m
 T

he
 B

io
di

ve
rs

ity
 H

er
ita

ge
 L

ib
ra

ry
 h

ttp
://

ww
w.

bi
od

ive
rs

ity
lib

ra
ry

.o
rg

/; 
ww

w.
bi

ol
og

ie
ze

nt
ru

m
.a

t



Beitrage zur geologischen Kenntniss des ostlichen AfriJca. 11. 493 

klastisohe Spalfung ' als diagnostisches Moment von ganz hervorragender praktischer Wichtigkeit gelten lasst, 

in unserem Phonolithe mil diesena Feldspathe als Stellvertreter des Sanidins erster Generation zu thun hat. 

Hinzuziifiigen wiire diesen Ergebnissen noch der Umstand, dass ein Schliff, welcber annahernd senkrecht 

zur Zone 001 :010 geftihrt wurde, wie zu erwarten stand, im grossen Ganzen audi nur ein Lamcllensystem, 

und zwar dasjenige nach dem Albitgesetze erkennen Hess (man vergl. Taf. II, Fig. 2); hier zeigte sich aufs 

deutlichste der von Forstner wiederholt besprochene Aufbau der breiteren Streifen (Max. 0-05 mm) aus einer 

grossen Anzahl nocli feinerer Individuen, der sich bis an die Grenze des Aiiflosungsvermogens der Objective 

verfolgen liess. Die Ausloschungsschiefe auf dieser Flache (100) betrug 9°. Die partiell auftretende Querstrei- 

fung (z. B. bei a dor Figur) ist auf das Gesetz: Zwillingsaclise die Senkrechte auf y (201) ziiruckziiftthren.2 

Die pyknomctrische Dichtebestimmung, an einschlussiirmcren Splittern vorgenommen, ergab im Mittel aus 
melireren Wagungen 2 • 598. 

Herr Assistent J. Sptiller und Herr J. Haiser (Laboratorium fiir chemische Technologie anorganischer 

Stoffe, Prof. J. Oser) batten die Glite, eine Analyse des Feldspatb.es vorzunehmen. Das Material, welches 
dazti verwendet wurde, entstammt den einschlnssarmeren Randpartien der Krystalle. 

Zusaminensetzung des Feldspathes. 

Kieselsiiurc (Si02) 
Thonerde (AL_03) 
Eisenoxyd (Feg03) 
Kalk (CaO) . . . 
Magnesia (MgO) . 
Natron (Na2 0) . 
Kali (KjO)   .   .   . 

66-11% 
19-04 
1-83 
1-66 
0-18 
6-60 
4-05 

Nach Forstnor: Feldspathe von 
Rakhale Cuddia Mida 

Zusammen . 

66-20 
19-86 
1-03 
0-80 
0-17 
7-45 
4-10 

99-61 

66-63 
19-76 
0-72 
0-38 
0-30 
7-31 
4-86 

99-96 = 99-47% 

Das Resultat dieser Analyse stimmt also in hohem Grade mit jenem Ubereiu, welches flir die Zusaminen- 

setzung der vcrgleichsweise angeftthrten Feldspathe gefunden wurde; der hohere Ca- und Fe-Gehalt ist auf 

Rechnung der Einschlttsse zu setzen.3 

Unter dem Mikroskope findet man in der Grundmasse relativ nur wenige Sanidinleistchcn. 

DieHauptmassc derselben wird von dem wenig doppeltbrcchenden Nephelin gebildet, den man bei starker 

(200 bis 300maliger) Vergrossei-ung an seinen kurz rcctangularen und scchseckigen Durclischnitten recht gut 
erkennt. Die Siiulchen dessclben haben mittlere Dimensioned von 0-01 bis Q-Q2mm und enthalten die so 

hauiigen stftbchenfOrmigen Mikrolithe. Die Bestimmung ist in Folge der gut idiomorphen Form schon optisch 

eine sehr zuverlassigc. Auch chemisch kotrnte durcli Kochen des Pulvers der Grundmasse mit Salzsiiure und 

die sich beim Verdunsten eines Tropfens der Losung reichlich bildenden Wiiifelchen von Chlornatrium sowie 

durch die mittelst Fuchsinfarbung nachgewiesene Kiesel-Gallertbilduug am Diimiscliliffe der Nachweis fiir 

Nephelin zweifellos erbracht werden. 
Als fatbiger Bestandtheil der Grundmnssc tritt in hervorragcndstem Masse A k m i t (nach Ro s e n b u s c h wahr- 

scheinlichcrweise Cossyrit *) auf. Seine kleinen (0-01—0-02mm), dunkelbraunen, siiulchen- oder „staeliel"- 

formigen Gebilde und Schiippchen sind zwischen den Neplielincn und Feldspathleistchen reichlich und gleich- 

miissig verstreut und zeichnen sich durch lebhaften Pleochroismus aus. Ahnliche kleine aber grilne, ebenfalls 

lebhaft pleochroitische Saulchen diirften dem Aegirin zugehoren. Vielfach treten Mikrolithe in grtinlichen 

Stiibchen und Siiulchen auf, deren mineralogische Natur an Individuen von der Grosse der iibrigen Grund- 

massebestandtheile mit Sicherheit als Augit festzustellen war. 

i  Physiographic I, S. 550. 
'•* Vergl. Rosenbusch, Fhysiographio I, S. 550. 
3 Forstner, a. a. 0. S. 176 und 182. 
1 Man vergl. die Anmorkung auf S. 618 der Physiographic, Bd. II. 
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494 August Rosiwal, 

Nicht selten finden sich Htellen, welche ein gelbes bis braunliches Glas deutlich erkennen lassen. 
Apatit und Magnetit treten als Accessorien in der Grundmasse auf, doch irnmer nur als vereinzelte 

Krystalle und Korner; ein durch die dunkle Gesteinsfarbe etwa zu vermuthendcs reichliehes Auftrelen des 
letzteren findet — conform dem liohen Akmitgehalt — niclit statt. 

Rosenbusch gibt an der bereits erwiilinten Stellc1 eine Besehreibung der phonolithisohen Trachyte von 
der Costa de Zighidi und von Porticello auf Pantclleria, deren Grundmasse eine derjenigen unseres Gesteines 
offenbar ganz iilinliclie Zusammensetzung besitzt. Der Unterscliied liegt liier in dem Zuriicktreten der Feld- 
spathleistchen und dem zweifelloscn Vorliandcnsein des Nephelins. Auch das Felilcn von Hauyn und Titanit 
ist ftir unseren Phonolith bezeichnend, der sowohl wesentliclie Charaktere des trachytoiden Typus vermisseii 
lasst, als audi von den rein nephelinitoiden Formen abweicht und sich durch den Reichthum der Grundmasse 
an Augitmineralen den basaltoiden Modificationen der Phonolithe anreiht. 

tjber die mikroskopische Beschaffcnhoit der Einsprenglinge sei folgendes bemerkt. Die Anorthoklase 
sind vielfach in durch Corrosion abgerundeten Triimmern theilweise auch als Splitter vorhanden, welche die 
von Renard* in Augit-Andesiten von Ascension beobachtete und crkliirte Anordnung der Einschllisse zeigen. 
Dieselben sind in dichfgedrangter Masse und selbst bei starker Vcrgrosserung winzig klein und fast schwarz 
(dunkclbraunes Glas ?) in einerZone parallel zit den unregelmassigen, deformirtenUmrissen eingelagert, worauf 
wieder ein einschlussarmercr Feldspathmantel folgt,' mit dem deutlichen „Anslreben regelmassiger krystallo- 
graphischer Ausheilang." 

Grosse, meist mehrerc Zehntel-Millimeter messende Grundmasse-Einschliissc sind sowohl im ganzen ccn- 
tralen Theil der Anoithoklaskrystalle als in den grossen schon zum Theilc makroskopiseh reclit erhebliclie 
Randcorrosioneii aufweisendcn Nephelinen reclit hiiufig. Tn den Feldspathen findet man in manchen dioser 
Einschllisse neben viel secundarem central gelagerten, farblosen und isotropenMaterial — regularemZeolith — 
auch peripherisch die langcn, diinnenSanidinnadeln, wie sie in der Grundmasse der folgcnden Varietat so hauflg 
sind. Ausserdem sind in wiedcrboltcr zonarer Anordnung winzigcGlaseinsehliissc mit Blaschen Uberaus haufig. 

Der Au git ist in erster Generation im iinveriinderten Zirstande nur sehr sparlich vorhanden. Er wird licht- 
grilnlicli durchsichtig und enthalt viele, meist unregclmassige und verzweigteGlas- und Grundmasse-Einschliisse 
sowie haufig die alteren Apatit- und Magnetitkrystallchon. Das einzige in cinem halben Dutzend grosserer und 
kleinerer Dlinnschliffe beobachtete Individuum, welclies dieser Besehreibung zu Grunde liegt, war bereits 
erheblich vom Rande aus umgewandelt und die Ubergrosso Mehrzahl der Augitumrisse zeigenden Einsprcng- 
lingc war vollsttindig in ein meist gelbbraunes Aggregat von Fasern und Schuppen libergefiihrt, welche zum 
Theile lebhafte an Serpentin erinnemde Polarisationsfarben zeigen zum Theile aber auch, und zwar die 
parallelschuppigen Partien, deutlich grttn erscheinen und zum Chlorit, respective Helminth zu stellen sind. 
Meist central vorhandenc und dann in der Regel heller gefarbte, verworrcn (ilzige do[)peltbrechende Aggregate 
sind sehr ahnlich steinmark- oder kaolinartigen Massen, und diirfen nach der in A. Knop's Untersuchungen 
an den Biliner Augitpscudomorphosen:! gegebenen Besehreibung wohl zweifellos zu Cimolit gestellt werden. 
Einzelne — und zwar die kleineren — Krystalle bestanden zur Giinze aus diescm Umwandlungsproducte. 

llervorzuhcben ist das haufige Zusammonvorkommen von Augit in dieser umgewandelten Form mit den 
unverandert gebliebenen Magnetit- und Apatitkrystallchen in unscrcm Gesteine; insbesondere Apatit ist in 
den Einsprenglingen — auch im Anorthoklas — allenthalben enthalten. Die grosse Ahnlichkcit dieser Phonolith- 
Varietiit vom Kenia, insbesondere in der Grundmassen-Ausbildung und in dem Gehalte an Anorthoklas crster 
Generation mit dem Ncphelin-(Anorthoklas-) Basanit vom Kilimandscharo (Weruweru-Kirerema) und die nahe 
Verwandtschaft dieser beiden Gesteine mit den Akmittrachylen Mligge's vom Naiwascha-See und dem Thale 
Kiwangaine * sei nochmals besonders betont. 

1 Physiographie II, S. 618. 
s Ebenda, S. 656. 
3 Noues Jahrbuch f. Min. 1877, S. 700. 
* A. a. 0. S. 590. 
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Beitrage zur geologischen Kenntnias des dstlichen Afrika. II. 495 

Var. li. Es licgt ein Handstlick vor — leider ohne Begleifzettel •— dessen petrogvaphischer Charakter 

sicli so nalie an den vorbesprochenen Anorthoklas-Phouolith anschliesst, dass es allerWabrscbeinlicbkeit nach 

am selben Orte gesammelt wurde. 

Die Farbe der Grundmasse ist etwas heller wie oben; es ist ein Graulichgriin, das dureh Verwitterung 

cinen bvaunen Ton crliiilt. Die Feldspathe — Anorthoklas — werden recht gross (die grOssten massen 

20 X 14 X 2mm) und sind lafelformig entwiekelt, wodurch sic, da sic audi iliier Snbstanz nacb sebr friscb 

sind und die Zwillingsstreifung makroskopiscb kaurn siclitbar wild, wahrend eine deutlicbe Absonderung 

parallel zur Querflache auftritt, eiiien typischen Sanidin-Habitus erlangen. Es liegt aber anch bier nach den 

Ergcbnisscn der Mikroanalyse nach Boficky ein Calciuui-armcr Natrium-Kaliumfeldspath vor, der wie im 

vorigen Gesleine etwa der Formel Ab.l Ort entpricbt, da Kalinin recht reichlich in den Prober) nachgewiesen 

wurde. 
Die optische Untersuchung ergab zuniichst, dass die tafelfOrmige Flache nicht an alien Krystallen mit 

der Langsflache (010) tibereinstimmt, sondcrn dass sie in nianchcn derselben mit der Basisflache (001) 

identisch ist, wie aus der tiberaus vollkommenen Spallbarkeit, der ausserst fcinen Zwillingslamcllirung im dtinn 

gcschliffenen Rpaltblattchen, die sicli genau wie jene in der vorigen Varietiit verhalt, und aus dem geringen 

Grade der AuslBschungsschiefe (292 — 295) hervorgeht. Es hielt recht schwer bei diesen Krystallen einen 

kSpaltblaitchenschliff nach der zweiten Spaltbarkeit herzustellen, da sicli die Blattchen alsbald in cinzelne 

Lamellcn nach der Hauptspaltung trennten. Der auf der Basisfliiche gefundenc Werth der Ausloschungschiefe 

schliesst sicli an die beiden lelzten im vorigen Gcsteine crmittelten Werthe an; auch bier entsprach dem 

gcringeren Werthe auf der Basis ein gresserer auf 010 namlieh ca. 8°. Parallelbeobachtungen an einer Reilie 

von mit KieselflusssJiiire behandelten Probesplittern der in verschiedenem Grade ausloschenden Anorthoklase 

dieser beiden Pbonolitbvarictiiten, welche die von Roscnbusch ausgesprochene ' und von Forstner in seiner 

Tabelle2 durcli thatsachliche Belege gestutzte Mcinung: „es bewirke eineZunahme des Albitgehaltes ein Sinken 

der Ausloschiingsscbicfe auf 001 bei gleichzeitiger Zunahme derselben auf 010" illustriren sollten, blieben 

leider resultatlos, da die Schatzung des Mengenverhaltnisses zwischen den beiden Alkalimctallen fllr diesen 

Zwcck zu unsicber war. 

Als zwcites Eiusprcnglingsmineral tritt Nepbelin in ganz derselben Weise wie in der vorigen Varietiit 

auf. Von Einsprenglingen anderer Art sieht man nur kleine, etwa millimetergrosse Nester von Apatit und 

Magnetit, die ausserdem mit einer braunlichen Zersetzungssubstanz (man vergl. die Augitumwandlung der 

Var. A) erflillt sind. 
Unter dem Mikroskope zeichnet sich die Grundmasse durcb den Gehalt an reichlichen, fast faden- 

formig dlinnen Sanidinleistchen aus, deren Lange ca O'lmm betriigt. Die Mehrzahl derselben ist nach einer 

Hauptrichtung stromformig parallel gelagcrt, viele Leistchen sind auch schwach gekrlinimt und endigen trichi- 

tisch, zum Thcile gabclfiirmig; eine Zwillingsbildung ist. nicht zu bemerken. 

Eine schwach gelblich- bis olivengrline Glasbasis, welche durcb zunehmenden Gehalt an kleinen Globu- 

liten eine dunklere Fiirbung annimmt, ist recht hjiufig zu beobachten; doch tritt sie nicht gleichmassig zwischen 

den Gesteinselementen auf, sondern sie erflillt in der Regel etwa 0-lmm grosse miarolitische Raume, in welche 

die Sanidine u. s. w. mit freien Krystallcnden hineinragen. 
Die Nepheline der Grundmasse treten bier nicht so bestimmt idiomorph auf, wie in der vorigen 

Varietiit, sie sind aber doch sebr zahlreicb vorhanden. (Nephelin-Filllmasse, respective „Nephelinitoid" 

Boficky's.) 
Die farbigen Gemcngtheile sind durcb Augit-Kornchen, selten deutlicbe Krystalle desselben, sowie durch 

winzige und bier sparsamer vorkommende Akmite vertreteu. Sehr kleine Magnetit-Korncben sind dagegen 

reichlich vorhanden; Apatit ist auch in der Grundmasse biiufig. 

1 Physiographic I, S. 550—551. 
* Groth, Zeitsclirift fur Krystallographie, Bd. VIII, Taf. V, Fig. 19. 
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496 August Bosiwal, 

Die in   der Var. A erwahnten umgewandelten Augit-Einsprcnglinge finden sich aueb hicr vor. In ihrem 
Innern tritt zumeist viel farbloser isotroper Zeolith auf. 

Einige in ihrem makroskopischen Ausschen ziemlich ahnliche Gesteinsbrockcn licgen — leider nur als 
stark verwitterte Findlinge — mit der Ortsangabe 

„Kenia" 
vor.  Allen  eig.net eine porpliyrische Structur,  welche durch vorwaltende Einsprenglinge von Plagioklas  her- 
vorgerufen wird, die in einer dichten, in Folge von Verwitterung braunen bis graubraunen Grundmasse ein- 
gebettet sind. 

Das relativ frischeste der vorliegenden Gesteinsstlicke ist als 

IX a. Augit-Andesit 

zu bestimmen. Die Plagioklas-Einsprenglinge treten zahlreich in mehr aquidimensionalen als tafelformigen, 
einige Millimeter grossen Formen auf und entlialten ein Netz von grossen Grundmasseeinschlussen. Mikro- 
cbemisch wurde ihre Zusammensetzvmg als auf basischeren Oligoklas (in einem Falle nabczu Abt Anx) hin- 
weisend bestimmt, doch kebrt sieb das Mengenverhaltniss der Bestandthcile in andercn untersuehton Splittern 
urn, so dass audi Labradorit an der Zusammensetzung der Kalknatron-Feldspatlieinsprenglinge theilnimmt, 
was ja in Folgc der isomorphen iSchichtung derselben zu erwarten war. 

Die Augite bilden — minder zahlreicli — Saulen von den bekannten Formen in gleicher Grosse wie die 
Feldspatbe. Audi Olivin ist unter der Loupe unter den Einsprenglingen zu finden, docb durebwegs im um- 
gewandelten Zustande (lichtgriine, dichte, serpcntinartige oder aberlockere, gelbliche wie ocherig aussehende 
Massen). 

Die Menge der Grundmasse wiegt liber jene der Einsprenglinge vor. Einige Dunnschlifffragmente (das 
milrbe Material bot dem Schleifen grosse Hindernisse) liessen dicselbe in typisch hyalopilitischer Ausbildung 
erkennen, wobei ein gclbbriiunlichcs bis braunes Glas Uber die Menge der Krystalle der Effusionsperiodc vor- 
wiegt. Unter letzteren herrsehen die 0-01—0-lmm grossen Plagioklas-Leistclien. Augit-Saulehen sind viel 
seltener, doch cnthalt das Glas iiberaus zahlreiche diinne trichitenartlgc Saulchen, welche wohl diesem Mineral 
zuzuweisen sind. Magnetit ist in der Grundmasse in klcinsten Kornchen sehr haufig; er bildet audi wolken- 
artige Haufchen winzigster Piinktchen. Daneben kommt Eotheisen und secundar aus dem Magnetit hervor- 
gegangener Limonit vor. Die Beschaffenheit der Grundmasse unterliegt iibrigens in demseiben Schliffe einem 
oft sehr jahenWechsel. Es finden sich schliereiiformig wie eingeschmolzen Partien vor, welche durch Unmassen 
ausgeschiedener Erzptlnktchen vollig opak werden neben solchen, deren Glasbasis bis ins Farblosc verblasst. 

Die Oligoklas-Andesin-Einsprenglinge sind meist sehr fein, oft nach beiden Gesetzen zwillingsgestreift 
und erinnern durch die Art derStreifung sehr lebhaft an die Anorthoklase der benachbarten Phonolithe. Haufig 
ist in den grosseren Krystallen eine groblamellareZwillingsbildung nach 010 zn beobachten, welche sich unter 
dem Mikroskope als aus gestreiftem und ungesfreiftein Feldspath bestehend erweist. Das Material war leider 
zu wenig frisch, um isolirte und orientirte Schliffe herstellen zu konncn, und die Mikroanalyse ergab zu wenig 
Gehalt an Kalinin, um die Zuweisung zu Anorthoklasen zu rcchtfertigen. 

Unter den Einsprenglingen wurde unter dem Mikroskope auch Magnetit in Begloitung von besonders 
viel Apatit erkannt, der sich als unverandert geblicbener Einschluss audi in den haufigen Pseudomorphosen 
nach Augit vorfindet, welche neben frischen, blass gelbgriin durchsichtigen Schnitten nur magmatisch corro- 
dirter Augite in der in den Phonolithen des Kenia (Ndoro) beschriebenen cimolitischen Form auftreten. 

Diescr Augit-Andesit variirt in den anderen Findlingen nach zwei Richtungen. ZunJichst entsteht 
durch Uberhandnahme der Plagioklase 1. Generation, welche ,/i bis l1/lcm gross werden, ein Gestein, dessen 
Grundmasse gegeniiber den Einsprenglingen mehr zurlicktritt. Dieselbe niihert sich dann chemisch und struc- 
turell an trachytische Grundmassen an, indem die Menge der Alkalien in derselben zunimmt — bei hoch 
bleibendcmEisengehalt — und die zalilrciehenFcldspathleisten (chemische und optischcEigenschaften sprechen 
flir Sanidin) der Effusionsperiode eine Structur bedingen, welche etwa jener des Nephclinbasanits vom Kili- 
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mandsebaro (vergl. S. 39 [483]) glciebt. DieGlasbasis tritt in diesenVorkommnissen raehr zurttck — docb wird in 
selir diinneu Schliffen der hyalopilitische Cbarakter der Grundmassc cvsichtlich — ebenso unter den Einspreng- 
lingen die Bisilikate. Die Mikroana'yse der Feldspatbe stellt sic in die Reihe derAndcsine (Ab3An2— AblAnl 

mit Spuron von Kalium). 
Eine zweitc, stark scblackige Varietiit, deren Hoblriiume mit Zeolitben (Na-K-Al-Silicate) ausgekleidet 

sind, enthiilt neben sparlichcn 1—2mm grossen, meist schlanken Augitsiiulchen durch Einschllisse braunlich- 
roth gefiirbte Plagioklase, deren Analyse bestimrnt auf Anorthoklas liinweist (K und Ca sind etwain gleicher, 
Na in doppelter Menge vorbanden). Die Grundmasse verhalt sicli so, wie in der vorbergebenden Varietiit: in 
hyalopilitischer Basis bcfinden sicli zahlreiche grossere (0-04—O'lQmm) Feldspatbleistcben mit scheinbar 
gerader Ausloschung, in regelloser Durcheinandevlagerung. 

Man kann bei der ersten Varietiit von einerUbergangsform zu andesitschem Tracbyt, bei der zweiten 
zu Pantclleri t sprechen, docb ist der Erhaltungszustand zu wcnig frisch, urn ganz bestimmte Scbliisse zu 
gcstatten. 

Im Anschlusse an den vorerwabnten Augit-Andesit moge ein 

IX b. Hyaloandesit (Pcchstein) 

erwabnt werden, welclier sich ebenfalls mit dem Ortsvormerk „Kenia" in einem kleinen Stiicke vorfindet. 
Makroskopiscb dunkelbrann bis schwarz, von pecbartig mattfettgliinzenden kantig-splitterigen Brucbflachen 
begrenzt. An manclien derselbcn ist eine dcutlicbe Biinderung (Lagenstruclur) zu erkennen, welcbe durcb 
wecbselnde dnnkelbraune und sehwarze Lagen von bis zu lmm Dickc gebildet wird. Bruchfliiclien, welcbe 
parallel durch die scbwarzen Partien gebcn, sind starker gliinzcnd und weisen perlitiscbe Absonderung auf. 
Gasporen sind langlich und ganz vereinzelt; das Gestein ist stark durcbkliiftet. 

Unter dem Mikroskopc wird das dunkelbraune Glas scbwer durchsiehtig. Es ist von zablreicben Tri- 
cbiten erflillt, welcbe entweder gerade, oder scbwach gekriimmt wie Bacillen darin eingebettet sind. IbreLange 
scbwankt zwiseben O'Ol und 0'05w«m; trotz ibrer geringen Qucrdimensionen la'sst die Mebrzabl bei nabezu 
gerader Auslo'schung eine ziemlicb starke Polarisationswirkung erkennen, obne jedoch zur sicheren Bestim- 
mnng wciterc Anbaltspunkte zu bicten. 

In der Glasmasse sind ferner sebr zablreicb und ziemlicb gleicbmassig kugelige 0-01^—0-03 mm Durcb- 
mcsser besitzende, moist farblose Bildungen vcrtbeilt, welcbe sofort an die von Verbeek in einem Andesit- 
pechstein von Java's 1. Punt1 gefundcnen spbiirolithiscben Gebilde denken lassen. An geeigneten Scbliffstellen 
erkennt man, dass man es bier mit secundiirenAusfiillungen vonGasblitscben zu tbun bat, welcbe letztere man 
neben den diolnfiltrationskaniilcben oft in iiusserst zarten capillarcnRissen erkennen lassendenKiigelcben noch 
autrifft. Diesc sclbst besteben entweder(seltener) aus einem radialfasrigen, farbloscn, spbiirolitbischen Aggrcgat 
von recbt lebhafter, negativer Doppelbrecliung, oder es ist bios ein schmaler gelbbraimlicher Saum (ebenfalls 
optisch negativ) vorbanden, welclier einen farblosen, nurSpnren vonDoppelbrecbung aufweisendenKcrn umgibt. 
Haufig f'eblt audi dieser Raum, und man erbiilt gar kein Interferenzkreuz. 

Von mineralogisch bestimmbaren Einsprenglingen ist mit Sicberbcit nur Apatitzu erkennen, abgeseben 
von ganz vereinzcltcn Plagioklas- und Augitbrucbstuckclien. Von wesentlicbenGrnndmassegeniengtheilenfinden 
sich dtinne tricbitisch gekriimmte, an den Enden fadenformig zulaufende oder pinselartig zerfaserte farblose 
Feldspathmikrolitbe recht reichlich vor; ihrc Liingc scbwankt um O- 1mm bei nahezu gerader Ausloscbung; 
eine sicherc optische Bestimmung Hess sich nicht durchftibren. 

Die bandartige Structur ist durch abwecbselnde trichitenreichere und -iirmere Lagen verursacht; die per- 
litiscbe Absonderung ist davon unabhangig und die Sprilnge lanfen, analog, wie dies Verbeek auch an dem 
oben orwahnten Gesteine bemerkte2, ungestort durch die Trichite der Glasbasis bindurch. 

1 Neuos Jahrbuch, Beilageband II, S. 204. 
2 Ebenda, S. 203. 

Donkschriftan dor maLhem.-aaturw. Gl. LVIII. I3d. gg 
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498 August Rosiwal, 

Die Bestinimung als Andesitpcchstein griindet sicli auf das vcrgleichende Ergebniss der Mikroanalyse 

(mit einigen trachytischen und andesitischen Glasern), das starke Uberwiegen des Eiscns liber die Alkalien, 

sowie dasjenige des Natriums iiber das Kalium und auf den grossen Wassergelialt des im K8lbcb.cn vor clem 

L8tbrobre erbitzten Gesteines. 

Uber das Vorkommen eines ahnlicken Gesteines als andesitischer Trachyt-Tuff (Pecbsteinbreccie) in 

Scboa vcrgl. S. 83 [527]. 

X. Phonolith. 
„Kema-Spitzo." 

Makroskopisch sind in dem harten, friscben Gesteine, das beim Anscblagen dem Namen „Klingstein" alio 

Ehre macbt, nur etwa lmm grosse Sanidine sichtbar, a,b und zu auch cin Magnctit-Krystallchen von nocli 

geringcrer Grosse. Die Farbe ist dunkelgraugriin, derBruch muscbelig bis splitterig mit einem Anflug von Fett- 

glanz auf der Absonderungsflachc, welch' letztere iibrigens im starken Gegensatz zu dem S. 43'[487] beschrie- 

benen tracbytoiden Phonolith vom Magsuruflnsse nicht besondcrs auffallend in die Augen springt. 

Mikroskopisch crkennt man, dass zwiscben den kleinen, meist unter lmm messenden Sanidinein- 
sprenglingen und den Sanidinmikrolithen der Grundmasse alio mogliehcn Ubergange bestehcn. Letztere sinken 

bis zu sebr geringen Dimensionen berab (O'Obmm) und sind haarformig diinn, recbt baufig auch gekrlimmt 

und meist stromformig mebr oder wcniger parallel gelagert. Viele Einsprenglingskrystalle sind (Karlsbader) 

Zwillinge, loschen aber undulos aus und legen die Vermutbung nahe, dass sie aus kaum auflSsbaren Mikro- 

lamollen bestebcn (Anortboklas?). Sie sind oft zerbrocben und selten mit Ausnahme der Langsflaclien deutlicb 

krystallograpbisch begrenzt. An Einschlttssen vvurden nur winzige Magnetitkorncbcn und Mikrolitbe der 

farbigen Bestandtheilc wabrgenommen. 

Der Nephelin ist optiscb nur scbwer zu bcstimmen; or tritt nur als scbeinbar allotrimorphes Aggregat 

mit verwascbenen Umrissen zwiscben den Sanidinen auf. Der chemische Nachweis gelang leicht sowobl durcb 

Gelatiniren als aucb durch die Bildung der zablreicben Kochsalzwtlrfelchen beim Verdunsten der Losung. 

Seiner Menge nacb halt er dem Sanidin nahezu das Gleiohgcwicht. Die Bildung von Zeolithen ist an einzelnen 

Stellen zu bemerken; meist ist jedocli keine so weitgebcndc Umwandlung eingetreten, sondern es finden sicb 

nur zahlreicb die gelben, durcb Limonit verursacbten Flecken, welelic als Folge der Veranderung der farbigen 

Gemengtbeile auftreten. 

Von diesen letzteren ist reichlicb Aegirin in der bekannten theils saulcbcnformigen, theils unregel- 

massigen Begrenzung oder in iiberaus fein zertbeilten, blischeligen bis faserigen grasgriincn Aggregaten vor- 

banden. Die Vertheilung im Gesteine ist eine gleichmassigc7 und eine Orientirung nacb bestimmten Bestand- 
theilen ist nur insoferne zu beobacbten, als die uberwiegeride Mehrzabl der Aegirinbtisebel nacb der Eicbtung 

der stromformig gelagerten Sanidine gestreekt erscbeint. Neben Aegirin, jedocli etwas spariiclier, ist cin braunes 

Mineral in unregelmassigen, dem ersteren recht ahnliclien Formen entwickelt. Sein starker Pleocbroismus 

(dunkelbraun bis braunlichgriin) unterscbeidet es gut von dem viel weniger pleocbroitiscben (gelb- bis gras- 

griincn) Aegirin; audi die Polarisationsfarben sind, docb nur in Folge der dunklen Eigenfarbe wcniger lebhaft 

als beidiesem. Da indessen die morpliologiscbeuVei-lialhiis.se beider Minerale die namlichen sind, und die ganz 

gleiche Art des Auftretens derselben gegentibcr den anderen Gemengtbeilen fiir die Gleicbalterigkeit sprechen, 

so bat man es hochst wahrscheinlich mit Akmit zu fbun, und zwar in derselben Ausbildungsweise, wie sie 

MUgge in den Akmittrachytcn von den Azoron,1 sowie aus dem Thai Kiwangaine (Massailand*) ausfUhrlich 

beschrieben hat. Nacb Kosenbusch-'1 ware auch an Cossyrit zu denken; eine ganz sichere Bestimmung war 

bei der geringen Grosse (selten iiber 0'02mm) und mangelhaften krystallographischen Begrenzung nicht 

moglich. Ein Bild der Mikrostructur der Grundmasse stellt Fig. 1 auf Taf. Ill dar. 

i Nones Jahrbuoh,  1883, Bd. II, S. 215—216. 
- Neues Jahrbuch, Beilageband IV, S. 598. 
3 Physiographic, II, Anmerkung auf S. 618. 
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Beitrage zur geologischen Kenntniss des ostlichen Afrika. II. 499 

Das Mengenvevhaltniss der Bisilicate zu den farblosen Bestandtlieilen stellt sicli nacli den Dunnschliffen 
schatzungsweise wie 1 : 3 bis 1 : 4. Mag net it ist in kleinen Kornchen allenthalben, doch nicbt hating vor- 

lianden. 

XI. Basalte. 

„5., (!., 7. XL. 1887.  Settima-Berge; Ndoro-Nairotia; Kenia-Gebiet." 

Var. A. (Fe 1 dspathbasalt). Makroskopisch lasst dasdicbte, graue, unregelmassig polyedrisch brechende 

Gestein („Graupenbasalt") keinerlei Einsprenglinge crkennen. 

Unter dem Mikr oskope dagegen lassen sich, wenngleieh durcb die Grosse nicbt besonders hervorragend, 

Oliviu und Magnetit als intratellurische Einsprenglinge unterscheiden. Ersterer ist in vielen Krystalldurch- 

schnitten vorhanden und rothbraun gefarbt, wobei seine Substanz rollkommen durchsichtig und nicbt getrtibt 

erscheint, wie dies durch die eindringenden Rotheisenfaden anderwarts' zweifellos secundiir vcrursacbt wird. 

Die AuslOscbung ist eine normale, und bei dem vollkommen frischen, unveranderten Znstande der iibrigen 

Bestandtheiie des Gesteines, sowie der ganz gleichmassigen Farbung aller vorbandenen Olivine, ob klein oder 

gross, ist es beim ersten Anblick bier scliwcr, an eine secundfireUmfarbnng zu denken; man erhalt jedoch bei 

scharfer Betracbtung an manohen Krystallen den Eindruck einer senkrcclit zur Hauptacbse verlaufenden Fase- 

ning, vvelcbc in den Olivinon der folgenden Varietat mit aller Deutlichkeit auftritt und die secundiire Natur 

der Umfarbung audi bier ausser alien Zweifel setzt. Die Grosse der Olivine schwankt zwiscbcn 0-05 und 

0*3 mm; Bruchstiicke grosserer Krystallc sind haufig, ebenso Randcorrosionen und Einschliisse der Grund- 

masse. 
Die Grundmasse ist ein holokrystallines Aggregat von reichlichem Plagioklas, von Augit und Magnetit 

(zweiter Generation). Die relativen Mengen dieser Minerale diirften — soweit sich dies aus dem Dlinnschliffe 

schfitzen liisst — durch das Verhaltniss von 5:3:2 annahernd bestimmt sein. Hinsichtlich der Structur dieser 

Grundmasse ist hervorzuheben, dass in erster Linie die prachtig fluidale (stronifonnige) Lagerung der Plagioklas- 

leisten in's Augc fallt, dcren Zwischenraume von vielen kleineren, unregelmassig durcheinandcrgelagerten, 

aber meist vollkommen idiotnorphen Augitkrystallen und deu ebenfalls von Krystallflachen begrenzten Magne- 

titeu erfiillt werden. Unsere Grundmasse zeigt daher — eine Glasbasis ist nirgends nachzuweisen — ein 

panidiomorph-korniges Gel'Uge, das sich in den Lagerungsverhaltnissen enge an die Intersertalstructur 

anschliesst, nur dass hier die Mesostasis von den idiomorphen Augit- und Magnctitkrystallchen gebildet wird. 

An einzelnen Stellen ist iibrigens das allotrimorphe Verhalten des Augits gegeniiber den Plagioklasleisten 

ersichtlich. 
Der Plagioklas der Grundmasse bildet meist mchrfach zwillingsgestreifte Leisten von etwa 0-1 bis 

O'lomm mittlerer Lange. Das beobachtete Maximum der symmetrischen Ausloschungsschiefe betrug 29°; 

im Zusammenhalte mit den Ergebnissen der Boricky 'schen Probe, vorgenommen an Splittern des Gesteins 

(cs wurde nur ein sehr massiger Na-Gehalt gefunden) spricht dies fur cine Zustellung des Feldspaths zu 

Labradorit. 
Die Augitsaulchen — nur selten ist ein etwas grosserer (O'lmm) Krystall vom kurzsaulenformigcn 

Typus vorhanden — sind durchschnittlich 0*01 X O'Obmm gross; allc Querschnitte, sowie haufige terminale 

Endigungen (001) und (111) beweisen die idiomorphe Ausbildung der weitaus iibcrwicgenden Mehrzahl der- 

selben. Sie werden lichtgraugriinlich durchsichtig und von einem sparlich mitvorkommenden anderen Minerale 

begleitet das durch seine gerade Ausloschung und den starken Pleochroismus auffallt, und nach Analogie des 

in der folgenden Vanetat weit rcichlicheren Vorkommens zu Bio tit zu stellen sein dttrfte. 

Auch Olivin findet sich in zweiter Generation, wenn audi an Menge betrilchtlich hinter dem Augit 

stehend, allenthalben vor. 

Z. B. ImLimburgit vom Kilimandsoharo, 9000', vergl. 8. 42 [486] und 43 [487]. 

63* 
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500 August liosiwal, 

Die Magnetite der Grundmasse variiren in der Grttsse nur wenig zwischen O'Ol und 0"02mm; ihrc 
Altersrersehiedenheit gegen die etwa zehnfach grOsseren intratellurischen Magnetite koramt dentlich zum 
Ausdrack. Winzige Enschliisse dieses Minerals sind in den Augitcn der Grundmasse allentlialben haufig. 

Var. ii. (Olivinbasalt.) Dem zweiten an dersclbcn Localitat gesamnielten BasaltstUcke eignet schon 
makioskopisch einc porpbyrische Structur, indem die Angite und dcrOlivin in zablreichen Einsprenglingen 
ausgescliieden sind, deren Grosse bei ersterem 4—5, bei letzterem bis 3 mm erreicbt. Audi die partielle 
Umwandlung der Olivine ist (lurch Rothfarbung und Neubildung eines dichten, weicben Aggregates oder eines 
blattrig nacb den Spaltungsrichlungen des Olivins brcclienden und wie dieser ausloschenden, rothen, fein- 
fasrigen Froductes ersichtlich. Die Farbe der Grundmasse ist grauschwarz, dunkler als die der vorigen 
Varietat; der Bruch ist unregelmassig bis splitterig. 

Unter dem Mikroskope zeigt sich die Grundmasse in ahnlicher Weisc zusammengesetzt, wie jene 
der Var. A., doch iiberwiegt der Augit-Magnetitgcbalt liber die Menge der Fcldspathe, welche bier die strom- 
artige Lagerung vermissen lassen. Das Ganze ist ein holokrystallin-korniges Gemenge, jedocli ohne so aus- 
gesprochene Intersertalstructur, wie dort. Die mikroskopische Charakteristik der Grundmassenbcslandtheile 
stellt sich im Ubrigen bei etwas zarteren Dimensionen der cinzelnen Gewebselemente den Verhiiltnisscn ini 
Nachbargesteinc naliezu gleich. Als wiclitigerer Unterschied ist nur das hicr mitSicherheitzu beobachtende reclit 
haufige Auftreten von (lichtbraunlichem) Biotit hervorzuheben, welchcr durcli Spaltbarkeit, sehr lebhafte 
Polarisation und Pleochroismus gut charakterisirt ist und durcli vollkommen allotrimorphes Verhaltcn gegen 
die Feldspathe auffallt. Fiir sein junges Alter spricht audi der Umstand, dass er sich unter den Aggregaten 
vorh'ndet, welche als Grundmasse-Einbuchtungen in corrbdirten grosseren Augitkrystallen cnthalten sind. Diese 
unregelmassig begrenzten, durcli gleichzeitiges Auslosehen als einheitliche Individuen gekennzeiclineten Biotite 
erreichen bis Q-Amm Grosse. 

Zar Charakteristik der Einsprenglinge ist beziiglich der A ugite nichts Wesentliches zu bemcrken; es 
sind die gewolinlichen, basaltischen Formcn aueh bier vorhanden. Die Olivine dagegcn zeigcn auf das 
Schiinste den Cbergang aus der fast farblosen in die rothe Fiirbung als eine Umwandluiigserscheinung, welche 
die Mchrzahl der sehr haufigen Krystalle im Centrum crgreift und immcr mehr gegen den Rand zu fortschreitet. 
Dabei bleiben recht ott gewisse Partien im Innein unverandert, und die Umwandlung schreitct in einer mit 
dem Rande parallelen Zone rascher vorvvarts, wie dies die Fig. 4 auf Taf. II zur Anschauung bringt. Die 
secundaren Fasern sind im Allgcmeinen zur Querachse b parallel gelagert und loschen mit den erhalten 
gebliebenen Olivinresten gleichzeitig aus. Dort, wo die Fasern niclit vollkommen parallel liegen, gewahrt man 
aber deutlich diePhanoincne der Aggregatpolarisation; cine Umwandlung langs Sprlingen ist ofters zu gewahren 
(vergl. die Figur), ohne jedoch die so cliarakteiistische Maschenstructur der Serpentinisirung — offenbar der 
Kleinheit der Krystalle wegen — zu erreichen. 

Beziiglich der Ahnlichkeit dieser beiden Vavietaten mit einem von V. Ragazzi in Let Marefia, sowie 
zwischen diesem Orte und Cobbo in Schoa gesamnielten Vorkommen von Olivin l'lihrendem Feldspathbasalt sei 
auf S. 75 [519] und 76 [520] verwiesen. 

Var. C. (Schlackiger llypersthen-Basalt.) Das makroskopische Aussehen erinnert recht lebhaft an 
die bekannten schlackigen Basalte von Niedermendig, nur ist die Farbe unseres Gesteins in Folge der Verwit- 
terung grau-violett geworden und lasst die urspriinglich grauschwarze Farbe bios an wenigenStellen erkennen. 
Am ganzen Handstttck war nur ein einziger 3—4mm grosser Einsprengling — em Plagioklas — zu erkennen, 
der mit Hilfe der Boficky'schen Probe als Andesin, schiitzungsweise von der Zusamiuensetzung Ab2 An^ 
bestimmt werden konnte. 

Unter dem Mikroskope erscheint die Structur als reine Intersertalstructur ohne — mit Ausnalime 
etwa O'lmm grosser Magnetitkrystalle — altere Einsprenglinge. Den vorwiegenden Bestandthcil bildet ein, 
in duichseliiiittlicli U'OBwm langeu, meist nur wenig vcrzwillingtcn Leisten auftretendcr Plagioklas, der durcli 
die Maxuial-AusUiscliuiigsschiefe von 23°, sowie (lurch die Mikroanalyse eines Gesteinssplitters als Andesin 
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Beitrage zur geologischen Kenntniss des ostlichen Afrika. II. 501 

bestimmbar war. Eine deutlieh stromfttrmige Lagerung der Andesinleistcben ist zwar niclit gleichmftssig durch 
das ganze Gestein, wic etwain der Varietat A, alter doch an viclen Stellen verbreitet. 

Von Bisilicaten fiillt zuerst licbtgrllnlicberAugit auf, welcher in idiomorpben Saiilchen von zumeist etwas 
geringerer Griisse als jener der Feldspatbe vorkommt; seiner Hiiufigkcit nacb ist er jedocli nur — zum grosser) 
Unterscbiede von den frttheren beiden Varietaten — auf elwa den dritten bis vierten Tlieil der Feldspalh- 
menge zu scbjitzen. Ausser dem Augit findet sich in fast grosserer Menge als diescr ein gelbbraun bis braun 
geffirbtes Mineral vor, dessen Durchschnitte vollkommen gerade ausliischen und neben deutliebem Pleo- 
cliroismus einen siiulenfoniiigen Habitus und meist rechtcckige Umgrenzungen aufweisen; im Zusammenbalte 
init dem Fehlen des Olivins wiirden diese Eigenschaften ftir Hypersthen sprechen, und das Gestein als eine 
Ubergangsform zu den Eypersthen-Andesiten zu betracbfen sein. Die zwiscben den Feldspathen und don vor- 
genannten Mineralen ziemlicb rcieblicli auftretende Mesostasis bcstelit aus cincin Glase, das durcb rnassen- 
haft darin befindlicbe Erzpartikel (Wachsthumsformen von Magnetit sowie viol Rotheisen) getrllbt und stellen- 
weise undurchsichtig gemacht wird. Ausserdem bildcn kleinere Magnctitkrystalle zweiter Generation einen 
reieblicben Bestandtheil des Gesteins. Von secundaren Producten sind nur die nabezu isotropen, opalartigen 
Ausflillungen einzelner niikroskopischer, unrcgclmassig begrenzter Poren zu crwabnen. 

XII. Phonolith. 

„(>., 6., 7. XI.  1887.  Scttima-Bcrge; Ndoro—Nairotia; Kenia-Gebiet." 

Bei ausgezeicbnet plattiger Bescbaffenbeit des graugriineii Gesteins bemerkt man ein scbuppig- 
glimmeriges Aussebender Absonderungsflacbe, das von den etwa 0-2mm messenden, parallel gelagerten Feld- 
spatben berrtihrt. Besonders an den durcb Verwitterung bis zu einer gewissen Tiefe braun gefarbten Stellen 
tritt diese Ersclieinurig ganz auffallend bervor, da das Gestein bier auch nocb weicb und scbieferig geworden 
ist. Die senkreclit dazu stebendcn Brucbflacben erscbeinen matt und dicbt und lassen unter der Loupe die 
Feldspathdurchsehnitte in Leistenform erkenncn. Einsprenglinge kommen keine vor. 

Unter dem Mikroskope berrscben imScbliff'e parallel zurAbsonderungsfiacbe die meist breit tafelformig 
entwickeltcii Feldspatbe. Es gebt dieser Habitus auch aus den quer darauf angefertigten Scbliffen bervor, welcbe 
in zwei aufeinandcr senkrechten Biclitungen imrner leistenfbrmige und nur ganz sporadisch quadratiscbe Feid- 
spathdurcbscbnitte lieferten. Als grosstes Individuiim kam ein 0*5 X 0-3mm messender Sanidin vor. Die 
Mebrzabl der Feldspatbe crscbeint ungestreift, loscht gerade aus und ware somit zu Sanidin zu stellen. Die 
senkreclit zur Absonderungsrichtung angefertigten Schliff'e ergaben jedocli ein ganz anderes Bild der Verbalt- 
nisse. Zuniicbst fiel bei der itberwiegenden Mebrzabl der in prachtiger Fluidalstructur die Hauptmasse 
(ca. 0-7—0-8) des Gesteines bildenden, 0-1 bis Q-2mm langen leistenformigen Feldspatbdurcbscbnitte eine 
deutlicbe Zvvillingsstreifung ins Auge. Es ist somit, und zwar pradominirend ein Plagioklas vorbanden, welcber 
durcb beobacbtete Maxima symmetriscber Ausloscbungsschiefen von 22° im Zusammenbalte mit der so oft im 
Schliffe senkrccht dazu beobacbteten fast geradenAusloscbung der nicbt gestreiften Scbnitte (|| 010) mit aller 
Wabrscheinlicbkeit zu Oligoklas-Andcsin (Zusammenset/.ung etwa Abz Ani bis Ah% Ant) zu stellen ist. 

Sebr gut spricbt ftir das beobacbtete Mengenverbaltniss der beiden Feldspatbe audi die Kieselflusssaure- 
Probe, vorgenommen an Spliltern des Gesteins. Der Kaliumgebalt desselben wurde nicbt nur von dem vorhan- 
denen Natrium ganz cnorin Ubertroffen, was bei der geringen Menge von Nepbelin (s. w. u.), selbst bei 
starkem Na-Gehalt des Sanidins ohne die Gegenwart des Plagioklases nicht zu erkliiren ware, sondern aucb 
der Gebalt an Calcium iiberwog jenen an Kalium. 

Der Nepbelin tritt ganz unbestimmt in Erscbeinung; ab und zu zwiscben den Sanidinen vorkommende 
allotriraorphe Flecken mit scbwacber Polarisation kounten mit Sicberheit erst chemiscb durcb die Salzsaure- 
probe als soldier bestimnit werden. 

VVeit reiclilicher als der Nepbelin sind Bisilicate vorhanden. Zuniiebst bildet ein olivengrtines bis grau- 
griines Mineral der Augitgruppc eine cchtc Mesostasis zwiscben den Feldspathleislen, wie an Scbliffen quer 
gegen die Absonderungsrichtung deutlieh und scbijn zu ersebon war. Der nur minimale Pleochroismus und die 
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502 A ugust Rosiival, 

stark Bchiefe Ausloscbung sprechen gegen Aegirin und fiir die Zuweisung zu gcmeincm Augit. Ausserdom tritt 

aber, gleichfalls die Stelle einer Mesostasis spielend, ein secondares Product auf, das rothbraun gefarbt ist 

und bei vollkommener Durchsichtigkeit lebbafte Aggregatpolarisation zeigt, in den grosseren Interstitien der 

Feldspatlie aber aucb erkennen lasst, dass es in concentriscben Lagen die Zwischcnraume erflillt. Man wird 

durch dieses Umwandlungsproduct lebhaft an jene Substanz erinncrt, welcbe in den an demselben Orte 

gesammelten Basalten (Var. A und B) aus dem Olivin hervorgeht; so dass bier ein gleiches odcr ahnliches 

wasserhiiltiges Mg-Fe-Silicat auch durch die atmosphiirische Vervvitterung der Augite entsteht. Dass diese das 

Material dazugeliefcrthaben, ist an vielenStellen direct ersichtlich, gelit aber ausserdem auch aus demUmstande 

hervor, dass mit zunehmender Entfernung von der Oberflache die Menge dieses Urnwandlungsproductes ab-, jene 

der frischen Augite aber zunimmt; mehr gegen das Innere zu erscheint es in anderer Zusammcnsetzung als eine 

griinliche, zurn Theile trtibc Masse. Als wesentlicher Bestandtheil betbeiligt sicb noch ziemlicb viel Magnetit 

in scharf begrenzten Korncrn von O-01—0*05mm wechselnder Grosse an der Zusammensetzung des Gesteines. 

Accessorisch kommt, im Ganzen aber sparlich Apatit vor und zwar in Siiulcben, welcbe nach derRichtung der 

Feldspatlie gelagert sind, so dass man ihre Querschnittc, welcbe eine centrale, randlich zonenformig begrenztc 

Trlibung durch opake punktformige Einschltisse aufweisen, in den Scbliffen senkrecht zur Absonderungs- 
richtung leicbt flir Hauyn halten konnte. 

Nach der erwahnten Art und Vertbeilung der Gemengtheile und den cbemischen Eigcnschaften bildet 

unser Gestein einen jener Ubergiinge von trachytoiden IMionolithcn zu basaltoiden Augitandesitcn, 

welcbe Rosenbusch J von einigen llbon-Gesteinen und von Risco bianco auf Tenerifa erwabnt. 

Von derselben Lokalitat liegt auch ein lockerer, mlirber, lichter, gelblicher 

XIII. Tuif 

vor, der bereits zu stark verwittert war, um einen Schliff herstellen zu konnen. Er fiiblt sich sandig an, indem 

sich seine Bestandselemente beiin Bertthrcn auseinander reiben lassen. Sie werden vorwiegend aus ziemlicb 

gleicbkornigen ca. O'lmm messenden Quarz- und verwitterten Feldspatbbriichstuckcben und in zweiter Linie 

durch etwas grOssere Trlimmer der Bisilicate gebildef, unter denen dunkler Glimmer und Augit zu unter- 

scheiden sind. Ein eigentlicbcs Bindemittel liegt soinit kaum vor, wie denn auch trotz der starken Vervvitterung 
durch Betupfen mit Saure kein Calcitgebalt nacbgewicsen werden konnte. Dicser llmstand, sowie das 

Ergebniss der Mikroanalyse einer gepulverten Partie des Gesteins (es wurde viel Na und in etwas geringerer 

Menge K neben nur wenig Fe und Ca gefunden) wiirden flir die Zuweisung zur Reibe der trachytischen 

Tnffe sprechen. 

XIV. Phonolith. 
„15. XL 1887. Oberlauf des Guasso uarok (Uniro), Laschau; Findling. 

Ein sehr mllrbes, zersetztesProbesttick geslattetekeinenDUnnscliliff auzufertigen. Man sieht makroskopisch 

nur die frischen, wasserbellen, tafelformigen Sanidinein 1/t bis liber lem grossen Krystallen als Einspreug- 

linge in einer lichten, stark kaolinisirtcn, feinkornigen Grundmasse. 
Als deren Elemente wurden zuniichst ein dichtes, weisses Mineralaggregat — nacb den Ergebnissen der 

Mikroanalyse, welcbe Kalium und Natrium in fast gleicher Menge und kaurn Spuren von Calcium nachwies, 

jedenfalls ein Gemenge von Sanidin mit Nepbelin oder (lessen zeolitliischenNachfolgeru — und ein dunkel- 

grliues Mineral der Augit-Hornblendegruppe, das in 74—VamOT grossen, aus winzigen Elementen bestelienden 

Aggregaten gleichmassig vertheilt reichlicli vorkommt, erinittelt. Die Analyse spricht, da Ca in dem Bisilicat 

kaum, Na aber reichlich neben Fc vorbanden ist, flir die Zuweisung zu Akmit-Aegirin; eine Umwandlung 

(Verwitterung) in Limonit ist besonders gegen den Rand des Stttckes hin die Regel. 

Das mit HC1 gekochte Gesteinspulver lieferte zwar keine Kiesel-Gallerte, doch Na Cl-Wlirfelchen in 

grosser Menge. 

Physiographic. II, S. 623. 
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Beitrage zur geologischen Kenntniss des ostlichen Afrika.  II. 503 

Von eincm zweiten Einsprenglingsmineral sind nur mehr lockere, pulverige Massen tibrig, deren Behand- 
lung mit Kieselflusssiiure das amorphe Aluminiumfluosilicat lieferte oline andere Krystallchen; es ist also 
Kaolin vorlicgend. Die Form der 1—3mm grossen Durehschnitte spriclit fttr Nephelin, wodurch die Diagnose 
auf einen nephelinitoiden Phonolith noeb melir Sicherheit erhalt. 

XV. Basalte. 
„Leikipia-Abfall (Lare nach Njemss)." 

Var. A. (Augitreicher Basalt). Makroskopisch ist die ausgezeichnete Phorphyrstructur des schwarz- 
brauncn Gesteines sofort in die Augen fallend, welche durcb die grossen, rcichlichen Augitkrystalle von 
sanlent'ormigem Habitus bedingt wird. Die scbwarzen Siiulen, meist 1/i cm lang, wachsen bis zu 2 cm und 
baben die gcwohnlichen Begrenzungsflaohen des basaltischen Augits; sie treten aus der rothlichbraunen Ver- 
witterungsflfiche reliefartig hervor und zeigen nicht scltcn die Durcbkreuzungszwillinge nacb dem Hemi- 
doma — y-'oo(lOl). Auf der matten, unregelmassigon BruchflSichc ergllinzen unter lmm grosse Magnetit- 
Korncben; cndlicb siebt man aucb kleine zersetzte Olivine, meist als rostige Piinktcben, welche auf der 
verwitterten Oberflache kleine Grlibcben als Negative ibrer Krystallflachen zuriickgelassen haben. 

Tinier dem Mikroskope erkennt man, dass eine hypokrystallin-phorpliyrische Structur vorliegt, indem 
ein farbloses Glas die Zwischenraumc dcr quantitativ tiber dasselbe vorherrschenden krystallisirten Minerale 
der Grundmasse erfiillt. 

Unter diesen berrscbt der Augit in iiberaus zahlreichen, wirr durchciuander gclagerten, vollkommen idio- 
morphen Saulchen von circa 0'02—0-03mm Dicke und O'l bis 0-2mm Liinge; Saulenfliicbe und Pinakoide 
betbciligen sich gleichmassig an ihrer Begrenzung. Die Farbe ist gleieh jener der grossen Einsprenglinge licht 
violett. 

Aller Olivin ist durchgehends umgewandelt, und zwar ganzlich in ein zur Hauptachse parallelfasriges 
serpentinartiges Aggregat, Seine Durehschnitte sind, 0-1 — 0-2 mm gross, nur in einer Generation vorhanden. 
Aucb die Glasbasis hat an zahlreichen Stellen einen ahnlichen Process dnrchzumachen und erscheint in ein 
grUnlichgelbes, doppeltbreehendes, fasriges Aggregat iibergcftlhrt, das in ahnlicher Weise anch miarolithische 
Hohlraume erfiil't und in concentrischen Schichten, die mit freien Krystallenden in dieselben hineinragenden 
Bestandtheile der Grundmasse liberzicht. Eine genaue Bestimmung der Natur dieser secundaren, chloritisch- 
scrpcntinOsen Produete, welche in Folge gleiehzeitiger Limonilbildung oft cine braune Fiirbung erhalten und 
dadurch Ursache des rostigen Aussehens der Abwitterungsfliichen werden, konnte nicht durchgefiihrt werden. 

Der Plagioklas trat nur in scheinbar meist unregelmassig abgegrenzten, wie verwaschen aussehenden 
langlichenFlecken auf, in welche die Krystallenden derAugitnadeln frei hineinragen. Er spielt wirklich die Rolle 
cines Kittes zwischen demAugit und den Erzen und kennzcichnet dadurch unser Gestein als ein Glied dcr von 
Roscnbusch als „Gcthiirmser Typus" bezeichneten, Basaltreihe. Nur ist das Auftreten des Feldspathes 
in unserem Falle im Ganzen ein sparlichcs zu nennen, und ist die farblose Glasbasis in der Rolle des die Kry- 
stalle der Grundmasse verbindenden Kittes weitaus vorwiegend. Die Grosse derPlagioklase ist nicht unbetracht- 
lich. Es kommen Eiingen bis '/2 mm vor; die vorwiegende Langserstreckung kennzeiebnet das Bestreben, die 
Leistenform anzunelimcn, und in der That ist der Idiomorphisnius gegentiber der Glasbasis in dlinnen Schliffen 
immer zu bcobachten. Zwillingsstreifung ist recht hiiufig; die grossen Ausloschungsschiefen (20—30°) spre- 
chen  fiir ein basisches Glied dcr Labradorit-Reihe. (Man vergl. das Grundmassenbild auf Taf. Ill, Fig. 3.) 

Von Erzen tritt Magnetit sebr gleichmassig und rcichlich vertheilt, in zwei Gcnerationen auf: Meist 
Octaedcrn von 0-2—O'Bmm bezliglich 0-02—0 • 03 mm Grosse. Ilmenit ist in den zierlichen, fedcrformig 
angeordncten Krystallskeletten massenhaft in der Grundmasse ausgeschieden. Als Einschluss in den grossen 
Augitkiystallen findet sich neben Magnetit und Glas noch haufig Apatit. 

Var. Ji. (Olivin-Basalt). Ein zweit.es Stuck von demselben Fnndorte lasst bei mehr isonictriscben 
Dimensionen der rcichlichen, grossen Augitkrystalle in geringcrer Anzahl anch rothe, zersetzte bis 
bmm grosse Olivine porpbyriscb hervortreten.   Das Gestein ist reich an grossercn  blasigen Hohlriiumen, 
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504 August Rosiwal) 

welche cinen diinnen, weissen, gegen inncn zu rothlichen zcolilhischen Uberzug besitzen. Derselbe ist mikro- 
chemisch als ein Ca—K—Al-Silicat bestimmt; vvegen zu geringer Dimcnsionen war jcdoch weder eineBehand- 
lung vor dem Lothrohre noch cine krystallographische Untersuchung durchzufUhren. 

Unter dem Mikroskope gesellt sich zu denEinsprcnglingen noch eine schon idiomorphe, leistenformige 
altere Plagioklasgeneration, deren bis 2mm lange, scbmale, zwiUingsgestreifte Krystalle nach den Ausloschungs- 
schiefen ihrer Durchschnitte (25—30°) zu Labradorit gebBren. 

Die makroskopisch dichte, braune Grundmasse ist hypokrystallin, in Folge der Gegenwart einer farb- 
losen Glasbasis. Sie besteht indessen vorwiegend aus 0-l—0'2mm langen Augitsaulehen und cbenso reich- 
licben Plagioklasleistchen mit grosser AuslOschungsschiefe. Dazu gesellt sich eine zweite Generation spiirlicher, 
zersetzter, idiomorpher Olivine und eine bedeutende Menge von Eisenerzen. Namentlich viel Rotheisen ist in 
und zwischen den krystallisirten Elementen cnthalten und uingibt vielc derselben, insbesondere die Olivine mit 
einer Kruste, welche langs der Spalten ins Innere eindringt. An einzelnen Stellcn tritt neben oder in der Glas- 
basis ein farbloses, aus schwach doppeltbrechenden Elementen bestehendes Aggregat auf; das auf den ersten 
Blick an Nephelin erinnert, doch chemisch nicbt als solcher festzustellen war. Man wird es mit zcolithisirten 
Partien zu thun haben, woftir der K-Gehalt des mit HC1 behandelten Gcsteinspulvers (Octacder mit Deltoid- 
ikositetraederecken oder Wiirfel mit Octaedem in der Losung sind als KC1 zu deuten) spricht. 

XVI. Augit-Andesit. 
„11. II. 1888.   Baringo-See, Ost; nach Njomss." 

Das Gestein (ein Findling) ist graubraun, gegen die Verwitterungsflachc zu mehr rostbraun, von unregel- 
miissiger unebenerBruchflache. Es zeigt deutlicbe Mandelsteinbildungen, die in der Form von zahlreichen, 
etwa lmm grossen kugeligen HoblraumausfiUlungen auftreten. Die Substanz derselben ist sehr weich, „speck- 
steinartig" oder serpcntinMlmlich und aussen mcist lichtgrlin, inncn zuweilen rothlich gefarbt. Die chemiscbe 
Probe (vorherrschend Eisen und Magnesium, doch zum Theil audi Aluminium), sowie das Verhalten vor dem 
Lothrohre (schwarzes, magnetisehes Glas) weiscn auf die Serpentin-Chlorophfiit-Gruppe (Seladonit) 
bin, ohne eine bestimmte Identificirung mit einem dieser Minerale zu gestatten. 

Von phorphyriscb ausgeschiedenen Einsprenglingen sind sparliche, 1 — 3mm messende Augitkrystalle 
vorhanden; der Menge nacb in erster Linie stclicn aber sebr zahlrciche, wenn auch relativ kleine, meist in circa 
I —2mm langen, schmalen Leistendurchscbnitten auftretende Plagioklase, welche durch Anwendung der 
Boficky'schen Probe als Na-armer Labradorit, etwa von der Znsammensetzung Ahx AnVt^.k (also hart an der 
Grenze des Bytownites und nach Tschcrmak bereits dazu zu stellen) zu bestimmen waren. 

Die Menge der dichten Grundmasse tiberwiegt uber dicjenige der Einsprenglinge. Unter dem Mikro- 
skope erscheint sie als hypokrystallin durch die Gegenwart einer mehr indirect durch das Vorhandensein 
zahlreichcr Eisenerzkrystallskelette von kreuz- bis federformiger Gestalt zu erweisenden Glasbasis. Die Erze 
sind meist in Limonit umgewandelt. Bci schwacherVergrosserung erhalt man denEindruck eines holokrystallinen 
Gemenges von vorherrschendem Plagioklas in leistenformigen, ebenso hautig aber auch kurzrectangularcn 
Durchschnitten mit relativ wenig grlinem Augit und (sparlich) Olivin in zweiter Generation. Die Grosse der 
Bestandthcile schwankt zwischen O'Ol und 0-10mm; die Feldspathe werden noch grosser. Uber die Art des 
Grundmasse-Feldspathes gab die Boficky'sche Probe eines Splitters derselben annahernden Aufschluss; 
da der Na-Gehalt nur ein geringer war, wird man es auch hier mit Gliedern der Labradorit-Keihe zu 
thun haben. 

Der ungemein grosse Erzgehalt und die scbon weit vorgeschrittene Verwittcrung des Gesteins verwischen 
zum Theil das Structurbild, das sich von den hyalopilitischen Typen erheblich entfernt und sich mehr an 
nahezu holokrystalline basaltische Charaktere anschlicsst, etwa, wenn man von der mangelnden fluidalen An- 
ordnung absieht, an gewisse „siebengebirgische" (Casseler Ley) oder noch naher an „pilotaxitische" Sfructur- 
formen — wie sie sehr ahnlich in einem Eugancen-Basalt (Trachydolerit nach Reyer) NO vom Monte Ricco 
vorkommen. Da der Olivin seine classificatorische Bedeutung eingcbUsst hat, so spricht fur die Zuweisung zu 
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Beitrage zur geologischen Kennfniss des ostlichen Afrika. 11. 505 

den Augitandesiten, in Errnanglung ciner cliemiscben Bestimnmng des Kieselsauregehalts zumeist der gegen, 

tibcr alien basaltischen Vergleichsgestcinen auffallend geringere Gehalt an Augit. 

IJber die mikroskopische Charakteristik der Einsprenglinge sei Folgendes bemerkt: 

Der Labradorit (Bytownit) ist in schonen, zahlreichen, leistenformigen Durchschnitten vorhanden- 

welche meist vielfacb nacb deni Albiigesetz vcrzwillingt sind; aucb Zwillingc nacb dem Periklingesetz waren zu 

beobacbten. Er enthalt nur selten relativ kleinc Einschlilsse der Grundmasse und stimmt in seinen AuslOschungs- 

verhaltnissen — es wurden Maxima symmetriscber Schiefen von 30 und 32° beobachtet — sehr gut mit der 

cliemiscben Probe iiberein. 

Die Augite bilden meist Gruppen nacb c saulenformiger Krystalle; sie werden gelblichgrtin durcbsichtig 

und bieten keine erwahnenswerthen Bcsonderheiten. Olivin ist aucb in erster Generation vorbanden, doch 

verliert er sicb in Folge seiner durcb starke Impregnation mit Rotheisen bedingten Farbe makroskopisch voll- 

standig in der Grundmasse. Unter dem Mikroskope sind seine rothbraunen, bisO'6»M« messenden Krystalle 

gar nicbt selten; ihre lebbafte Polarisation wird durcb die dunkle Eigenfarbe wenig verdcckt, der Pleochroismus 
ist hier indessen nur gering. 

Magnetit ist ab und zu in grosseren Kornchcn unter den Einsprenglingen; accessoriscb konnte Apatit 

beobachtet werden. 

XVII. Andesit-Tuff. 

„18, II. 1888.  Baxingo-See, Ost; am Fnsse des Lelkipia-Plateaus." 

Das grauviolette, sandig-porose, doch dabei zicmlich feste Gcstein wird ausschliesslich aus 0-1— 0-5mm 

grossen Kornchen und Splittem des Eruptivmaterials gebildet; nur selten glitzert ein apatbiges Bruclistlickchen 

aus dem lockeren Geflige der Gesleinsmasse bervor; die sich wie ein scbeinbar ohne Bindemittel erharteter 
vnlkaniscber Sand ansiebt. 

Unter dem Mikroskope erweisen sicb die kleinen Gesteinsplitter als einsprenglingslose Grundmassen 

andesitischer Natur, deren Slrucfur durcb die Unmasse von rotbbraunen „Ferriten" verdeckt wird, welche 

das gauze Gewebe fast bis zur Undurchsichtigkeit erfiillen. Zablreiche kleine sebwarze Magnetit-Korner 

beben sich im auffallenden Licbte aus dieser schwer zu entwirrenden Masse als noch unverandertes Eisen- 

oxyduloxyd hervor, wahrend die circa Q-lmm, langen, oft verzwillingten Plagioklas-Leisten in vielen Fallen 

zeolithisch pseudomorpbosirt sind und eine unregelniassige oder aucb stromformige Lagerung aufvveisen. Augit 

ist in bestimmbarer Form nicht voidianden. Manche der Splitter enthallen Gasporen und werden dadurcb als 

Brucbslticke scblackigcrGesteine erkannt, welche rccbt abnlich sind dcnBasaltvorkommnissen in den Settima- 

Bergen (Var. C. vergl. S. 56[500|); der Mangel an Augit unterscheidct sie von diesen. Nur ganz isolirt fand 

sicb aucb ein Fragment von Hyper sth en. Als Bindemittel dieser Partikel treten Zeolithe anf, unter welchen 

Stilbit durch die Winkelverhaltnisse seiner nach 010 tafelformigen Krystallclien und durch den grossen 

Ca-Gehalt der Proben sichergcstellt erscheint. Sehr haufig finden sich parallel-blattrige oder -strahlige Aggre- 

gate, die jedenfalls zu Desmin zu stellen sind, wie durch Vergleichschliffe an islandiscbem Material her- 

vorging. 
Mikrochemisch wurde durch den hohen Ca-und Al-Gehalt des Gesteinspulvers die stark basiscbe Natur 

desselben erwicsen; es traten aber ausserdem noch erbeblicli viel Na und aucb K hinzu, vvogegen das Eisen 

als Silicat fast fehlte, so dass die Zugeliorigkeit der Splitter in die Reihe der andesitischen Gesteine nur auf 

negativen Merkmalen bezliglich der anderen Gruppen beruht. 

Ein bereits zersetzter, verwitterter, ganz weicher und miirber 

XYIII. Phonolith 
liegt „vom NW-Fusse der Loroghi-Kette (19., 20. II. 1888)" vor. 

Mnkroskopisch abnelt densclbe durcb die licht graugrline Farbe und die parallel zur Absonderungsflacbe 

gelagerten gljinzenden Sanidintafelcbcn der Grundmasse sebr dem Aussiger Phonolith vom Marienberge, doch 

sind Einsprenglinge (Sanidin in bis lem grossen Krystallen) in unserem Falle nur ganz vereinzelt. 

Denkschriften dor maUiem.-ualurw. CI. LVIII. Bd. ^ 
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506 4-ugust Bosiwal, 

Die Grundmasse zeigt im Diinnschliffe einen wectiselnden Habitus, indem St ell en, welclie cinon deutlich 
fluidalen, trachytoidenTypus aufweisen, mit solcben wecbscln, dercnSanidine etwas grosser werden (bis 0-4mm) 
und sternfftrmig zu einander gelagert sind. In den Zwischcnriiumen zwischen den Leisten treten dann neben 
deutlich erkennbarem gelben Glase braune, gckornelte, kaolinartige Massen auf, vielleicht ein Umwandlungs- 
product des ersteren. 

Als besonders bezeicbnend mag der Reicbthum dieser grosseren Sanidine an Erzstaub erwiihnt werden, 
wclcher sicb zuweilen zu iiberaus reicb gegliederten Krystallskeletten vereinigt und das Innere der Krystallc 
fast ganz erftillt. Auch die Grundmasse ist sebr reich an Magnetit (das Gestein wirkt dementsprechend wider 
Vermutben stark auf die Magnetnadel). Der Nephelin tritt im gcwohnlichcn Diinnschliffe, optisch ptacisirt, fast 
gar nicbt bervor; er ist der am meisten (zeolithisch) verandcrte Bestandtheil, war aber chemisch mit Leichtig- 
keit durcb Tinction des mit HC1 bebandelten Scbliffes nacbzuweiscn. Man siebt ilin dann in zahlreicben und 
relativ grossen (bis 0*06mm messenden) Durcbscbnitten. 

Die Augitminerale der Grundmasse — Augit, und zwar zahlreicbe aber ganz zarte Lappchen und Nadcl- 
cben von Aegirin — treten nirgends in den Vordergrund. 

XIX. Andesitf?). 

Ein zur Ganze umgcwandeltes Eruptivgestein liegt von „Kiwass (Suk)" vor. An den gelbocherigen 
Bruchflachen sind nur nocb gut idiomorpb mit ihren Krystallflachen heraustretende Einsprengiinge zu beob- 
achten, welcbe durcb ihre Begrenzungselemente |& = (010), w = (110), & = (021)] den nach (010) tafel- 
formigen Olivinen zuzustellen sind. Die Krystalle werden etwas liber 1 mm gross und beberbcrgen offers 
eine Anzahl von circa O'IBIM grossen, lebhaft glanzenden Chromit- odor Magnetit-Krystallchcn; Spuren 
von Magnetismus sprechen flir letzteren. Audi im Diinnschliffe sind die Durcbscbnitte deutlich als Olivin 
charakterisirt, sowobl durcb ihre Form, als auch durcb die Art ihrer Umwandlung, welchc noeh die maschen- 
formigcn Spalten mit Resten des dazu in senkrechten Rarallelfascrn gebildeten secundaren Froductes von der 
hohen Doppclbrechung des Serpentina zeigt. Doch ist in den meisten Schnitten, ebenso wie im ganzon Gesteine, 
schon das letzte Stadium der Veranderung eingetretcn: Die ganzliche Umwandlung in (mikroskopisch) kleiu- 
kornigen Quarz und Limonit. Viclo Durchschnitto erwcisen sicli auch als zur Ganze in eine braunlichgelb 
durcbsichtige und feinstschuppigc Aggrcgatpolarisation zeigeude Substanz der Kaolingruppe (Cimolit?) um- 
gewandelt. Ob einige der Durcbscbnitte dcm Augit zuzuzahlen sind, konnte bei aller Wahrscheinlicbkeit — 
wofiir mancbe Formentypen spracben — nicbt mit Bcstimmtbeit cntscbieden werden. Andere Einsprengiinge, 
namentlich Feldspatb, sind auch nicht audeutungswcise vorhanden. Die Structur der Grundmasse wurde durcb 
die ganzliche Umwandlung aller Bestandtbeile vcrwisclit, und ist nicht mehr zu unterscheiden, ob dicselbe 
bypokrystallin oder etwa holokrystallin gewesen ist; erkennbar bleiben zahlreiche lcistenformige Durchschnitts- 
formcn nach Feldspathen, welcbe eber auf erstcre liinwciscn und die Vermuthung gestattcn, man babe es mit 
einem basiscben Eruptivgestein, etwa aus der Reilie der Andesite, zu tbun. 

Die Bebandlung eines Splitters des Gesteines mit Kicselfiusssaure ergab, dass alle Alkalicn, sowie das 
Calcium etc. durcb Auslaugung bereits abgefttbrt wurden, so dass die nach Auflosung dor tbonigem Umwand- 
liingsproductc (reicbe Al-Gallerte) ertibrigende schwauimartige Masse des secundaren Quarzes ungelost 
zurlickblieb. 

XX. Sanidin-Tracliyt (Tuff). 
,,Von Kiwass zum Kerio-Fluss." 

Das stark zersctztc Gesteinsprobcstiick zeigt nocb friscb crhaltene Einsprengiinge von Sanidin in der 
ziegelrothen, thonigen, mlirben Grundmasse. AuchBiotit in glSnzenden Krystallsixulchen konnte sporadisch 
beobachtet werden. 

Der Charakter der Grundmasse war an dcm total zersetzten Material auch untcr dem Mikroskopc (lurch 
fragmentariscb hergcstellte Diinnschliffe kaum mebr zu  eikcnnen. Einzeln vorbandene, wcnigcr veranderte 
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Beitrage zur geologischen Kenntniss des ostiichen Afrika. II. 507 

G-esteinspartikel lassen auf eine Tuffbildung schliessen. Dev grosse Gelialt an rotliem Eisenoxyd verdeckt 
ausserdem die Elemente des ursprttnglichen Gewebes, das vermuthlich mikrofelsitischer Natur war. 

Mikrochemisoh ergab der vorwiegende Alkaligebalt des Gesteinspulvers bestiminte Anhaltspunkte fur 
die Zuweisung zu Trachyt. Die Sanidine warden als solcbe durch die vorwiegende Zusainmensetznng ihrer 
Splitter aus K-Feldspath bei nur ganz geringem Na-Gehalt bostiinmt. 

XXI. Phonolith. 
„Sukberg.u 

Kin dunkel graugrlines,  dichtes Gestein von  muschelig-splittrigem Bruche, in welchem makroskopiscb 
vereinzelt Sanidin und Nephclin in  erster Generation  erkennbar sind. Ersterer bildet meist Karlsbader 
Zwillinge nnd 1st von M (tafelftfrmig), /', T und x begrenzt; der grBsste Krystall mass 4mm. Die plattige 
Absonderung ist deutlieh zu bemerken. Die mikroskopische Beschaffenheit stellt das Gestein in die Gruppe der 
sanidinreichen nepbelinitoiden Phonolitlie. Die Sanidinleistchcn sind,  etwa 0-05—0-lm.m gross,  zahlreich 
vorlianden. Hire Interstiticn vverden von den farbigen Gemengtheilen, Aegirin und Akmit, in der bekannten 
Ausbildung erfUllt, neben und in welclicn der gut idiomorplic und daher optiseh lciclit bestimmbare Nephelin 
der G-rundmasse vorkommt. Auch der chemische Naehweis desselbeu gelang leieht durch Gelatinircn des mit 
Salzsiiure gekochten Gesteinspulvers. Aegirin und Akmit kommen reclit reichlich vor und verlcihen dem Gestein 
seine dunkle Farbe; die dunkelbraunen Akmitc1  treten bei schwacher Vergrosserung besonders scharf hervor, 
sind abcr  weniger zahlreich  als  der grasgriine Aegirin.  Die  kaura   einigc Hundertel Millimeter messenden 
[ndividuen dieser Minerale bilden auch h&ufig kranzfOraig gruppirte Aggregate um die grosseren (2mm) Nephc- 
line. Grossere 0-2mm Krystalle eines liellgriinen Augitminerals von ganz unregelmassiger Begrcnzung und 
stark schiefer AuslOschung waren allenthalben im Schliffe zu beobachten; kleine Neplicline ragten von der 
Peripherie desselben schon idiomorph in das Innere oder sie erfiillten es in grosser Zahl. Der llaufigkoit der 
Bisilicate entspricht das Felilen des Magnctits in der Grundmasse; er konnte nur ganz selten als Einschluss in 
den ersteren beobachtet wcrden. An Accessorien ist das Gestein sehr arm. Alio Ubrigen Verhaltnisse sind die- 
jenigen eincs ganz nornialen Phonolithes;  zu  orwahnen ist indesson  der Umstand,  dass die Mehrzahl   der 
Neplielindurchsclniitte sicli ans einem Aggregat kleinerer Individuen bestehend erwies, dem auffallenderweise 
auch Sanidin beigemengt war, so dass dieselben bei -+- Nicols vbllig in der Grundmasse verschwanden nnd 
nur bei  || Stellung derselben  als idiomorphe,  scharf begrenzte, jedoeh nicht einheitlich individualisirte Ein- 
sprenglinge insAuge fielen. Da auch dicLiingssclinitte sich als isotrop erwiesen, so ist jedenfalls cinellmwand- 
lung in Analcim vorliegend, wofiir auch das Verhalten vor dem Lotlirohre (blasenreiches, klares Glas) sprach. 

XXII. Andesitischer Trachyt. 
Mit der Bezeichnung 

nzwischen Nyiro-Berg und dem Sttdufer des Kudolf-Sees" 

liegt ein violettbraunes, dichtes, flachrnuschelig brechendes Gestein vor, das von wenigen, aber grosseren 
(circa 1cm) runden Blasenrfiumen, welche in die Liinge gozogen erscheinen, durchsetzt ist. Unter der Loupe 
tindet man noch eine grossere Zahl meist kugeliger kleiner (1 —2 mm und darunter) Mandelraume, welche 
ein weiches, graulichgrlines Mineral enthalten, das aueli als Kruste in den grosseren Blasenraumen auftritt 
und nach dem Verhalten vor dem Lotlirohre, sowie den Ergebnissen der Mikroanalyse (Mg-Fe-, zum Theil 
aber auch Al-Silicat) mit jenem identisch ist, das in dem Augit-Andesit vom Baringo-See Ost (man vergl. 
S. 60(504]), als ehemisch in die Serpentin-ChlorophaMt-Gruppe zu stellendc, seladonitartige Bildung erwiihnt 

wnrde. 
An Einsprenglingen (and sich nur ganz vcreinzelt 2—4mm messender Augit, sowie ein etwa ebenso- 

grosser tafelfOrmigerFeldspathkrystall, der mikrochemisch als Oligoklas-Andesin, etwa von derZusammen- 
setzung Ab*—2 Anx bestimmt werden konnte. 

i Man vergl. ffber die Bestimmung dieses Minerals die S.49[493] und 54 [498] bei den Phonolithen vom Kenia gemaehten 
Bemerkungen. 

04* 
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508 August Jiosiwal, 

Unter dem Mikroskope erkennt man den wenig frischen Zustand des Gesteincs, der einc zuverlassige 

Bestimmung sehr erschwert. Eine mikroporphyrische Structur ist ebenfalls nicht vorhanden. 

Vorherrschend sind audi hier wieder die in leistcnformigen Durchsclinitten von 0-1 —0'2mm Lange 

auftretenden Feldspathc: Sanidin und Plagioklas, zwischen denen eine Altcrsverschicdcnheit nicht zu 

erkennen ist. Da letzterc meist nur einmal oder gar nicht verzwillingt sind, so ist eine Schiitzung des Mongen- 

verhiiltnisses leider optisch schwer durchzuflihren; nach der Boricky'schen Probe iiberwiegt eher der 
Plagioklas. 

Grosse Schwierigkeiten bictet die Bestimmung des farbigen Gemengtheils, welchcr neben sehr zurtlck- 

tretendcin grilnen Augit in Stengeln und Siiulchen mit unbestimmter terminaler Begrcnzung bis zur Grosse dcr 

Feldspathe, meist jedoch betrachtlich kleiner und auch viel weniger reichlich vorkommt. Die grosstenthcils in 

limonitischer Umwandlung begriff'enen briiulichgelben Sanlchen loschen approximate gcrade aus; sic zeigen 

kaum Spuren von Pleochroismus, doch recht lebhafte Doppelbrechung. Starke Vergrosserungcn lassen aber an 

Stellen die Erscheinungen der Aggregatpolarisation erkennen, so dass die einheitliche (gerade) Ausloschung 

wohl nur einc Folgc parallelcr Orientierung der secundaren Elemente ist. Die Annahme, man habe es hier mit 

Akmit(?)-Umwandlungen zu tluin, ist sonach nur als eine dnreli den sonstigen Habitus des ganzen Gesteins 

veranlasste Vermuthung aufzustellen. Recht reichlich vorhanden sind kleine (circa 0-Olmni) Magnetit- 

kOrnchen. Diese Verhaltnisse im Zusammenhange mit der ausgesprochen trachytischen Structur und die als 

Zwischenmittel auftretende, Unmassen von winzigen Erzpartikelchen (Rotheisen, Limonit) ftihrende, farblosc 

Glasbasis weisen das Gestein in die Reihe der andesitischen Trachyte, etwa vom Arso-Typus, mit welchem, 

von den mangelnden Einsprenglingen abgesehen, die Grundmasse recht grosse Ahnlichkeit besitzt. 

XXIII. Vitrophyrische Basalt-Lava. 

„Teleki-Vulkan am Slldende des Eudolf-Sees." 

In der rein schwarzen, ctwas blasigen, an der Oberflache schlackigen Glasgrundmasse sind nur circa 

1 mm grosse Plagioklaskrystall e in meist kurzrecliteckigen (M, P, y), zum Tlieil auch lcisfenformigen, 

farblosen Dureiisolinitten ziemlich sparlich sichtbar. Die Bruchtlaclien sind fast ebenniicldg; parallel zur 
Stromrichtuug erscheinen sie rauh, wie feinkornig, senkrecht dazu dagegen in mattem, pechartigem Fettglanz, 

der sich vom Innern gegen die Oberflache zu steigcrt. 

Die optische Untersuchung eines basischen, zwillingsgestreiften Spaltblattcliens des Plagioklases ergab 

eine Schiefe von circa 22°, und damit im Einklang die Boficky'sche Probe einen liberaus grossen Ca-Gehalt, 

der zum mindestcn flir ein Glicd dcr Bytownit-Reihe spricht. 

Unter dem Mikroskope ersieht man, dass die grossere Halftc des Gesteins von der braunen Glasb asis 

gebildet wird, in welclier die krystallisirten Bestandtlieile: Plagioklas, Augit und Olivin ganz regellos 

dureheinandcr gelagert sind. Ersterer ist meist prismatisch nach a entwickelt, wic die vielen quadratiscben 

Quersclinitte der Leisten beweisen. Die mittlere Grosse dieser Querschnitte ist 0-02—0'03, die Lange der 

Leisten 0' 1—0-2 mm, doch sind alle Ubergiinge bis zur Grosse dcr mikroskopisch sichtbaren Kinsprenglinge 

und ebenso zur Tafelform derselben vorhanden. 

Die Zusammensetzung der kleineren Feldspatbe ist jedenfalls saurer als die der Einsprenglinge, an dcren 

Durchschnitten tibrigens die so luiufige isomorphe Schiehtung meist ausgozcichnet zu beachten ist und Varia- 

tioncn in der Ausloschungsschiefe auf 010 von 34° innen bis 12° aussen zeigt, also alle Stufen vom Anorthit bis 

zum Andesin durchlauft, wobei der basische innerc Kern in der Regcl vorherrseht. Waehsthumserscheinungen 

in der Form gegabelter Enden sind an den kleinen Lamellen hiialig, ebenso meclianische Zerbrcclmngen der- 

selben u. s. w. An Einschliissen wurde nur in den grosseren Krystalleu ein mit dcr Grundmasse gleiches Glas, 

zuweilen in der bekannten reichlichen, netzformig den Krystall erfullcndenWeise angetroffen. Auch der iiltere, 

aber im allgemeinen kleinere Augit fand sich als Einschluss vor. 

Der Augit ist in griinlichbraunen, meist kurzsaulenformigenKrystallen von meist nur wenigenElundertel- 

Millitnetem Grosse entwickelt, doch kommen auch grossere Individuen vor bis ctwa l/tmm, ohue jedoch eine 
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Beitrage zur geologischen Kenntniss des ostlichen Afrika. 11. 109 

eigentliche 1. Generation unterscheiden zu lassen. An Menge wird er vom Olivin iibertroffen, dessen kleinere, 
circa O-OSmm messende Krystalle vollkommen scharf von (021) und (010), sowie den Prisraen begrenzt sind, 
wahrend die grOssercn dcrselbcn viclfach abgerundete Formen zeigen oder als symmetrisch an den Enden 
gegabelfe Skelette anftreten, wie es Rosenbusch1 abbildet. Grosse Glaseinscbliisse finden sicb biiufig in ibrn. 
Man vergl. das Grundmassenbild auf Taf. Ill, Fig. 4. 

Ausser diesen krystallisirten Gemengtheilcn finden sicb in der Glasbasis noch dunkle Entglasungsproducte, 
wclcbe zum Theil globulitisch als Uberzitge ttber den Flachen der Feldspatlie, tbeils aber in der Form von 
Krystallskeletten auftreten, wie sic in derberer Form bei Magnetit so biiufig zu beobachten sind und aus feder- 
fiirmigen, zu einander mehr oder weniger senkrechten Reiben winzigster Krystallcben (Ilmcnit?) besteben. 
Auch diese setzen sicb stets drusenformig an die Feldspatbkrystalle an; die Grundmasse selbst ist frei von in ihr 
scbwebenden Entglasungsproducten. 

Die mikrocbcmiscbe Beliandlung eines Lavasplitters ergab neben vorberrscbendem Fe viel Ca, sowie Mg, 
weniger Al, aber auch einen betriicbtlichen Gehalt an Alkalicn, besonders Natrium, welches somit bei dem 
basischen Cliarakter der Feldspatlie vorwiegend im Glase cntbalten sein muss. 

Ein Analogon zu dicser Lava findet sicb untcr Ragazzi's Material „bei Addele Gubo" vor. Dort findet 
sich auch corrodirter Quarz in der Grundmasse: Quarzbasalt Diller's (vergl. S. 66[529]). 

Anliangsweise sei bier noch eines biwsteinartigen schaumig-blasigeii Glases gedacht, das nach v. Hohnel 
„massenbaft urn den tbatigen Vulkan siidlich des Rudolf-Sees" vorkommt. Die Farbe ist makroskopiscb dunkel- 
braun bis schwarz mit matter, zum Theil durch Anlauffarben blau bis braun metallisch glanzender Oberflache 
der Gasblasen. 

Die mikroskopische Durchsicht von Splitterchen des Glases ergab bei brauner bis griinlichbrauner Eigen- 
farbe die Gegenwart von 0-01— 0*02mm grossen stabchenformigen Mikrolitbcn unbestimmbarer Natur, etwas 
grosserer Augitsaulchen und winziger Olivine (sanduhrformige Wacbsthumsformen). Auch das Auftreten von 
Feldspatlileisten ist durch, im Gegensatz zu den Augiten, ganz schwacbe Polarisationserscheinungen vieler 
Stabclicn markirt. Man wird es somit mit einem andesitischen oder basaltischen Glase zu thnn baben. 
Die RoHcky'sche Probe, an einigen Splittevn vorgenominen, ergab ein nahezu identisches Mengenverhaltniss 
der Bestandtheile wie in obiger Lava. 

XXIV. Traohyt-Tuff. 
„Zwiachen Ngare dabasch (Kulall-Berg) und dem Rudolf-See." 

In einem lockeren, zersetzten, erdigen Material, das wie secundar zusammengeschwemint aussieht, 
befinden sich zahlreiche Splitter und abgerollte Kiirner von Eru]itivgesteinen, welche meist durch ibre dunklere 
Farbe aus dem licht I otblichbraunen Htillmaterial hervortreten. Man wird dabei an gewisse Varietiiten der 
rheinischen Bimssteintuffe (Trass) erinnert. Ein gelungener Dtlnnschliff zeigte die helle Grundmasse aus 
i'einen Splittern mikrofelsitischer Natur zusammcngesetzt, wie sie in den „durchtiochtenen"Structuren mancher 
Liparite auftritt.   Die in diesem Detritus verstreuten Gesteinssplitter liessen folgende Typen unterscheiden: 

1. Ein tlber 1cm grosser Brocken eines grauen Gesteines wurde flir sich diinn geschliffen und zeigte unter 
dem Mikroskope in einer porosen Grundmasse nur vereinzelte grossere i}j%mm) Feldspatlie in Leistendurch- 
schnitten, die sich von den zablrcicben gerade ausloschenden, durehschriittlich kaum Q-lmm grossen Sanidin- 
Leistchen der Grundmasse durch nichts unteischieden. Eine stromformige Parallellagerung der letzteren ist in 
den verschiedenen Theilen des Durcbschnittes, die bald mehr compacte, bald mehr schlackige Lagen bilden, 
moistens deutlicb zu beobachten.Die Sanidine schweben in einem farblosen, kaum etwas wenig braunlicben 
Glase, das durch massenbafte punkt- und stabebenfonnige Mikrolitlie unbestitnmbarer Natur, sowie durch 
Maguetitstaubchen und -Kiinichen getrlibt ist. Der Charakter der Grundmasse ist ganz iibnlicli jenem, der in 

i Physiographic, 1, Taf. Ill, Fig. 1. 
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510 August Rosiwal, 

einem Handstlieke der Petrographischen Samtnlung der Wiener k. k. teclmisclien Hocbschule: Dunkler Sani- 

din-Trachyt vom Fusse des MonteRosana, Ischia, vorliegt. 

2. Einzelne kleine Splitter gehoren zu den „echt trachytischen" ' holokrystallinen, vorwiegend alsSanidin- 

lamellen oline Basis bestehenden Structurtypen. 

?>. Durch Vorwiegen der Basis, welcbe dann eine entscbiedener braune Farbe annimmt und (lurch noeh 

zunehmenden (jjelialt an krystallitischen oder globulitiscbenEntglasnngsproducten ganz getrlxbt erscheint, bilden 

sich Ubergange in Hyalotraebyfe oder in jene mikrofclsitisclien Formen, deren Feldspathe spharolithische 

Aggregate bilden. 

Diese drei Trachytvarietaten bilden prachtige Belege ftlr die durcb den wcchselnden G-ehalt an Glas- 

Itasis bedingten Strueturvcrhaltnissc vermutlilicb ganz verwandter, unter verscliiedcnen Erstamingsbcdingungen 

gestandener Gesteinsniagmen; sie gestatten einen Sclduss auf den Gcsteinscbarakter des westlichon, seewiirts 

gericbtcten Abbanges des Kulallberges. 

Ausser den erwabnten Gesteinstriimmern finden sicli nur vereinzcltBruchstucke grasgrttner Hornblende- 
Krystalle vor. 

Mikrocbemiscli wurde am Pnlver der licbten Grnndmasse an dem grossen Alkalireicbtbuin die vorwiegend 

tracbytiscbe Gesteinszusammensetziing erkannt. 

XXV. Quarz-Trachyt (Felso-Liparit). 

„Auf dom Wogo zwischen (torn Rudolf- und 8tefanie-8eo. Stellenweise roth, stellenweise anders gefBrbt." 

Das vorlicgende Handstttck zcigt in einer grell ziegelrothen, flacb muscbelig brccbenden, felsitisclien 
Grnndmasse, welcbe tlber die Menge der Einsprcngiinge betrachllicb iiberwiegt, 1/2 bis 3, seltcn 4mm grosse 

Sanidine und, weniger biinfig, etwa ebenso grosse Quarz-Krystalle, sowie vielfacb Bruchstticke dieser beiden 

Minerale. Den Sanidinen eignet ein meist tafelformigcr Habitus, zum Tbeil sind sie audi prismatisch nacb M 

und /' entwickelt; der Quarz ist von KrystalHIaeben, analog wie in vielen Quarzporphyren begrenzt und bchcr- 

bergt, banfig die bekannten, buchtenformig ins Innere dringenden Einscblilsse der Grundmasse. Unrcgclmassig 

in die Lftnge gezogene, eckigc Lithopbysen, welcbe meist mit einer ocherigen Masse erflillt sind, kommen nur 
ganz sparlicb vor. 

Die mikrochemische Untersuobung der Sanidine ergab, wie so biiulig, wold einen bedeiitenden G-ehalt an 

Natrium, docb tiberwog der K-Gebalt entschieden, und konnte auf den Spaltblattclicnscbliffen ein vollkommen 

normales optiscbes Verbalten constatirt werden. 

Unter dem Mikroskopc erkennt man sofort, dass die Grundmasse ganz vorberrsclicnd aus einem 

farblosen Glase besteht, das massenbaf't von den staubformigen, farbendcnRotheisenplinktohen erflillt ist. Man 

erbalt den Eindruck, als ob zweierlei Glaser, ein an Rothcisen reicberes und cines, das weniger davon enthalt, 

sicb schlierenformig in vielfacb „durchfIochtcner" Structur mengen wiirden. Diese Glasmassc enthalt neben 

vielen, oft ganz kleinen Brucbstuckchen der Einsprcngiinge allentlialbcn selir klein und zart angedeutete 

Entglasungsproducte niikrofelsitisclier Natur, welcbe an dem, dem Feldspathe und Quarz cignenden Masse 

der Doppelbrecbung erkenntlich sind; namentlich sind die lichteren, an Rotlicisen iirmeren Sehlieren oft 

ganzlich von einem senkrecht zur Schlierenricbtung vom Rand gegen die Mitte zu feiiifasrigen mikrofelsitischen 

Aggregat gebildet, das jedocli kaum irgendwo dcutlicbe spharolithische, sondern meist nur eine verworren- 

fasrigc Structur zeigt. Einzelne Partien kornigen Mikrofelsits sind scbarf begrenzt und offenbar Fremdlinge; 

ein soldier Einschluss enthielt selbst wicder Einscbliisse von etwas weniger feineni Korn, so (lass die relative 

Altersvcrschiedenlieit sebr scbon in den drei verscbiedonen Korngrossen dor mikrofelsitischen Entglasung zum 

Ausdrucke gelangte. Die Figur G auf Tafel HI gibt ein Bild davon, sowie von der Structur der Mikrofelsit- 

Schlieren der Grundmasse. 

i Vergl. Roscnbusch, II, S. 595, Taf. V, Fig. 2. 
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Beitrdge zur geologischen Kenntniss des ostlichen Afrika. If. 511 

Einschliisse, scheinbar wie Corrosionen durch tiefcs schlauchartiges Eindringen von Grundmasse aus- 

sehend, fanden sich auch in den Sanidinen vor. Von anderen Gesteinsgemengtheilen ist nnr ganz sporadiscli 

vorkommender Magnctit zu erwahncn. Rotheisenpseudomorphosen nacb einem nicbt mehr bestimm- 

baren Mineral, vermuthlioh der Bisilicatreihe, sind als dunklere Fleckchen, selten mit Krystallumrissen in der 

Grundmasse spiirlich verstreut. 

Kryptokrystallinische Substanzen von winzigsten Dimensionen, die mit den Rotheisenptinktchen zusammen 

in eincin der Schliffe vorkamen und sicb durch erne ungemein lebbafte Polarisation auszeichneten, erwiesen 

sich durcb ihre Losliohkeit beim Bebandeln des Dlinnscbliffes mit HC1 als Calcit. 

Zum Schlusse moge nocb darauf bingewiesen werden, dass dieser Liparit namentlicb in der inikro- 

skopiscben Beschaffcnheit der Grundmasse scbr ahnlich ist demjenigen, welcber von V. Ragazzi anstehend am 

Torrente Dhocattu in Schoa, Slid-Abessinicn gefunden wurde, sowie mit einer tuffartigen Ausbildung derselben 

Grundmasse von Gberba (Sodde). (M. vcrgl. S. 52[516], sowie S. 60[524j). 

A n h a n g. 

Obsidiane. 
„'l. Doenjo Erok la Kiipot6i. 

2. Pfeilspitze. Leikipia-Abfall; Lare tiach Njemss." 

Die Localitatsbezeichnungcn bezieben sich keinest'alls auf anstehendes Gestein, sondern auf verschleppte 

Stttcke, welche die Spuren von Mcnschenliand unverkennbar an sich tragen ctwa so, wie es Blanford an den 

Vorkommnissen von Zulla, Magdala u. s. w. erwahnt.1 

Das StUckchcn von Doenje Erok ist rein schwarz und wird in dickeren Schliffen olivengrtln durebsicbtig. 

Unter dem Mikroskope erweist es sich als blasenfreies Glas, das neben globulitischen Entglasungsproducten in 

ziemlicb gleiebmassiger, doch niclit gerade liiiuriger Verbreitung farblose, stabchenformige, fast tricbitisclic 

Mikrolitlio von liochstons 0-lmm Liinge enthalt, welche gerade ausloschen und wahrscheinlicb dem Sanidin 

zugeboren. Endengabelung und Vereinigung zu sternformigen sowie audi spharolithischen Gruppen waren zu 

bcobacbten. 

Das IM'eil- oder Lanzenfragment (gegenwartig sind nacb Herm v. HOhnel'e Mittheilung bei den Be- 

wolinern dieser Gebiete nur Eisen- und Holzpfeilc in Gebrauch) ist ein graucs, stark durchscheinendes Glas, 

welches im DUnnschliff fast farblos wird und liiinrigo Gasporen zeigt, wahrend ausgesprochene Sanidin- 

Mikrolithe in Grossen bis zuO-2mm in der durch Globulite getriibten Basis spiirlich verstreut sind. Auch 

Stiibchen-Mikrolithe der Hornblcnde-Gruppe, sowie ein circa millimetcrgrosscr Einsprengling dieses Minerals 

fanden sich vor. 

Die Probe im Kolbchen und das Verhalten im Kieselflusssiiuretropfen ergaben in beiden Fallen ein wasser- 

freics Trachyt-Obsidian-Glas von niittlerer Basicifat. Das Mengenverlialtniss der beiden Alkali-Metalle 

K und Na stellt sich bei dem zuletzt besprochenen Stticke fast gleich; in dem erstgenannten iiberwiegt das 

Natrium, auch ist die ausgesprochene Griinfiirbung cine Folgc des grosseren, mikrochemiscb deutlich zum 

Ausdrucke kommenden Eisengelialtcs. 

C. Klastische Gesteine. 
An dieser Stelle sei jenes 

Conglomerates (Basanit-(;onglomerates) 

Erwahnung gethan, das „auf dem Wege von Klein-Aruscba nacb Kahe" gesammelt wurde. (II, S. 421486].) 

Zahlreiche centimetergrossc, abgernndetc Brocken vonzumThcil dem S. 19[483] beschriebenen Nephelin- 

Basanit durch die charakteristischc Form der Feldspatbeinsprenglingc iihnlichen, schwarzen, basaltiscben oder 

andesitischen Gesteinen fallen sofort in die Augen. Daneben linden sicb sehr haufig lose, abgerollte Stticke 

i Blanford, a. a. 0. 8, L98. 
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512 August Rosiwal, 

dieses auch hier als Natron-Mikroklin (Anorthoklas) nachzuweisenden Feldspathes. Sie sind durch ein 

reichliches, lichtbraunes, kalkig-kieseligcs Bindemittel von grosser Hartc vereinigt. 

Unter dem Mikroskope weist dieses Bindemittel den Charakter einer Mikrobreccic auf. Zablreiche 

Splitter von Plagioklas, Anorthoklas, weniger reichlich auch Hornblende und Apatit kornmcn darin vor, doch 

iiberwiegt der Mengc nach die hornsteinartige, dichte, kaum durchsichtige Masse des Kieselkalks, in welcher 

Partien reiner Calcitsubstanz vorkommen. 

Einige diinngeschliffene Splitter der Eruptivgesteinsgerolle zeigten sich der Hauptsache nach aus einem 

graulichen bis farblosen Glase bestehend, das von Unmassen winzigcr Magnetitstaubchen in fluidaler 

Anordnung getrlibt war. Auch durchsichtige, saulchenfSrmige Mikrolithe sind in zahlloser Mengc vorhanden, 

doch bleiben sie so klein, dass eine Bestimmung selbst mit den starksten Vcrgrosserungen unmoglich war. 

Von alteren Bestandtheilen liessen sich nur zerstreute trichitische Feldspathmikrolithe mit gerader Ausloschung 

(Sanidin?), von Einsprenglingen ausser Magnetit und Apatit noch durch die Art ihrer subtil en Zwillings- 

streifung dem Natronmikroklin des eingangs (S. 19 [483]) besprochenen Gesteines (I) ahnliche Feldspathe zum 

Theil in durch Corrosion unregelmiissigen, manchmal aber fast quadratischen Durchschnitten von einigen Hun- 

dertelmillimeter Grosse, cndlich etwas grossere (0-1 mm) sparliche Olivin-Krystalle, welehe partiell odor 

ganz roth umgewandelt und mit opakem Rande versehen sind, erkcnnen. Als secundarcs Product ist Calcit 

sehr verbreitet (die Splitter brausen auch im Kicselflusssaurctropfen). Die Analyse derselben ergab eine ahnliche 

Zusammensetzung wie diejenige des Nephelinbasanits, doch tritt der K-Gehalt mehr zuriick und der basaltische 

Charakter dadurch in den Vordergrund, was auch mit der vitrophyrischen Ausbildung im Einklango steht. 

a) Sandstein.' 
„13.—15. III. 1888.  Ostufer des Eudolf-Secs." 

Var. A. Einige Zehntelmillimeter grosse Splitter von Quarz, Plagioklas, Orthoklas, Mikroklin, Muscovit, 

Amphibol und Augit, sJimmtlich Matcrialien aus benachbarten krystallinischen Schiefern (Amphi- 

bolgesteinen) liegen in einem hell-bis gelbbraunen Bindemittel, das vorwiegend kalkig-thonigcr Natur und 
weniger eisenschUssig ist. 

Var. 73. Unter den Bestandtheilen herrscht der Quarz, der durchwegs reich ist anFlussigkeitseinsehlusscn 

und ein groberes Korn zeigt, wie in der vorigen Varietat. Weniger hiiufig sind Feldspathe (zum Theil Mikro- 

klin; wenig Plagioklas), noch seltcner Augit oder Hornblende, sowie Glimmer. 

Das Bindemittel ist roth und fast kalkfrei, zum grossten Theile aus Eisenoxyd und nur wenig Thon 

bestehend. Aus den Dtinnschliffen liisst sich die Menge desselbcn bei beiden Varietaten etwa auf die Halfte 
der ganzen Gesteinsmasse schatzen. 

Tertiarer Sandstein. 
nPangani-MUndung." 

Herr v. Hohnel gibt auf dem Begleitzettel darUber folgende Notiz: 

„Eechte Seite des Panganiflusses an seiner Miindung; geschichtet, 200' iiber der Meercsoberflache, 

verschieden gelb bis ockerroth gefarbt. Streichrichtung 0—W, das gegeniiberliegendcUfer ist flach (Korallen- 

sand). Dieser Stein enthalt masseuhait Vcrsteinerungen jungen Datums." 

b) Die rothe Erde 
„von Ukambani (Iveti)" 

besteht zum grOssten Theile aus eckigen Quarzkornern, welehe sich unter dem Mikroskope als aus krystalli- 

nischen Schiefern herriihrend — es sind Fltissigkeitseinschllisse voihanden — crweiscn und durch ein thonig- 

eisenschlissiges Bindemittel verbunden sind, welches die grelle krapprothe Farbe verursacht. Dieselbe ver- 

schwindet beim Behandeln mit HCl alsbald, doch bleibt der grossteTheil ungelost und liefert beim Schlammen 

vorwiegend die erwahnten QuarzkOrner, von denen viele Einschliisse von grtinen Mikrolithen enthalten, welehe 

durch die Form ihrer Krystallchen sowie  durch die starke Doppelbrechung und schiefe Ausloschung mit 

1 Die Buchstabon (a...) hezeiclmen den Ort auf der Karte Prof. Toula's (III. Theil). 
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Ilrihafje zur geologiscJun Kenniniss des odlichn Afrilca. 77. 513 

grosser Wahrseheinlichkeit zn Angit, zu stellcn sind. Dieses Mineral findet sich aber aueb in Bruchstlicken 
von der Diirchschnittsgrosse der Qnarzo (0*1—0'2mw) allerdings weit seltener als diese vor. 

Plagipklas undMuscovit vervollstiindigen die Liste der vorbandenen Splitterchen, zu welcben sich 
noch Magnetit (in einem Falle mit Muscovit verwaehsen, also aus demselben Gesteine wie dieser stammend) 
gesellt. 

Da die Verwitterung der Feldspnthe offenbar das Bindemittcl lieferte und Quarz ganz entscbieden 
(nabezu die Halfte des sandigen Theiles der gesrhlamrnten Masse bildend und aus einer dlJnngescldiffenen 
Partie auf etwa ein Viertel der Gesammtmasse zu scbiitzen) in den Vordergrund tritt, so muss bei dem wieder- 
holt beobachteten Augitgehalte vieler der krystallinischen Schiei'ergesteine der benaebbarten Gebiete der 
Schluss gezogen wcrden, das Mineral entstamme giinzlich dem Bereicbe der Schiefer ohne Betheiligung 
eruptiver Tuffe, an welche man bei makroskopischer Betrachtung zu denken versucht ist. 

Die Behandlung der mit HC1 gekochten und gescliliimmten Partikel mit Kieselflusssaure ergab nur einen 
geringen Gehalt an Na in der weitaus iiberwiegenden Gallerte der Al-Verbiudung. 

D. Chemische Sedimente. 

c) Clialcedon. 
„Im mlttleren Theile des Ostufers des Kudolf-Sees (13.—20. III. 1888) liaufig am Strande und in der Niihe desselben." 

Die gesammelten Stticke sind meist Rollstttcke der bekannten blaulichen Chalcedonc, wie sie als Geoden 
in Gebieten alterer basischcr Eruptivgesteine liaufig sind. Eine jllngere Quarzformation schliesst gewiilinlich 
die Infiltrations-Acra; auch die nierenformigen bis traubig-kugeligen Aggregatformen finden sich vor. 

Das Eruptivgcstein, welches sie belierbergte, ist leider nicht in den Aufsammlungen, so dass die Belege 
fur das zu vermuthende Auftreten einer palaeovulkanischon Gesteinsreibe fehlen. 

dj Urauneiscnstein. 

B0stufer des Kudolf-Soes. Longendoti N. (17., 18. III. 1888.)" 

Sclialiges, aus mehreren unregelmiissigen Lagen bestehendes Rollstiick. 

e) Calcit. 
„Nordabfall der Ssogonoj-Kette." 

Es liegen mehrere Stiicke von Gangcalcit vor, deren Spaltungsflachen ein paar Centimeter messenden 
Rhombocdern angehoren.   Hire Substanz ist rein; sie  sind vveiss bis fast farblos und dann balb durchsichtig. 

fj Kalk mit Maiigan-Concretionon. 

Diese offenbar ganz junge Bildung fand sich nacli v. Hohnel's Mittheilung in grosser Menge am Fusse 
des Kenia beim Ndoro-Lager vor. 

Es sind rundliche, verwitterte Stttoke eines beim Anschlagen rothen bis braunrothen Kalkes, die voller 
Concretionen stecken, welche bis liber Erbsengriisse erreichen und ihrer Iiberwiegenden Mehrzahl nach einem 
Manganbydrate (Wad) angehoren, wahrend sich solehe aus Brauneisen, wodurch sich eine gewisseAhnlich- 
keit mit manchen pisolithischen Erzstufen (z. B. von Kandern in Baden) ergiibe, nur zum kleineren Tlicile 
daneben vorfinden. Die Zugehorigkeit zu einer mehr compacteren, concentrisch-sclialigen, „knolligen" Wad- 
Varietat wurde durch die milde, abfarbende, nach dem Strich glan/.ende Bescbaffenheit der dunkelbraunen, 
sich leicht mit dem Fingernngel ritzen lassenden und beim Abwittern convex aus der Oberflache hervortretcn- 
den Kugeln schon beim ersten Anblick wahrsclieinlich gemacht; durch die leicht zu erbaltende Manganperle 
vor dem LOthrohre aber zur Gewissheit. Die Limouitc sind durch ihre hellere Eigen- und die gelbbraune> 
ockerige Strichfarbe sehr deutlich davon unterschieden. 

Die Abwitterung dor im frischen Bruche sehr festen Zwischenmasse lasst diese vorwiegend als eine 
Kalksinter- oder Kalktuffbildung erscbeincn. Die Verwitterungsrinde ist namlich umso heller, jemehr das 
farbende,  zum  gi-ossen Theile — wie  eine Losungsprobe  zeigte   —  auch  tbonige Eisenhydroxyd  weg- 

Denkichriften .lor matham.-naturw. CI. J-VIIL. B<1. 65 
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514: August Rosiwal, 

geschlammt wird, und zeigt eine fcinzellige Structur, welclie im Klcinen (die Zellen erreiclieu nur seltcn 1 mm 
Grosse) dassclbe Aussehen aufweist, wie gewissc Zellenkalkc oder Eaucliwacken im Grossen, deren Zell- 
wande aus krystallinischem, als einstiges KluftausftiHungsmaterial erscheinendem Kalk bestehen. 

Auch der Dtinnschliff liegs unter dem Mikroskope die schwammig-zellige Structur und die Durchsinte- 
rung derBiauneisensteintlionmasse durch denCalcit dentlich erkennen. Dieser erfttllt auch qucr oder parallel mit 
der schaligen Absonderung verlaufendc Kllifte in den Manganconcretionen, ist also jedenfalls junger als diese. 

Eingeschlossene kleine Partikel von Mineralen der Feldspath Quarzgruppe im Calcit wie in den Concre- 
tionen ruhren aus der Nachbarsehnft her. 

Die oberwahnte Losungsprobe in Salzsaure zeigte, dass der Calcit liber die Masse des Thones und 
Eisenosyds tiberwog. Durch Erwiirmen wurde letzieres ebcnfalls in Losung gebracht, und war dadurch der 
Thongebalt auf etwa ein Fiinftel bis ein Viertel der ganzen Masse zu schatzen. 

Quellensinter und Kalktuff. 

Die beiden nachstehenden Analysen wurden im Laboratorium flir cliemische Technologie anorganischcr 
Stoffe an der k.k. technischen Hochschule inWien (Prof. Dr. J. Oser) durcb die HerrenAssistent Jos. Spllller 
und Ed. Wild vorgenommen. Sie betreffen 

1. Eine Sinterbildung der warmen Quelle am NW-Fussc des Kulallberges in der Nahe des Ufers des 
Rudolf-Sees. 

2. Einen Kalktuff, der als Sinterkruste uber Schalenstiieken von Efheria Caillaudi etc. abgescliiedcn 
war, und von den Htigeln am Slldetide des Stefanie-Sees stamrnt. 

Analyse eines Sinters aus einer ca. 40° warmen Quelle in der Nahe des PudoH'-Sees in Afrika. 

Kieselsaure (Si02) =    l-64°/0 

Eisenoxyd -t- Tbonerde (Fe20., + Al203) =    0'46 
Kalk (CaO) '...'.=    0-86 
Magnesia (MgO) =    2-41 
Natron (Na„0) ..= 37-59 
Kali (K,0) =:    5-78 
Kohlensaure (COa) = 28-40 
Chlor (CI) =  12-95 
Schwefelsaure (S03) =    1-24 
Wasser (H2 0), u. zw. chem. geb. + Kry- 

stallwasser+hygroskopischesWasser =  10-30 
Phosphorsaure (P205) =  Spur 
Organische Substanzen =    1-10 

Zusammen .   .'    lO^W" 
Davon ab die dem Chlor aquivalente Sauerstoffmenge .   . 2-92 

Daher in Summa .   .       99 • 81 
Daraus ergibt sich durch Rechnung: 

Kohlensaurer Kalk (CaC03) =    1-53% 
Kohlensaure Magnesia (MgC03)   .   .   . =    5-06 
Chlorkalium (KC1) =    9-13 
Cblornatrium (NaCl) =  14-21 
Schwefelsaures Natron (Na2S04)      .   . =    2-20 
Natriumcarbonat (Na2C03) = 39-02 
Natriumbi carbon at (NaHC03) . . . .= 16-84 
Krystall-+ hygroskopisches Wasser . . = 8-51 
Sand -H Eisenoxyd + Thonerdesilicate . =    2-20 
Organische Substanzen =    1-10 

In Summa .   .       91F8CT 
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Ikitrage zur geologischen Kenntniss des osllichen Afriha. II. 

Analyse des Kalktuffes. 

Kieselsaure (SiO,)        .   . =    5-83% 
Eisenoxyd (Fe203) =    1-33 
Thonerde (AL_03) =    1-40 
Manganoxydul (MnO) =    Spur 
Kalk (CaO)      = 46-54 
Strontian (SrO) =    Spur 
Magnesia (MgO)      =    3-26 
Kali (K20) =    0-73 
Natron (Na2 0) =    0-34 
Koblensaure (CO,) = 36-85 
Phosphorsaure (Ps05) =    0-25 
Scbwefelsaure (S03)   ........=    0-06 
Chlor (CI)  =    0-02 
Wasser bei 100° C =    1-13 

„      tiber 100° G =    0-13 
Organiscbe Substanzen =    2-60 

Zusammen .   .      100-47 

Beidc bier angefllbrten Resultate sind Durcbscbnittswerthe je zweier Analysen. 

515 

E. Phytogene Bildungen. 

g) Diatomeen-Schiefer. 
„Zwischen Ngare dabasch (Kullalberg) und dem Kudolf-See. 11.—12. III. 1888. 

Es liegt zweierlei Material vor: 
Zunachst ein weicher, mlirber, erdiger Diatomeenschiefer, der sicb leicbt zwiscben den Fingern zu 

Pulver zerdrllcken lasst und weniger cobarent ist, wie etwa jener von Bilin. Seine Farbe ist ein belles licbtes 
Grau. Unter dem Mikroskope erweist er sicb als fast ausscbliesslich aus zwei Forrnen von Melosireen 
besteliend: Eine Species des Genus CycloteUa von 0-045 mm Durcbmesser und eine Melosira von etwa 
0-012mm Durcbmesser und bis 0-022mm langcn oder kiirzeren Schalen. 

Das Vorhandensein anderer Gattungen beschrankt sicb aufwenige Exemplare. 
Der dichte Diatomeenscbiefer dersclben Localitat ist ein testes, licbtes Gestein, das ausserlich gewissen 

Kalken oder Mergeln (z. B. von Solenbofen) abnlicb sieht, zumal deutlicb muscheliger Bruch zu beobacbten 
ist. Die Fabigkeit Glas zu ritzen, und der Mangel an Carbonaten liess sofort durch die Nacbbarscbaft des 
obigen Vorkoinmens an eine verwandte Bildung denken, welclie Vermuthung durcb das reicblicbe Auftreten 
der beiden obigen Melosireen-Gattungen irn Dlinnscbliffe ihrc Bestatigung fand. 

Durcb das Auftreten der erwahnten Diatorneengattungen ist dieseAblagcrung als eine Slisswasser-Bildung 
bestimmt und scblicsst sicb an jenes Vorkornmen an, das von Aubry J am Assal-See gefunden wurde. In einer 
Diatomeen-Erde von Valle du Dobi, Albedabba zwisclien Assab und Aussa, welche ich durch die Herren 
Prof. Suess und Pantanelli aus Ragazzi's Aufsammlungen erhielt, kommen ganz ahnliche Forrnen vor. 

i A. a. 0. S. 208. 

65* 
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516 August Rosiwal, 

Anhang. 

Uber Gesteine aus Schoa und Assab. 

Quarz-Trachyt (Felso-Liparit). 

„Torrente Dhocattu (ein Quellfluss des Moger, nordlich von Antotto)." 

Makroskopisch. In dcr liellgrauen, an meist kleincrcn Lithopbysen reichen, untor der Loupe cine zier- 

licbeFlnidalstructur aufweisenden, dicbten, felsitisclien Grundmasse sind zalilreicbe Einsprenglingc vonQuarz 

und Sanidin entbalten, von denen nur die tafelformigen Krystalle des Letzteren ab und zu grossere Dimen- 

sionen, als das durcbschnittlicbe Mass von 1—2 mm erreicben. 

Von Quarz finden sich deutlicbe Dihexaedcr, welche moist abgcrundet sind, aber stets dort mit gut aus- 

gebildeten spiegelblanken Krystallflacben versebcn sind, wo sie in die Litbopbysen bineinragcn. Der Sanidin 

zeigt sicb von normaler Begrenzung [(010), (001), (Oil) und (110)] und structureller Bescliaffenbeit. Andere 

Einsprenglinge verratben sich nur als kleine, schwarze, sparlich auftretende Punkte und Saulcben unbe- 

stimmbarer Natur. Die Litbopbysen sind in dcr Regcl von ciner vveissen, gelblicbcn oder licbtgrauen kaolin- 

artigen Substanz vollstandig ausgefUllt. 

Nlikroskopisch. Bcreits bei der vorlaufigen Untersucliung der abessiniscben Gesteine fiel die nabe Ver- 

wandtscbaft besonders der Grundmassenausbildung dieses Liparits mit dem von v. Iliibnel zwisclicn Rudolf- 

und Stefanie-See gcfundenen Gesteine auf, so vcrscbieden aucb beide bei bios inakroskopiscbcr Betracbtung 

in Folge des Farbenunterscbiedes (letzteres ist grell ziegelrotli) ausseben. v. Hohnel gibt llbrigens an, dass 

dort aucb „stellenweise anders gcfarbte" Varietaten auftreten (s. S. 66[510]). 

Das Vorberrscben der Glasgrundmasse, das scblicrenformige Ineinandcrfliesscn cumulitenreiclierer und 

armerer Particn derselbcn sowie das hauflge Auftreten der voni Rand gegen die Mittc zu feinfasrigen mikro- 

felsitiscben Scbliercn ist bier wie dort so Uberaus cbarakteristiscb, dass nur das Feblen der Rotbeisenfarbung 

vor der Verwccbslung beider Sebliffpraparatc scbiitzt. (Man vergl. diesbeztiglicb die beiden Figuren 5 und 6 

auf Tafel III.) 

Erganzend moge bier beigefugt werden, dass in den etwas breiteren Mikrofelsit Scbliercn mitunter aucb 

kleine (Max. 0-1 mm) Spbarolitbe zur Ausbildung gelangen, docb bleiben sie recht selten; sie sind aber ganz 

von der Bescliaffenbeit der iibrigen mikrofelsitiscben Fascrgebilde und wie die gauze Grundmasse zurn grossen 

Tbeile meist in Folge des massenbaftcn Gelialtes an Globuliten, aber aucb in Folge der zwischen licbtbraun 

und raucbgrau schwankenden Eigenfarbe der Glasbasis stets braunlicb gefarbt. Dass der Gclialt an letzterev 

aucb in den Mikrofelsiten beziebungsweise ibren Spbarolitbcn ein rccbt betriicbtlicber sein muss, dtirftc nacb 

den Ausflihrungen Rosenbuscb's x aus dem optiscb negativen Cbarakter gefolgert werden. Eine nabezu 

farblose isotrope Substanz mit mikrolitbiscben Hornblendesaulcben ist oft im Innern der Mikrofelsit-Schlieren 

entbalten und wobl sccundarer Natur. 

Die im Vergleiclisgesteine boobacbtcten Partien kornigen Mikrofelsits, welclie als cckig bcgrenzte 

Fremdlinge in Brucbstiickcn nacb Art der Einsprenglingc in der Grundmasse entbalten sind, finden sicb aucb 

bier wieder vor. Sie sind bier zum Unterscbiede von den Iibrigen Gesteinspartien vollkomnicn wasscrbell und 

werden vielfacb dcutlicb individualisiert als aus bolokrystallinen echtcn Pseudospbarolitben von gerade 

ausloscbenden Feldspatbleisten, und Quarz als mebr allotrimorphemZwischenmittel besteliend angetroffen. Die 

sich eckig aneinander abgrenzenden Spbarolitbe bilden einc prticbtige Illustration  zu der von Rosenbuscli z 

1 Physiogi-aphio, II, 8. 54G. 
2 A. a. 0. S. 547. 
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Ileitrage zur geologischen Kenntniss des ostlichen Afrikct. II. 517 

geschilderten Art derAuebildung ciner nur aus Spharolithen gebildeten Grundmasse, die aber hier, wie gesagt, 
nicht mikrofelsitischer Natur, sondem granophyrisch-holokrystallin nnd auch durch einen zuweilen zu 
beobaelitenden Gehalt an grttner Hornblende ausgezeiehnet ist. Es sind offenbar Nevadit-Grundmassen, 
wclche in Splittern vorlicgcn, deren einer in Figur 5 auf Tafcl III dargestellt erscheint. 

Von der mikroskopisclien Besobaffenheit der Einsprenglinge gilt beziiglich der beiden Minerale Quarz und 
Sanidin dasbeimfrliberenGesteine (S.66 [510]) bemerkte. Ein zweiter Feldspath anorthoklastischer Natur 
flndet sicli aber liier in ganz zweifelloser Weise vor, da die charakteristische Gitterstreifung und die Art der 
in feinsten, tlicilweise auskeilenden Lamellen erfolgenden Verzwillingung in mehreren Durchschnitten zu 
beobachten waren. 

An anderen primaren Bestandtbeilen sind nur ganz untergeordnct Hornblende in wenigen Zehntel- 
millimeter grossen Krystallchen von frischer, grlin und braun pleochroitischer Substanz und deutliclier Spalt- 
barkeit, sowie Apatit und Magnetit, ersterer neben Quarz wie miarolithisch in kleinen Lithophysen, 
letzterer in kleinen, sparlichen Krystallen vorbanden. 

Mikroctiemisch. Die Grundmasse gibt neben der vorherrschenden K—Na—Al-Beaction auch nocli einen 
Gebalt von wenig Ca und etwas mehr Fe an. 

Die Feldspathe lieferten in zalilreiclien Splittern die Reaction stark Na - h&ltiger Sanidine, deren Alkali- 
verhaltniss sich auf Na3 K2 schatzen Iftsst. Einige Proben bewiesen durch wesentlichen Ca-Gehalt ihre 
Zugeliiirigkeit zu Anorthoklas. 

Das lockere Fulver der Lithophysen gab nur die Al-Gallerte, ist also fast reiner Kaolin. 

Herr V. Eagazzi gibt von den am Torrente Dhocattu herrschenden Verlialtnisscn ein Profil (im Manu- 
script mit Nr. 1 bezcichnet), aus welchem ersichtlich ist, dass der vorbesprocheneFelsoliparit iiber zwciDoppel- 
scliichten von geschichtetem (nnten) und ungeschichtetem „Tuff" (oben) aufruht. Die Untersuchuug 
dieser „trachytischen Tuffe" stcllt sie aber petrograpliisch zu rein sedimentiircn, klastischen, feinkornigen 

Quarzsandsteinen, 

deren Material einem altkrystalliniscben Gebirge entstammt, was durch die FllissigkeitseinschlUsse mit 
beweglichemBlasohen in den fast ausschliesslich herrschenden Quarzen, sowie durch einen Gehalt an Muscovit- 
schlippohen hervorgeht. 

Das Bindemittel ist bei dem unmittclbar im Liegcnden des Liparits befindlichen Sandsteiue stark eisen- 
scliiissig (unter dem Mikroskope fast nur Limonit) so dass derselbe roth erscheint; cr ist sehr locker und 
leicht zerreiblich und zerfiillt imWasser von selbst. Die nachste Scliiclite (nach unten) wird von einer weissen, 
respective nur ganz lichtgelbiich gefiirbten, sclion im Handstticke deutlicbe Scliiefening zcigenden Varietat 
gebildet; sie ist weniger miirbe als die vorige und zeigt unter dem Mikroskope kaum ein ausgesprochenes 
Bindemittel, f till it aber auch trliben Orthoklas sowie Plagioklas neben den vorhenschenden Quarzkornchen. 

Die „geschichteten Tuffe" im Liegenden werden aus Sandsteinen mit einem Bindemittel aus spathi- 
gem Calcit gebildet, welche beim Behandeln mit Siiure lebliaft brausen und zum Tlieile durch ganz kleine Mu- 
und Fe-Erziieckclien getigert erscheinen. Die Schichtflacben sind mergelig-thonig und entbalten ziemlich viele 
SchUppchen von weissem und dunklem Glimmer. Eines der Stlicke grenzt an eine Contact-, beziebungs- 
weise Reibungsbreccie, welche Triimmer eines dunklen Eruptiv-Gesteines entha'it. Ein aus einem Splitter 
desselben angefertigter Diinnschliff zeigt in einer durch Zersetzungsproducte vollkommen verdunkelten 
Grundmasse (eisenreiches Glas mit masscnhaflen Globuliten) viele Feldspatheinsprenglinge, die in Folge 
ihrer ga'nzlichen Umwandlung auch nicht mehr bestimmbar sind. Da Quarz fehlt, und Calcit recht haufig 
secundar erscheint, so konnte man (auch die Begrenzung der Feldspathdurchschnitte spricht fiir Plagioklas 
sowie unter der Loupe ab und zu zu beobachtende Zwillingsstreifung) eher an eine andesitisclie Natur dieser 
Gesteinsbrocken denken; es konnten indossen Bisilicate nicht gefunden werden. 
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518 August Rosiwal, 

Die kSandsteine entstammen offenbar dem Liegend-Horizon! der Jurakalke (Trias?), wie sie durch Aubry1 

aus dem Thale des blauen Nil (AbaT) und seinen Nebenfllissen Jarama (Djernma) und Mougueur (Moger) 
genannt werden. 

Yitrophyrisclier Augit-Trachyt (Pantellerit). 
„Zwi8chcn Let-Marefia und Cobbo." 

Makroskopisch. In einer schwarzen, theils glasigen, tbeils in Folge der Mikrolithenftihrung mebr diclit 
erscheinenden Grundrnasse sind zahlreiche Einsprcnglinge von tafelformigem Habitus und der gewolmlichen 
Begrenzuug der Sanidine vorhanden, deren Grossc stark variirt, indern sie von winzigen mikrolithischen Dimcn- 
sionen angefangen bis zu fast 2 cm steigt. Die grosseren Einsprcnglinge lasscn Karlsbaderzwillinge erkennen, 
sie zeigen aber aucb unter der Loupe, dass die scheinbar einfaclien Individual) derselben aus polysynthe- 
tischen Massen gebildet sind, welcbe sich nach dem Albitgesetze vereinigten. 

Mikroskopisch. Der Bau dieser stets nach 010 dilnntafeligen Feldspathe, wuide an Spaltblattchen unter- 
sucht, und in Bezug auf ihre Zwillingsbildung und die Ausloschungsverhaltnisse ergab sich eine fast voll- 
stiindige Ubereinstimmung mit den von mir nach Rosenbusch als Anorthoklas bezeichneten sanidin. 
alinlielieii Feldspathen erster Generation in dem Plionolithe vom Plateau am W-Fusse des Kenia 6000', deren 
chemischeZusammensetzung (man vergl. die Resultate derAnalyse der Herren Spttller und Wild S.49[493j) 
sie in die Reihe der Natron-Mikrokline stellt, von ahnlichen Mischungsverhaltnissen, wie sie Forstner* 
ftir die Feldspathe von Rakhale und Cuddia Mida fand. Dies zeigt audi dcutlich die unten angefillirte Mikro- 
analyse. Als Auslbsclrangsschiefen wurde auf (001) 3°7, auf (010) 7°6 gefunden, typisehe Werthe fur Anor- 
thoklas, welche mit den ftir das Keniagestcin errnittelten Scbiefen (vergl. S. 48 [492]) in voller Uberein- 
stimmung stchen. Die vollkoinmcn frischen Krystalle behcrbergen unregelmassig vertheilte grossere Basis- 
EinschlUsse. 

Die Zugehorigkeit allcr Feldspatheinsprenglinge zu demsclbcn Anortlioklas unterlicgt beim Betrachtcn 
der DunnschliH'e keinem Zweifel, denn liberall tritt die charakteristische Art der Zwillingsbildung und der 
Wechsel verzwillingter und scheinbar liomogener Stellen in einern und demsclbcn Durchschnitte deutlich zu 
Tage. Es sprechen aber alle optischen und chernischen Griinde dafiir, dass auch die in der Grundrnasse vor- 
handenen zahlreichen, fluidal angeordnetcn Leistchcn, die gleiche Zusammensctzung besitzen. Ihre Endcn 
sind zumeist tricMtisch in eine Spitze vcrliingert und bilden in alien Grbsscnverhaltnissen eine continuirliclie 
Reihe zwischen den Einsprenglingen von durclischnittlich 1—2mm Lange und den kaum noch durch ihre 
Farblosigkeit als meist gestreckt fadenformige zum Theile scliwach gekriimmte Feldspath-Trichitc erkenn- 
bareu mikrolithischen Entglasungsproducten. 

Die Anwendung geniigend starker Vergrosserungen liisst durchwegs einen fein lamellaren Bau dieser 
Mikrolithe erkennen, der sie von zweifellosen Sanidinen ebenso unterscheidct, wie die in den griisseren von 
ihnen zu constatirende schiefe Auslbschung. Das Bild ist dabei wesentlich verschicden von demjenigen, 
welclies die Plagioklasmikrolithe der Gesteine der Andesit- und Basaltfamilie zeigen, und ich nibchte 
betonen, dass im vorliegenden Falle die Ansiclit der Autoren Tornebohm, M'ugge und BrOgger 
(man vergl. S. 40 [484]) eine neuerliche Bestiitigung erfahrt. 

Ausser dem Anorthoklas findet sich — erst imDilnnschliffc erkennbar — Augit alsEinsprengling in spiir- 
lichen, einigeZohntelmillimetcrgrossen hellgrlincnKrystalldurchschnitten vor, welche vonnormalerBegrcnzung 
und Beschaffenheit sind; ebenso findet sich etwas Magnetit in zerstreuten Kornern als Einschluss im Augit 
wie in der Grundrnasse vor. 

Diese Letztere ist hyalopilitisch und besteht zum vorwiegenden Theile aus einem sepiabraunen Glase, 
das neben zahlreichen runden Gasblascn die obenerwahnten trichitischen Feldspathleisten enthalt. Die Glas- 

1 Vergl. das Profil a. a. 0. S. 219 und die Karto Tafel XL 
a Groth, Zeitsehr. f. Krystallographic, VIII, 8. 182. 
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Ikitratje zur geologischen K&nntniss des Sstlichen Afrika. II. 519 

basis besitzt den Charakter eines Obsidianglases (ist wasserfrei) und ist verhaltnissmassig nur wenig dnrch 
Globulite und Cumulitc gctrlibt; gcringe Mengen andcrer krystallitischer Entglasungsproducte sind mit Aus- 
nabme vereinzelter Apatit-Saulchen nicbt bestimmbarer Natur. Es scbcinen somit recht ahiiliche Structur- 
vcrhaltnissc vorzuliegen, wie sie Mttgge in manchen dev trachytischen Glsiser von San Miguel fand.1 

Auf Gruntl des strueturellen Befundes liatte man es mit einev vitrophyrischen Entwicklung ans der 
Gruppe der Augit-Trachyte zu thun, vielleicht mit einer Hinneigung zum andesitischen Typus, was durch die 
tbeilweise Ahnlichkeit mit dem Arsogesteine auf Ischia folgen wiirde. Die Erkenntniss der anorthoklastischen 
Natur der Feldspathe stellt unser Gestein jedocb in die Eeibe der Pantellerite FSrstner's, welche 
Bezeichnung von Rosenbusch* aucb auf alle quarzfreien Anortlioklasgesteine der Tracbytreilic libertragen 
wurde. 

Mikrochemisch. Viele untersuclite Feldspathsplitter zeigten durcbwegs nur die Na- und K-Reaction und 
waren mittels der Boricky-Probe kaum als Ca-baltig zu erkennen. Na: K etwa wie 1:1 bis 2:1. 

Die Gi'undmasse wurde fttr sich als ebenfalls sebr reicb an Alkalien befunden bei etwa gleicliem Ver- 
haltniss derselben wie in den Feldspatben; wenig Fe und Ca. 

Das Gesteinspulver liefertc eine sebr alinliche (entschieden tracbytiscbe) Gesammt-Reaction wie der als 
Vergleicbsgestein bentit/ie „Dunkle Sanidintrachyt vom Fusse des Monte Bosana auf Ischia" aus der Petro- 
grapbischen Sarnmlung der k. k. technischen Hochschule. Nur der Gehalt an Na war bier ein grosserer. 

Olivinftilirender Feldspath-Basalt. 
nZwischen Let-Marefla und Cobbo." 

Makroskopisch. In grauschwarzer, dicbtcr Grundmasse sind Einsprenglinge von Olivin und Augit, von 
zumeist nur unter 1mm GrOsse, docli kommen seltene Maxima von 3—4 mm vor. 

Mikroskopisch. Die Grundmasse ist holokrystallin und ein nahezu panidiomorpbes Gemenge von etwa 
O'l mm mossenden Plagioklasleistchen und viel zahlreicheren  kleinen Augiten, sowie vielen Magnetit 
KOrnern in regelloser Durcheinanderlagerung. 

Dadurcb ist eine grosse Abnlicbkeit mit der Grundmasse der Varieliit A der Basalte von Ndoro-Nairotia 
aus demKeniagebiet (S.65[499]) bedingt, docb mangclt liier die deutliche stromfbrmige Lagerung. Audi mit der 
Varietat B von dort ergeben sich viele Analogien, namentlich was das Meugenverhaltniss der Einsprenglinge 
unter sich und zur Grundmasse anbctrifft, so (lass dieser Feldspatbbasalt wieder ein ganz ausgezeicbnetes 
Belegstuek filr die ttberaus iibnlicbe pctrograpbiscbe Beschaffenheit mancher Vorkommnisse des slid- 
abessiniscben Erupfivgebietes mit jenem der Kenia-Begion liefert. Die substantielle Beschaffenheit der Ein- 
sprenglinge ist die normale; der Olivin lasst hier die Umfarbung vennissen und zeigt nur die gewbhnlichen 
Serpentinkltifte. 

Mikrochemisch wurde die Abwesenheit von Nephelin, sowie die basische Natur der Plagioklasleistchen 
(Labradorit) nachgewiesen. 

Olivin-Feldspath-Basalt. 
„Let-Marofia." 

Makroskopisch. In der schlackigcn, grauvioletten Grundmasse, welche der Farbe und Structur nach voll- 
kommen jener des Basaltes Var. C von Ndoro-Nairotia aus den Settimabergen im Keniagebiet (vergl.S.56[500]) 
gleicht, sind neben 1-2mm grossen, stark veranderten Plagioklasen als Einsprenglinge noch vorlierrschend 
bis 3mm grosse Augite, sowie Olivin-Krystalle vorhanden, welche das wiedcrholt erwahnte, rothes Eisen- 
oxyd producirende Umwandlungsstadium zeigen. Die Menge der Einsprenglinge betragt schatzungsweise 
etwa >/5 bis 74 der Grundmasse. Audi Magnetit-Krystalle sind haufig. 

1 Azorengesteino. Neues Jahrbuch  1883, II. Man vergl. S. 207, wo von einer aus nsammctschwarzem, compactem Obsi- 
dianglas" bestehenden Grundmasse mit Sanidin-Einsprenglingen gespioohen  wird. 

3 Physiographic, II, S. 528 und 592. 
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520 August Rosiwal, 

Mikroskopisch. Die Structur der Grundmasse ist als holokrysiallin von pilotaxitischem Typus, die 
Ausbildungsform ilirer Bestandtheile als panidiomoiph zu bczeichnen. Die Ahnlichkeit mit jener der Basalt- 
lypen vom Kenia-Gebiele, insbesonderc der oben genannten Varictiir, oder audi mit der des Basaltes 
vom Leikipia-Abfall, Lare naeb Njemss Var. B (vergl. S. 59[503]) ist Ubcraus gross: Labradorit (Aus- 
loschungsschiefen bis liber 30°) in regcllos gelagerten Lamellen von 0" 1mm Durchnittslange, dazwischen 
die meist etwas kleineren Augit-Saulclien und die Masse der Eisenerze, welebe durch ilire Limonitisirung 
die violettbraune Eigenfarbe des Gesteines verursachcn. Kleine unter ()•! bis Q-2mm messendc, und in Folge 
ibrer Umwandlung fast blutrotb durebsiebtig gewordene Oli vin-Krystalle (zweitcr Generation?) sind ebenso 
hiiufig, wie in den KeniaBasalten (Var. A und B, Ndom-Nairotia, S. 55 [499], 56 [500]) oder auoh wie in dem 
recht ahnlichen Augit-Andesit vom Baringo-See Ost (S. 60[504]) Die Einsprenglinge von Augit sind voll- 
kommen friscb und zeigen die normalen Eigenschaften, walirend Olivin und Plagioklas in weitgehendcr 
Umbildung begriffen sind. 

Mikrochemisch. Die vergleicbende Kieselflusssiiurcprobe weist an den Splittcrn der Grundmasse ecbt 
basaltische Eigenschaften nach: wenig Na, viel Ca und Al sowie sehr viel Fe. Eine Probe an den Plagioklasen 
erster Generation bestimmt diese als Labradorit. 

Hypersthen-Uasalt. 
„Let-Marefia." 

Nlakroskopisch. Lin dichtes, graues, feinkrystalliniscbes Gestein, welches kaum andere Einsprenglinge 
aufweist als ab und zu ein kleines Magnctit-Kom. Abwechselnd hellere und dunklcre diinne Lagen bilden 
diese „Grundmasse", deren hoher Magnetitgehalt sich durch einen sclibnen Polarmagnetismus aussert, welcher 
dem kleinen HandstUcke eigenthilmlich ist. 

Mikroskopisch. Es liegt ein holokrystallines Gefilge der Bestandtheile vor, welches einen Ubergang aus 
der hypidiomorph-kornigen in die Interscrtalstructur bildct, ahnlich wie cs in derVarietat A. des Feldspath- 
basaltes von Ndoro-Nairotia im Keniagebiete (vergl. S. 55[499)) der Fall ist, doch sind bier die Plagioklase 
nicht uberall so ausgesprochen idiomorph und leistenformig wie dort. Das Mengenverhaltniss der Plagioklase 
zu den Bisilicaten ist hingegen in beiden Fallen fast gleich, der mineralogische Bestand jcdoch in Folge der 
Ersetznng des Olivins durch recht zahlreiche, etwa 0-01—0-05 mm grosse, meist kurze Siiulen von gelb- bis 
braunlich-griinem Hypers then verschieden. 

Es sind auch unter dem Mikroskope als ausgesprochen intratellurisch charakterisirte Einsprenglinge 
(basischer Plagioklas) nur sehr sporadisch vorhanden, und ist eine sichere Altersfolge der Bestandtheile kaum 
zu geben. Im Allgemeinen eignet den beiden Augit-Mineralen ein hoheror Grad von Idiomorphie als den 
Feldspathen, walirend der Biotit, der sich in analoger Ausbildung wie in der Basaltvarietat B von Nairotia 
(S. 56 [500]) vorfindet, entschieden allotrimorphe Grenzen aufweist. Die Bestimmnng des rhombischen Augits 
als Hypersthen ist aufden eben noch zu constatircnden Pleochroisnuis derKrystalle und den hohen Eisengehalt 
des Gestcins basirt. 

Der makroskopisch bcmerkbare Wechsel hellerer und dunklercr Lagen erscheint im Dtinnschliffe stark 
verwischt und wird durch abwechselnde Anreicherung mit ganz kleinen Magnetit-Augit-Aggregaten bedingt, 
welehe bis unter 0-01 mm GrOsse hcrabsinken, walirend in den feldspatbrcicheren Particn die Augitsiiulen bis 
zur Lange der Plagioklase (ca. 0 • 1 mm) anwachsen. 

Mikrochemisch. Die „Bauschanalyse" von Gesteinssplittcrn im Kiesclflusssauretropfen entsprach der sehr 
basischen Natur des Gesteins (viel Ca- und Fe-, sehr wenig Na-Krystallchen) und stellte den Plagioklas in 
die Labradorit-Gruppe. 
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Beitrage zur geologischen Kenntniss des ostlichen Afrika. II. 521 

Hyalobasalt-Tuff (Palagonit). 
„Let-Marefia." 

Makroskopisch. Bin dunkelbraunes, bereits stark in Zersetzung begriffenes Glas, das zum Theile eine 

scheinbar perlitisclie Structur verrath und voll von secundaren Producten ist, welche als Atisfiillung zahlreicher, 
kleiner, mndlicher oder verzweigter Hohlraume vorkommen. 

Mikroskopisch. In der braungelb bis hellgelb durchsichtigen Grundmasse, welche von Zeolithmandeln 

strotzt, und ans einer Menge secundarer Bildungcn bestelit; die aus der Umwandlnng des leicht zersetzbaren 

Glases hervorgegangcn sind, linden sieh nur spiirlich kleine Krystallclien eincs basischen7 weil stark schief 

ausloschenden PIagioklases, welche zumeist die Form kurzer, scharf begrenzter, verzwillingter Lamellen 

oder jene rhombischer Tafolchen besitzen, nebcn farblosen, wenige Hundertelmillimeter messenden Krysfallen 

eines Bisilicales, das (lurch seine Begrenzungselementc [Doma (101) = 77°] als Olivin zu erkennen war. 

Das Mitvorkommen von Augit in ebenso kleinen Krystallclien in manchen Splittern der Grimdmasse 

(s. w. u.), fur welches die kurzsaulenformigo Begrenzung sprach, bleibt etwas unsicher. 

Die Glasbasis selbst ist — respective war im frischen Zustande — nicht homogen aus einem Flusse, 

sondem zeigt sich aus einem breccienartigen Gemengc bestehend, das, ohnc ein anderes Bindemittel als die 

spater entstandenen Zeolithe zu besitzen, ausschliesslich aus der Substanz nach vollkommen gleichartigen 

GlasstUckclien in der Grosse von ?> — lmm und darunter znsammengcsetzt ist. 

DieserUmstandfallt am deutlichsten bei ganz schwachen Vcrgrosserungcn auf (man vcrgl. Fig.3, Taf.IV). 

Es ist der fur die echten Palagonite so bezeichnende Charakter eines aus, an ehemaligcn Lufiblasen und 

jetzt Mandelraumcn ilberaus reiclien Lapilli gebildeten Gestcincs, welcher sich in unserem Vorkommen in 

derselben Weise wiederfmdet, welche sich Wort fur Wort mit der Beschreibung deckt, die Rosenbusch als 

typisch gegeben hat.l 

Es muss jedoch sogleich hervorgehoben werden, dass in unserem Falle ein bereits liochgradig veriindertes 

Gestein vorliegt, das die ursprungliche Beschaffenbeit des basaltischen Glases nur mehr in untergeordneter 

Weise offenbart. Betrachtet man niimlich die Art der Umwandlnng dicser Lapilli genauer, so lassen sich an 

jedern derselben mehrere concentrische Zonen unterscheiden (man vergl. Fig. 4, Taf. IV). 

Die innerste wird von einem scheinbar etwas dunklcr gefiirbten Glase gebildet, welches indessen ganz 

wider Erwarten nicht vollkonmien isotrop ist, sondern ganzlich erftlllt erscheint von Unmassen secundarer 

griinlicher bis braunlicher Schiippchen, die eine lebhafte Aggrcgatpolarisation besitzen und racist ganz rcgellos 

durclicinander gelagert sind; zuweilen treten sie aber zu spharolithischen Gruppen zusammen, die dann scharf 

ohne weiteren Rand gegen die zweite Zone abstosson. Die kleinen primar eingelagerten Mineralindividuen 

— zumeist Feldspathe — reiclien unverandert durch die Grenze der beiden Zonen liindurch. 

Die zweite Zone ist ein vollkommen isotropes, helleres, orangegelbes Glas, das als die ungetriibte 

urspriingliclie Basaltbasis viele Luftblasen geftthrt haben muss, welche in manchen der Splitter, wie Penck * 

es beobachtete, sclilauchartig gekriiniint und nunmehr von den zahlreichen secundaren Producten erflillt sind, 

welche aus der Zersetzung der wenig bestandigen Glasbasis resultirten. Die letzteren gehoren zwei 

Gruppen an: 

1. Der Gruppc dor Zeolithe, welche bei vielen bis auf eine sclimale tiltere Randformation (unsere dritte 

Zone), den Hohlraumganz erfullen und in jedem derselben racist mehrere spharolithische doppeltbrecheude 

Aggregate oder zum Theil audi isotrope kfjrnigc Massen bilden, sowie 

2. der Serpentin-Chlorophiiit-Gruppe der Magnesia-Eisensilicatc Die strahlig-blattrige Ausbildnngs- 

form vieler Blasenausflillungen, welche lebhaftere Polarisationsfarben aufweisen, als dem Delessit eigen- 

thumlich sind, liisst ihre Zugehorigkcit zu Cblorophiiit umso wahrscheinlicher ersclicinen, als der Ver- 

gleich mit diinn geschliffenen Mandelu dieses Minerals aus dem typisclien Vorkommen von Long-Island,  Neu- 

i Physiographic, II, 8. 748—749. 
* Ubcr Piilagonit- and Basalttuffe.  Zeitsohr. d. deutsoh. gool. Gcsellscli. 31. Bd. 1879, S. 51G. 

Denl<^chriffen der maUlerji.-naturw. Gl.  LV1II. Btl. 66 
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522 August Rosiwal, 

Schottland, auf optischemWcgekcineUnterschiede erkennen liess.1 Mikrocliemiscli konnte leider keineParallel- 

Untersuchung vorgenommen werden, da cine vollkommene Isolirung des Materials der nur einige Zehntelmilli- 

metcr messenden Blasenraume nicht durchzuftthren war. 

Die dritte Zone endlich bcstelit aus einem auf den ersten Blick als secundare Bildung crkennbaren Bande 

einer liclit briiunlicligelben, Uberaus zartfaserigen Substanz, das alle Lapilli randlieh nmsiiumt und als die dem 

Alter nach den Zeolithen und dem Chlorophait vorangehcnde Formation auch die Wiinde der grossen Mehrzahl 

der Blaseniaume nmkleidet. Eine scliwaehe, aber libcrall deutlich crkennbare Aggregatpolarisation eignet 

dieser Scliichtc, welche offenbar mit der „goldgelben, fasrigen Substanz" ilbereinstimmt, welche Penck2 aus 

isliindischen Palagoniten (Vidhey bei Reykjavik, Bulandstinde etc.) beschrieb, deron Verwandtschaft mit 

unserem Gesteine nach Penek's Beschreibungen zu schliessen, eine sehr grosse ist. 

Auch die local traubige Ausbildung ist wiederholt zu beobachtcn, wobei die mituntcr deullich auftretende 

Grtinfarbung, anderseits das Vorkominen einzelner charakteristisch gekrttmmter Blattchen-Saulen die Meinung 

begrtinden, es liege ein Mineral der Chlorit-Gruppe (zum Thcile Helminth) vor. 

Mikrochemisch. Die Proben der Glassplittcr verrathen einen uberaus grossen Eisengelialt neben Cal- 

cium und Magnesium (auf nasscm Wege nachgewiesen), wogegen die Alkalien, sowie Tlionerde entschieden 

zuriicktretcn, was mit dem basaltischen Cliaraktcr dor klcinen Mincralgcsellsehaft in gutem Einklange steht. 

Die Zeolithe der Blasenraume sind zur Ca-Al-Silicatreihe gchorig (wenn stiinglig: Stilbit oder Skolecit); ein 

theilweiscr iT-Gehalt deutet auf das Vorhandcnsein von Chabasit bin. 

Oliyin-Basalt. 
„Ankober." 

Makroskopisch. Das Gestein zeigt ausgezeichncte Porphyrstruetur, welche bedingt ist durch die uberaus 

zablreichen und grossen Einsprenglinge von Augit und Olivin, die in der grauen, dicbten Grundmasse ent- 
haltcn sind. 

Die Augite werden zuweilen bis liber lem gross und sind auf manchen Bruchflachen in giaugrliner bis 

olivengriinerFarbe durebscheinend. Der glcicb biiulige und fast ebenso grosse Olivin bildct scbeinbar frische, 

gelbgrline Krystalle und Korner. 

Mikroskopisch. Die Structur der Grundmasse ist hypokrystallin-porphyiisch mit Annahenmg an den 

Gethlirmser Typus der Basalte, was durch den Eintritt einer farblosen Basis und scbeinbar allotrimorphen 

Feldspathcs, dersich aber auch in der gewOhnlichen Leistenform findet, verursaclit wird. DiePlagioklasleistchen 

sind nur selten liber 0-05mm lang. Dort, wo es gclang Schicfenwinkel (Max. 30°) zu messen, sprechen die- 

selben fiir Labradorit. 

Der Feldspalh tritt gegen den Augit uberall stark zuriick, so dass auch dort, wo er bei wenig idiomorpher 

Ausbildung baufigcr wird, und im nicht polarisirtcn Lichte cine recht iibnlicbe Erscheinung zeigt, wie der 

Nephelin in den „Nephelinitoiden" Basalten Boficky's,3 noch immer ein augititischcr Habitus der Grund- 

masse resultirt. Scbon idiomorpbe, scblanke Saulchen von Q-06mni Durchscbnittslange bilden seine hiiufigste 

Erscheinungsform, daneben treten auch die kurzpiismatisehenFormen durch meist etwas grossereDimensioncn 

hervor. Er wird mit bell griinlicb-grauer Farbe durchsichtig. Die grossen (makroskopischen) Einsprenglinge 

zeigten sehlierenformig angeordnct vicle EinschlUsse mit Blaschen, die den Brechungsvcrhaltnissen nach wie 

Flussigkeitseinsclili'isse aussehen, doch konnte die Beweglicbkcit der Blaschen nicht constatirt werden. 

Uberall baufig ist der in seinen kleineren Krystallen stets durchwegs in das rotlibranne, durchsichtige 

fasrige Secundarproduct pseudomophosirte Olivin. Seine Begrenzung ist in der Regel gut idiomorph; seine 

Grossenverhaltnisse von den grossen Einsprcnglingen bis herab  zu den kaum ein paar Hundertelmillimeter 

i Ich verdanke das nothijje Verglcichsmaterialo, welches mir Herr Gustos Dr. F. Berworth freimdliehst zur Verfiigung 
stellte, der mineralogisch-petrographischen Sammlung des k. k. Hoi'museums. 

2 A. a. 0. S. 513. 
3 Petrographische Studien an den Basaltgesteinen Bohmens,  S. 62. 
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Beitrage zur geologischen Kenntniss des ostlichen Afrika. 11. 5'z3 

messenden KrystSUchen der Grundmasse gestation den Schluss, dass die Zeit seiner Entwicklung auch durch 

die gauze Effusionsperiode hindurch angedauert baben mttsse. Nur die grosscn Durcbschnitte der Einspreng- 

lingskrystalle von etwa xj% mm aufwarts zeigen nocb iin Innern ilire unveranderte kSubstanz und zugleich den 

Vorgang bci der Umbildung in das Faseraggregat, wclclie der Ausloschungsrichtung parallel geht (vcrgl. damit 

das beim Limburgit vom Kilimandscbaro Gesagte S. 42 [486]). 

Uberall im Scbliffe tritt als wcsentlicher Gemengtheil Magnetit auf, dessenKorner in alienDimensionen 

bis zu 0*15 mm harifig sind. Acecssorisch konnte Apatit in langen, dttnnen, quergegliederten Saulchen 

beobacbtet werden. 

Mikrochemisch wurde das negativeVerhalten des mit HC1 kalt bchandelten Gesteinspulvers — hierDiinn- 

schliffes — bcziiglich eines zu vermnthenden Ncphclingcbaltes bestatigt. 

Phonolithischer Trachyt. 
„Gherba Sodde und zwisohen Antotto und Mcnaghescia." 

Das vollkommen gleichc Material liegt nach den Begleitzetteln von zwei Punkten vor; an letzterem Orte 

mit dem Vormerk: „unregelmassig zwisohen den Trachyten vertheilt." 

Makroskopisch. Ein in Folge der Verwitterung fast weiss abfiirbendes, sich „mager" anflihlendes Gestein, 

dessen belle Farbe nur von winzig kleinen, in der Grundmasse gleiebformig vertheilten dunklcn Plinktchen 

einen grauen Stich erhalt. VOTI Einsprenglingcn sind nur 1—2mm grosso graue Krystalle von Sanidin sicht- 

bar, wclclie die normalen morpbologiscben und structurellen Eigenschaften zeigen. 

Mikroskopisch. Trotzdem sich das Untersuchungsmaterial zwiscben den Fingern zerreiben liess, gelang 

es docb gute Dunnsohliffc herzustellen, welche unter dem Mikroskope die als typisch gcltendc Trachytstructur 

aufwiesen,1 welche durch die ausgezeichnet fluidale Anordnnng der die Hauptmasse der holokrystallinen 

Grundmasse bildenden Ranidinleistchen bervorgebraebt wird. Neben diescn betheiligen sich noch allotri- 

morpher Quarz, sowie durch die ganze Gesteinsmasse gleiebformig vertheilt und die makroskopisch bemerk- 

baren schwarzen Plinktchen bildend, blangriine, ganz unregclmassig lappige und zum Theil stengelige dem 

Aegirin zuzustellende Gcbilde an der Zusammensetzung dor Grundmasse. Dieselbe erhalt dadurch cinen an 

tracbytoide Phonolitlie lebhaft erinnernden Habitus; da aber weder optisch noch cbemisch Nephelin nachzu- 

weisen war, so ist die Bestimmung als phonolithischcr Trachyt diejenige, welche dem Gcsteinscharakter am 
bestcn enlspricht. Da.bei ist der grossc Gehalt an Aegirin und das Feblen von Bisilicaten erster Generation 

als massgebend zu betracbten; der zerstreute miarolitbischc Hiiumc erfiillende Quarz aber als ein Verwandt- 

schaftsglied nacb der Riehtung sauerer Trachyte bin aufzufassen. Das Material ist leider zu unfrisch und 

spaxlich, um mit aller Sicherheit zu entscheiden, ob nicht etwa docb auch gewisse seltene liolokrystallin- 

porphyrische Liparite,* deren Grundmasse aus Sanidinleisten und Quarz besteht, in Frage kfimen. 

Bcziiglich der Feldspath-Einsprenglinge ist nur zu bemerken, dass sic fast durchwegs undulose, aber 

gerade Ausliischung zeigen. Zwillingsstreifung felilt der Mehrzabl von ihnen, und nur sporadisch treten Anor- 

thoklas-ahnlich gebaute Durclischnitte auf. 

Die in Folgc des pulverigen Zerfalls bei der Verwitterung vorauszusetzende Kaolinisirung ist nirgends 

nacbzuweisen. Das Pulver, welches beim Abfjirben derStiicke rcsultirt, zeigt die Mikroreaction des ganzen 

Gesteins und bestelit unter dem Mikroskope aus nicbts anderem, als aus fast unveriinderten Splittern der 

Bestandtheilc der Gesteinsgrundmasse. Die Verwitterung iiussert sich also nur in einer Lockerung des Zu- 

sainmenhanges der cinzclnen Theilchcn; cheniische Vorgange sind dabei bloss auf die Limonitisirung der 

eisenfubrenden Bestandtheilc beschrankt. 

Von accessorischen Bestandiheilcn sei nur das Vorkommcn von wenig Magnetit und Apatit erwabnt, 

sowic dasjenige eines stark doppeltbrechende Korncr bildenden Minerals: Titanit. 

i Ganz analog wio in dor auf Taf. V, Fig. 2 in Roscnbusoh's Physiographie II, dargestollten Weisn. 
2 Vcrgl. Rosenbusch, Physiographie, II, S. 513. 
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524 August Rosiwal, 

Dieses Gesteinsvorkommen weist manclie Analogicn auf mit jenem, welches Mich el -Levy aus dem ganz 
in der Nahe befindlicben Djamma-Thale beschreibt ' und als eine besondere Varietal, als einen phonolith- 
ahnlichen Nephelin-Tephrit herrorhebt Ich konnte niich von der Gegcnwart des Nephelins nicht Uber- 
zeugen und halte den Quarz der Grundmasse fur primar. Gegen die Tephritnatur spricht iibrigens auch die 
wenig basische chemische Zusammensetzung. 

Mikrochemisch. Die Ergebnisse der mikrochemischen Untersuchung waren zunieist negativer Natur. 
Pulver und Splitter des Gesteins geben dielleactionen kalireicher Trachyte, aber auch entschiedenen Fe-Gehalt, 
was die eventuelle Zustcllung zu den Lipariten weniger thunlich ersclieinen lasst. Eine Vergleiclisanalyse 
mit einem iilmlich aussehenden Phonolithgesteine vom Kenia (Ndoro-Nairotia) unterscbied sich durch erheb- 
lichen Ca-Gebalt des letzteren Gesteines. Die Feldspatbe sind grBsstentheils Natrium ftihrende Sanidiue, zum 
geringen Theile Anorthoklas. 

Nephelin fehlt, da selbst beim Kochen mit HC1 die sonst so ha'ufige NaCl-Bildung unterblieb. 

Trachyt-Tuff. 
„Gherba (Socldt))." 

Die Fundortangabe erscheint mit Elicksicht auf die Gesteinsbescbaffenheit zweifelhaft, da der Begleitzettel 
die provisoriscbe Bestimmung: „Tufo basaltico?" tragt. 

Makroskopisch. Ein lockeres, licht ziegelrothes, stark poroses und daher leichtes Gestein, das neben 
wcnigcn farbloscn, frischcn Feldspathkrystallen (anscheinend Sanidin) von 1—2mm Grosse nur sporadisch 
dunkle PUnktchen farbiger Krystallchen aber allenthalben rostrothe Flecken von Uberaus wecbselnder Grosse 
aufweist, welche an der Zusammensetzung der Grundmasse Antheil nehmen. 

Mikroskopisch. Die Grundmasse zeigt die grOsste Verwandtschaft mit jener des Quarztrachyts (Felso- 
liparits) vom Torrente Dhocattu oder noch mebr (weil roth und eiscnschlissig) mit dem ganz abnliclien Gestcine 
zwischen Rudolf- und Stefanie-See, als dessen tuffartige Ausbildung dieses Vorkommen geradezu bezeichnet 
werden kann. Hinsichtlich der Zusammensetzung sei dalier auf frtiher Besprochenes verwiesen (S. 66 [510] 
sowie S. 72 [116] und hier nur der Structur der Grundmasse Erwiilinung gethan, welche aus der wirren Zusam- 
menhaufung kleiner und kleinster, iiberall Poren umschliessender Partikel der urspriinglichen Gesteinssub- 
stanz resultirt. Die einzelnen Tlieilclien sind dabei schlecbt bcgrenztund vermittelt ibrc mikrofelsitische Natur 
den Ubergang zu den Nachbartheilchcn, so dass man fiir den erslen Anblick gar nicht den Eindruck einer 
Mikrobreccie gewinnt. Der Tuffcliarakler folgt mebr aus der nicht auf den Gehalt an Gasblasen bcruhenden 
Porositiit und aus dem gestorten Verlaufe der die „durchflochtene" Structur der Grundmasse vcrursachendcn 
Mikrofelsit-Schlieren. 

Die makroskopisch rothen Flecken der Grundmasse sind Einschlltsse von Partikeln eines anderenGesteins. 
Es sind Splitter eines zum Theil zersetzton blasigen Glases, das rothbraun durchsichtig wird und basiscliere 
Plagioklas Mikrolithe (Max. symmetrischer Schiefe = 26°) enthalt: Hyalo-A ndesit oder -Basalt. 

Von Einsprenglingen sind ungemein fein zwillingslamellirte BruchstUcke von Anorthoklas-Krystallen 
hervorzuheben, wie sie im Liparite vom Torrente Dhocattu nachgewiesen wurden, neben vereinzeltem Augit, 
der wohl den basischen Gesteinssplittern entstammcn dllrfte, wie sich aus seiner Umrandung durch erzreiches 
Glas folgern lasst, Zweifelhaft bleibt dagegen die zu vermuthende Anwesenhcit von Quarz, der weder 
makroskopisch im Gesteinsstiick noch unter dem Mikroskope mit Sicherheit zu constatiren war. 

Mikrochemisch. Reactionen der Grundrnassesplitter wie in den beiden Vergleichsgesteinen, doch tiber- 
wiegt hier der Na-Gehalt ganz bedeutend. Auch die untersuchten Feldspathpartikel geben fast nur die Na- 
Verbindung und waren somit als Natron-Orthoklas anzusprechcn, wenn der optische Befund nicbt ibre sicher 
trikline Natur und somit ihre Zugeborigkeit zu Anortlioklas sicherstellen wtlrde. Der geringe Ca-Gehalt der 
alkalireichen Anortboklase  entzieht sich leicht der Beobacbtung.  (Man vergl. die Analyse S. 49) [493]. 

Coraptes rendus, t. 102, p. 451. 
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Felso-Liparit (Pantellerit). 
„Torrente Gherba." 

Makroskopisch. In einer dunkelgrauen hornsteinartigen Grundmasse, welclie auf zahlreichen Kliiftcn 

Chalcedon nnd rothen Jaspis fiihrt, wahrend andere Partien von weichem, dunkelgninem Serpentin erflillt 

sind, benierkt man eine Einsprenglingsgeneration von mehrcre mm messendcn, griinliclicn, selir fein zwillings- 

gestreiften Plagioklasen. Auf einer kttnstlich hergestellten SchnittflHcbe erkennt man zierliche Fluidalstruc- 

tnr um die Plagioklase sowie cinen Gebalt an bis lmm grossen unregelmassigen Magnetitkornern. 

Mikroskopisch. Die echt felsitische Grundmasse ist in den dunkleren Gesteinstbeilen fast nur aus 

lagenfoimigen bis ganz unregelmassig vcrtheilten Aggregaten von radialstrahlig angeordneten Mikrofelsit- 

fasern und secundarem Quarz gebildet, welcher die Poren zwischen ersteren erfullt. In dem Gewebe der 

Mikrofelsitfasern liegen meist dunkle globulitische Entglasungsproducte lagen- und schlierenformig vertheilt, 

und wcrden Ursaohe der makroskopisch beobachteten Fluidalstructur. Ausser diesen „Opaciten" sind nur 

Saulchen-Mikrolithe von schwach grUnlicher Farbe und lebliafter Polarisation, vermuthlich zu Augit gehorig, 

zu beobacbten. Rundliche Einscbliisse von Quarz in der Grundmasse sind stark corrodirten Einsprenglingen 

dieses Minerals zuzuscbreiben, da in ibnen Glaseinschlttsse mit Gasbliischen in der Form negativer Krystallcben 

entlialten sind. 

Eine Anderung dicser eigentlichen Grundmassenstructur zeigt sicb in dem vorliandenen Diinnscbliffe nach 

der Ricbtung, dass eine grftssere Scblierc (2—5mm breit) fast nur aus schonen Sparokrystallen von Mikrofelsit 

aufgebaut ist, welclie in ganz abnlicber Weise auftreten, wic sie beispielsweise im spliarolithischen Liparit von 

Hlinik so ausgezeichnet entwickelt sind. Die etwas. braunlicbe Farbe, die randliclieTriibung durcli Cumulite, 

von denen einzelne Schwarme in radialer Ricbtung in's Innere zieben, sowie das Vorkommen von ebenso 

gelagerten Tricbiten ist beiden gemeinsam. Als unterscbeidend ist aber der weniger derb radialfasrige Ban, 

die damit verbundene grossere Durcbsicbtigkeit und das optiscli negative Verbalten der Spliarokrystalle 

borvorzubeben, die sich dadurcb sowie durcli die gcringeren Dimensionen (0-2—0*4mm gegenO-6—1-bmm) 

deutlich der zweiten Kategorie von „glasdurclitraiikten Sphftroiden" anscliliessen, welclie Rosenbuscli ' von 

den optiscli positiven Mikrofelsit-Rpliarokrystallcn differentirt hat. In dieser Partie des Gesteins nimmt aucb 

die seeundare Einwanderung von Chalcedon in reinen und eisenschiissigen Schichten, sowie von Quarz in 

die Interstitien der Sphftrolithe betrachtlich zu. 
Die optischeCharakteristik der Plagioklase lasst (lurch die ungemein feinen, haufig auskeilendenZwillings- 

lamellen von circa 2—3° basalor Auslbschungsschiefe ihrc Zugehorigkcit zu Anorthoklas iiberaus wahr- 

scbeinlich erscheinen. Sicherheit lieferte die cliemische Probe. Ausser den verhiiltnissmassig seltenen, schon 

erwahnten Quarzeinsprenglingen findet man noch als Vertreter der Bisilicate sparliche Krystalldurch- 

schnittc: Pseudomorphosen von Chlorit und Magnetit vermuthlich nach Biotit. 

Mikrochemisch. Die Gesteinssplitter geben fast ausschliesslich nur die Salze der Alkalimetalle und 

ganz vereinzelt nur Krystiillcheii von Fe-Kieselfluorid; ein erhcblicher Rest bleibt ungelost. Man hat es daher 

mit ausgesprochen trachytischen Reactionen zu thun. 

Alle Feldspathproben bestatigten auf das schonste die Zusammensetzung der Anorthoklase. 

Eine Probe mit der obencrwahnten audi vor dem Lothrohre das Verhalten des Serpentina zeigenden 
Masse bestatigte die Richtigkeit dieser Bestimmimg. 

Hyalotracliyt (Pantellerit). 
.Torrente Gherba." 

Makroskopisch. In einer mattbraunen, dichten Grundmasse sind reichliche, 1 — 3 mw grosse, zum Theile 

tafelformige, zum 'I'lieil mehr isomctiiscli dimensionirte wasserhelle Einsprenglinge von Feldspath entlialten, 

welclie sich durch theilweise sichtbare ausserst feine Zwillingslaniellirung als der Plagioklas-Gruppe ange- 

1 Physiographie, II, S. 546. 
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526 August Rosiwal, 

horend erweisen. Nur vereinzelt sieht man aucb Bruchflaclien kleinercr, dunkler Krystallc; sie eignen dem 
Au git. 

Mikroskopisch. Die Grundmasse bcsteht ausschliesslich aus einem durcb iiberaus reiche Globuliten- 
ftihrung fast undurchsichtig gewordenen, dunkelbrauncm Glase, das nur stellenweise in verschwommenen 
Partien farhlos wird und dann roikrofelsitische Entglasungsproducte zeigt ncben dem gleieli bleibenden 
Gehalt an dunklen Globulitcn. Zuweilcn tritt dadurcli in Iiberaus zarter Weise ein wellig vcrlaufendcr 
Schlierenwechscl auf (eutaxitiscbe Strnctur), der bei starkerer Vergrosserung die bekannten „geflammten" 
dem Piperno ahnlichen Zeicbnungen liervorbringt. 

Dureh diese Beschaffenbeit der in unserem Falle kaum nennenswertlie Mikrolitbe flibrcndcn Grundmasse 
unterseheidet sicb dieses Gestein von dem hinsichtlicli der mineralogiscben Znsammensetzung sonst ganz 
iilinlicben vitrophyrischen Augittrachyt (Pantellerit) zwischen Let Marefia und Cobbo (man vergl. S. 74 [518]). 

Aucb bier weisen alle optischen und cbemiscben Merkmalc den Feldspatb in die Anorthoklas-Reihe, 
und stellt das tibrigens nur sparliche Vorkomincn von Augit in erster Generation das Gestein in die Verwandt- 
schaft mit Miigge's Obsidiantrachyten von Ran Miguel,1 da die Bebandlung von Splittern des Glases im 
Kolbchcn dessen Zugehorigkcit zu Obsidian erwics. Accessorisch fanden sicb Apatit und Magnetit, wie im 
Verglcicbsgesteine. 

Mikrochemisch. Die Glasgrundmasse ergibt typiscb tracbytiscbe Beactioncn von vorlierrschendem Na- 
wenigcr K- und kaum nennenswerthem Fc etc.-Gelialt. Die Anorthoklase sind durebwegs sehr Ca-arm und 
gleichen diesbezliglicb jenen von Let Marefia. 

Augit-Andesit (Chlorophait-Mandelstein). 
„Entro il Giacca. Filofl," 

Makroskopisch. Zablreicbe, liber 1/z bis 1cm grosse, meist diinntafelformigc Plagioklas-Einsprenglinge, 
die zuweilen aus zwei nacb dem Karlsbader Gesetz verzwillingten Sammclindividucn bestchen, befinden sicb 
in einer matt violettgrauen, dicbten Grundmasse, welcbc erfilllt ist von 1 — 2mm grosscn, rcgclmassig spha- 
roidalenMandelraumen, als dereiiAusfUllungssubstanz ein dunkelgriines, sehr weiches, unter der Loupe radial- 
blattriges Mineral — Chlorophait— erscheint, das zuweilen nocb cinen jllngeren Kern von spiithigem 
Calcit umschliesst. 

Mikroskopisch. ZunEchst erfolgte die Untersuehung der nacb den beiden Hauptricbtungen der Plagio- 
klastafeln hergestellten Spaltblaltchenscbliffe. Die correspondirenden Ausloschungsscbiefen von 5° und circa 
15° auf 001 respective 010 stellen den Plagioklas an die Grenze zwischen Andesin und Labradorit etwa 
von der Zusammensetzung Abt Anl der Scbuster'schen Tabelle. 

Die Grundmasse ist zu fast gleichen Theilen aus der Grftsse nacli zicmlich variablen (0-02—0-2mm), 
unregelmassig durcheinander gelagcrten Plagioklas-Leisten und noch haufigeren rectangularcn Tafeln, aus 
Augit in der Form von Saulchen odcrkurzenKrystallen und aus einer naliczu farblosen Glasbasis zusammen- 
gesetzt, die sicb durcb Iiberaus starke Erzftlhrung auszeiebnet, so dass sie von deutlichen Krystallen und den 
federformigen Krystallskeletten des Magnetits bis herab zu punktformig kleinen Komchen dieses Minerals 
ganz erfilllt erscheint. Winzige doppeltbrccliende Entglasungsproducte unbestimmbarer Natur sowie Calcit 
finden sicb ausserdem als secundare Bildungen in ihr vor. Ein zutreffendes Bild der Texturverhaltnisse der 
Grundmasse gibt Fig. 6 auf Taf. IV. 

Augit feblt in erster Generation ganz; die Plagioklaseinsprenglinge erscheincn in ihren Durchschnitten 
von streifenartig schief oder quer gegen die Langsflache ziehenden Einlagerungen durchzogen, welche beilaufig 
an perthitiscbe Verwachsungen mit anderen Feldspatharten erinnern, ohne in unserem Falle bestimmt als 
solche gelten zu kcinnen. Wahrscheinlichcr liegt eine Umwandlung in zeolithische Aggregate vor, die von 
Kltiften ausgeht und parallel gelagerte, blattrig-fasrige mit den spitzen Enden in die~unveranderten Feldspath- 
substanz hineinragende farblose Neubildungen liefert. 

1 Azorengosteine. Noucs Jahrb. 1883, II, S. 207. 
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Die Mandelbildungen sind auch unter dem Mikroskopc in alien Eigenschaften rait dem Chlorophait 

in typisclier Ubereinstimmung, wie er von Long-Island, Neu-Schottland vorlag (vergl. oben S. 77 [521]). 

Mikrochemisch. Grundmassesplitter liefern cinen vorherrschenden Na- und Ca-Gehalt; der Beichthum 

an letzterem weist auf andesitisclie Typen. Die Eisenerze blieben bei Anwendung von nur 1 Tropfen dev Saure 

noch ungelost zurttck. Der Plagioklas wurde in seclis Proben durchwegs gleichmiissig als aus nalie gleicben 

Mengen der Ca- und Na-Verbindung besteliend aufgescblossen: Ahx Anv 

Die Proben mit den Chlorophait-Mandeln cntsprachen auf das beste derZusammensetzung eines Al-freien 

Fe-(Mg-) Silicates und waren von den Proben des Vergleiclisminerals durch nichts zu unterscbeiden. 

Andesitischer Trachyt-Tuff (Pechsteinbreccie). 
„T6rrente Giacca. Filoa." 

Makroskopisch. Ein sepiabraunes bis scliwarzes Glas, das ausgesproelien perlifische Absonderung zeigt, 

in kleinen Partien aber aucli deutlicben Muschelbruch aufweist und bei frischem, wenig vcrwittertem Aus- 

seben nur ganz sporadisch secundiire (mandelartige) Bildungen beherbergt. 

Mikroskopisch. Das ganze Gestein besteht aus unregelmiissig aneinandeigelagerten Splittern und Brock - 

chen des dunkelbraunen Glases7 welche in alien Grossen zwiseheu wenigen Zehntelmillimetern und '/, cm 

vorhanden sind. Dadurcli bildet sich eine grosse structurelle Abnlichkeit mit dem vorbesprocbencn Palagonite 

von Let Marcfia heraus, docb gleicht das Material des Gestcincs, die Glasbruchstttcke, viel mehr dem 

Hyaloandesit (Andesitpecbstein IX a.) vom Kenia, so dass die scbon makroskopisch zu vermuthende Ver- 

wandtscliaft dieser beiden Gesteiue ihre voile Bestatigung erfalirt. Die Mclirzabl der Splitter zeigt namlicli bei 

vollkommen gleicher Farbung bier wie dort, jene Biinderung, welche durch die abwechselnd geringere und 

griissere Anrcicherungmit kryslallitischen und mikrolithisclien Bildungen liervorgerufen wild. In unserem Falle 

sind es zumeist reihenfonnig geordneteMassen vonGlobuliten, welche mit fast cinsclilussfreicmGlase wechsel- 

lagcrnd, die zarte Streifung (die Infervallc sind nur etwa 0-lmm und darunter breit) im Diinnscldiffe bervor- 

rufen. StabehenfonnigeMikrolitbe unbcstimmbarerNatnr sind in alien, atich den globulitenfreien Lagen gleich- 

formig vertheilt und in zu denselbcn parallelcr Stellung vorhanden. Ausser diesen zweifellos primiiren sind 

noch rundlicli bis unregelnnissig begrenzte Entglasungsproductc zu beobachten, welche Aggregatpolarisation 

zeigen, aber bei ihrcr geiingen Gvosse (0-1—Q-Q4mm) mit voller Sicherheit nicbt zu bestimnien sind; sie 
scheinen mikrofelsitischer Natur zu sein und bilden jedenfalls einAiialogon zu den spliarolithischen Bildungen 

im Andesitpecbstein von Java's 1. Punt, denen ja auch die in dem Vergleicusgesteine vom Kenia gefundenen 
(vergl. S. 53 [497]) Hohlraumausfiillungen an die Seite zu stellen sind, umsomehr, als Verbeek ausdriicklich 

erwalmt,' dass „die Bildung derselben wohl derWirkung vonFliissigkciten zuzuschreiben sei, welche im Pech- 
stein circulierten." 

Schwieriger zu erklixrcn bleibt das Vorkommen streifenformig in der Glasmasse verbieiteter, parallel- 

ziehender Schwarme von doppeltbrechenden Piinktclien, die sich durch diese Eigenschaft sehr wolil von 

den die Lagenstructur bedingenden Globuliten unterscbeiden. Es scbeinen Eiuwanderungen secnndarer Pro- 

ducte zu sein, welche von grosseren Hauptrissen aus in die sich umbildende Glasbasis voidringen. 

Ganz abnlicb, wie Verbeek es an scinem Andesit-Perlitporpliyr scbildert,2 lanfen auch in unserem 

Gesteine zahlrcicbe pcrlitische Sprlinge durch die Glasmasse der einzelnen Partikel, ganz obne Beziehung zur 

Lagenstructur derselben, wobei eine griissere solcherart angedeutete perlitische Kugel mehrere kleinere um- 

scliliesst. Im polarisirten Liclite gleicben die Absonderungsklilfte bei sebwacber Vergrosserung glanzenden 

Silbcrfadcn, da sie in ausserst zaiter Weise mit secundaren Bildungen erftillt sind. Verbeek hebt aueh diese 

Erscheinung hervor, und will sie mit zeolitbischen Neubildungen erklaren; da in unserem Falle aber selbst 

heisse Salzsaure keine Verilnderung bewirkte, so dlirfte eher Chalcedon das Material derselben bilden. 

1 Neues Jahrbuck, Beilageband, II, S. 204. 
2 A. a. 0. S. 203. 
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Ein wichtiges Glied in der Kette der Umwandlungen bildet das Auftreten jener gelb durchsicbtigen, hier 
fleckenartig oder netzformig nieist unregelmiissig durcb cinzclnc Glastrummer ziebenden Masse, welcbe zum 
Tlieil auch nur einzelneLagen umwandelnd, oder voni Rande und vonKlilften aus vordringend auftritt. Farbe, 
Faserung und die Art der Aggregatpolarisation lassen in ihr jene „goldgelbe Substanz" der islandischen 
Palagonittuffe Penck's wicdererkennen, welcbe auch bei der Umwandlung des Palagonits von Let Marefia 
eine so wicbtige Rolle spielt (vergl. S. 78 [522] „dritte Zone") und dort in die Reibe der Cblorit-Mincrale 
wiesen wurde. 

Beziiglicb des Auftretens von Einsprcnglings-Mineralen, durcb welche im Zusammenhalte mit den Ergeb- 
nissen der Mikro-Analyse die Bestimmung als Trachyttuff ermoglicht wurde, sei bemcrkt, dass nur wenige 
Splitter scbeinbar ungestreifter Feldspatbe, die bei starker Vergrosserung das ungemein zarte und complicirte 
Zwillingsgewebe der Anorthoklasc zeigen, sowie recht bezeiebnenderweise in einemFalle auch Quarz mit 
farblosen Glaseinschltissen constatiert werden konnten. 

Zum Schlusse sei noch des Vorkommens eines Fremdlings Erwahnung gethan: eines kleinen Splitters 
von Feldspathbasalt, der ganz ahnlich jenem ist, der zwischen Let Marefia und Cobbo vorkommt 
(vergl. S. 75 [519]). 

Mikrochemisch. Das Glas ist als Pechsteinglas stark wasserhaltig. Die Kieselflussstiureproben stellen 
es durch die geringe Menge der Fe- und Ca-Salze und das Herrschen der beiden Alkali en zwiscben die Reibe 
der tracbytiscben Gliiser (Vergleicbsobject: ein etwas basiscberer, dunkler, glasigerTrachyt vom Sliden des Monte 
Sieve, Euganeen) und die Andesite (Hyaloandesit von Kenia). Eine grossere Verwandtscbaft mit den ersteren 
aussert sicb auch dadurch, dass sich das Glas beim Erbitzen vor dem Lothrohre weiss brennt und zn eincr 
blasigen, bimssteinartigen Masse sclimilzt, wie viele der echten Pechsteintrachyte aus den Euganeen (z. B. 
Scbliere NO von Pirio, oder Breccie von Galcignano am Fusse des Monte Musato). 

Vitrophyrische Oliviri-Basalt-Lava (Quarz-Basalt Diller). 
„Bei Addele Gubo." 

Makroskopisch. Das kleine schwarze Gesteinsstlickchen liisst zweierlei Struclur erkenncn. Nahe der 
deutlich scblackigen Oberflache bat die Grundmasse ein glasiges, fettglanzendes Aussehen; lem weiter gegen 
das Innere zu wird sie matt und erhalt eine mehr graue Farbe. Kaum lmm messende Plagiokl as-Tafelchen 
sind die einzigen sichtbaren Bestandtheile alterer Generation. Luf'ttrockene Splitter des Gcsteins wurden beim 
Glfiben im Glaskolbclien wasserfrei befunden. 

Mikroskopisch. Die Structur dieses Gesteines ist vollkommcn tibereinstimmend mit jener der vitropby- 
rischen Basaltlava vom Teleki-Vulkan am Siidendc desRudolf-Scc's (vergl. S. 64 [508]). In der reinen braunen, 
einen leichtcn Sticli in's Olivengriinc zeigenden Glnsbasis, deren Mengc jene der krystallisierteri Bestandtheile 
liberwiegt, befindet sich vorherrschend eine in continuirlicher Grosscnreihe entwickelte Generation von 
l'higioklas, welche durebwegs grosse Ausloschungsschiefen der zwillingsgestreiften Leisten-Durchschmtte 
zeigt. Die gemessenen Werthe von 21° bis nahe 38° stellen die Zugehorigkeit zu Bytownit feat. Die gros- 
seren Krystalle zeigen zuweilen Andeutungcn von zonnlem Bau; die kleinen Mikrolitbc sind ausgezciehnet 
individualisirt und zeigen die normalen Flacbentypcn (010), (001), (HO), (110), (101) und (201) in uberaus 
deutlicher Entwicklung. 

Die Zwillingsbildung nach dem Albitgesetz zeigt sich dabei an den in der Glasbasis sebwebenden 
Krystallchen in schoner plastischer Weise. Auch Wacbstbumsverhallnisse ganzer Krystallstiicke, die sich zu 
einem grosseren Individuum vereinigen, sind hiiufig zu beobachten. Dass zur Zeit der Erstarrung des Gcsteins 
die Feldspatbbildung in vollem Gange war, ersiebt man aus der Art und Weise, wie das oft Uberaus reicblicbe 
Netz von Glaseinschlilssen mit der aussen befindlichen Basis communiciert. 

Nach denPlagioklasen ist Olivin der am haufigsten auskrystallisirtcBestandtheil. ScineGriisse schwankt 
in alien Verbaltnissen zwischen 0-4mm und dem zwanzigsten Tlieil dieses Masses.   Eiuschlussc von Glaseiern 
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Beitrage zur geologischen Kenntniss des ostlichen Afrika.  II. 529 

mit Bliischen sind fast in jedem der meist von deutlichenFlachen des normalenHabitus begrenztenKrystallchen 

zu treffen. 

in Folge seiner gegen die anderen Bestandtbeile nur winzigen Grosse ist vermufhlich erst zuletzt der 

An git zur Ausscbeidung aus der Basis gelangt. Durcbwegs sindes die sehonstenKrystallchen der kurzprisma- 

tischen Form in naliezu isometriscben Dimensioncn, welche, bci 0 01 bis 0-02mm Durcbmesser gewohnlich 

zu Haufchen und Gruppen vereint, lose um und zwischen die anderen Minerale gelagert sind. 

Die schwarzc, in die seblackige Oberfliiche Ubergelicnde Gestcinszone cbarakterisirt sich unter dem 

Mikroskope durch dasAuftreten einer dunkel (sepia-) braunen, isotropen Masse, welche alleKrystalle in eincn 

umso dicliteren Mantel hlillt, je naher an der Oberflache sie liegen, bis an dieser selbst audi das ganze Gesteins- 

glas davon bis zur llndurcbsicbtigkeit erfiillt ist. Erst bei sebr starker Vergrosserung erkennt man, dass diese 

Erscheinung durch eine globulitiscbe Entglasung bewirkt wird, welche an den ansgeschiedenen Krystallen 

beginnt und sehr zierlicb aus fransennrtig dicht aneinanderliegenden Margariten, die zum Tlieil aus Longu- 
liten bestelien, gebildet wird. 

Zum Rchlusse sei einer ganz eigenartigen Bildung gedacht, welche beim ersten Anblick wie eine Hohl- 

raumausfuilung aussiebt, eine Deutung, die in dem ganz und gar friscben, unzersctzten Gesteinc bei naherer 

Betrachtung bald alle Wahrscheinlichkeit verliert. DieFiguren 1 und 2 auf Tafel IV sollen Bilder davon geben. 

DasCentrum dosGanzen bildet ein vielfach corrodirtes, auf Spaltcn audi imlnnern vonGlasmassen angenagtes 

Quarzkorn: eln Fremdling, (lessen Provenienz aus — viellcicht benaohbarten — sauren ErgussgesteineD 

durch den Umstand wahrscheinlich gemacht wird, dass dihexaedrische farblose Glaseinscbliissc mit Gas- 

blase darin vorkommen. Es sprccben nun alle Griinde dafttr, dass rings um dieses Korn eine lebhafte magma- 

tiscbe Resorption stattfand, eine Anreicherung der umgebenden Bnsisschichten mit Kiesclsiiurc, welche eine 

Aufhellung der Farbe des Glasflusscs im Gefolge hatte, und dass cndlich bei der zuletzt eintrctenden partiellen 

fndividualisirung der Grundmasse hier ausschliesslich nur die vielen kranzformig an die librige Gesteinsmasse 

anschliessenden Augitkrystallchcn zur Entwicklung kamen, und zwar zum Tlieil in der Form von drusenformig 

aggregirten Saulchen. Die vollstiindige Idiomorphie ist dnbei ttberall anfrecbt crhalten, und grenzen dieAugite 

gegen das normale basiscbe Gcsteinsglas mit ebenso regelmiissigen Krystallflachen, wie es die gegen den 

Quarz zugewendeten Saulchenenden zeigcn. 

Dort, wo die corrodirende Glasmasse aber sehr weit in's Innere des Quarzes vordrang, also am reich- 

stcn an KieselsJiure geworden ist, bemerkt man eine mikrofelsitische Entglasung derselben. 

In dem untersucbten DUnnscbliffe waren zwei soldier Quarzkiirner vorbanden und bot namentlich das 

Fig. 2, Taf. IV abgebildete grossere von beiden an einem seiner Enden das schone Resorptions-Phanomen. 

Es unterliegt keincm Zweifel, dass das geschilderte Quarz-Vorkommen ganz analog ist jenem, welches 

Diller in seinen „Qnarzbasaltcn" vom Snag Lake in Nord-Californien 1 gefunden hat, und welches von 

ihm ftir eine fiiihzeitige intratellurische Ausscbeidung gehalten wird. Das mir vorliegende sparliche Material 

gcstattet nicht an die Richtigkeit von Diller's Anschauungen ttber die Genesis der Quarze Kritik zu liben; 

es spricht aber die Art und Weiso, wie derartige Angriffe auf die Substanz derselben ganz local blciben 

konnten und nicht auf weitere Entfernung auf die substantielle Bescbaffenbeit der Basis Einfluss nahmen, 

jedenfalls daflir, dass die von Diller bctonte Zahigkcit des erumpirenden Gesteins thatsiichlich eine sehr 

grosse sein musstc, umsomchr als auch in unserem Gesteine alle Anzcichen lebbafterer Bewegung wiih- 

rend des Erstarrungsprocesses wie Schlierenbiklung oder stroinformige Lagerung der Mikrolithe vollstiindig 

fohlen. 

Bezliglich der hier auftretenden, durch die Einwirkung des Magmas auf die Quarzkrystalle vcrursachten 

Corrosionscischeinungen muss aber auf die Beobaehtungcn bingewiesen werden, welclie O.Beyer an den 

granitischen Einschliissen im Basalte des Bubcnik 2  anzustellen Gelegenbeit  hatte.   Auf S. 24—26  seiner 

> American Journal 1887, Jan.—Juli, 33. B<1., S. 47. Vergl. auch Bosenbusch, II, S. 738. 
2 Der Basalt des Gross-Dehsaer-Berges and seine Einsohlflsse. Tsclicrmak, Minevalog. Mittheilungen, Bd. X, S. 1 ff. 

Ponkschriflon dor mathem.-naturw. CI.   LVIII. Bd. (J7 
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530 August llosiwal, 

Abhandlung werden die Ver&nderungen, welche die Quarze der Granite erleiden, beschrieben und konnen 
seine Worte fast zur Ganze auch auf unser Quarzvorkommen Anwendung finden. 

Namentlich mQge eine Stelle hier angefiihrt sein, die gerade wie als Erlauterung zu unseren beiden 
Figuren gescbrieben erscbeint: 

„Neben der Hitzewirkung und der meehaniscb zertheilenden Kraft wirkte die Schmelzmasse gleich den 
Flussmitteln auch aufhisend ein auf den Quarz. Uberall sind die Quarze sondeibar gebuchtet, Kanten und 
Ecken gerundet, wie abgeschmolzcn. Die eingedrungene Schmelzmasse loste von innen heraus Quarzsub- 
slanz auf und setzte sich an deren Stelle." 

Auch die Neubildung der Augits&ulchen um den Quarz herum beschreibt Beyer ausfiihrlich,1 und ist cs 
eine wahre Genugthuung, in unseren beiden Lichtbildern cine so prachtige Bestiitigung der Beyer'schen 
Beobachtungen bieten zu kCnncn, welche aus seinen beiden Abbildungen (a. a. 0. Taf. I, Fig. 1 u. 2) ohne die 
trefflichen "Woite des Tcxtcs leider kaum zu entnehmen sind. 

Mikrochemisch. Gesteinssplitter kennzeichnen sich durch massenhaften Ca- und Fe-Gehalt als tiberaus 
basiscb zusammengesetzt. Ihre Reactionen gleichen vollkommen jenen des verwandtcn Gesteines vom 
Teleki-Vulkan am Rudolf-See. Ftir die Bestimmung der Plagioklase als Bytownit spricht der relativ geringe 
Na-Gehalt des Gesteines. 

Schlackige Basalt-(Feld8patli-Basalt-)Lava. 
„Monto Sella, Assub." 

Makroskopisch. Das schwarze Gestein enthalt unregehnassige, in der Gr5sse sehr variable Hohlraume. 
Die Grundmasse ist matt, doch glitzern die punktgrossen Feldspathbruchflachen daraus hervor. Erkeimbare 
Einsprenglinge fehlen. Nur ganz vereinzelt fand sich ein grosser (l'bcm) Krystall eines farblosen Minerals, 
das sich als ein zerdrlickter Labradorit erwies. Die Untersuchung eines Spaltblattchenschliffs stellt ilm an 
die basische Grenze der Andesine. 

Mikroskopisch. Das Gestein weist auch unter dem Mikroskope keine porphyrische Structur auf, indem 
ausgesprochene Einsprenglinge erster Generation fehlen. Die grossten Krystalle sind etwa Q-lbmm messcndc 
Olivine, welche ncben den zahlreichen stromfOrmig gelagerten Plagioklas-Leistchen, die kaum Uber Q-lmm 
lang werden, vorkommen. Die Zwischenraume dieser beiden Bestandtheile fiillt eine nahczu holokrystallinc 
eigentliclie Grundmasse, deren scbwer aufzulosende Elemente winzigste Krystallchen von vorhenschendem 
Augit und etwas weniger Magnet it sind, deren vollkommene Idiomorphie nocb auf die Anwesenheit einer 
alles durchtrankenden farblosen Glasbasis schliessen lasst. Diese Augit-Magnetit-Grundmasse mit ihren kaum 
weuigeTausendstel mm, messenden Mikrolithen ist als Mcsostasis aufzufassen, welche unser Gestein in dieEeihe 
der Basalte mit Intersertalstructur (Meissuer Typus) stellt. Nach der Structur der Grundmasse erinnert dieses 
Vorkommen beiliiufig an die Rasaltvarietaten/I. und B aus den Settimabergen (Ndoro-Nairotia) im Keniagebictc 
(m. vergl. S. 55, 56) nur ist die KorngrOsse aller Bestandtheile viel geringer. Der wichtigste Untcrschied liegt 
in der deutlichen Porphyrstructur der erwabnten Gesteinc. 

Mikrochemisch. Die Gesteinssplitter lieferten echte, typische Basalt-Reaction, in Folge der grossen, 
durch den Fe- und Ca-Gehalt verursachten Basicitat. Splitter des grossen Feldspath-Einschlusses ermoglichten 
aber dessen Bestimmung als Labradorit. 

Anschliessend an die Arbeiten voaLehmann nnd Bleibtreu. Vergl. die, Citato auf S. 25 der Beyer'schen Arbeit. Di
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Beltrdge zur yeologischen Kenntniss des ostlichen Afrika.  II. 531 

Zusammenfassende Ubersicht 

liber alle in den Literaturangaben l genannten oder beschriebenen 

UesteinsvorkoiriiMUNse Ost-AMkas und Abessiniens. 

Nach Localitaten von Slid gegen Nord geordnet. 

(Petrographisch untersuchte oder genauer bestimmte Gesteine sind mit * bezeiclmet.) 

1. Kilste, siidlieh vom Pangani und Inneres von Deutsch-Ost-Afrika. 

Seite 
Gran it                            Bei Kisagi im Khutu-Land Naeh Graf Pfeil in Ebert 4 

„                                  Rubeho-Gebirge (Usagara-Uheho) Ebert 2 
„       (weiss)                                                 „ Graf Pfeil 357 
„                  Vom Ukerewe- zum Tanganika- und Njassa-See Ebert 2 

Granite                Ubena, Uhehe, Ugogo, ein Theil von Usagara 2 
Syenite                                            Ugogo „ 2 
Griinsteine                                                 „ „ 2 

„         (Giinge im Granit)   .                                 Rubeho-Gebirge „ 2 
Basalt (Lava)          Khutu und im Eufidji-Thal, Johnston-Berg in Khutu Nach Thompson in Ebert 3 
Krystallinisehe Schiefer    .           Ubena, Uhehe, Ugogo, ein Theil von Usagara Ebert 2 

„                     „            .         Vom Ukerewe zum Tanganika- und Njassa-See n 2 
Gneiss                   Rubeho-Gebirge und Uhehe-Berge GrafPfeii 357 
Glimmer- undTal kschiefer .                                             Ugogo Ebert 2 
Hornblende                                    Rubeho-Gebirge. GrafPfeii 357 
Asbest                       Am nordwestlichen Njassa-Ufer Schleicher 9;; 
Graphit                                     Berge von Ukaini Naeli Pater Horner in Ebert 7 
Gold                                     Njassa-Ufer Schleicher 93 
Kupfer       Im Innern des Hoohlandes von Deutsch-Ost-Airika Ebert 7 
Malachit                                         Bei Masasi Nach Angelvy in Schleicher 92 
Edler Granat, Bergkrystall 

etc                        Zwisehen Lindi und Rovuma Nach Kirk in Sehleieher 92 
Sinter Heisse Quelle (Markusbrunnen) bei Kisagi im Khutu- Nach Graf Pfeil in Ebert 4 

Land 
Steinsalz                       Ostlioh von Mpuapua, Usagara, Nach Stanley in Ebert 7 
Sal/, und Sal peter                Mareuga Mk'hali im westlichen Usagara Ebert 7 
Conglomerate u.Sandsteine        Vom Ukerewe- zum Tanganika- und Njassa-See Ebert 2 
Sandsteintafeln                    Schollen im Hochland von Usagara „ 2 
Sandsteine, oisenhaltig .   .                           Usui, Uvinsa, Unjamvesi „ 8 
Sandstein, weiss                                   Uhehe-Berge GrafPfeii :sr>7 
Cohlensandstein           Johnston-Berg in Khutu und im Rufidji-Thal Naoh Thompson in Ebert .'! 
Kohlensandsteine u. Schie- 

fer                 Zone vom Tana zum Rovuma und Zambesi Ebert 2 
"Sandstein              Zwisehen Usugulo und Fundi in Usaraino Shearson Hyland 266 
*Thon rait Quarz      DorfSokoni innerhalb Dar-es-Salaam, Thalschluoht, Shearson Hyland 266 

Wasserlooh 
Latorit       Reohtes Ufer des Rueha, SW vom Rubeho-Gebirge GrafPfeii 357 
Carbonkalk                         Zone Tana—Rovuma—Zambesi Ebert 2 
Juragestoine                                              Usagara Nach C. Schmidt in Ebert 3 
Tertiftrer (?) Kalk               Am Rovuma, sowie linken Kingani-Ufer Ebert 4 

Vergl, S. 22[466], 82[467]; die Seitenangaben beziohen sich auf die betrell'ende Publication. 

67* 
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532 

Kohlenflotzi 

Steinkohle . 

August Rosiwal, 

Am Rienda (Lujenda) und Kovuma 

Florence-Bai amNjassa-See 10°40'; HafenMbampa am 
Njassa-See 1I°20'; Munching des Rikuru-Fltisschens 

10°45'13" 

Seitu 

Nach Livingstone in Ebert; 3 
nach Angelvy in Schleicher      92 

Schleicher 92, 93 

2. Gebiet des Pangani-Plusses. 

*Basantt-Tufi'e      Zwischen dun Lassitl- und Sambo-Bergen,  Steppen- 
ebene, westl. vomPare-Gebirge; Ebene zwischen dem 

Ugueno-Gobirge und dem Pangani-Fluss. 
*Gneiss       Oberhalb Mafi 
*Ampliibol-Gneiss  Am Wege von Mruasi nach Korogwe (4) 
*Hypersthen -Anom i t - Pla- 

gioklas-Gneiss  Flussbett des Pangani zwisehenKorogwe u. Maului (6) 
*Gneiss-Granulit  Zwischen Kwa Fango und Mruasi (8) 
*Granulit  Am Wege von KItifu nach Mbaruk (1) 
*A in phibol-Granulit.  .  .  . Am Wege zwischen Lewua und Kwa Fungo (2, Vax.A) 
*Amphibol-Hypersthen- 

Granulit  Am Wege zwiachenLewua und KwaFungo (2, Var.B) 
„                 „      .   .   .   . Pare maboga Siid (2, Var. O) 

*Atnphibolit  Oberhalb Mafi 
*Augit-(Diallag-)Amphibo- 

lito  Ngua-Berg bei Masinde, anstehend 
*DesgL, Skapolitb ftihrend . Zwischen Pangani-Fluss und Pare-Gebirge 
*Kochsalz  Erde bei Masinde 
*Fasergyps  Sttdlich von Klein-Aruscha 
*Calcit  (Her des Pangani-Flusses 
*Kalkiges, q uarzftlhrendes 

Gestein  Zwischen den Lassiti- und Sambo-Bergen 
*Kalkige Tuffe  Gebiet des Pangani (bis zum Naiwascha-See) 
*Sande der krystallinischen 

Seniefer  Pangani-Fluss und Quellgebiet desselben 
*Breccien  Pangani-Gebiet bis zum Naiwascha-See 
*Lehm und Thou  n 

Laterit  Steppe zwischen Aruscha und Pare; 2 Tage unterhalb 
Aruscha, 1 Stunde vom Euvu-Flusse (Pangani) ostlich 

Shearson Hyland 265 

•n 214 
Alitor 472 

H 472 

II 
47 L 
470 

n 470 

n 470 

V 
471 

Shearson Hyland 215 

Miigge 582 

11 583 

i) 
608 

Shearson Hyland 266 
Rammelsberg in G. Rose 247 

Shearson Hyland 265 
Miigge 607 

ii 607 

ii 
607 

II 607 
Shearson Hyland 267 

3. Hoehland von Usambara. 

*KrystaIlinische Schiefer . Usambara 
*Muscovit-Gneiss  Bergland von Usambara 
•Blotit fiihrender Gneiss    . „ 
*Hornblendc-Granat-Gneiss „ 
*Glimmerschiefer mit Granat 

und schwarzem Glimmer .   .   . Feispartie in der Nahe des Flusses Umba 
*Magnetit-Sand  Provinz Fuga, Usambara 
Blei-Erz  In manchen Sandsteinen der Hochebene vonUaambara 
Sandsteintafeln ]     .   .       .   . Schollen im Hochlande von Usambara 
Thone  Usambara 
*Kalkstein braunlich-roth, tho- 

nig  Flussbett eines kleincn Nebenarmes des Umba 
Carbon-Versteinerungen   . Umba in Usambara 

Thornton 
Schmidt 

G. Itose 
Schmidt 

Ebert 
Thornton, S. 449; Ebert 

Nach Krapf in Ebert 

Raminelsberg in G. Rose 
Nach Thompson in Ebert 

447 
451 
451 
451 

246 
451 

7 

2 
7 

247 
3 

1   In der Karte Prof. Toula's  konritc der tmbestimmten Verbreitung wegen dieses Sandsteinvorkommen  nicht aus- 
geschieden werden. 
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Miigge (Neues Jahrb.) 
G. Hose 

Miigge (Neues Jahrb.) 
Ebert 

Beitrage zur geologifschen Kenntniss des ostlichen Afrika.  II. 

4. Pare-Gebirge. 

Krystallinische Schiet'er    . Pare-Gebirge Thornton 
*Gneisse (Hypersthen, Horn- 

blende und Biotit fuhrend, 
z.Thl.mitPlagioklas u.Granat) „ 

*G 1 im m er s chi e f e r,granatreich „ 
*G limmerschiefer mit gros- 

sen Granaten und Hornblende Flussbett in Pare 
*A ugit- (Diallag-) Amphibo- 

lite  Pare-Gebirge 
Salz  Pare 

5. Ugueno-(Ugweno- oder Ugono-)Gebirge. 

Syenit  Westliches Ugono-Gebirge 
GeschiohteteGesteined, stra- 

tified rock") Sehiefer .... OstlicheS              „ 
*Gneisse,   Hornblende,  Biotit 

oder Augit fiihrend W-, S- und O-Abhang des Ugueno-Gebirges,   Guinu- 
alla-Berg und Ngovi-Gipfel 

*G limmerschiefer  Ugono-Gobirge, 3—4000' 
*Q u ar z-Magnetit-G ran at- 

Sand (Eisenerz)  Flussbett im Ugono-Gebirge, 3500' hoch 
Eisenglanz, derb  Niihe des Mruschunga-Lagers 
Eisensand  Gegend vonNaguvn 
Brauneisenknollen In Late- 

nt (?)  
*Kalk, dichter, grauer   .... Westlieh Ugueno, siidlieh Aruscha 

533 

Seite 

449 

581 
245 

'247 

582 
7 

Thornton 449 

» 449 

Tenne 2 

J. Roth 545 

3? 

Tenne 

» 

545 
2 
2 

arson Hyland 
2 

266 

6. Ssogonoi- und Litaema-Gebirge. 

#Melilith-Basalt (?)     .... Litaema-Gebirge bei Klein Aruscha 
*01igoklas-Granulit  .... Findling liings des Nordhanges dor Ssogonoi-Kette (9) 
*Granat-Amphibolit (Diorit- 

Amphibolit)  Nordabhang derSsogonoi-Kette (S von Mora langs des 
Pangani) (8) 

*Augit-(Diallag-) Amp liibo- 
lit, Skapolitli fuhrend    .   .   . Litaema-Gebirge bei Klein-Aruscha 

*Caleit  Nordabfall der Ssogonoi-Kettc (e) 

7. Meru-Berg. 

*Hornblende-Plionolith   .   . Magsuru-Fluss, Meru-Berg (IV) 
*Nephelinit         Gcrolle aus dem Magsuru-Bette; Meru-Berg (V) 
*Nephelin-Tephrit . •   .   .   .    1.   Cmgebung des Menx-Bcrges bei Gross-Aruscha •, 

'2. Abhang desHochlandes vonNanja gegen dieEbene 
von Ngaruka 

*Li raburgit ('2. Art) Ebeue von Gross-Aruscha;   in grossen Blocken am 
Meru-Vulkau 

Miigge 
Autor 

Miigge 
Autor 

603 
474 

473 

583 
513 

Autor 487 

» 489 
Miigge 601 

602 

8. Kilimandscliaro ' und Tschagga-Ebene. 

(Chronologisch nach Autoron geordnet.  Mit ** und *** sind idcntisohe Gcsteiue bezeichnet.) 

**Trachyt,   mit grossen Feld- 
spathkrystallen      Woru-Weru-Flussbett (nachThorntou haufigstesGe- 

stein des S- und SW-Gebirgstheiles), auch 4160 m hoch 
G. Eosc 

Sadebeck 
246 

26 

i Vergl. auch: Gebiet zwischen Kiliinandscharo und Kenia, S. 73. 
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534 August Rosiwal, 

*01 i v i n - B a s a 11, mit Augitkry- 
stallen Weru-Weru-Flussbett (naoh Thornton hiiufigstes Ge- 

stein des S- undSW-Gebirgstheiles), auch 4160 m hoch 
*01ivin-Basalt,ohncAugitkry- 

stalle  Goni, Flussbett zwischen Taweta und Kilema 
*Kalkstein, dunkelgrauer   .   . Hiigel zwischen Goni und Kilema 
*Basalt, Olivin und Augit fiih- 

rend, nicht blasig Zwei Flussbette (Weru-Weru und Goni), (Geschiebe) 
zwischen Kilema und Madjame, Tsohagga 

**Trachyt   mit rhombentormi- 
gen Sanidindurchschnitten .   .    Kilimandseharo, hochster von v. d. Deck en erreich- 

ter Punkt,  18800' 
*Basalt, Olivin und Augit, sec. 

Bol fuhrend  „ 
*Trachyt, poriis, blaugrau   .   . Kilimandseharo, 13000' 
***Obsidian, z.Thl. gebiindert, 

glasige Form vom vorigenGesf,. „ 12500—15800' 
*Trachy t e, z.Thl. identisch mit 

vorigen  Kilimandseharo, 12500—13800' 
*G las-Basalt oder basischei- 

Augit-Andesit       Mittelgrat ties Kilimandseharo, 4270 m 
*Augit-Andesit, lichtgrau .   . „ 
* „ „ schlackenar- 

tige Lava  „ 
*Hornblende-(?)Andesit, ba- 

saltahnlich, duukelgrau   .   .   . Fuss des Kimawensi, 4480 m 
**Augit-Andesit, BOrthoklaB« 

fiihrend  „   Kibo, 4270m 
:':l)erselbe, schwarz, sehlackig   . Mittelgrat, 4270m 
*SchlackengerOlle mit gros- 

sen Sanidin(?)-Krystallen   .   .      Kilimandseharo, 8-Abhang; Gicssbachtlial, 3960 m 
*** A u g i t - A n d e s i t (?) ,sch warze, 

glasahnliche Lava  » 
*S eh warze Lava   mit grauem 

Feldspath  „ 
*l)esgleichen  4270 m 
*Schwarze Lava, halbglasig   . 4600 m,, Fuss des Kimawensi 
*Quarz aus krystallin. Sehiefer- 

gesteinen  Giessbachthal, etwa 8000'am Kilimandseharo 
Trachytische La ven, licht ge- 

farbt, dicht und fest   .... Tschagga; Taweta W 
Agglomerat, vulkanisches und 

Lava, hart, sehr dicht  .   .   . Tschagga,  Wasserfall des llabali 
##T r a e 11 y I; i s c h e s G e s t e i n mit 

zollangen Krystalleu   glasigen 
Feldspaths (Sanidin)    .... Bruehland am Weru-Weru 

Basaltah.nl iches    G e s t e in, 
dicht,   schwarz,   mit glasiger 
Oberflache       Schira (westl. Seitenwand des Kibo) 

*Nephelinit Ebene   zwischen   Kilimandseharo   und  Pangani    bei 
Klein-Aruscha 

*Nephelin-Basanit .   .   .   .   .    GerOll in der Ebene bei Klein-Aruscha zwischen Kili- 
mandseharo und dem Pangani-Fluss 

***Ba8alt-0bBidian    ....    Aschenfeld an der Siidseite des Kibo, 1/3 Bergcshiihe 
* L i m b u r gi t e (feldspathfreie Ba- 

salte) Aschenfeld an der SO Seite des Kibo in '/a Bergeshohe 
Aschenfeld an der Ostseite des Kibo   onterhalb der 

Doppelkugel 
Bother AsehenUegel zwischen Kibo und Kimawensi 

Aschenfeld an der Westseite den Kimawensi 

G. Rose 246 

246 
Rammelsberg in G. Rose       246 

G. Rose 247 

J. Roth 

J. Roth 

513 

544 
511 

514 

541 

Bonney in Johnston 306 
Vergl. auch Bonney Report    682 

Bonney 682 

Thomson 120 

120 

MiJir«e 

Shearson Hyland 

137 

139 
594 

602 

216 

222 
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Beitrdge zur geologischen Kenniniss des ostlichen Afrika.  I J. 

*Limburgit,  augit- und horn- 
blendereiche VaiietKt .... Asohenfeld am SO-Hang des Kibo 

*Limburgit, augitreichc, glira- 
merftlhrende Varictiit  .... Lavastrom des Hiigols niichst dem Kimawensi 

*Nephelin-Basalt  Mararigu 
*P e 1 d sp a t h b a s a 11, hoi nblende- 

ftthrend Lavastrom des zweitcnHiigels amKimawensi; Asohen- 
feld am SO-Hang des Kibo 

*Basalt, feldspathreich     .   .   .    Asohenfeld nnd Lavastrom am SO-Hang  des Kibo; 
imterhalb Marangu 

*Nephclin-Tophrit Abfall zwischen Schneequello und Semciobach (8000 bis 
4000 m);  Lavastrom an der Schneequelle; Lavastrom 

des Htigols niichst dem Kimawensi 

**Nephelin-Basani t   ....    Lavastrom am SO-Hang des Kibo ;  Lavastrom an der 
SO-Seite des Kibo, '/4 Bergeshohe;   Massiv des Kibo, 
SO-Seite, iiber i/e HOhe;   iiber 1/2 BergeehOhe;   iiber 

2/3 Bergeshohe 
** „ „ ....    Dnterhalb Kahe, kein Baohbett,   offene Steppenebene 
*Leucit-Basanit  Asohenfeld an der SO-Seite des Kibo 
*Asche  Schlammstrom an der Nordseito des Kibo 
*Tuff-Agglomerate . .... Bach Mamba, Fuss des Kilimandscharo 
*Tuff-Conglomerat    .   .   .   . Salzpfanne zwischen Kahe und Aruscha 
*Quarzconglomeratc     .   .   . Kahe—Aruscha 
*Salz  Kahe 
**Nephelin-Basanit    ....    Zwischen Wcru-Weru und Kirercma;   Kilimandscharo 

S (I) 
*Limburgit  Kilimandscharo, von 9000'aufwarts (HI) 
*Basani t-Conglo merat .   .   .       Auf dem Wege von Klein-Aruscha naoh Kahe (II) 
*Feldspath-Basalt W von Marangu auf dem Wege von Modschi nacb Ma- 

rangu, in 1800 m anstehend 
*I'lagioklas-Basalt    .... Kibo 

Lavastrom am Kibo naoh SO gegen den MuBbaoh, an- 
stehend 5700 m, Lose bis 3800 m und im Weri-Weri, 
sowie vom Nasere beim Einfluss in den Kikal'u. Ostl. 
Lavahtlgel zwischen Kibo und Kimawensi; W-Absturz 
des Kimawensi 4900 m, sowie an der Nordseite des- 

sellieu 
*Tephrit Blttcke zwischen Marangu und Modschi; zwischen Uru 

und Weri-Weri und vom Kikafu 
*Nephelin-Basanit N vom obigen Lavastrome bis zum MuSbach am Ostl. 

und slidCstl. Abhang. Kraterwand desN-Kibo und des 
Katzelgletschers. Rollstttcke in Madschame imKikafu- 

Bach und im Weri-Weri und Rau-Flusse 
*Leuoit-Basanit  Krater des Kibo 
:|cKcphelin-Basalt Zwischen MuB-Baeh und Kibo anstehend in 3800 bis 

4000 m 
Bloeke und Findlinge zwischen Marangu undltua-Bach 

bei 1800 m\ am lliino Bach 800 »; Kikafu 
*Limburgit  Kibo SO; Asohenfeld 8900—4100m 

Shearson Hyland 
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Seite 

230 

232 
235 

23G 

246 

247 

248 

261 

n 261 

» 262 

n 263 

n 264 

n 265 
Ebert 7 
Autor 483 

n 511 

n 486, 511 
J'enne 3 

3,4 

4 

4,5 

*Porphyr, quarzftihrend . . . 
Gneiss,   Hornblende   ftihrend, 

lagenweise granitisoh .  .  .  . 
Antimon  
Sandstein  

„ Bleiglanz filhrend  . 
Sohieferthon   mit 'Nieren von 

Elsenstein  

9. Kiiste von Sansibar; Mombas und Hinterland. 

Schlucht zwischen Kisnludini und dem Arm von Mombas 

Duruma W 
Gegend von Mombas 

Hiigelzilge vou Duruma und Rabai 
Maweki 

Fuss der Rabai-Hilgel 

G. Rose 247 

Beyrich 768 
Ebert 7 

Beyrich 768 
768 

Thomson 48 
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r>:\ti August Bosiwal, 

Seite 

Kalk stein,    dunkelblau    tiber 
vorigem  Fuss dor Rabai-HUgel 

Sandstcin, iiber vorigem ... „ 
Kalkstein, sandig  Moadjc-, Samburu-, 'J'aro-Lager auf dem Wege zum 

Maungu Lager, ostl. vom Rabal-Fluss 
S a n d s t e i n e, fein- u. grobkornig „ 
Q u a r z - F e 1 d s p a t h- C o n g 1 o m e - 

rate  „ 
Sandsteine, grob, gran, z. Thl. 

diinnschiefrig  Fuss derKabai-Hiigel u. weiter west!.: Siwa, Ariangiilo 
Calamiten-Sandstein    .   .   . Bei Rabai 
S a n d s t e i n, eisenreich, thonig mit 
Spharosideritknollen, worin 

Jura-Versteinerungen .... Mombas NW 
Thoneisensteinknollen   .   . Bandarin-Lager bei der Kiiste 
J nra- (Kimmeridge) und Kr e i d e- 

(Neocom)Schichten .... Weg von Kisauni nach Takaungu, Hafen von Mom- 
bas (Freretown) N. 

TertiarerSandste in iibordem 
Korallenkalk  Kiiste von Sansibar, Dar es Salaam, Pangani 

Desgleichcn  I'angani-Miindung 
Thone und Sande mit Kopal Im ganzen Kiistengebiet 
Korallenkalk  Kiiste, sowie die Inseln Sansibar und Pemba 
Madreporenkalk  Kiistensaum von Mombas 

10. Kadjaro-, Maungu-, Ndara-, Bura- und Teita-Gebir 

^Pegmatite  Maungo—Ndara ;    Ndara—-Matate;    oberhalb  ostlich 
Matate:  Matate — Mkamene 

Krystallinischc Schiefer    . Kadjaro, Ndara- und Bura-Gebirge 
Gneiss  Ndara 

„           Dsehawia-Berg zwischen Matate- und Bura-Lager 
Gneiss,     Schiefer,     Horn- 

blende   Teita-Gebirge 
*Biotitgneiss  Kitui nordlich von Made am Adi 

„                mit Granat   .   . Wcstseite des Ndara-Berges 
*Hornblendereicher Gneiss 

pegmatitartige Gemenge um 
schliessend  Ndara-Borg 

*Glimmersehiefer  Bura-Berge; Ndara-Gebirgo 
Schiefer mit weissem 
KrystallinischenKalk .   .   . Bura-Berge 
•'Piloiglanzfiihrender Kalk- 

spath  Matate—Mkamene 
Sandsteine  Zwiselien Ndara-Gebirgo und Taweta 
Metamorph. Sandsteine    .   . Zwischen dem SW Kadiaro-   und dem NO Pare-  und 

Ugono-Gcbirge 
lii'.'iuwacko     ........ Teita-Gebirge 
*Quarz-Conglomerat .   .   .   . Zwiselien Ndara und Matate 
*Conglomerat  Matate—Mkamene 
*Kalkstein, dicht, grau   .   .   . Gora—Samburu 
Kalke    .   . Zwiselien Ndara-Gebirgo und Taweta 
Quarzfragmente   aus pegma- 

titisclien Giingen  Zwiselien Bura-Lager und Taweta 

Thomson 

Tonne 

48 
48 

\ 

i) 1 

17 1 

Thomson 
Ebert 

61 
3 

Tonne 
3 
1 

Beyrich 768 

F.bert 
n dieser Abhandlung 

Ebert 

Beyrich 

3 
48 

4 
3 

768 

ge, 

Shcarson Hyland 212 

Thornton 449 
Thomson 70 

Tenno 2 

Thomson 64 
Liebisch in Beyrich 774 

Tonne 2 

Liebisch in Beyrich 774 
J. Roth 545 

Thomson 84 

Shearson ITyland 266 
Tonne 2 

Thornton 44!) 

Thomson 6 1 
Shearson Hyland 266 

•n 265 

n 266 
Tennc 2 

Quarzfragmente aus pegmati- 
tisehen Giingen     ...... 

11. Taweta und Gegend des Sees Djipe. 

Dicht hoi Taweta Tonne 
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Beitrdge zvr geologischen Kenntniss des ostlich en Afrika. II. 537 

Seite 

*Hornblende-Hypcrsthen- 
Peridotit        Niedriger Htigel im Taweta-District am Sttdfusse des Hatch 257 

Kilimandseharo 
*Basalt, roth, braun, schlackig Taweta-Ebene Nach J. Both in Sadebeck        26 
:':     „        feldspatharm   ....    Taweta, Westufer desLumi-Flusses.  ErsterHiigel siid-             Shearson Hyland 244 

lioh von Taweta am Djipe-Seeufer 
* „         feldspathreich ....               Ostufer des Djipe-Sees (Lumi-Mtlndung) „ 24G 
*IIypersthenfels              Hiigel zwischen Taweta und dem See Djipe G. Rose 245 
*Hypersthen-Augit-Amphi- 

bolit         Weg vom Kisingo zum Sttdufer des Djipe-Sees (7) Alitor 47.-3 
*(! limmerschiefer  wio jener 

von Pare                        Hiigel am See Djipe, Ostseite J. Roth 544 
*Kalk Zerstreute Wasserbassins  bildende Felsmassen   zwi-       Rammelsberg in G. Rose        246 

schen See Djipe und Pare 
*Kieseliger Kalkstein .   .   .                  Ebene zwischen See Djipe und Paro „ 247 
* „ n iden- 

tisch mit obigem  See Djipe, Ostseite J. Roth, S. 544;  tertiar? naoh 
Ebert 4 

Rothe Erdc, Laterit(?)    .   .   .                                 Landschoro indogo Tenne 2 

12. Gebiet zwischen Kilimandseharo und Kenia. 

„Graphit-Granitu                                        Doenje Erok Thomson 250 
Grli'nstein, porphyritisch .  .  .          Ktame der Sohluoht des Baches von Turuku „ 260 
*Granophyr, Augit,Hypersthen 

und Hornblende flihrend .   .   .    Anstehend in Felsen am Westfusse des Longido-Berges Miigge 578 
*Traohyt (Quarztrachyt) .   .   .                                      Kikuyu (VI) Autor 490 
*Liparit Nordl.Ausgang der siidl. vom Naiwascha-See golegenen Miigge 585 

Schlucht mit heissen Quellen; in 100' hohen Wandcn 
anstehend 

* „                                    Ufer des Naiwascha-Sees „ 586 
* „     -Pechsteine    ....       Ebene des Naiwascha-Sees, sowie in der Schlueht „ 586 

Traehytisehes Gestein .   .   .                       Doenje Buru am Naiwascha-See Thomson 301 
„                   „         .   .   .                       Ilohenkamm am Guasso Giligili „ 30,8 
„                   „       weiss, 

zersetzt                                        Ngare Kekupe „ 310 
rrrachytische Laven  ....                                 Leikipia; Kenia, W „ 340 
*0bsidian                      Doenje Erok la Kapotei (Findling) Autor 514 
Obsidian  Kikumbuliu, 100km NO vom Kilimandseharo VonKrapf gesamm., Sadebeck    26 

„            wio Flaschenstilcke                             Ufer des Guasso Kedong Thomson 291 
„            rein sehwarz   .   .   .                                       Naiwascha-See „ ggj 

*Augitfiihrender Trachyt .    Ndurigu-Hugel bei Madi am Adi,   NO-Fuss des Kill-           Liebisch in Beyrich 774 
mandscharo 

*Akmit-Trachy t 1. ThalKiwangaine.  2. Umgebung des Naiwascha-Sees. „ 590 
*Trachyt-Breccien            Thermonsehlucht slldlich vom Naiwascha-See „ go8 
*Trachytischer (?)Tuff .   .   .                Ndoro-Nairotia; Kenia-Gebiet (XIII) Autor 5Q2 
*Sanidinit (Amphibolit?) .  .  .                           Fuss des Doenje Ngai Miigge ggg 
*Anorthoklas -Phonolith, 

zwei Varietaten Plateau am Westfusse des Kenia:   Ndoro-Lager (VIII) Autor                491, 495 
*Phonolith                             1. Spitze des Kenia (X); „ 498 

2.  Ndoro-Nairotia,  Kenia-Gebiet (XII) „ 501 
:1:Nephelinit                   Umgcbung des Vulkans Doenje Ngai Miigge 594 
*Augit-Andositc 1.  Kitumbin-Berg und Umgebung von Doenje Ngai; „ 605 

2. GebirgszugMutiek—Mossiro bis zum Naiwascha-See 
*Augit-Andesit                                       Kenia (IX a) Autor 496 
*Hyalo-Andesit    (Andesit- 

Pechstein)                                       Kenia (IX 6) „ 497 
•Basalt, dicht, mit Hohlrfiumen                     Kikumbuliu; Kilmandscharo NO Sadebeck 26 

Donkschriflon der mathom.iiati.rvv. Gl.  LVII1. Bd. 68 
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,38 August Roaiwal, 

*Feldspath-Basalte   .... 1. Kiliimbin, Doenje Ngai; 2. Mutiek—Mossiro—Nal- 
wascha-See 

*Melilith-Basalt  Fuss des Vulkans Doenje Ngai 
•Basalt, zeolithisirt  Kikuyu-Gestein (VIJ) 
*Var. A. Feldspathbasalt.   . Settima-Berge; Ndoro—Nairotia, Konia-Gebiet (XI) 
* „    li. Olivinbasalt .... „ 
• „    C. Schlackiger Basalt 

(llypersthen-Basalt)    .... „ 
Lava-Feli  Schlucht des Ngare Sure 
Lava, sehlackenartig  Doenje Lonongot (Naiwascha-See S) 
VulkanischesAgglomorat . Ngare Kokupc 
Tuff, filter  Ufer des Guasso Kedong 
*Thonige Tuffe  Thermenschluoht sttdl. vom Naiwascha-See 

Gneiss  Baza am oberen Tana (Kenia 0) 
Gncissartiges Gestei n .   .   . Njiri, Massimani NW; Nordfuss des Kilimaudscharo 
'•'•Z vveigliuime rgneiss .   .   .   . Ulu Iveti,  Ukanibani (10) 
Gneiss undSehiefer   .... Doenje Erok 
*Gneiss      Fuss des Longido-Berges, Bergland Matiom 
*Cyanitgeri>llc  Bergland Matiom 
Quarzriffe  Baza am oberen Tana (Kenia-0) 
Gold  Nordliches Massai-Land 
*Kochsalz  Naiwascha-See 
Salpeter und Natron  .... Njiri, Nordfusg des Kilimandsoharo 
•Trona  Natron-Seen und Sal/.siimpfe 
*Kalkreiche Tuffe  Mossiro—Mutiek bis zum Pare-Gebirge 
*Kalk   mit Man g a n-Con or e- 

tionen  Ndoro-Lager am Fusso des Kenia (/') 
*Chalcedon  Ebene vonKiwangaine. Gelei BergN 
*K i eselsinter  Helsse Quellen von Sussua (Naiwascha-See S) 
Saudstein  Baza, am oberen Tana (Kenia, 0) 
Quarz und San dlioden   .   .   . Malum und Wasania am Tana 
*Ernptivges tei nssande   mit 

Nephelin etc  Umgebung dcs Doenje Ngai 
*Tlionc   mit Bruchstiicken von 

Bisilicaten  Ostrich vom Gebirgszuge Mutiek—Mossiro 
Lohm,  carmoisinroth, Zersetz.- 

Product durcli Dampf .... Dampflocher im Lavastrom des Doenje Buru am Nai- 
wascha-Sec 

*Iiothe Erde   .   .    •  Ukambani  (Iveti) <J>) 

So i l,o 

Miigge G05 

603 
Autor 491 

49!) 

?> 
500 

500 
Thomson 262 

294 
312 
291 

Miigge 608 

Pigott 132 
Thomson 249 

Autor 475 

Tliomson 250 
Miigge 681 

(507 

Pigott 132 

Nach Fischer in Ebert 7 

Miigge 608 

Ebert 7 

Miigge 608 

•n 608 

Autor 513 
Miigge 608 

n 609 
Pigott 132 

J7 Karte 

Miigge 607 

» 608 

Thomson 304 

Autor 512 

13. Gebiet nordlich vom Aequator. (Nach Autoren geordnet.) 

Lava,   fest, saulenforniig abge 
sondert  

Kryptokry stall in. Lav en . 
Biotit-Plagioklas-Gneiss 
„ P o r p h y r i t i s c h e r S a n i d i n " 
„Porphyritischea Grani te 

Travertin  
Granit und krystalt. Schie- 

fer und dariiber z. Thl. Con- 
glomerate u. Sandstein  . 

*Mikroklin-Granit  
*Q iia rz-T rac hy t (Felsoliparit) 
*Andesitischer Trachyt .   . 

Sanidin-Trachyt (Tuff)    .   . 

Thomson-Fall;  Uriiru 

Schlucht des Guasso-Tigirisch (Njemss W) 
Kamasia-Bergkette 

Lavadecke liber der Felswand des Elgejo 
Abstieg vom Guas Ngischu,   Plateau nach W (Kawi- 

rondo) 
ITeisse Quellen des Ngare Rongei (Baringo-See S) 

Uganda (Ukerewe-See NW) 
Guasso Njuki; Kenia NW (11) 

Zwischen Rudolf- und Stefanie-Seo (XXV) 
Zwischen Nyiro-Berg und dem Siidufer  des Rudolf- 

Sees (XXII) 
Von Kiwass zum Kerio-Fluss (XX) 

Thomson 335 

409 
113 
414 
430 

504 

Ebert 2 
Autor 475 

n 510 

507 
506 
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Beitriige zur geologischen Kenntniss des ostlichen Afrika. II. 539 

*Trachyt-Tuff Zwisohen Ngare dabasch (Calall-Berg)   und  Rudolf- 
See (XXIV) 

*Phonolith 3. Obcrlauf des GuassoNarok (Ururo), Lasohau; Find- 
ling (XIY).   4. NW-Fass der Loroghi-Kette (XVIII). 

5. Suk-Berg (XXI) 
*Augit-Andesit  Baringo-See 0; nach Njemss (XVI) 
*Andesit(?)       Kiwass (Suk) (XIX) 
*Andesit-Tuff Baringo-See 0; amFusse desLoikipia-Plateaus (XVII) 
*Var..4. Augitroioher Basalt Leikipia-Abfall; Lave naeh Njemss (XV) 
*Var.B. Olivin-Basalt    ... „ 
*Vitrophyr. Basalt-Lava .   .     Teleki-Viilkan :un Siidonde des Rudolf-Sees (XXIII) 
*01igoklas-Mikroklin-Gneiss 

(Granit-Gnoiss)    . Flussbett des Guasso Nyiro (13) 
*Biotit-Granit-Gneiss.  .  . „ (12) 
*Biotit-01igoklas-Gneiss   . NW-Fuss der Loroghi-Kette   (16) 
*Biotit-01igoklas- Gneiss 

(Apatit-Gneiss)      GuassoNyiro-Fluss; zweiterTheil d.verfolgt.Route(15) 
*Amphibol-Biotit- Oligo- 

klas-Gneiss  n (14) 
*Var. A. Amphibolit    .... Zwischon Loroghi-Kette und Nyiro-Borg (17) 
*Var. B. Aktinolith-Sehiefer Barasaloj (17) 
•Amphibol-Epidot-S chief er 

(Skapolith fiihrend)  Nyiro-Berg (18) 
*Anorthit-Diorit-Schiefcr . Doenje Erok in Turkana (19) 
*Sandstein, 2 Varietfiten .   .   . Ostufer des Rudolf-Sees (.«) 
*Brauneisen Rudolf-See, Ostkiiste; LongendotiN.(17.18.III.1888)(cZ) 
*Chalcedon-Quarz-Gcoden .    Strand  und Umgebung dor Mitte  des Ostufers  des 

Rudolf-Sees (13—20. III. 1888) (e) 
*Qucllensiuter NW-Fuss des Kulall-Berges boim Ufer des Rudolf-Sees 
*Kalktuff  Hiigel am Siidende des Stefanie-Sees 
*Diatomeen-Schiefor    .   .   .    ZwischenNgaredabasch (Kulall-Berg) und demRudolf- 

See (11—12. III. 1888) (g) 

Autor 

Seite 

509 

502 
505 
507 
504 
506 
505 
503 
503 
508 

477 
477 
479 

478 

n 478 
n 480 

n 480 

» 481 
n 481 

n 512 
n 513 
n 513 

Spiiller u. Wild in dieser 
Abhaudlung 50, 51 

Autor 515 

14. Siidlich.es Abessinien. BlanerNil (Abai) und Lander bis Kaffa. 

Pegmatit                       Damot und Provinz Goggiam Grattarola 519 
Grobkorniger G rani t    .   .   .                            Abai und Bott dosselben „ 517 
Granite                Bett des Abai beim Einflusse des Birr „ 516,517 
Syenit (hornblendereioh) ...                                            „ „ 516,517 
*Rhyolith Antotto SO in den Galla-Landern bis naoh Kaffa (liber     Aubry und Michel-Levy     212,213 

den Conglomeraten und Tuffen I) 
*Perlit                                                  „ „ 212,213 
•Obsidian                                           „ „ 212,213 
Obsidian-Lava                Bett des Abai beim Einflusse des Birr Grattarola 516,517 
Pechstein                           Abai und Bett desselben „ 516,517 
ZcrsetzterTrachyt    ....              Bett des Abai beim Einflusse des Birr „ 516,517 
Trachyt-Tuff        Strasse von Gudru (Imbabo) zum Bett des Abai „ 517 
*Feldspath-Basalt, krystallin, Antotto SO in i\m Galla-Landern bis nach Kaffa (liber     Aubry mit Michel-Levy     212,213 

den Conglomeraten und Tuffen 1) 
„              porphyrisoh                                         „ „ 212,213 

Lava   mit Mandelbildungen 
(Zeolithe, Calcedon,CaleIt etc.)              Bett des Abai, Portugiesische Briicke Grattarola 517,518 

Tuff, vulkanischer                        Abai und Bett desselben „ 517 
„Trappa                                  Ufer des Abai Blanford 181 
Glimmersohiefev                                 Bett des Abai Grattarola, 517 
Hornblende -Glimmerschi e- 

fer       Strasse von Gudru (Imbabo) zum Bett des Altai „ 517 
Amphibolit                            Abai und Bett desselben „ 517 
Griinsehiefer                 Bett des Abai beim Einflusse des Birr „ 516,517 
Fasergyps                                             „ „ 516,517 

68* 
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540 August Rosiwal, 

I M-II.I' 

Kalktuff  Bett und Thai des Abai (Birr-Miindung) Grattarola                 616,517 
„             Damot und Provinz Goggiam „ 519 

Rosenquarz  Abai und Bett desselbcn „ 517 
OhaI cod on  „ „ 517 

„         -Achat  Cuolla (riuniti)  [Liben Galla W] „ 517 
Thone  Damot und Provinz Goggiam „ 519 
Oolithiacher Kalk  Abai und Bett desselbcn „ 517 

15. Sudan. Lander zwischen Abessinien und dem weissen Nil. 

Granit  Kassala, Djebel Schaba Naoh Werae und Sohweinfurth 
„       grau, grobkOrnig .   .   . Bei iskenab in Sadebcck 8 

* „       grob- und feinkOrnig .   . Djebel Mojeh Nach Hartmann in Sadobeck 8 
„           Zegoli Sadobeck 9 

* „          Roseres am Blauen Nil ,, !> 
„       grobkOrnig  Djebel Akaro Nach Russegger in Sadebeck 9 
„       porpliyrartig  Aim Kudur Sadebeok 9 

*Granitit  Berg Njemati „ 9 

Granit und  Bei Gedaref, 
S yen it  Galla Arang und in Sennaar Nach Steudnor in Sadobeck 8 
* „         Bei Mandera Sadebeok 8 
*Diorit  ChorThumat, Choi-Pulehidia „ 9 
*Porphyr, quarzfiihrend   .   .   . Djebel Mussa „ 12 

„            schwarz  Mandera „ 12 
*Hornblendebasalt(Schlaeke) Vulkan Defafung am Weissen Nil \   Naoh Werne in Sadebeok ig 
*Basaltische   Lava   (olivin- 

reicli)       „                              * 
*01ivinbomben  „ ) Nach Sohweinfurth in Aubry 222 
*Gneiss Fabano, Chor GOtsohesch, Djebel Fasangara  in Fas- Sadebeok 8,9 

sokl; bei Langeb 
Glimmerschiefer  Bei Langeb „ 8 
Chloritschiofor  Fassokl „ 9 
Thonschiefer  Djebel Schaba „ 8 

„ erzfiihrend, mit 
Quarzgangen  Djebel Dara „ 9 

Krystall. Marmor mit Graphit Djebel Kuneb Sadebeok 8 
.,                »        mitlichtgru- 

nem Augit (Eozoon ?) .  .   .   . Roseres „ 9 
Gold  1.  Fasangara in Quarz- und Dioritgangen; „ 9 

2. Sand des Flusses Tumat 
Kupfererzgange  Kruss „ i) 
Brauneisenerz  Gange im Granit von Sennaar „ 9 
Sandstoine, palaont.nioht hori- 

zontirt  Am weissen Nil, S von Chartum „ 20 
Alterer, unterjurassischer, Feuerstein und Chalcedon ftthrenderjNubisoher 
Jttngerer, diluvialer, kalkhaltiger Jsandstein Nach Russegger in Sadebeck 20 

16. Schoa. 

*Pegmatit  
•Syenit, quarzfiihrend ,. . . 
Zirkonsyenit, goldfiihrend . 
Porphyr      

*Quarztrachy t  
„ (Feiso-Lipaiit) 

Strasso von Ankober nach Aliu Ainba 
Ul'or des Haddo-Sees (Ada Galla) 
Dorf Debra-brame, Ankober W 

Schoa 

Tracliytische Gesteine: 

1. Torrente im Terrltoriam Ighem (Mens) 
2. TorreutelDhocattu 

Grattarola 510 

n 511 
Sadebeck 8 

ach  Rochet  d' H6ricourt    in 
Sadobeck 13 

Grattarola 
Autor 

518 
516 
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Beitrdge zur geologischen Kenntniss des ostlichen Afrika.   TI. 541 

Rhyolith 1. Krater in dor Mitte der 1900m hohen Ebene zwi- 
sohen Antotto und dem Hawaseh; inmitten der Tuffe 

des Fusses 
2. Mittlero Schiehten  des Hochplateaus   von Anko- 

ber—Antotto 
8. Absticg vom Plateau in Fitsehe (2800 m) nach dem 

Thale des Zega Ouedem (Nebenflnss des Djamma) 
Torrente Gherba 
1. Sahala Dingai 

2. Krater in der Ebene zwischen Antotto undHawaseh 
*8.   (Euritiacher Trachyt.)   Abstieg vom Berge  von 

Sahala-Dingai zum Moi'er 
•1. Torrente Tittiramba 

2.  Findling.   Strasse von Tittiramba nach Alin-Amba 
3. Beim Monte Zuquale und Ebene der Liben Galla 

*4. Torrente Zantscha bei Igbem (Mens) 
1.   Mittlere Schiehten im lTochplatoau vonAnkober— 

Antotto 
2. Glierba (Sodde) und zw. Antotto u. Menaghescia 

1. Gebirge, an dessen Abhang Ankober liegt        j 

Felso-Liparit (Pantellerit). 
Trachyt, felsitisoher  

Sanidin-Trachyt 

*Trachy t, phonolithischcr 

Trachyt 

2. Plateau von Petas, 14 Meilen von Angolola 
3. Ebene um denVulkan Dofane, 19 M. S vonAnkober i 

4. Confuda—Koseir—Keneh 
*5. Dorf Abd-el-Rahasul (Ankober SO) 

6. Feinporiis; Strasse von Abd-el-Kaliasul nach AHu- 
Amba (Torrente Tittiramba) 

7. Ufer des Sees Kilole (Ada Galla) 
*Hyalotrachyt (Pantollcrit) Torrente Gherba 
*Augit-Trachyt,   vitrophyri- 

scher, (Pantellerit) .   .   .   . Zwischen Let Marefia und Cobbo 
Trachyt   zersetzter 1- (Domit.)  Trockener Wildbach beim kleinen Acaki 

2. Sahala-Dingai—Djib Wascha 
3. Thai u.Flussbett desUahet und Cacini (Uollo-Galla) 
4. Mittlere Schiehten des Hochplateaus bei Ankober— 

Antotto 
„ kaolinisirt  1. Sahala Dingai (Ankober N) 

2. Thai des Ualiet- und Keniir-Flusses (Uollo-Galla) 
Trachytisches Gestein, poros Vulkan Dofane 
Trachytischo Lava  1. Angolola und Ankober 

*2. (Mit Nephelin (?) und Augit.)  Torrente Tittiramba 
und Findlinge auf der Strasse von Aliu-Amba nach 

Abd-el-Rahasul 
*8.   (Schwammig.)    Ebene  der Galan Galla  auf der 

Strasse von Ada Galla nach Antotto 
*4.  (Scorie.)   Krater in der Mitte  dor 1900 m hohen 

Ebene zwischen Antotto und dem Hawasoh 
Trachyt-Tuffe  1. Grotte des Debra-Libanos 

2. (Traehytischer Pepeiino.) Antotto 
8. Provinz Mens 

4. Thai u.Flussbett desUahet und Cacini (Uollo-Galla) 
*5.   Dnterste Sohiohten des Hochplateaus bei Anko- 

ber—Antotto. Zwei Varietiiten 
*6. Glierba (Sodde) 

*Trass(?) mitZoolithen (Stilbit) . Torr.Tittiramba; Strasse Aliu-Amba—Abd-el-Rahasul 
*Andesitisoher Trachyt tuff 

(Peehsteinbreccie)  Torrente Giacca 
Pechstein („Rotiniteu) ....  1. (Obsidian iihnlich.) Torrente Tittiramba;    Strasse 

Aliu-Amba—Abd-el-Rahasul 

Seite 

Aubry 214 

!! 211,212 

n 215 

Autor 525 
Grattarola 514 

Aubry 214 
Grattarola 515 

n 508 

n 509 

ft 510,512 
n 514,515 

Michel-Levy u. Aubry 212 

Autor 523 
Rochet d'Hericourt 544 

Sadebeck 10 

JI 16 
JI 18 

Ragazzi 347 
Rochet d'Hericourt 545 

Grattarola 507 
» 509 

n 513 
Autor 525 

rr 518 
Grattarola 511 

» 514 

!i 520 

Aubry 212 
Grattarola 513,520 

n 519 
Ragazzi 347 

Rochet d'Hericourt 545 
Grattarola 509 

n 513 

Michel Levy u. Aubry 214 

Grattarola 511 

n 511 

n 514 

n 520 
Michel Levy u. Aubry 211 

Autor 524 
Grattarola 508 

Autor 527 
Grattarola 509 
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542 

Pechstein („Retinite") 

August Rosiwal, 

2. (Mit Spharolithon.)   Findlingc an dor Strasse von 
Aliu-Amba nach Abd-el-llahasul 

3. (Mit Sanidin.)   Torrente Zantscha,   Provinz Mens 
(Ankober N) 

4. (Saulonformig.) Cacini und Uahet (Uollo Galls) 
*5. (= Lava mit Sanidin.) Bett des Torrente Ghitanoht 

6. (Zum Theil lederfarbig.) Bett dee Mofer 
7. (Mit Sanidin.) Wellige Ebeno vonAbens undTerrit. 

Ighem 
8. Hochebene von Mens, Thai des Mofer und Berge 

von Sahala Dingai 

Grattarola 

Sette 

509 

513 

514 
514 

515, 518 
516 

518, 519 

9. Thai und Bett des Uahet und Cacini (Uollo Galla) n 520 
1. (Spharolithisch.) 3 Meilen N von Furi (Fare?) 

2. (= Lava mit Sanidin.) Rilcken des Hiigels vonPetas 
Rochet d'Hericourt 

i) 

545 
545 

•8. Ufer des Buschoftu-Sees 11 (Ada Galla) Grattarola 510 
4. (Mit Leucit?) Monte Bubila (Ada Galla) » 512 

*5. Unterste und mittlere Schichten des Hochplateaus Michel-Levy u. Aubry 211 
von Ankober—Antotto 

Tephrite und andesitische Gesteine: f 
*Nephelin -Tephrit   (phonoli- 

Djamma-Thal Michel-Levy 451 
*Nep he lin-Amphibol- An de- 

sit (Tephrit)  Intrusiv zw. den Kalken am linken Ufer des Djamma Mich el-Levy u. Aubry 218 
*Augit-Andesit (Chlorophiiit- 

Entro il Giacca, Filoa A utor 526 
*A ndesitisehe Lava   .   .   .   . Krater der Ebene zwisehen Antotto und dem llawasch Mich el-Levy u. Aubry 214 
Andesitischer Dolerit  .   .   . Abstieg vom Plateau in Fitsche  (2800 m)  nach dem 

Thale des Zoga Ouedem (Nebenfluss des Djamma) 
Aubry 215 

A n d e s i t i s c h e r   F e I d s p a t h - 
Basalt  Oberste Schichten im Hochplateau von Ankober— 

Antotto 

Basaltische G-esteinc: 

n 212 

Olivinfiihrende Basalte   .   . 1. Plateau von Petas (14 M. von Angolola) Sadebeck 16 
2. (Lava.) 2 Meilen westlich von Angolola Boehet d'Hericourt 545 

*8. (Mit wenig Olivin.) Torrente Tittiramba. Grattarola 507 
*4. Tittiramba, Strasse von Aliu-Amba naoh Abd-el- n 509 

Rahasul 
5. ObererTheil des Bettes des Mofer undGasch-Gaseli Jl 51 (i 
6. Abstieg vom Plateau von Fitsche nach dem Thale Aubry 215 

des Zega Ouedem 
7. Intrusiv in den Kalken am linken lifer des Djamma n 218 

Ankober Autor 522 
*01ivin-Feldsp at h-Basalt   . l. Let Marelia r> 519 

2. Zwisehen Let Marelia und Cobbo r> 519 
Feldspath-Basalte  *1. (Porphyrisch.) Torr.Tittiramba; Strasse vonAliu- 

Amba nach Abd-el-Rahasul 
Grattarola 508, 509 

2.   (Mit   grossen  Krystallen.)   Oberste  Schichten   im Aubry 212 
Hochplatcau von Ankober—Antotto 

' 
3. (Mit, grossen Labradoritkryst.) Ilocliplatc.au Antotto 

0 his zum llawasch 
VI 218 

4.  (Glasig.)   Abstieg vom Plateau von Fitsche nach n 215 
dem Zega Ouedem 

*Hypersthen-Basalt  .   .   •   . Let Marelia Alitor 520 

1. Seitwiirts des Trachyts von Angolola 
2, (= Lava.) Angolola und Ankober 

Rochet d'Hericourt 

0 

544 
545 

3. Confiida- Kosseir—Keneh n 545 
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Beitrdge zur geologischen Kenntniss des dstlichen Afrika.  II. 543 

Se i te 

*Basalte    4. (Mandelstein-Lava.) Torr. Tittiramba; Strassc von Grattarola                     508 
Aliu-Amba nach Abd-el-Eahasul 

:Hi.   (= Lava mit Hohlrttumen).   Torrents Kind! Bell „                             510 
„Bacino di Let Marefla" 

6. Bett trad Ufer des grossen Acaki. „                            511 
7. Bett des Torr. Schai, Territ. Anna Mariam (Mens) „                             514 
8. (Biattrig und zonal und Basalt-Lava). Torr.Zantsoha „                    514,516, 

bei Igliein (Mens) 519 
!). Thai des Mofer „                                 515 

10. (Mit HohlrSumen und thonigerSubstanz.) Cascade „                            515 
des Cadambo, Kedus Giorgis, Terr. Ighem 

11. (Nephelin[?] und E18olith[?] ftthrend; z.Th. Lava.) „                            520 
Thai und Bett den Uahet und Cacini (Uollo Galla) 

12. (Dolerlt [¥] mit Sanidin.)   L8ngs der Strasse von „                            520 
Let Marefla zu dor niederen Cuolla 

*Hyalobasalt-Tnff (Palagonit)                                 Let Marefla Autor                        521 
Peperino #1,   Torr. Tittiramba;  Strasse von Aliu Amba nach Grattarola                     509 

Abd-el-Rahasul 
2. Strassc von Ankober nach Aliu Atnba „                               510 

3. [Jfer des grossen Acaki (Ankober SW) „                             511 
*4. Sabala Dingai—Thai des Mofer „                            515 

5. Band von Daga zum Motor „    t                        516 
*Basalt-Breocie         An dor Strassc von Ankober nach Aliu Atnba „                               510 
Lava                    1. (Porphyrisch.) Hiigel von Betas                             Rochet d'Hcricourt 545 

2. (Olivinftthrend.) 2 Meilen W von Angolola „                             545 
*8.  (Mit Mandelbildungen.)   Aliu Aniba—Let Marefia Grattarola                       507 

4. (Mit Mandelbildungen.) Dorf Abd-el-Rahasul „                               507 
5. (Mit Mandelbildungen [Chabaslt?]) Strasse von An- „                            510 

kober nach Aliu-Amba 
*6. (Mit HohlrSumen.) Strasse von Ankober nach Aliu „                               510 

A ml) a 
7. (Schlaekenlava.) Ufer des Buschoftu-Secs II (Ada „                             510 
Galla); beim Monte Zuquale, Ebeno der Lib en Galla 
8. (Blasig.) Ufer des grossen Acaki (Ankober SW) „                               511 

9. (Scorie.) Ufer des Sees Kilole (Ada Galla) „                               511 
10. (Lava-Conglomerat.)    Sahala Dingai—Thai des „                             514 

Mofer 
11. Thai des Uahet- und Kemir-Flusses (Uollo Galla) „                               519 

12. (Mandelstein-Lava.) Cuolla von Aliu Amba „                               520 
Viilkan. Tuffo,Aschcn u.s.w.      1. (Tuff.) Strasse von Ankober nach Aliu Amba „                                 510 

2. (LoserTuff.) Unter den Hiigeln von Abd-el-Rahasul „                               510 
3. Ufer des grossen Acaki (Ankober SW) „                               511 

*4. (Conglomerat.) Wildbach des kleinen Muger (Ada „                             511 
Galla) 

5. (Wieder gebundene Asche.)    Trockcner Wildbach „                                 511 
beim kleinen Acaki 

6. (Lapilli und Aschc.)   Thai des Mofer (Ankober N) „                               513 
7. (Tuff.) Abstieg von Sahala Dingai zum Mofer „                                 516 
8. (Lose vulkanisehe Erde.) Bei Sahala Dingai „                               516 

9. (Tuff und Conglomerat.)   Flnssbett des Uahet und „                               520 
Cacini (Uollo Galla) 

*10. (Grau mit Melania.)   Hochobene 0 von Antotto, Aubry                          213 
bis zum Hawasch 

Schwefel                                Am Vulkan Dofane Ragazzi 
Krystallinische Schiefer    . 14 Meilen SO von Angolola Nach Kochet d'Hcricourt in 

Sadebeck 
C&lcit Hochebene von Mens, Thai des Mofer und Berge von Grattarola 

Sahala Dingai 
Travertin                                  1. Thai des Mofer „ 

2. (Schwammig.) Grotte des Debra Libanos „ 

347 

8 
518 

518 
511 
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544 August Rosiwal, 

Seite 

Quarz-,   .   .•  *1. Aliu-Amba—Let Marefia; 
Chalcedon- und  Thai des Mo for; 
Achat-Geoden  SahalaDingai; Hoehcbcne von Mens 

2.  („Achat-Pechstein.")   Thai des Uahet- nnd Kemir- 
flusses (Uollo Galla) 

Jaspis  1, Debra Libanos 
2. (Blattrig.) Monte Bubila und Ada Galla 

3. Langs des Thales des Mofer 
4. (Grttn und zonal.) Mens, Mofer-Thal, SahalaDingai 

„  Thai des Uahet-, Caeini- und Kemir-Flusses (Uollo Galla) 
Porzellan-Jaspis  Torrente Kindi Bell, „Bacino di Let Marefia" 
Lydit Thai und Flussbett des Uahet und Caeini (Uollo Galla) 
Kiesel (Z. Th. bearbeitet.) Mens, Mofer-Fluss, SahalaDingai 
Opal l. (Stalaktitisch.) Torrente Kindi Bell „Bacino di Let 

Marefia" 
2. (Halbopal.) Debra Libanos (Ankober W) 

3. (Halbopal.) Sahala Dingai 
Kalkconglomerat (mit Lava- 

brocken)         Strasse von Ada Galla auf den Monte Zuquale 
*Quarzsandstein   und   Rei- 

bungsbreccie  Torrente Dhocattu 
Rother Sand mitTiirkis   .   .  Am Contact des Traohyts  mit dem  krystallinischen 

Gebirge Angolola W 
Kaolin Fekerie-Ghemb, Askalena, Ankober NNO , Let Mare- 

fia—Aliu-Amba etc. 
Bol-Erde  Bett des Djalala-Sees (Ada Galla) 
Verkieseltes Holz  *1. Godrio 

2. Strasse vom Tittiramba nach Aliu Amba 
3. Torrente Cadamba und Hochebene von Mens 

Anthracit  Bei Gherba 
Kohle  .'( Meilen NNO vom Fusse des Ciamo 

»   n 
Lignit mit Markasit und Melan- 

terit Beim Bette des Zega Uodeb bei Fitsehe (Ankober W) 

17. Centrales und nbrdliehes Ataessinien. 

*Granit  Zadamba; Gegend von Keren; 
Debra Sina (Adua N) 

*Granitite  Ufer des Mareb; 
Berge Semajata, Gossosso, Subhat 

Granit  Adigrat 
Porphyr-Granit Gegend von Keren (Bogos);   40 engl. M. NO bei At 

Abend und Rairo (Habab) 
•8 ye nit (Trachyt?)  Adua 
*Syenit        Woro-Haimano, S der Hochebene von Talanta 
*Orthoklas-Krystalle   .   .   . Tschibago 
*Quarzfiihrender     Porphyr 

(Liparit?) Gegend  von Axum Adua:   Amba, Bachele,   Amba 
Hedscha, Amba Gollo 

*Felsit ,   ,   .   . Berg Scholloda 
Felsit  Suru-Defile zwischen Komayli und Senafeh 
Porphyr  Edda Gijorgis 
*Pechstein  Amba Bersa; 

Gipfel des Bachit 
Thonstein  ) 
m,,        .   •     15 . (  Material der rothen Plateaux in Abcssinien. Von der 
l nonstein-Breccien  .   .   .   . r 
rT1Vl„     i   •     ri        i 1     Wasserscbeide des Anseba und Mareb nach S 1 honstein-Conglomerate   . ; 

Grattarola 507 
n 513,515,518 

n 514,520 

519 

520 
512 
515 

518,519 
519 
510 
520 
519 
510 

510 
514 

512 

Autor 517 
Rochet d'Hericourt 544 

Grattarola 520 

n 511 

n 508 
509 

n 514, 519 
Ragazzi 347 

KTaeh R. d'Hericourt in Ragazzi     347 
Nach Krapf in Sadebeek 21 

Grattarola 516 

Sadebeek 6 
„        (Axum) 

n 

„       (Axum) 

Blanford 

351 
7 

349 
8 

165 

Sadebeek 7,12 
Nach v. Heuglin in Sadebeek 8 

Sadebeek 7 

" 12, 18 
„      (Axum) 

n 

Blanford 

349 
13, 350 

164 
Sadebeek (Axum) 851 

n        (Axum) 
18 

350 

13 
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Beitrage zur geologischen Kenntniss des Sstlichen Afrika. 11 545 

Soito 

Melaphyr (Basalt?)  In der Nahe der rothen Plateaux, Habal Zoddo 
Zwischen Edda Gijorgis mill Abuna Lioanos 

:!:       „        diclit  Debra Sina and Edda Jaesus 
„         (?)  Zwischengelagert im Antalo-Jurakalkstein 

*       „ -Mandelstein(Tra- 
chyt Steudner's)  Bachit und Berge von Semen (Somien) 

Mandelsteine      Siehe w. unten 
Trachyt mit Sanidin  .   .   .   .   . ) ...        .., „    .      ,  ,,     , ,   ,w        „  _.. ,   _, 

( Oberer 1 rapp-Honzont nMagdala-Group". Djitta-FluBS, 
( Magdala, Kette bei Adua 

„       -Breocien     ; 
„       dioht, sandsteinahnlich,  W vom Lager bei Senafeh (Akub Teriki); Guna-Guna 

bei Fokada 
„       inThonstein und Basalt 

Ubergehend    .... Senafeh bis Fokada, 
Phonolith  1. Am Guna-Berg (Tsana-See SO) 

2. Am Tekazeh zwischen Tigre und Ainbara, Provinz 
Jessent 

Obsidian Findlinge  aus  einer Steinzeit:   Bei Zulla,   Magdala, 
Rairo bei At'Abed in Habab 

n -  Gerolle im Beschilo und Djitta 
» -Lava, blasig      .   . Im Lande Adel zwischen Tedjura und Sohoa 

Dolerite  .   ,, Ashangi-Group" der Trappe (unt. Horiz.):  Mischek- 
Thal;   Atala-Aiba;   Ferra-Pass S;   Aschangi-See bis 

zum oberen Tellari-Thal 
,, fest „Magdala-Group" derTrappe(ob.Horiz.): Djitta-Fluss, 

Magdala, Kette. bei Adua, 
*01ivin-Basalt   .   ,  Gipfel des Guna-Berges 
*Basalte  1. Bei Keflit (stldl. Tigre) 

2. Auf der Route von Adua nach Gondar. IsaakDebr, 
Bambulo 

8.  Gorgora; Djitta- und Besohilo-Thal;   Magdala bis 
sildl. Antalo 
4. Gedaref 

5. Zwisohengelagert im Antalo-Jurakalk 
(!.    „ Ashangi-Group" :   Atala-Aiba;    Ferra-Pass   S; 

Aschangi-See bis zum oberen Tellari-Thal 
porphyrisch    .... AshaDgi-Group 

Mandelsteine,   z. Th.  Basalt, 
Z-Th. alter '   1   In der Nahe der rothen Plateaux, Habal Zoddo; 

zwischen Edda Gijorgis und Abuna Licanos 
2.  Hohe des Eisenplateaus   belm Dorfe Gesimbera; 

Flussbett des Ataba (Nebenfluss des Mareb) 
3.,, Ashangi-Group": Mischek-Thal; Atala-Aiba; Ferra- 

Pass S; Aschangi-See bis zum oberen Tellari-Thal 
4. „Magdala-Group": Djitta-Fluss, Magdala, Kette bei 

Adua 

1. „Ashangi-Group": Mischek-Thal; Atala-Aiba;Ferra- 
Pass S ;  Asohangi-See bis zum oberen Tellari-Thal 

2. Bei Alexitine, Gagadeh, Nehelleh und Segadarsa 
(Sohlackenhflgel) 

.".  Bei Duffareh (LavastrOme) 
Magdala; See Dembea (Tsana); Hochland von Semen; 

Lasta 
Adigrat W 

Bei Tsasega (Keren SO) 
Zwischen den Bergen Semejata, ( 

Gossosso und Subhat J 
Tsasega und Abuna Alif 

CI. LV111. Bd. 

Vulkan.  Sohlacken,    Lava 
Aschen, Breooien u. s. f, 

Trapp      

„       geschiohtet 

*Gneiss, Protogin-ahnlich .   .   . 
*Plagioklas-Gneiss    .  .  .  . 

*Hornblende-Gneiss .... 
UonliscliriRon dar    matlum.-nulurw, 

Sadebeck 18 
„        (Axum) 56] 
n 1 t, 350 

Blanford 182,184 

Sadebeck 18,15 

Blanford 185 ff. 

Sadebeck 

(Axum) 

69 

187,188 

77 182 
Sadebeck 17 

n 17 

Blanford 198 

Sadebeck 17 
tochet d'Herioourt 545 

Blanford 188 

185 ff. 

ibeck 17 

77 16, 350 
16 

16 

77 

Blanford 

77 

17 
182,184 

183 

77 184 

Sadebeck 13 

Sadebeck 15 

Blanford 182,188 

77 185 ff. 

77 182,183 

Sadebeek 18 

77 

Blanford 
18 

181 

182 

6 
7 

84fl 
S51 
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546 August Rosiwal, 

(J 1 im mersehiot'er  Ain-Thal bis Mohaber 
Zwischen Haussen und Angeba 

Glimmer-      \ 
Hornblende- / 
Talk- > Sohiefer .   .      Zwigchen den Bergen Semejata, Gossosso und Subhat 
Griln- I 
Thon- ) 
Thonschiefcr 1.   Adua   iiml  im Flussbctt des Takaseh und Alalia 

(linker Nobenfliiss des Mareb) 
2. A.schangi-8ee; Senafeh; zw. Haussen und Angeba 

Achat-, Chalcedon-u. Quarz- 
Geoden  1. Flussbett des Takaseh 

2. Alaji-Pass zw. Misehek und Atala  (mit Grttnerde) 
Por&ellan-Jaspis ) .       . _ 
,,    ,           , > Bei den Basalten von Tanta und Gorgora 
Holzopal ) b 

Chabasit  Aus dem Basalt am Bambulo bei Gondar 
Zeolithe  Trappe der ^Ashangi-Group". Misohek-Thal 
Bother Thoneisenstein    .  . Rothes Plateau an der Quelle des Mareb 
Rasen-Eisenerz W von Guha in der Nfthe des Dories Domma (diluvial) 
Conglomerate u.Sandsteino L. Liegendes im Mischek-Thale 

2. Z, 'I'll. Materia] der rothen Plateaux in Abessinien; 
von der Wasseracheide des Anseba und Mareb uach S 
3. (Adlgrat-Sandstone.)  uber den krystall. Schiefern 

an der Route Halai—Senafeh Ins Adigrat 
4. Am Asehangi-See 

5. Bei Haussen 
Jurakalk (Antalo-Kalkstein.) MaiDongalo bis 20 engl. M, S von 

Antalo 
Braunkohle     Beim Doric Guang in der Nfthe des Tsana-Sees. (Bett 

des Sar Wuliu) 

18. Somali-Land. 

Granite  In der Niihe von Harar und gegen den Haramaja-See 
Granit, grobkOrnig  („Laga dima.") 8 der Wassersoheide von Ego 

„               „              Strasse von Dschaldessa nach Harar 
Quarz-Porphyr, rother   ... In der Nfthe von Harar und gegen den Haramaja-See 
Porphyr  Berge von Belaua und Ego bis Harar 
Melaphyr       „ 
Trachyt u. Basalt, sowio deren 

Tuffe, Laven u. Bomben 
in zwei iibereinanderliegenden 
Sohichten  Von den Bergen von Mandoa und Dadab gegen W bis 

Dschaldessa; Aufschlttsse im Hensa-Thale 
Basalt,saulcnformigabgesondert Lasmaan Slid 
*Vitrophyrischo Olivin-Ba- 

sa 11- Lav a(Quarz-Basalt Di 1- 
ler)  Bei Addele (Hadele) Gubo 

Pechstoin       Strasse von Dschaldessa nach Harar 
La pi Hi, Sch lac ken und rccente 

vulican. Bildungon    .   .   . Bei Artu und Garasslej (Dschaldessa NO) 
Gneiss  Berge von Belaua und Ego bis Harar 
Glimmerschiefer  S vom Seheeh Serbej bei Harar 
Krystallinische Sohiefer   . Zwischen Harar und Bia Woraba 
Quarzit  Strasse von Dschaldessa nach Harar 
Quarz  Beige von Belaua und Ego bis Harar 
Feldspath      „ 
Kalk, dieht u. krystallinisch .   . Strasse von Dschaldessa nach Harar 

„      „mit Kiesel oderDiorit" . Henssa Elian und Bia Kaboba 

v  Absturz der Bergwftnde von Belaua und Seheeh Serbej 

Sadebeck 

(Axiiui) 

Seile 

6 
8 

7, 349 

1! 

» 7,8 

>7 13 
Blanford 186 

Sadebeck 21 

i) 15 
Blanford 182, 183 
Sadebeck 7 

n 21 
Nach Blanford in Sad )b< >ck 15 

Sadebeck 18 

Sadebeck, Blanfoi d 19, 17(1 

Sadebeck 1!) 

n 19 
Blanford L76 

Sadebeck 20 

Paulitschke 216,217 

n 216 
Grattarola 51!) 

Paulitschke 216,217 

H 216 
216 

Paulitschke 215 

!) 215 

Alitor 508 
Grattarola 519 

Paulitschke 215 

)) 216 

» 216 

n 217 
Grattarola 519 

Paulitschke 210 

17 216 
Grattarola 519 

Paulitschke 216 
216 

'-' 
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Beitrage zur geologischen Kenntniss des ostlichen Afrilca. II, 547 

S oi Le 

Tuffo Absturz der Bergwiinde von Belaua und Schech Serbej Paulitschke 21(5 
Travertin   •                 Strasse von Dschaldessa nach Harar . Grattarola 519 
Quarz-Geoden                                                „ „ 519 

„      Conglomerate.   .   .   .                         Koh NO von Dschaldessa Paulitschke 21G 
„      Sandstein mitkalkigem 
Bindemittel                              Rlicken des Haquim „ 217 

Quarzsandstein Absturz derBergwande vonBelaua undSchechSerbej „ 216 
Thon                   Strasse von Dschaldessa nach Harar Grattarola 519 
Kalk, fossilienfuhrend (Jurakalk) FlussthHler  bei Harar  (Erer u. s. w.);   Berg Haquim, Paulitschke             216,217 

Konkuda, GaraMulata etc., Ostl. vonBubassa imErer- 
Thale 

Die von Paulitschke gesammeltenGesteine sind nach makroskopischerUntersnchungUr. M. Scliuster's 
(Paulitschke, S. 218): 

Granite, Syenit, Quarz-Feldspa tli + Gran at, Diabas, Quarz-Diorit, Uralit-Porphyr mit Epidot, Felsit- 
Porphyr, Porphyrite uud deren Tuffe, Rhyolith-Tuff, Augit-Andesit, Melaphyr, z.Th. Mandelsteine, diehte, 
sowie durchAugit porphyrisohe Basalte, Sehlaekou, blasigo Lava, thonige Tuffe, Achat- und Chalcedon- 
inandeln mit Delessit und Kieselkupfer, Wachs- und Halbopale, Jaspopal, Hornstein mid Thoneisenstein, 
Amphibolite (Diorit-Schiefer), zersetzte Biotit-Glimmerschiefer, blaue Kalke, Morgelkalke und Quarz- 
sandstein e. 

19. Sokotra. 

*G n e i s s - G r a n i t e    („ G ranitoi- 
dite")  

*Diorite u. and. Hornblende- 
gesteine  

*Felsite u. Rhyolithe . . . 
*Dolerite, Basalte u. s. f. . . 
•Glimmertrapp, Tuffe  .   . 
*Glimmer-Gneiss  
*Thonsohiefer ' 
*Quarzit  
*Kalke u. Dolomite . . . 
*Kalkstein (organogel!) . . 
•Mikroklin -Hornblende- 

Granit  
*D i o r i t  
*Quarz-Eelsit  

*Orthoklas-Felsit V      Sokotra, nach Col. Gosset's Aufsammlungen 
•Andesit  
*Basalt      I 
*Thonschiefer   .   .      ...      ] 
*Sandstein (Grit) / 

20. Nordliclie Kiistenregion. 

^JaTllt • •   •  .  . Klistengebirgo bei Massaua 
*Mikroklin-Granit Thaler der krystall. Gebiete des Gadabursi-Landes (?) 
JJlOl'it  1 Tl 3 TT- I    C r,      •, _   , ,         Am Fusse der Hugel S von Zeua 
Feldspath  
Hornblende      " 

*Hornblende-Diabas.  .   .  . Nahe dem Fusse der Hugel" im Gadabursi-Land; Eilo- 

*Porphyrit  Bl31'ffG 

Rhyolith  „    _ ",. 
..,„       , _,    ,,. •   •   .   . Vor led ura 
*Trachyt-Obsidian,   rhyoli- 

thisch  ,, ., 
,,,   .,. ...        u-egend von Mangaule, 20 km von Obook 
UDsidian, spbarolithisch  .  .  . BeimHafenIbrahim gegenUber der InselPerim; westl. 

Ufer der Meerenge 

Bonney 
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548 August llosiwal, 

Trachyt  Umgebungen von Tedjura 
Basalt  „ 

„   Mai-Ualid zwischen Massaua und Keren 
*01ivin-Basalt  Gegend von Mangaille, 20km von Obock 
Basalt    .   .  „Aden Series": Halbinsel Buri; Annesley-Bal W u. S; 

bei Zulla u. Aralile; Massaua W u. NW 
*F e 1 (1 s p a t li-B a s a 11 (-Lava)fLa- 

bradorite]  Von der Ktlste nach SO (gegon Ankoner) 
*Schlaekige     Basalt-Lava 

(Feldspath-Basalt)  Monte Sella bei Assab 
Basaltische Lava  Spitze des Monte Sella bei Assab 

„ F1 a d o n s o h 1 a c k e 
(Scorie)  [Jmgegend von Assab und Monte Ganga 

*Labradorit-Lava  Assal-See 
*Fladensehlacken     (Scories) 

mit Anorthitkrystallen    ... 
Fladenschlacken mit vulkan. 

Asche „ Aden Series": Halbinsel Buri; Annesley-Bai, Wu.S; 
Massaua, 

Lava, oisenschiissige      Grosser Sian; Eingang der Meerengc; westl. Ufer 
„     porphyrische  Bei Biraomet 
„     „cnipliyg6nique" .... Bei Dafare in der Nachbarschaft des Salzseeu (Adali- 

Land) und beim Hafen von Biracmet (Golf von Aden) 
Lavamassen Geganttber Cotimmi in der Wllste; Dabita b. Ha was eh 

(Gebiet des Assal-Sees) 
Lapilli Vom Vulkan bei Ldd an d. Danal-Kuste (13°55' n.B.) 
Vulkan. Tuffe mit Stisswasser- 

conchylien  Assal-See 
*Glimmer-Gneiss, weiss   .  .        KrystalliniBcb.es Gebiet des Gadabursi-Landes 
*Hornblende-Gneiss, gebiin- 

dert  „ 
Gneiss in Fragmented (Glimmer 

und Quarz)  In don Tliiilem S von Zejla 
*Talkschiefer (Topfstcin)   .   .        Krystallinisches Gebiet des Gadabursi-Landes 
*Epi dotschiefcr  „Nahe dem Fusse der Httirel" 
Krystallinische Sehiefer .   . Kiistcngebirge bei Massaua 

„ „ .... Kttstengebiet von Tedjura 
Steinsalz (tertiiir?)  Im Lande Adel (Adali) 
„Kalkli:iltiger Feldspath"   . Eilo-Berge, Zejla S 
•Quarzite       Eilo-Berge 
*Couglom erate u.Sandsteine „ 

„ „ „ Zwischen  dem   Eruptivmaterial   der „Aden  Series": 
Ealbinsel Buri etc. 

Sandstein, rothgelb  Rand und Bett der Rinnsale SO von Zejla 
„ (tertiiir)  Bei Tedjura 

Thou,    seifig    (aus   zersetztem 
Eruptivgestein)  Zejla -Tadschura (Tedjura) 

*Kalkstein (lithograph. Stein), 
(Kreide, tertiiirV) . Eingang der Eilo-H5hle, 14 Meilen sttdl. von Bulhar 

Lifchographischer Stein .   . Rand und Bett der Rinnsale SO von Zejla 
Koralleukalk     ....... Baustein von Zejla 
Tuffe mit Diatomeen  Assal-See 
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Beitrage zur geologischen Kenntniss des Sstlichen Afrika. II. >49 

> 

ERKLARUNG DER TAFELN. 

TAFEL I. 
Soitu 

Fig.  1.   Vertheilung und Charakteristik dor Bestandtheile im Amphibol-Hypersthen-Granulit Var. B. von 
Lewim—Kwa Fungo. Unterlaut den Pangani.  Vergr. 26. 
am Hornblende!;  an Augit; / Plagioklas;  h llypersthen mit nahe _l_ Spaltungsrichtungen;  g Quarz; 
m Magnetit      27 [471] 

„    2,   Einschlttsse soeundarer Natur in duroh mehrere Bestandtheile durehgreif'enden Zttgen.  Anomit-Hyper- 
sthen-Plagioklas - Gneiss aus   dern  Flussbette   des   Pangani   zwischen  Korogwe   und  Maului. 
Vergr. 24. 
h Hypersthen; g Granat; p Plagioklas; 7'.'die Einschlttsse: zumTheil dunkelbranner Limonit, zumTheil 
doppeltbrechende dichte Substanzen; in denselben Zttgen liegen auoh piimftre Flttssigkeits- und Gas- 
einschlusse 29 [473] 

„   3.   Massenhaftes Vorkommen von Apatit als Einschluss in den Bestandtheilen des Biotit-Oligoklas-Gn ei ss 
(Apatit-Gneiss) vom Guasso Nyiro-Fluss (Kenia N).   Vergr.  84. 
I Biotit; m Magnetit; q Quarz, zumeist darin die vielen Apatite (a) 35 [479] 

„   4.   Skapolith. Schnitt senkrecht zur Hauptuxe, die charakteristische Spaltung zeigend. Amphibol-Epidot- 
Schiefer vom Nyiro-Berg. Vergr. 45. 
sk Skapolith;  e Epidot; am Hornblende 38 [482] 

„   5.   Skapolith imSchnitte parallel zurHauptaxe. Aus demselben Gesteine. Schiefe Beleuohtung. Vergr. 27. 
sk Skapolith; e Epidot in iiberaus plastischen Reliefformen; am Hornblende 38 [4821 

,,   6.    Einsobltisse von zahlreichenHornblende-Nadeln imAnorthit des Anorthi t-Diorit-Schiefers vom Doenje 
Erok in Turkana. Schiefe Beleuohtung. Vergr. 28. 
/' Anorthit;  am Hornblende als Gomengtheil und Einschluss 89 [483] 

Fig.  1. 

3. 

4. 

6. 

TAFEL II. 

Helminth als Zorsotzungsproduct des Augits im No phelinbasanit vom Weru-yTeru—Eirerema. Vergr. 96. 
au Augit;  ap A.patit;  b Biotit;  h Helminth;  m Magnetit 41 [485] 

Lamellenztige und Gitterstructur des Auorthoklases aus dem Anorthoklas-Phonolith Var. J. vomKcnia 
(Ndoro-Lager). Schllff I  zu bdden Spaltungsrichtungen. Vergr. 55. 
1. Richtung der LSngsspaltung (010), 2. Kicbtung der Basisspaltung (001), aa Querstreifung nach dem 
Gesetz: Zwillingsaxe die Senkrechte aufy(201) 49 [493] 

Umwandlung des Olivins in Eisenoxyd. Limburgit vom kilimandseharo (von 9000' aui'wiirts). Vergr. 23. 
Feme baarfOrmige Zlige (*) bedingen eine rothe Umfarbuug und Pleochroistnus. Auf den Spalten s und 
am Eaude intensive FejOg-Ausscheidung 42 [486] 

In Umwandlung (Rothfiirbung und Fe2 08-Abscheidung) begriffener Olivinkrystall im Basalt Var. B aus 
den Settima-Bergen: Ndoro— Nairotia. Vergr. 70. 
o unveranderte Olivinsubstanz; / fasriges, rothbraunes Umwandlungsproduot; g Qrandmasse, buchten- 
artigins Innere des Krystalls ragend: Wachsthumsform 56 [500] 

Trachytoider Hornblende-Phonolith von der Wand dcs Magsuru-Flusses amMeru-Berge. Grundmassen- 
bild senkreckt zur Absonderungsrichtung.  Vergr. 28. 
am Hornblende-Einsprenglinge; s die stromfOrmig in eohter Traohytstructur gelagerten Sanidinloisten; 
I, I Lufthohlraume (Poren) 44 u^\ 

Nephehnit. GerOlle aus dem Magsum-Flusse am Meru-Berg.  Grundmassenbild.  Vergr. 51. 
«w Augit; m Magnetit; n Nephelin, die Hauptmasse bildeud, Quer- and Langsschnttte; t Tlta nit. Augit 
und Akmit in Mikrolithenform 46 1490] 
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550 August Rosiwal, Beitrage zur geologischen Kenntniss des Sstlichen Afrika. J J. 

TAFEL III. 
SoiU 

Fig.   1.   Trachytoide Grundmasse des Phonoliths vom Kenia (Spitze).  Vergr. 68. 
Die Sanidinleisten s in deutlich fluidaler Anordnung, von zwiscliengelagertem Nephelin, Aegirin (ae) 
und Akrait umgebcn 64 [498] 

„   2.   Grundmasse des Anorthoklas-Phonoliths Var. A. vom More-Lager, Kenia 6000'. Vergr. 82. 
Die Nepheline n mit wenigerSanidin s ohneFliiidalstruetur. Als Begleitminerale Akmit und Aegirin ah 

„    3.   Grundmasse desBasaltes Var. J. vom Leikipia-Abfall, Lare naeh Njemss.  Vergr. 65. 
au Augit-Mikrolithc der Grundmasse; /' die gegen den Augit allotrimorphen Plagioklase; o umgewaa- 
delter Olivin -, m Magnctit in Kornern und federformigen Krystallskeletten 69 [503j 

„    4.    Hyalopilitisehe Grundmasse der vitrophyrischen Basalt-Lava vom Teleki-Vulkan am Siidende des 
Rudolf-Sees.   Vergr. 60. 
o Olivin mit Glaseiern und Wachsthumsform; p Plagioklas-TaiVln und Leisten; au Augit-Mkrolithe. 
Alles in satt gelbbrauner Glasbasis; dunkle, globulitische Entglasungsproducte hiillen die Plagioklase 
zum Theil ein 65 [509] 

„   5.   Mikrofelsit-Schlieren undEinschluss einesNevadit-Grundmassesplitters im Quarz-Trachyt (Felso-Lipa- 
rit)   vom Torrente Dhocattu.    Vergr. 23. 
ij Grundmasse mit s Mikrofelsit-Schlieren; n Nevadit-Splitter als Anlass fluidaler Erscheinungen im 
Gesteine (Kante K); f Sanidin-Einsprenglinge 73 [617J 

„    (1.    Mikrofelsit-Schlieren   und Einschliisse  alterer Grundmassen   kornigen Mikrofelsits   im Quarz-Trachyt 
(Felso-Liparit)   zwischeu  Rudolf-  und  Stefanie-See.   Vergr. 27. 
/ Sanidin-Einsprenglinge; s Seldieren fasrigen Mikrofelsits; 1. Grundmasse des Felso-Liparits; darin 
als Einschluss: 2. Splitter einer alteren Grundmasse! von feinkOrnigem Mikrofelsit; darin: :!. Nevadit- 
Grundmassen als alteste Einschliisse 66 [610] 

TAFEL TV. 

Fig.   1  u. 2.  In Resorption befindliche Quarze ana der vitrophyrischen Olivin-Basalt-La va (Quarz-Basalt 
Diller) von Addele Gubo.   Vergr. 86 (Fig 1) und 42 (Fig. 2). 
bx aussere glasige Gesteinsbasis;  b2 die Resorptionsbasis mit zahlreich darin ausgeschiedenen Augit- 
saulchen (a);  q  der corrodirte Quarz;   dureh den Canal c erfolgt der Angriff auch von iiineii;  /> die 
Plagioklaskrystalle des Gesteins;   r der dureh Globulite dunkel gefarbte Rand urn das ehemalige 
Quarzkorn und um die Einsprenglinge 85 [629] 

„    3.    Lapilli des flyalobasalt-Tuffes (I'alagonit) von Let Marefia.   Vergr. 30. 
1,1 die Lapilli mit den zahlreichen spharolithisehen Blasonausfiilluiigeti («); z Zeolithe als Zwischen- 
minerale 77 [521] 

„    4.   Desgleichen. Die drei Zonen in den Lapilli. Vergr. 52. 
1. Goldgelbe,   fasrige Substanz   (alteste Formation   der Secundarproducte).   2.  Reine glasige Basis. 
3.  Entglasungsproducte in der Basis der Zone 2. p Plagioklaskrystiillchen;  ch Chloropliiiit; z Zeolithe    77|521| 

„    5.    Grundmass3 des Hypersthen-Bas altes von Let Marefia,  Vergr.  196. 
a Augit; h Hypersthon; /) Plagioklas; m Magnctit. Biotit ist nicht im Gosichtsfelde; der gelb- 
braunen Farbe wegen sind die Hypersthene- im Bilde fast ebenso dunkel wie der opake Magnetit.    .   76 [520] 

„    6.    Grundmasse des Augit-Andesits (Chlorophait-Mandelstein) von Entro 11 Giacca,  Vergr.   116. 
a Augit; p Plagioklas;  m Krystallskelette von Magnetit 82 [526] 
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A. Rosiwal: Beitrage zur geologischon Kenntniss des ostlichen Afrika. II. Taf. I. 

Fig.  I. 

\ 

Fig. 3. 

l-'ig- 5. 

Fig. 2. 

Fig. 4. 

Fig. 6. 

Negative von ,»,, .,. M. Mer. fl|i 4 ,„ p   ^^ 

Denkschriften d. kais. Ak; 

Lichtdruck  von M.  Jafle,  Wie 

ad.  d.   VViss.  inath.-naturw.  Classe.   Bd.   LVIII. 
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A. Rosiwal: Beitrflge zur geologischen Kcnntniss des ostlichen Afrika. 11. Taf. II. 

Fig.   I. 

Fig. 3. 

Vin. X. 

Fig. 2. 

Fig. 4. 

Fig. 6 

Negative von Dr. J. M, Edei 

Liohtdruclt  von M. Jaffd,  Wicn 

Denkschriften d. kais, Akad. d.  Wiss. math.-naturw. Classe.  Bd. LVI1I. 
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A. Rosiwal: Beitrage zur geologischen Kenntniss des ostlichen Afrika. II Taf. III. 

Fig.   I- 

Fig.  3. 

Mg. e. 

Fig. 2. 

Fig. 4. 

Fig. 6. 

Negative von Dr, J, M, Eder, 

Lfchtdruck   von M.   Jail'c.   Wloi 

Denkschriften d. kais. Akad. d. Wiss. math.-naturw. Classe. Bd. LVIII. 
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Fig. 6 
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A. Rosiwal: Beitrage zur geologischen Kenntniss des ostlichen Afrika. II. Taf. IV. 

Fig.  I. 

Fig. 3. 

Fig. 5. 

Fig. 2. 

Fig. 4. 

Fig;, (i 

Negative von Dr. J. M. Eder. 

.ichtdruck von M. JafK,  Wien, 

Denkschriften <1. kais. Akad. d. Wiss. math.-naturw. Classe. lid. LVIII. 
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Beitrage zur geologischen Kenntniss des ostlichen Afriku.  III. oo: 

III. Theil. 

Geologische Ubersichtskarte der Gebiete zwischen Usambara und dem Rudolf-See, und 

Begleitworte zu derselben 

von Franz Toula, 
Professor der Mineralogie mid Geoloyie an der k. k. iechniachen Hochschule in Wii'.v. 

(9Jci|:  1 3U**f«.) 

Als inir Ilerr Linienschiffslieutcnant L. v. Holinel, nacb der Riickkehr von seiner donkwiirdigen Reise, 
die wahrend derselben hie und da gesammelten Gesteinssttlcke zur Untersnchung und Bestimmung iibergab, 
hfttte ich nicht gedacht, dass es mOglich wcrden kOnnte, auf dieses immerhin durftige Material bin eine geo- 
logische Ubersichtskarte des weiten Reisegebietes zu entwerfen. In der That ist audi die nun vorliegende 
Skizze QUI' ein sehr gewagter Versuch, eine Vorstellung von der beilauflgen Vertbeilung der beiden Haupt- 
gesteinskategorien zu geben, auf Grand der von dem Reisenden gemachten Wahrnehmungcn. Fast alle ange- 
gcbenen Grenzen sind nur ganz beilaufige und diirften wobl in spaterer Zeit mannigfachen Veriinderungen im 
G-rossen, sowie in den Einzellieiten unterworfen wcrden, und ich wtinschte nur, es miichte dies recht bald 
moglich wcrden, denn darttber, dnsa wir uns bier in einem der geologisch interessantesten Gebiete Af'rika's 
befinden, kann wolil kaum ein Zweifel aufkommen. Es wird dies aus den Ausfuhrungen des IV. Theiles klar 
genug hervorgehen. 

Aber auch die eingehenden petrographiscben Untersuchungen der gesammelten Gesteinsproben, welehe 
im II, Theile vorliegen, und mit grosser Sorgfalt und Hingabe von meinem Assistenten Herrn Aug. Rosiwal 
durchgeftihrt worden sind, ergaben eine grosse Menge interessnnter Details. Schon nacb der ersten Durch- 
bestinnnung ging ich an die Herstellung der Karte, und zwar in der Weisc, dass vorerst alle Fundstellen der 
l3robest11cke — es sind zum grossten Theile „Findlinge" — in der von Herrn v. HbMmel zu diescm Zwecke 
liergestelltcn Kartengrundlage eingetragen wnrden. Nacb den mllndlichen Auseinandersetzungen v. HShnel's 
wurde es dann versucht, die Verbreitung anzudeuton. 

Als die wicbtigstc Erkenntniss ergab sich bald die Thatsache, dass man es in dem Reisegebiete mit 
einem alten Grundgebirge krystallinisch scbieferiger Natur zu thun habe, welches von einem weiten Riss, 
der fast meridional verlauft, durebsetzt wird, einer Stornngszone, auf welcber die vulkanischcn Ausbriiche 
erfolgten, so dass die gewaltigcn Vulkanriesen auf dem Grundgebirge formlich aufgesctzt erscbeinen. Ob 
man es dabci mit seitlichen Durchbrlichen am Rande der StOrungszone zu tbnn habe, oder ob nicht eine 
Anzalil von ktirzeren trailsversalen Querrissen, Torsionssprllngen vergleicbbar, anzunebmen seien, muss einst- 
weilen dahingestellt bleiben, auf jeden Fall sclieint es, dass der Riss nicht sehnurgerade verlauft, sondern 
mebrfacb seine Richtung andcrt, Auf einen Querriss konnte z. B. die Lage des Meru-Berges, des Kilima- 
ndscharo und der zwischen Tbeuka-Berg und der Fortsetznng dor Ulu-Kette gelegenen zablreichen, viclleicht 
zu den jUngsten gehorenden Ausbruchstellen am Slidende der Djulu-Kettc zuriipkgefiihrt werden, die 
v. Holinel im I, Theile so ansprechend gcscbildcrt hat, und wobei bemerkt werden muss, dass es immer- 
hin moglich ware, dass der niirdliclie Theil der Djulu-Kette dem Grundgebirge angehort. 

Am weitesten in die Storungszone liineingeschoben erscheint die Scliolle des D. Erok Matumbato und 
seiner ostlichenNachbarn gegon dieUlu-Kctte hin. Hier durfte dieStOrunpzone und die Senke oder der Grabcn 
(vvie v. Holinel sagt) eine seiner engsten Stellen haben,  wobei nocli in Frage kornmt, ob nicht der Ostrand 
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552 Franz Toula, 

der Mau-Kettc, westlich vom Natron-See, aucb nocb dcm krystallinisclien Schiefergrundgebirge angehovt. Die 
Kegelberge D. Ngai, der als thatigerVnlkan bezeichnet wird, und derKawinjiro stiinden dann unmittelbar am 
Bruchrande. 

Auf einen zweiten Querriss konnten Kenia-Scttima und der Nachbarkegel Lonongot und Sussua hin- 
deuten, Auffallend ist weiters die seitliche Stellung des Knlall-Kegels im Norden des krystallinischen Nyiro 
und Loldibo, wahrend die Verbindungslinie zwischen der Eeihe von Miniaturvulcanen, der bis nun unbe- 
kannten Insel im siidlichen Theile des Rudolf-Sees, fiir welcbe ich, im Einklange mit meinem verehrtcn 
Arbeitsgenossen Prof. Suess, den Namen Hohnel-Insel in Vorschlag bringe, und dem merkwtirdigen thii- 
tigen Teleki-Vulkan auf einer Parallclen mit dem Abrisse an der Westseite des Kulall stehen. Es ist viel- 
leicbt aucb kein Ziifall, dass die drei Punktc interessanter ncuester Tbatigkcit: der tbiitige Vulkan Docnje 
Ngai, die wannen, Travertin absondernden Quellen siidlich vom Baringo-See und der Teleki-Vnlkan nahczu 
auf einer geraden Linie stehen. 

Im Nachfolgenden seien zuniichst in der Aufeinanderfolge von Slid nach Nord die Erklarungen der auf 
der Karte eingezeicbneten Fundstticke v. Hohnel's gegeben, und zwar zuniichst 

A. Die Oesteine des Grundgebirges. 

1. Granulit; quarzreich mit braunem Granat und Plagioklas (der Andesin-Reihe). 
2. Amphibol- Granulit mit Granat, Labradorit, Magnetit. In einer zweiten Varietat vom selben Fundorte 

findet sich aucb Hypersthen. 
3. Gneiss-Granulit, gleichfalls Andcsin und Hypersthen ftihrend. 
4. Amphibol-Gneiss. 
5. Hypersthen- Anomit-Plagioklas-G neiss. 
6. Amphibol-Granulit mit viel Hypersthen;   von massigem Aussehen.   (1. — 6. am Unterlauf des Pan- 

gani-Flusses.) 
7. Hypersthen-Augit-Amphibolit (stldlich vom Djipe-See). 
8. Granat-Amphibolit (Diorit-Amphibolit) mit Diopsid alinlichcm Augit und Plagioklas. 
9. Oligoklas-Granulit.   (8. und 9. vom Nordrande der Ssogonoj-Herge.) 

10. Zweiglimmergnciss mit Mikroklin; zwischen Ulu und Ukambani. 
11. Mikroklin-Granit. (Hier wurde aucb ein Mikroperthit gesammelt.) 
12. Biotitfiihrender Granit-Gneiss. 
13. Oligoklas-Mikroklin-Gneiss (Granit-Gneiss). 
14. Amphibol-Biotit-Oligoklas-Gneiss. 
15. Biotit-Oligoklas-Gneiss (Apatit-Gneiss).   (11.—15. am Guasso Njiro.) 
16. Biotit-Oligoklas-Gneiss. (Am Nordfusse der Loroghi-Kette.) 
17. Amphibolit, in zwei Varictaten (zwischen Loroghi-Kette und dcm Nyiro-Bcrg). 
18. Amphibol-Epidot-Schiefer (am Nyiro-Berge). Skapolithhaltig. 
19. Anorthit-Dioritschiefer am Doenje Erok (W. von der Hohnel-Insel). 

B. Die jiingeren Eruptivgesteine. 

I. Nephelin-Basanit am Siidabbange des Kilimandscharo, in grosscn abgerundeten Blbcken in einem 
Baehbette. 

II. Basanit-Conglomerat zwischen Klein-Aruscha undKahe in dcrFlussebene desPangani, siidlicli von 1. 
III. Limburgit am Kilimandscharo von ca. 3000 m aufwiirts als loses Geroll hiiufig; ein Hauptgcstein. 

IV. Hornblende-Phonolith.   Am Stldfusse der Meru-Berges-Wand in einem Flussbettc mit fast schie- 
feriger Absonderung. 

V. Nepbelinit. Sttdfuss des Meru-Berges,  ostlich von IV. Ein Hauptgestein, das sich in Blockform in 
alien Meru-Biichen findet. Porphyrisch ausgebildct. 
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Beitrage zur geologischen Kenntnlss des ostlichen Afrika. III. 553 

VI. Trachyt (Quarztrachyt) mit Sanidineinsprenglingen, stark zersetzt. 
VII. Basalt, reicb an Zeolitlien. Hauptgestein. 

(VI. und VII. im Kikuju-Lande am Wege zum Kenia.) 
VIII. Anortboklas-Pbonolith. Plateau amWestfusse des Kenia (Ndorolager) in mebreren Varietaten. 

IX. Augit-Andesit.  Westbang des Kenia. Mehrere Varietaten. Am Kenia wurde auch das Vorkommen 
von Hyaloandesit (Andesitpecbstein) nachgewiesen. 

X. Phonolith von der Kenia-Spitzc. 
XI. Basalt in mebreren Varietaten am NO-Fusse der Settima-Berge, und zwar: Feldspafhbasalt, Olivin- 

basalt, schlackiger Basalt. 
XII. Phonolilh sowohl am O-Fusse der Settima-Bcrge (Ost, nahe an XL), als auch weiter ab davon im 

Leikipia-Plateau; auch an dicsemPunkte wurde Basalt gefunden, und an beiden Stellen liegt daneben 
XIII. ein mtlrber, licht gelblicher Tuff (Trachyttuff"?). 
XIV. Phonolith am Oberlaufe des Guasso narok. 
XV. Basaltc: Leikipia, NW bei Lare gegen Njemss. 

XVI. Augit-Andesit: Baringo-See, Ost. 
XVII. And e sit tuff: NO von Punkt XVI. 

XVIII. Phonolith: Am NW-Fusse der Loroghi-Ketfe. 
XIX. Andesit (?), vollkommen zersetztes Gestein von Kiwass am O-Fusse der Suk-Kette. 

XX. Ostrich davon, nahe dem Kerio-Flusse: Sanidin-Trachyt. 
XXI. Phonolith am S-Fusse des Suk-Bergcs. 

XXII. Zwisclien dem Nyiro-Berg und dem Rudolf-See S-Ende: Andesitischer Trachyt. 
XXIII. Vom Teleki-Vulkan am Siidende des Rudolf-Sees: Vitrophyrischc Basaltlava. 
XXIV. Zwiscben Ngare dabascb (Kulall-Berg) und Rudolf-See: Trachyttuff. 
XXV. Am Wege vom Rudolf- zum Stephanie-See: Quarztrachyt (Felsoliparit). 

Ausscr den zwei Hauptgesteinskategorien liegen noch folgende Probesttlcke vor, die mit den aufeinander 
folgenden Buchstaben des Alphabets bezeicbnet sind: 

C. Klastischo Gesteino; chemischc Sedimento und phytogene Bildungen. 

Vorerst wiire das schon bei denEruptivgesteinen unter II. bezeichnete Basanit-Conglomerat anzufiihren. 

a) Qiiarzsandsteine am O-IJfer dcs Rudolf-Sees, aus Bruchstilcken von offenbar nahe bei aiistelienden 
krystallinisclien Gesteinen bestehend. 

b) Die rothe Erde von Ukambani besteht aus Quavzkornern, die dem Grundgebirge cntstammen. 
c) Chalcedon. Am mittleren O-Ufer des Rudolf-Sees (am Strande). 
d) Brauneisenstein. Desgleichen: Longendoti N. 
e) Calcit. Am N-Abfall der Ssogonoi-Kette (nach v. IIohnc 1 im krystallinischen Schiefer haufig). Offenbar 

Gangcalcit. 
f) Kalk mit Mangan-Concretionen, offenbar ganz junge Bildung. 
g) Diatomeen-Scbiefer, in einer mllrben erdigen und einer dichten, festen und harten Ausbildungsform, 

liegt von einer Localittit zwiscben dem Kulall-Berg und dem Rudolf-See vor. 

Ausserdem liegen als Ergebnisse der Graf Teleki-v. HohneFschen Expedition vor: 

h) Eine Sinterb ilduug am NW-Fusse des Kulall-Berges und 
i) ein Kalktuff, der die Schalenstiicke von Etheria CaiUaudi tiberzielit und vom Siidende des Stefanie- 

Sees stammt. 

Die Ergebnisse der cingehenden chemischen Qntersucbung, die im Laboratorium der chemischen Tech- 
nologie anorganischer Stofi'c (Prof. Dr. Oser) vom Assistenten Sptiller ausgefUhrt wurde, finden sieli in 
der Arbeit des Herrn A. Ros i wal. — 

Denkschriften der raathem.-naturw. CI. LVIII. Bd, 70 
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554 Franz Toula, Beitrage zur geologischen Kenntniss des ostlicken Afriha. III. 

Im sUdlichen, nabe an das Meer hinanreichenden Theile der Karte wurde es auf Grand der Angaben in 

dcr tibor dieses Gebiet vorliegenden Literatur nothig, nocli einige weitere Ausscheidungen vorzunehmen.  Ei 

ansfiihrlicb.es Verzeichniss der Literatur findet sicb in Rosiwal's Arbeit, und zwar am Anfange derselbei 

Rosiwal bat sicb aber auch dernicht geringen Miibe unterzogen, denangefiihrtcn Werken alle auf unser Gebi. 

bczliglichen petrograpbiscben Angaben zu entnehmen und dieselben nacb. den geographischen Principien von 

Slid nacb Nord fortschreitend anzuordnen, so dass man auf diese Weise alle bis zur Stunde fiber die Gesteine 

der einzelnen Theilgebiete bekannt gewordenenThatsachen liberblickcn kann, wobei nocb unterschiedcn wild, 

zwischen all den zablrcichen, nur auf makroskopischer Bestirnmung beruhenden  und den weniger baufigen, 

durcb wissenscbaftliche Untersuchung fest begrtindeten Angaben. 

in (lev angedeutetcn Beziebung erscbien es geboten, crstlieh am linken Ufer des oberen Pangani, in der 

Steppenebene zwischen dem Pare Ugweno-Zuge einer- und den Lassiti-Sambo-Bergen andevseits, die Basanit- 

Tuffe einzuzeichnen (nacb Shearson Hyland). Weiters musstc aber auch auf der Route Mombas—Taweta 

den Angaben Thornton's Recbnung getragen werden, in ahnliclier Weise, wie sic auch schon von Al. Sade- 

beck (1879) in seine Ubersiehtskarte aufgenommen wurden. Ich babe deshalb fur das Gebiet zwischen 

Umba-Fluss, Taweta und Azi-(Sabaki-)Fluss eine Ausscheidung vorgenommen, weil in diesem Raume alterc 

inetamorphosirte Sedimentgesteine („Melamorphosed sandstone") vielfach iiber dem alten krystalliniscben 

Schiefergebirge aui'Iagern dilrftcn. 

Thornton nimmt aber auch vermuthungsweise an, dass auch das Usambara-Gebirge Aufsatze solcher 

metamorphosirter Sandsteine trage, ohne irgend welcbe weitere Angaben zu inacben. 

Die Bura-Berge, das Tcita-Gebirge, die Ndara-, Maungu-, Kadiaro-Berge diirften der Hauptsache nacb 

aus kiysfallinischen Schiefern bestehen, die im Bura-Gebirge iiberdies krystalliniscben Kalk umschlicssen, 

ahnlich so wie dies von Hohnel f'iir die Ssogonoj-Berge angenommen wird. 

Es sind also auch diese Angaben nur sehr beiliiufige. — Den Osttheil des Ugwcno-Gebirgcs miisste man 

nach Thornton gleichfalls von den krystalliniscben Gesteinen unterscbeiden, ja Shearson Hyland gibt 

im westlichcn Theile desselben Gebirges, sowie zwischen Gora—Samburu, das Vorkommen von graueni 

dichten Kalk an, und auch Rammelsberg in G. Rose's Arbeit (1863) crwiihnt das Vorkommen von 

dunkelgrauem Kalk am Slidfusse des Kilimandscharo. —Welchen Alters diese Kalke sind, bleibt fiir's erste 

vollkominen dabingestellt. 

Aus den im Vorstehenden gegebenen kurzen Andeutungen, Auseinandersetzungen und GcsteinsanfUh- 

rungen geht weiters wohl mit grosser Sicherhcit hervor, dass man mehrere Ausbruchsperioden in dem Stii- 

rungsgebiete zu unterscheiden haben wird, von welchen die, trachytisehe und phonolitische Gesteine liei'ern- 

den, einer basische Producte liefernden Phase vorausgegangen sein dtirfte. Die ersteren Gesteine bilden 

fiirmliche Vulkanruiuen, wie dies die sehr werthvollen Profildarstellungen v. Hohnel's darthun kbnnen. ' 

Man betraclite die Darstellungen, welcbe v. Hohnel vom Kimavensi (Taf. 10, 11 und 12), vom Meru-Berge 

(Taf. 9 und 11) und vom Kenia (Taf. 17 und 18) gibt, welch' letzterer ein formliches Ringgcbirgc vorstellt. 

Die Bilder kiinnen uns, sofern man Grosses mit Kleinem vcrgleiclicn kann, in iliren schroffen Forrnen an 

unscre eentral-europiiischen Phonolitbkegel, etwa an den Donnersberg (Mileschauer) und andere erinnern. 

Auf Taf. 19 sehen wir dagegen Reste von Lavadecken, die iiberraschend gewissen Bildungen iihnlicher Art, 

etwa in der Auvergne oder im amerikanischen Westen gleichen; es sind Lavadecken, deren Ausbruchsstellen 

uns unbekannt sind. (Man vergl. iibrigens auch die Abbildungen im I. Theile diescr Abhandlungen.) 

Von iiberraschender Neuheit, formlicb unberiibrt, sjnd dagegen die zahlreichen Miniaturvulkane der 

v. Hohnel-Insel (Taf. 52), welcbe uns die Auckland-Vulkane zum Vergleiche herbeizieben lassen. 

EincAbgrenzung der verschiedenen Phasen gegen einander auf der Kartenskizze durchzufiihren erscbeint 

dermalen leider noch unthunlich. 

J Als Manuscript gcrtruckt im k. u. k. Militiir-geographischen Institute in Wien,  1890.  (34 Tafeln.) 
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Alluvium u.Diluvium 

Altere Sedimente lz.Th. notamorphosier'' 

*0 H »0 "'O 

Hbhen   in  Metflrn . 

Jungere Eruptivgesteine Altere i<ryst.Gesteine 

Jiintjere Sandsteine I Rudolf-See 0.) 

3/7* 

Cruel'   • • 
Denkschriften d kais. Akad. d. Wiss. math, nahirw. Class* Bd. I.Vlll. 
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BeitrUge zur geologischen Kenntniss des ostlichen Afrika, IV, 555 

IY. Theil. 

Die Brliche des ostlichen Afrika 

Ednard Suess, 
W. M. K. A.KAD. 

(?f\L-U 1  oajet und A aextfiqwun,) 

Die fortschreitende Erforschung des ostlichen Afrika hat die Vermuthung wachgerufen, dass in diesem 
Tlieile des Planeten irgend cine ausserordentlieho, nahezn im Meridian verlaufende Dislocation, eine Spalte 
oder ein Einbruch von sehr grosser Lange vorhanden sei. Jos. Thomson, einer der genauesten Kenner dieser 
G-ebiete, hat im Jahrc 1881 die Ansicht ausgesprochen, „dass in irgend einer frlihcren Zeit eine grosse Linie 
vulkanischer Thatigkeit sich erstreckte vom Cap, liber den Nyassa-See, Ugogo, Kilimandscharo bis nach 
Abessynien, stets parallel und nahe dem Ocean verlanfend."1 Douville ausserte im Jahre 1886 bei 
Bearbeitung der von Aubry aus Schoa gebrachten Fossilreste die Meinnng, dass der grosse Abbruch, welcher 
das abessynisehe Hochland gegen Ost begrenzt, Fortsetzung finde in der KUstcnlinie von Cap Delgado bis 
Mozambique; der Kilimandscharo bleibe westlich, der Golf von Annesley bezeichne das Herantrcten der abes- 
syniselien Storimgslinie an dasMeer, die weitere Fortsetzung dieser StOrungslinie aberbilde der Golf von Akaba, 
das Thai von Araba, das Todte Meer bis zum Libanon.* 

Diese und ahnliche Muthmassungen konnten einer naheren Priifung kaum unterzogen werden, so lange 
zwisclien dem Baringo-See und den siidlichen Auslaufern des abessyniselien Ilochlandes eine Liicke von mehr 
als fiinf Breitegraden in unseren Kenntnissen gerade an jener entscheidenden Stelle vorhanden war, an 
welcher durch die Lage der Riesenvnlkane Kilimandscharo und Kenia eine meridionale Linie in der Richtung 
Abessyniens wirklicli vorgezcichnet zu sein schien. Es ist das unvergiingliche Verdienst des Grafen Teleki 
und des k. u. k. Linienschiffslieutenants v. Hohnel, noch weit liber die ktihnen Ziige Thomson's hinaus, bis 
an den Unterlauf der aus Abessynien herabkommenden WSsser unsere Kenntniss dieser Landstrecken bis an 
den fiinften Grad erweitert zu haben, und nun zeigt sicli uns allerdings in kaum erwarteten Eigenthiimlich- 
keiten die grosste und merkwttrdigste Dislocationslinie der Erde. 

Es ist eine bekannte Thalsache, dass die ostafrikanischen Seen eine verschiedene Anlage zcigen. Das 
Beispicl der einen Gruppe ist der grosse Victoria-Nyanza, von mehr oder minder kreisformigem Umrisse, mit 
vorherrschend flachen Ufern. Eine zweite Gruppe bilden z. B. Tanganyika, Nyassn, der Leopold-See (Hikwa) 
und Albert-See (Mwutan Nzige), welche, durch grosse Erstreckung in die Lfinge und steileUfer ausgezeichnet, 
in lange und tiefc felsige Mulden eingelagert sind, als ware zwisclien parallelen Briichen ein Streifen der Erde 
zur Tiefc gesunken. Stanley und Thomson haben den Tanganyika als einen Einbruch angeselien. In dem 
letzten Briefe von seinem letzten, denkwiirdigen Zuge, aus dem Lager von Kizinga, Uzinya, 17. August 1889, 
beschreibt Stanley don Albert-See samm't dem Semliki-Flusse und dem Albert-Edward Nyanza als in einer 

i Jos. Thomson, Notes on the Geol. of East Central Africa, in: To the Central Afr. Lakes and back; 8°. Lond. 1881, 
II, p. 304. 

2 IT. Douville, Examen des fossiles rapp. du Choa par M. Aubry; Bull. soc. geol. 1885—86, 8. ser. XIV, p. 210. 
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556 Eduard Suess, 

langen Senknng gelegen.1 Emin Paso,ha aber meldct (September 1891) das Auftreten thatiger Vnlkanc an 
dieser Senkung. 

Diese Gruppe von See'n liegt in Griiben, Bhnlicb dem Todtcn Meere. Dicse fremdartige Gestaltung der 
Oberflache hat den Missionar Hore veranlasst, das Bstliche Afrika rnit der Obcrflachc des Mondes zu ver- 
glcichen, und das hydrographische Netz zeigt bcnicrkenswerthe Eigenthtlmlichkeiten. Der Abtluss des Tan- 
ganyika  erfolgt durch den Lukuga mitten in  dcr Westseite  des Grabens  an  einer Slcllc,  welehe in keincr 
Weise durch die Structur der Senkung vorgezeichnet  ist. Dcr  Shire folgt der  Rio U n iti dcr Hauptaxe des 
Nyassa. Albert Edward Nyanza, Semliki und Albert Nyanza sind, wie cben gesagt wurde, geradlinig zu- 
sammenhaugende Theile; der Ml setzt gegen'Dufilc nahezu dicse Eichtung fort, aber die Art und Weise, in 
welcher vom Victoria Nyanza her der Somerset Nil in den nordlichen Theil des Albert Nyanza miindet, am 
ihn Bofort wieder zu verlassen, ist eine ganz ungewohnliche. 

Die Eigenthttmlichkeiten dieses Gobietes liegen jedoch weniger in der verschiedenartigen Lage der Ein- 
nnd Ausmlindungcn dcr Fltisse, als in der Vertheilung dor Wasserschciden. Der Graben des Nyassa entlcert 
sich zum Zambesi, jener des Tanganyika gcgen den Congo, wahrend zwisclien beiden der Leopold Nyanza 
ohne Abfluss bleibt; in gleicher Weise liegt der abflusslosc Shirwa zwisclien dem Nyassa und dem Mecre, 
wahrend sich nun die merkwurdige Thatsache ergibt, dass von dem stldlichen Ende desManjara- 
Sce's in etwa 4°20's. Br. eine ununterbrochene Kette abflussloser See'n sich erst in meridio- 
nal er lliohtung zTIin Rudolf-See und von da langs des ostlichen Abbruches des abessynischen 
Hochlandes bis an das Rothe Meer erstreckt. 

In diese Kette fallen der Manjara, der Natron-See, Naiwascha, Angata nair6gua, Nakuro sekelai, ein 
kleiner See unterm Aquator, dann Baringo, die Bittersalz-Steppe Si'ikuta und Rudolf-See (Basso narok), wcitcr 
gegen NNO. der Stefanic-See (Basso ebor), die abessynischen See'n, die abflusslosc Miindung des unteren 
Hawasch bis gegen den Assal-See, welcher, 20km vom Rothen Meere, 174 TO tiefer als dieses gelegen ist. 
Lange, in meridionaler Richtung verlaufende Fliisse, wie Guasso nyiro, der vom Norden in den Natron-See 
fliesst, Guasso njuki, welcher von Stiden her in den Baringo, und der Wei-wei, dcr gleiohfalls von Siidcn in 
den Rudolf-See miindet, zeigen die Kinheit dieses langen abflusslosen Gebictes an, welchem durch don Omo 
und vielleicht audi durch den Bass, wie nordwarts durch den Hawasch, ein Theil der Nicdcrschlage des 
abessynischen Hochlandes zullicsst. 

Dcr Salzgchalt dieser See'n  ist ein sohr verschiedener, wie dies in abflusslosen Gebielcn die Rcgel ist. 
Vom Manjara bis an dasNordcnde des Rudolf-See's durch neun bis zehn Breitegrade tragi, dieses 

Gebiet die Kennzeichen eines grossen Einbruches. Dort tritt demselben der sUdlichste Theil des 
abessynischen Hochlandes entgegen; es findet eine Ablonkung aus der niirdlichen in die nordostlichc Richtung 
ista.lt. Diese abflusslose Zone bildct die bstliche Wasserscheidc des Nil. 

Sohr bedcutende Anhaufungen junger vnlkanischer Gesteinc beglciten die grosse Dislocationszone und 
an mehreren Orten stehen heute noch thatige Vulkane und Kraterberge, welchc durch die vollstandigo 
Erhaltung ihves Aschenkcgels ihr geringes Alter anzeigen. 

Fiir nicht wenige Theile des Gebietes zwisclien dem Unterlaufe des Shire und dem Rothen Meere liegen 
bercits geologische Ubcrsichtskarten vor. Es fallt dieses Gebiet ganz in den Ralimen der von Sadebeck im 
Jahre 1879 lierausgegebenen geologischen Kartc von Ostafrika, welehe jedoch heute veraltet ist.2 Den slid- 
lichstcn Theil der hier naher zu betrachtenden Zone umfasst die geologische Skizze des Zambesi-Gebietes von 
Kuss, welehe den Unterlauf des Shire darstellt.:! 

Fiir die ganze Strecke vom Tanganyika bis znrn Mecre und vom nordlichen Nyassa bis Tabora, d. i. 
von 10° bis 5° s. Br." hat J. Thomson im Jahre 1881  eine geologische Ubersichtskarte entwoifcn und cine 

1 Abgedruckt in den Times, den Proc. Roy. geogi-. Soc. mid an anderen Orten. 
2 A. Sadebeck, K;irte von Ost-Afril<;i zwinehen  l(i° N. mid  10° S. lir. zu t)b©rsioht d. geol. Verlitiltnisse, in Baron 

Clans v. d.Deoken's Reisen in Ost-Afrika, III, 3. Abth. gr. 8°.  187!). 
a U. Kuss, Esquisse g6ol, d'trae Partie de la Zambe/.ie; Bull. soc. geol. 1888—84, 3. s6r. XII, p. 308—317, pi. X. 
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Beitr&ge zur geologischen Kenntniss des osUichen Afrika.  11 557 

zweitc Karte dieser Art verdanken wir demsclben Forscher fttr die Strecke des Einbruches und seiner nftch- 
sten Tlmgebung von 4° lat. S. bis 1° Int. N. aus dem Jahre 1885, welche seither dnrch Fischer, Hohnel und 
die wiederholtcn Besucher der Uffigeb-uag des Kilimandscharo manche Vervollstandigung gefunden hat.' 

Fttv den Kenia, sowie ftir die nordliche Forlsetzung des Grabens fttgen sich nun Hohncl's Beob- 
achtungen an. 

Aus dem siidlichen Abcssynien liegt zuniichst die geologische Kartenskizze von Aubry vor, welche, wenn 
auch in kleinem Maassstabe, bis an den Oberlauf des Oino gegen 6°n. Br. herabreicht und dieses Erosionsthal, 
sowie die grossen Frosionsthalcr an dem Oberlaufe des blauen "Nil kennen lelirt.* 

Der von britisehen Streitkraftcn im Jahre 18(58 ausgeftihrte Heereszng von Massaua nach Magdala hat uns 
eine vorztigliche geologische Karte eines meridionalen Streifens um 39° und 39° 30' 0. Greenw. von Blanford 
gebracht, welcher von 11° 20' bis in das Anseba Thai in 16° 30' reicht.a An die beiden letzten Karten 
schlicsst sich gegen Nordwest die altere, von Ferret und Galinicr im Jahre 1848 herausgegebene geolo- 
gische Karte von Tigre," fUr die Strecke von Zeila an bis liber Harar Mnaus besitzen wir eine geologische 
Kartenskizze von Paulitschke"' nnd Baldacci hat cine schone geologische Karte veroffentliclit, welche 
die italicnischen Besitzungon von Adua in 14° 8' nord warts bis 16° 10' umfasst." 

Es fehlt flir den Stiden und die Mitte des Nyassa eine geologische Kartenskizze, doch liegen hinreichendc 
Bevichte vor, nm die an sich einfachen Verhaltnisse zu veizcichnen. Weit emptindlichcr ist die Llicke unserer 
Kenntnisse in der Gegcnd des Manjara nnd siidlich von demselben, so dass wir tiber das slidliche Ende des 
grossen Grabens im Unklaren bleiben. Eine andere grosse Llicke ist nOrdlich und nordostlich vom Stefanie- 
See vorhanden. 

Vom Shire bis an das Rothe Meer ist keine grosse Mannigfaltigkeit der Felsarten bekannt. Die 
arehaische Ueihe, aus Granit, Gneiss, Glimmerschiefer und verwandten Gesteinen zusammengesetzt, ist an 
vielen Orten vom Sliden bis zum Nordcn sichtbar. Altere Felsarten, Porphyrc und Griinsteine, gesellen sich 
insbesondere am Tanganyika nnd am nnteren Zambesi hinzu. Die grossen Lager von petrefactenleercm Sand- 
stein, welche Blanford in Abessynien als Sandstein von Adigrat bezeichnet, sind, wie dieser ausgezeichnete 
Beobachter bemerkt, wahrscheinlich die Fortsctzung des Karoo-Sandsteins von Siid-Afrika, und wohl auch 
iibereinstimmend mit der Decke von Sandstein, welche in der Richtung des Congo so grosse Ausdehnung 
erlangt. Jiinger als der Sandstein von Adigrat sind die jurassischen Ablagerungen Abessyniens. Jurassische 
Vorstcinorungen, welche Ragazzi am oberen blauen Nil, wie es scheint an derselben Stelle wie Aubry 
gesammelt hat, tragen, wie Dante Pantanelli sagt, die Merkmale des europaischen Kimmeridge an sich.7 

Eine Reihedieser Fossilien, welche Professor Pantanelli die Gtite hatte, mir mir mitzutlieilen, lasst mich diese 
Ansicht bestiitigen; man meint Stiicke aus franzosischem oder nordschweizerischem Kimmeridge oder Port- 
land vor sich zu haben. Ob die versteinerungfiihrenden Kalksteine, welche v. Hardegger und Paulitschke 
bei  der  Stadt Harar und weiterhin  iin Thale  des Erer antrafen, in der That auch jurassisch sind,   ist 

1 J.Thomson, Sketoh map, showing Geol. of E. Central Africa, in: To the Ccntr. Afr. lakes etc., nnd (less: Geol.Map 
of the Region betw. Mombasa and Victoria Nyanza, in: Through Masai-Land. 8°. Bond. 1885. 

2 Aubry, Observ. geol. sur les Pays Danakils, Somalis, le Koyaume de Choa et les Pays Gallas; Hull. soc. geol. 1885 
-1886, 3. ser. XIV, p. 201—222, pi. XI. 

3 W. T. Blanford, Geol. Map of the Portion of Abyssinia, traversed by the Brit. Exped. in 1868 from Annesley Bay 
to Magdala and of the Country between Massowa and the Anseba Valley; in dess: Obsevv. on the Geol. and Zool. of Abys- 
sinia; .so. London 1870. 

4 Ferret et Galinier, Carte geol. du Tigre et du Samen, in: Voyage en Abyssinie; Geologie. 8°. Paris, 1848; Atlas 
in Fol. 

5 Ph. Paulitschke,  Geologische Routcnkarte  fur die Strecke von Zejla bifl BiaWoraba; Mitth. Googr. Gesellsch. 
Wien, 1887, Taf. VI. 

c L. Baldacci, Osscrvaz. Eatoe neUa Colonia Erythf-ea; Mem. descr. della Carta geol. d'Italia; 1891, vol. VI, 110 pp. 
uud Karte. 

I). Pantanelli, Note geol. sullo Scioa; Proc. verb. Soc. Toscan. Sc. Natural.  11. Nov. 1888, p. 164—170. 
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558 Eduard Sues8, 

dermalen nicht fcstzustellen, da die Fossilien leider verloren gegangen sind.1 Nach Ivochcbrune's Ansieht, 
fallen die ahnlichen von Eevoil an der Kttste des Somali-Landes, in den Warsangheli-Bcrgen gcsammelten 
Fossilien dem Neocom zu.2 Hieran reihcn sicli weiter die bekannten, von Beyrich beschricbenen Jura- 
ablagerungen von Mombas, welchc nach Baumann's Angabcn slidwarts parallel der Kiisto sich fortsetzen.3 

Diese weite Verbreitung deutet auf eine oberjurassiscbe Transgression. 
Dem Sandstein, und in Abessynien audi den jurassiscben Bildungen, sind strcckenweise vulkanisebe 

Imager eingeschaltet, ganz wie dies in Siid-Afrika z. B. auf der Hohc dcr Drakenbcrge in Natal der Fall ist. 
Der abgestufte Berg Mkulimahatambula bei Behobeho, Thomson's Mount Johnston, gcbildet aus wechseln- 
den Lagen von braunem oder graurotliem Sandstein und einer vulkanisclien Felsart, ist die Wiederholung der 
Hergformen von Natal und der Cap-Oolonie.4 

Die grosste Entwicklung habcn jedoch vulkanisclie Bildungen erst in einer viel spateren Zeit 
erfahren. 

Es ist sehr bemerkenswerth, dass Thomson wie Hohncl sicli veranlasst gesehen habcn, eine altere, 
die grossen Tafel-Berge umfassende Reihc vulkanischer Erglisse, Breccien- und Aschcnbildungen zu unter- 
scheiden von einer jiingeren Reihe, welche in der Gestalt vereinzelter, gruppenformig oder reihenftJrmig 
gestellter Kraterberge mit Lavastrbmen von geringerer Ausdehnung am Fusse der Tafeln oder dcnselben 
aufgesetzt erscheinen. Blanford ist in Abessynien noch weiter gegangen und hat innerhalb dcr vulkani- 
sclien Tafeln, welche dort die holier liegenden Theile des ganzen Landes bilden, zwei Abtheilungen unter- 
schieden, niimlich eine altere, lediglich aus doleritischen Felsarten aufgebaute „Ashangi-Group", welche dem 
Dekkan Trap Ostindiens verglichen wild, und eine jiingere, „Magdala Group", an deren Zusammensctzung 
machtige Dcckeu von Trachyt einen hervorragenden Antheil nehmen, begleitet von Doleriten und auch von 
weissen thonigen Scdimentcn, selten von etwas Sandstein und Schiefer. Diese Trachytdecken sind es, welche 
mit steilem Abbruche die meisten der grossen, ftir Abessynien so bczeichnenden Tafel-Berge bilden. Beide, 
Ashangi Group und Magdala Group, werden der noch jiingeren „Aden Series" entgegengestellt, welclie die 
Vulkane und Kratere an dem Rande des Rothen Mceres umfasst. 

Es ist im Wesentlichen dieselbe Erscheinung, welche Dutton in Utah, Thoroddsen in Island ange- 
troffen habcn. Diese Verschiedenheit zwischen alteren, tafelformig ausgebrcitetcn Laven, Tuffen und vulkani- 
sclien Breccien, und von jungeren Eruptivbildungen, deren Kratere entweder wie fremde Kbrpor diesen 
Tafeln aufgesetzt sind, oder dentlich auf Dislocationslinien, viellcicht in dor Ticfe von Graben auftreten, 
welche die alteren Tafeln durchziehen, sind zugleieh der Nachweis der Mannigfaltigkeit der tektonischen Vor- 
gange, welche die Geschichte dieser Gcbiete umfasst. 

Nach dieser fltichtigen Anfzahlung der Gestcinsfolge will ich nun versuchen, von Sliden her, etwa im 
Meridian des Nyassa, die grossc meridionale Dislocation zu vcrfolgcn, und wcrde ich die westlich gelegcnen 
Grabensenkungen wie Tanganyika, Leopold und Albert Edward —Semliki — Albert Nyanza, nicht in Betracht 
ziehen. 

1. Am unteren Zambesi. In den Gebieten am Unterlaufc des Zambesi ist von den Einbriicben, welche 
die Lage der meisten Seen bezeichncn, nichts zu gewahrcn. Schon aus den ersten Bcrichten, welche Living- 
stone und Thomson sandtcn, war zu entnehmen, dass hier archaische Felsarten in grosser Ausdehnung 
auftreten, und dass bei Tcte am Zambesi Kohlenflotze vorhanden sind.5 Seither liat Kuss eine ausftihrlichere 

1 Ph. Paulitschke, Harar. Forschungsreise nach den Somali- und Galla-Liindern Ost-Afrika's; 8°. Wien, 1888, S. 369. 
2 Revoil, Faune et Flore des pays Somalia. Paris 1882; Geol. und paliiontol. Theil von A. T. de Rochebrune; hier 

werden audi die Aiitalo-Schichten li 1 anford's znm Neocom gerechnet. 
•' 0. Banmann, lib. das nfirdl. Deutsch-Ost-Afrika; Verh. Gesellsch. f. Erdknnde,  Berlin, 1891, XVIII, S. 80. 
4 Thomson am ang. Ovte,  1, p. 148. 
•> Extracts from the Despatches of Dr. Da vid Livingstone, Journ. Geogr. Soc. 1861, XXXI, p. 256, 261, und an and.   , 
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Beitrage zur geologischen Kenntniss des ostlichen Afrika. IV, 559 

Darstellung dieses Landes geliefert,' welche gegen Siiden sicb durcb die  alteren Beobacblungen von Mauch 
vervollstiindigt.2 

Die erste Felsmasse, welcher man am Zambesi bei der Reise nacli aufwarts begegnet, ist Shamoara, ein 
Auslaufer des Morumbala. Er erhebt sicb an dein linken Ufer, unterhalb der Einmiindung des Shire mid 
besteht aus grtinem Syenit mit Giingen von Pegmatit. Morumbala ist Granit. Dies ist der Rand jener hochst 
ausgedehnten Hochlander von Granit und Gneiss, welcbe den grossten Tbeil des ostlichen Afrika zusammen- 
setzen. 

Jenseits des Sbire heben die Maganja-Berge an, als die Fortsetzung des Morumbala das linke Ufer des 
Zambesi begleitend und aus Granit und Gneiss besteliend. Weiter gegen NW, am Rovugo aufwarts gegen 
Muebena, wurde Glimmerschiefer, Gneiss und Grauulit getroffen, und Gneiss reiclit bisTete und stromaufwarts 
Uber die Fallc von Kebrabasa. Jenseits des Zambesi entfernt sicb der Fuss des arcbaiscben Gebirges mehr von 
dem Flusse und es ist vorwaltend Amphibolgneiss, welcher in Begleitung von Granit- und Pegmatitgiingen, 
von der Gegend am Tete bis zu dem 2000m hoben Miranga bei Gorongoza, d. i. durcb mehr als zwei Breiten- 
grade gegen Siiden die Hohcnziige bildet. 

Diesen archaischen Felsarten ist bei Tete lsings des Zambesi die Kohlenformation aufgclagert. Es sind 
niebrere gute Flotze vorhanden; gegen SO an dem linken Ufer des Flusses erreicht das Carbon geringe Hohe, 
walirend es gegen SW, auf der rechtenSeite des Zambesi, sicb bis zu 300m liber denFluss erhebt und durch 
eine Verwerfung abgeschnitten sein diirfte. Ausser der grossen Scholle von Tete sind gegen Nord wie gegen 
Slid kleinere Carbonscbollen auf dem Gneiss bekaunt. Die Flora dieser Ablagerungen wurde von Zeill er 
untersuclit; sic iimschliesst 1'ecopteris arborescens, Sphenophyllum majus und andere bezeichneude Arten de? 
europaischen Obercarbon, welclies daher hier, wie an so vielen Stellen in Europa, transgredirend auf den 
archaischen Felsarten ruht.:i 

Porphyrite erscheinen in dem Gebirgszuge Lupata unterhalb des Carbon von Tete an dem Flusse Luia 
und auch weiter im Siiden, am Urema. Sie wurden von Michel-Levy untersuclit und Kuss halt sie fttr jiinger 
als das Carbon. Abnliches gilt von den Melaphyr- und Euphotid-Vorkommnissen am Rovugo, NO. von Tete. 

Innerhalb des Hohenkranzes endlich, welcher den weiten Raum am unteren Zambesi von Morumbela bis 
zu den Lupata-Bergen und von dort bis an den oberenUrema umgibt, liegt westlich und siidlich von Senna ein 
rother oder rothlicher, tlioniger Sandstein von unbestimmtem Alter, vielleicbt eine Scholle der sUdafrikanischen 
Karoo-Gruppe. 

Weder die cretacischen Ablagerungen vom Conduzia-Flusse bei Mozambique, noch irgend eine andere 
Mceresablagerung ist bisher zwischen dem Delta des Zambesi und den Kebrabasa-Fiillen augetroffen worden. 

2, Von der Miindung des Shir^ zum Nordende des Nyassa. Zwischen den Abhangen des Morumbala 
und der Maganja-Berge tritt man in das Tlial des Shire. Hier, an dem sonst granitischen Morumbala, erwiilint 
Drummond weissen Quarzit, aber alles Hochland zubeiden Seiten desThales, so wie alles Hochland, welches 
den Nyassa umgibt, besteht nach demselbcn Beobachter aus Granit und Gneiss von grosser Einformigkeit. Der 
Cranit ist grau, mit weissem, seltcn rosenrothem Orthoklas und mit Biolit. Doleritgange treten auf.* Ebenso 
sclieinen im Osten die vereinzelten hohen Kuppen am Shirwa-See, welchen bei dem heutigen Wasserstande 
eine niedrige Fliiche von den Siimpfen des oberen Lujenda scheidet,5 aus Granit zn bestehen. Noch weiler im 

1 Kuss am ang. Ortc, p. 304 und folg. 
2 Mauch, Peterm. Mitth. 1874. 
3 Uuyot, Sur la Ilouille duMuaraae en Zainb6zie; Compt. rend. L882, XCV, p. 355—3.r>7; E. Lapierre, Note sur le 

bass, houill. de Tete (Region du Zambeze); Aim. des Mines, 1883, 8. ser., t. IV, p. 585—593, pi. XIX; Zeiller, Note sur la 
Flore du bass, houill. de Tote; ebendas. p. 594—598. 

4 11. Drummond, Notes on a recent examination of the Geol. of East Central Africa; Rep. Jirit. Assoc. Aberdeen, 
1885, p. 1032. 

'•' Karte in A. Metherwick, Motes of a Journey from Domasi Mission Station, Mt. Zomba, to Lake Nauiaramba; Proc. 
Geogr. Soc. 1888, X, p. 25 und folg. 
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560 Eduard Suess, 

Osten erhebt sicb der steile, zweigiplligc Namuli-Berg zu 8500 Fuss; man hielt ihn seiner Gestalt wegen ftir 

einen Vulkan; O'Neill hat ihn bis 5500 Fuss erstiegen und auch nur Granit angetroffen.' 

Kehren wir jedoch zum Shire zurilck. Die zuverliissigsten Kartell, welche wir von dem sUdlichen Ende des 

Nyassa besitzen, zeigen, dass die beiden stcilen und hohen Abfalle, welcbe in ziendich gleich bleibender Ent- 

fernung den See gegen Ost und West begrenzen, sicb als Abhange von Tafeln oder vonKetten noch weit tiber 

d(!ii See liinaus gegen Sliden fortsetzen, die gleicheEntfernung und die gleiche slidliche Richtung beibehaltcnd.2 

Der slidlicheTheil des See's wird durcb das Vorgebirge Kunguni und die Doinwe-Insel, welche seine Fort- 

setzung ist, in zwei Buchten getheilt, und dor Ostlichen Bucht cntstromt der Shire. Dieser durclifliesst bald den 

See Pomalombe, welcher von Drummond als der Rest eines einst grosseren Njassa angesehen wird. Die 

beiden grossen Abhange in Ost und West setzen sicb aber, wie gesagt, in gleieber Entf'ernung slldwiirts fort, 

und wiibrend der Fluss dem ostlichen Abhange nahe bleibt, erliiilt man den Eindruck, als ob die Wasserfliiche 

des Sees nur den nordlichen Theil eines von zwei parallelen Dislocationen umgrenzten Raumes flillen wllrde, 

welchem Raume auch das Thai des Shire angehort. Altere Karten verzeichnen an dem nordostlichen Ul'er des 

Nyassa eine Gebirgskette unter dem Namen Livingstone Range; es ist jedoch seither sicbergestellt, dass eine 

solche Kette nicht besteht, sondern dass die steilen Abstlirze, welcbcn dieser Name beigelegt worden ist, der 

Rand des 6—8000 Fuss hohcn Tafellandes Konde sind. Thomson liisst hicrliber keinen Zweifel; das weite 

Hochland ist einformig, grasig, baumlos, oline Kiimme oder irgend welchen landscbaftlicben Beiz, so 

streckt es sicb viele Meilen weit fort.3 Im Norden des Nyassa wendet sicb die Richtung des Ab- 

bruches deutlicb aus dem Meridian gegen NNW; der See selbst folgt zum Theile dieser Ablenkung 

und ebenso ist es mit der sUdlichen Umrandung desselben der Fall. Der Kond6-Absturz reicht liber den See 

weit binaus gegen NNW; ihm gegenliber stcht in ziemlich gleichbleibenderEnffemung als die Fortsetzung der 

wesllicben Umfassung des Sees der Absturz der Chingambo-Bcrge, so dass, wie im Sliden am Shire, so auch 

gegen NNW. die abgelenkte grabeniormige Verticfung sicb mit gleicher Breite ttber den See hinaus fortsetzt. 

Die unmittelbare Fortsetzung des Scebodens selbst ist eine gegen den See geoffnete Mulde, in der Tiefe eben, 

gegen NNW. ansteigend; diesc Mulde (Makula's Reich) ist eingescnkt in das wiiste Land Nyika, welches 

gleiehsam eine niichst hohcre Stufe der (Irabensohle darstcllt, die jedoch endlich selbst bis 6500 Fuss ansteigt.* 

Im Ganzen seben wir daher zwischen 10 und 9° Br. gegen Nordost den Absturz Konde, gegen Siidwest 

den Absturz der Chingambo, zwischen beiden als liobere Stufe des Grabens Nyika, als tiefere Stufe Makula's 

Reich und diese Stufe setzt sich in den Nyassa fort. 

Dass bier in der That grosse Dislocationen vorhanden sind, lebrt das Erscheinen vulkanischer Bildungen. 

Thomson lint gezeigt, dass der vorderc Absturz Konde in dieser Strecke aus alteren vulkanisehen Gesteinen 

bis zur vollen Hohe von 7—8000 Fuss besteht, wiibrend das Tafelland selbst hier aus Schiefer besteht. In der 

Tiefe von Makula's Reich aber, in der Nahe des See's, entdecktc derselbe zahlreiche junge Kratere, welche 

eine eruptive Thatigkeit in jiingster Zeit verratben. •' 

Schliesslicb ist zu erwiibnon, dass vom Rukuru-Flusse, welcber durch eine Furche im archaischen Gebirge 

in den NW.-Theil des Nyassa miindet, Drummond einen geschichteten Wechsel von sehr feinkornigem Sand- 

stein und Schiefer mit einzelncn Kalkbanken anfiihrt,  welche muthmasslich  eine lacustre Ablagerung sind. 

J H. E. O'Neill, East Africa between the Zambesi and Kovuma Hi v.; Proc. Geogr. Soe. 1885, VII, p. 430—449, Karte, 
insb. p. 437; auch J. T. Last; On the Society's Exped. to the Namuli Hills, E. Afr.; ebendas. 1887, VII, p. 467—478. 

2 z. B. auf der Karte zu J. Stewart, Survey of the East Coast of Lake Nyassa; Proc. Geogr. Soc. 1883, V, p. 689 
und folg. 

••> Jos. Tlionison, To the Centr.Afr.Lakes and back; 8». 1881, p. 252, auch Proc.Geogr.Soc. 1879, p.322, 1880, p.209, 
1881, p. 275. 

4 Vergl. Stewart's Karte des nordlichen Endes des Nyassa in Proc. Geogr. Soc. 1881, III, p. 330, nud Thomson's 
Peschreibung. 

•r» J. Thomson, Centr. Afr. Lakes, I, p. 277. Aus einem Stiickchen Bimsstein, welches Dr. Laws vom Nordende dcs 
Nyassa mitgebraeht, sciiloss znr selben Zeit Johns ton- Lavis auf das Vorhandensein ,j linger Vulkane; Volcanoes on the 
Shore of Lake Nyassa; Nature, Mai 15. 1884, XXX, p. 02. 
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T 
Beitrtige zur geologischen Kenntniss des Sstlichen Afriha. IV. 561 

Vielleiclit sind sic jcrien Sedimenten zu vergleichen, welchc Giraud mit der Orlsbczeiclmung „Mpata, auf der 
Strasse der englischen Missionarc znm Tanganyika" zwei oder drei Tagereisen vom NW.-Ende des Nyassa 
mitgebracht hat, und in welchen Bertrand die Gattungen Cyrena und Lepidosteus erkannte.1 

Nach all' diescn Angaben sehen wir zwei einander zugewendete Absttirze in Entfernungen von 50 und 
an den weitesten Stellen von etwa 80 Kilometer im Thale des Shire auftreten; sic begleiten bcide Ufer des 
Nyassa und wenden sich dann im stumpfen Wiukcl gegen NNW. An dieser Stelle lagern an dem nordlichen 
Abhange, Konde, bis zu grosser Hohe jilt ere vulkanische Felsarten, walnend in derTiefe, nahe dcm Nordende 
des See's junge Krater in Makula's Reich stehen. Dieses Reich ist die muldenfOrmig sich erhebende Fort- 
setzung des Seebodens; cine hohere Stufe des nun gegen NNW. streichenden Grabens bildet die Landschaft 
Nyika. 

Es ergibt sich, dass allerdings Nyassa aller Wahrschcinlichkcit nach in einer grabenformigen Senkung 
liegt, wie dies lieI* den Tanganyika stets angenommen worden ist, dass aber diese Senkung nicht die nahezu 
nieridionale Richtung fortsetzt, mit welcher sie am Shire anhebt, sondern abgelenkt wird gegen NNW. Sie ist 
dalier nicht die uninittelbare Fortsetzung jener weitercn grabenfttrmigen Senkung, welche im Norden beinahe 
auf demselbcn Meridian zu beschreiben sein wird. 

Dagegen ist die Frage offen, ob nicht der Leopold-See (Hikwa, Rukwa) in einer Fortsetzung dieser gegen 
NNW. abgelenkten Senkung liege. Nach den letzten Angaben von H. H. Johnston und Cross crstreckt sich 
dieser brackische und abflnsslose See viel weiter gegen SSQ. als die bisherigen Karten vermuthen liessen; 
cine weite, rait Siisswassemiuscheln bestreute Ebene bildet nach dieser Richtung seine Fortsetzung. Reist man 
liber das Tafelland aufwJirts, liber welches der Tschambezi, der ostlichste Quellfluss des Congo, gegen SW. 
abfliesst, so gelangt man zu einem jiihen Abhange von 5000—7000 Fuss Hohe. „Ostlich von dieser langen 
Bergwand liegt ein Streifen von ebenem Thalgrund, auffallend flach im Vergleiche zu dem bergigen Lande zu 
beiden Seiten, durch welchen zwei Fliisse, an ihren Quellen getrennt (lurch eine niedrige Wasserscheide, nach 
entgegengesetzten Richtungen abfliessen, der Sorigwe gegen den See Nyassa und der Nkana zum Flusse Saisi 
und dem gesalzenen See Rukwa."2 

3. Vom Nyassa-See zum Stefanie-See. Das Land im Norden des Nyassa, welches das ausgebreitete 
Quellgebiet des Ruaha umfasst, besteht nach den bis heute vorliegenden Nachrichten aus Schiefer und Gneiss; 
schon von Ubena an folgt ein weit ausgedehntes granitisches Gebiet. 

Erst weiter im Norden, gegen 6° sttdlicher Breite, vermOgen wir aus den vorliegenden Beschreibungen 
die Spuren dor'grabenformigen Senkung zu erkennen. Dort ftihren die oft begangenen Wege von Mpwapwa 
gegen Tabora. Von Mpwapwa gegen West reisend blieb Southon in 3200 Fuss, erhob sich dann wohl bis 
3600 Fuss und stand in Hirindi noch in 3200 Fuss. Dann senkt sich der Boden, doch nicht sehr betrachtlich; 
Mbiti liegt in 2600 Fuss, am Fusse eines gegen Ost abfallenden Landes, welches sich nun Uber Muhalala 
rasch bis 4000 Fuss erhebt.3 

Deutlicher sind die Angaben auf den Originalkarten Junker's, in welchc dieser bertihmte Reisende mir # 

treundlichst Einblick gewahrte. Tn  entgegengesetzter Richtung reisend, traf Junker am 20.—21. October 
1886 auf einen schroffen, etwa 800 Fuss hohen Abfall,  vor welchem  sich gegen Ost eine  weite Ebene aus- 

1 Drummond am ang. Orte, p. 1032; F. Reymonrt, Geo!, dn centre de l'Afrique, ou reg. des grands Lacs; d'apresles 
enseiguements ou echant. etc. rapp. par Mr. Vict. Giraud; Bull. soc. geol. 1885—86, 3. ser., t. XIV, p. 37—44, insb. p. 38. 

2 H. H. Johnston, British Centr. Africa; Proc. Geogr. Soc. 1890, n. ser. XII, p. 732, 733; Dav. Kerr Cross, Notes on 
the Country lying betw. Lakes Nyassa and Tanganyika; ebendas. 1891, n. ser. XIII, p. 05 und folg. 

:; E. J. Southon, Notes of a .Tourney through N. Ugogo; Proc. Geogr. Soc. 1881, III, p. 547—553; leider herrscht hier 
WiderBpruch in Betreffder Hohe von Lagula, welches nahe der tiefsten Stelle zu liegen scheint, und auf dem Kartchen mit 
'2000 F., p. 551 mit 2900 V. angegeben ist. — J. T. Last, A Visit to the Masai People living beyond the Borders of the Nguru 
°| '7' Pr°0, Ge0gl,> 8oc'  l8s;!' V> P-517-584;  Baxter, ebendas. p. 538-540.   Baxter erwiihnt, er habe oine grosse 
Oberflache von Kalkstein gekreuzt und ein wenig jenseits derselben sei der Boden mit mannigfaltigen Muscheln iiberstreut 
gewesen.  Sollte dies Kalktuff und ein alter Seeboden sein? 

Donkschriften der mathem.-naturw. CI. LVIII. Bd. 71 
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562 Kduard tiuess, 

breitet, die liber ganz Ugogo bis an die Berge von Usagara zu reichen scheint. Sic ist von weissem Sand, theils 

Flugsand, bedeckt und in ihr fliesst gcgcn Slid derFluss Bubu. Ungefahr in der Mitte zwischen dem obgenann- 

ten Abfalle und den Bergen von Usagara erreichte Junker am 28. October im Districte Hindi (Hirindi Southon) 

cine lang ovale eingesenkte Ebene, etwa 4*6 km breit und 16 -5 km lang, dercn Axe fast in Nord strcicht; der 

Abfall der Westseite ist steiler als jener der Ostseite. Am nordlicheu Ende dcrselben steht ein vciv 

einzelter Berg.l 

In Ugogo traf Stuhlmann Gneiss und Granit, doch audi Spuren, wclchc auf ausgetiocknete Seen deuten, 

insbesondere sah derselbe auf tellerartigen Flachen Vorkommnissc von Sinter. Hiigel von Granit ragen aus 

dor llachcn Ebene ernpor, wclche den Eindruck eincs ausgetrockneten Seebodens zuriickliisst, und diese Vor- 

aussetzung wird bekraftigt durch das Auftreten von hellgrauem Mergel und „endlich dadurch, dass die Ebene 

von Ugogo bei Muhalala plstzlich durch zwei steile Terrassen begrenzt ist, von denen eine zwischen dem 

780 m hochgelcgencn Bette des Bubu und Mtivve (ca. 980m), die andere, 200 m holie zwischen Muhalala und 

Mabunguru (1190 «i) liegt." z 

Das Land, welches weiter gegen Nord folgt, ist wenig bekannt; man weiss, dass siidlich von 4° s. Br. 

der lang gegen NNO. gestrecktc See Manjara beginnt. Er liegt nahe dem ostlichen Fusse des Absturzes Mau; 

italic nordlich von seinemNord-Ende, beilaufig in derBrcite desMeru und desKilimandscharo, also noch bevor 

3° s. Br. crreicht ist, wendet sich dieser Absturz in die Richtung des Meridians und hier beginnt die bis liber 

den Rudolf-See reichende meridionale Senkung. 

NOrdlich von 3°s. Br. erhebt sich hier der Vulkan Doenje Ngai, „dem ostlichen Abhange wic angeklebt", 

sagt Fischer. Nach den von Fischer gesammelten Angaben soil im December 1880 ein von heftigem Erd- 

beben begleitcter Ausbruch dieses Berges stattgefunden haben.3 

Nordlich vom Doenje Ngai folgt in gleicher Lage wie Manjara, knapp am Ostfusse von Man, lang gegen 

Nord gestreckt, der Natron-See. Vom Manjara her, liber die Ebene Ngaruku und 0. vom Doenje Ngai soil nach 

Fischer eine tiefliegende Strecke bis zu diesem See zu reichen; wenigstens sagt derselbe, der Manjara konne 

als eine Fortsetzung des auf eine Strecke von 60—70 cngl. Meilcn untcrbrochenen Natron-Sees angesehen 

werden.4 Andere Angaben zeigen eine hbhere Schwelle zwischen diesen Niederungen. 

Die nun folgende Strecke bis zum Nordende des Rudolf-Sees, die Nebensenkungen des Kerio und des 

Trrgucll, sowie das Gebiet des Stefanie-See's sind von ihrem unerschrockenen Erforscher, L. v. Hohnel, 

in dem ersten Theile dieser Beitrage ausfiihrlich geschildert worden. Der Bau wird weiter veranschaulicht 

durch die hier mitfolgenden, von Herrn v. Hohnel entworfencn Profile. Die Lage der Bruchlinien, derVulkane, 

sowie die Erstreckung des abflusslosen Gebictcs und das Ansteigen der Grabensohle gegen den See Nai- 

wascha (1860 m) sind hier ersichtlich. 
Klimatische Schwankungen haben sich hier, wie in andern abflusslosen Gcbieten bemerkbar geinacht. 

Ich habe die von Herrn v. Hohnel in den alteren Sedimenten an den Ufern der Seen gesammelten Oonohylien 

Herrn Prof. E. v. Martens in Berlin zugesendet, welcher die Glite hatte, dieselben zu bestimmen. Folgendes 

" sind die Ergebnisse: 

In einem braunen Tuff nahe S. vom Baringo-Sce liegen in Mengc Corbicula fuminalis und Melania tuber- 

ctilata. Etwa 1—2 km landeinwarts vom SO.-Endc des Rudolf-Sees findet sich eine harte kalkige Muschel- 

breccie, deren Platten eine grosse Strecke bedecken. In derselben liegen Melania luberculata, Unto teretittsculus 

Phill. (Caillaudi Fer.) und Corbiculaftuminalis Mllll. (consobrina'GnilL). 

1 Die Karte wurde seither vcrciffcntliclit; W. Junker, Von VictoriaNyausa liberTabora nachBagamojo; Petermann's 
Mittii. 1891, S. 185—191, Taf. XIII. 

2 F. Stulilmaun, Boob. iib. Geologio und Flora auf der Route Bagamojo —Tabora; Mittb, aus dem deutsohen Sohutz- 
gebiet; 1891, IV. 

'•' G. A. Fischer, Bericht liber die im Auftrage der Geogr. Gesellschaft In Hamburg unternommene Reiee in das Massai- 
Land; Mitth. d. Geogr. Gesellsch. Hamburg, fur 1882—88, 8.87, mit Ansicht des Doenje-Ngai. 

1 Fischer, ebendas. S. 84, Anmerkung. 
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Beitrdge zur geologischen Kenntniss des ostlichen Afrilca. IV. 663 

In der Mitte des Rudolf-Sees, wenig liber dem Wasscrspiegel, liegen vollig von Kalktuff schiisselformig 
incrustirte Schalen von Unio aegyptiacus Fer., dessen todte Sclialen an anderen Stellen im Sande massenhaft 
mit Ampullaria Wernei Phill, liegen. Ebenso erscheint lebend Limnicola Martensiana E. Smith (Proc. Zool. 
Soc. 1880, XXXI, 1) im nOrdlichen Theile des Ostufers, vielleicht begleitet von einer neuen Varietiit. 

Die Incrustationen von Unio aegyptiacus hat Herr Dr. K. Natterer die GUte gehabt, zu analysiren; er 
land 85'99 Proc. kohlensaures Calcium, 1-65 kohlensaures Magnesium, 3-00 kohlensaures Eisen und kohlen- 
saures Maugan (?); 0-21 Theile waren unloslich, zum grSssten Theile Thon und Sand.1 

Nur an einer Stelle des Ostufers wurden Schalen von Aetheria, und zwar 40—50 m tiber dem See, 
angetroffen. 

Das Auftreten von Diatomeen-Schiefer {Gydotella und Melosira) zwischen dem Kulall und dem See hat 
Herr Rosiwal erwahnt. 

Uber dem Stefanie-See (530 m) traf Herr v. Holm el Aetheria Caillaudi in 582 m (absol. Hohe); bluinen- 
kohl-ahnliche Rosen von Kalktuff sitzen auf einzelnen Schalen. 

4. Tom Stefanie-See bis Ankober, L. v. Hohnel's Schilderungen fiihren uns bis 5° n. Br. Der Ostrand 
des Grabens tritt zuriick, er umfasst den Stefanie-See, an dessen Ostseite sich der sleile Abfall der Trr-Kette 
erhebt. In Betreff der Westseite sagt v. Hohnel: „Die Richtung der entferntcsten, von der Graf S. 
Teleki'schen Expedition im Norden unter 6° n. Br. beobachteten Hohenztige war eine nordostliche, welchen 
Verlauf daher wahrscheinlich audi weiterhin der gesenkte Theil nehmen dttrfte." Diesen Theil des Landes 
um 6° n. Br. hat abcr, trotz der Kiihnheit der von Norden her vordringenden Reisenden, wie d'Abbadie, 
Stecker, Traversi, Cecchi unaBorelli, bis heute doch noch kein Europaer betreten. Bis 7° 14' 1" hat 
schon im Jahre 1843 Ant. d'Abbadie seine Vermessungen ausgedehnt und bis 6° 45' 1st Borelli gelangt. 
flier bleibt einem ktlhnen Reisenden eine schone wissenschaftliche Aufgabe zu losen. 

Unterdessen lasseh uns die von den aussersten Endpunkten vorliegenden Angaben, dann der Lauf des 
Omo, sowie das Wiedcrerscheinen des Zuges von Vulkauen und von abfinsslosen Seen im Norden mit nicht 
geringer Sicherheit auf die Fortsetzung der grossen Dislocation schliesseu. 

Dieser Theil des Ostlichen Afrika lasst zwei grossc Tafellander untcrseheiden. Das eine ist das grosse 
Somali-Plateau, welches, gegen Osten abdachend, vom Golf von Aden bis Usambara herabreicht. Den 
Westrand dieser ausgedehuten Scholle bildet der bisher beschriebene Graben. Von 5° n. Br. angefangen 
wendet sich, wic es sclieint, dieser Rand gegen Nordost und nordlich von 6—7° n. Br. fallt er zusammen mit 
dem steilen Abhange des Plateaus der Arussi, der die Richtung gegen Nordost fortsctzt. Im Lande der Ittu 
Galhi, d. i. zwischen 9 und 10° n. Br., wendet sich die Richtung dieses steilen Abfalles ziemlicli plotzlicb 
gegen ONO. odor beinahe 0., siidlicli von Herer jenenTafelrand bildend, fiir welchen Fritzs che die Bezeich- 
nung Djebcl Aehmar wieder in Vorschlag gebracht liat.2 Von hier zieht derselbe Rand mit wenig veriindetcr 
Richtung iiber Dschaldessa bis gegen das Meer, in seiner wciteren Fortsetzung die siidliche Ktiste des Golfes 
von Aden bis Uber Sokotra hinaus begleitcnd. Es bleibt daher fiir den Uberblick iiber diesen Theil der Erd- 
oberflache die Bcugung des steilen Tai'elrandes im Lande der Ittu Galla, zwischen 9° und 10° n. Br., etwas 
ostlich und sildostlich von Ankober, einer der wichtigsten Hauptziigc. 

Zwischen 5° n. Br. und der Gegend ostlich von Ankober verliluft langs dem Fusse des Abfalles der 
Arussi in der Richtung von Siidwest gegen Nordost eine Zone tiefergelegenen Landes, welche gegen Siidwest 
vom Omo entwassert wird, der sich in den abflusslosen Rudolf-See ergiesst, und welche gegen Nordost den 
Oberlauf des Hawasch umfasst, der in die gleichfalls abilusslosen Siimpfe und Seen von Haussa fliesst. Dieses 
tiefer gelegene abflusslose Land ist als die Fortsetzung des grossen abflusslosen ostafrikanischen Grabens 
anzuseben. 

> Die, Analyse anderor Sinter «ibt Herr Rosiwal; diese Beitrlige, II. 
a G. B. Fritzsche, Die Karftwanenstrasse von Zeila nach Ankober und die Kartographie der Grenzgebiote der Somali, 

Afar und Galla; Petermann's Mitth. 1890, XXXVI, S. 113—118, Tat'. IX. 
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i64 Eduard Su e s s, 

Gegen Nordwest ist das tiefliegende Gebiet begrenzt durcb den Rand der abessynischen Tafel. Omo 

und Hawasch treten beide aus dieser Tafel hervor und setzen ihren Lauf in entgegengesetzten Richtungen im 

Graben fort. Diese Tafel sclieint in ihrem stidlichsten Theile mannigfaltiger und ihr Ostrand dort, wo die 

genannten Fliisse hervortreten, weniger geschlossen zu sein. Weiter im Norden, etwa von 9° n. Br. schliesst 

sich aber der Ostrand der Tafel zu eineni zusammenhangenden, hohen Abslurze und dort geht der Abfluss zum 

Nil. Dieser hohe Ostrand erlcidet ebenfalls in der Gegend von Ankober eine, wenn aucli geringere Ablenkung, 

denn sein bisher gegen NO., spater NNO. gerichteter Lauf wendet sicb gegen Nord. 

Durcb das Auscinandertreten der Abstlirzc des Somali-Plateau's und des abessynischen Plateau's in der 

Gegend von Ankober wird die siidlicbe und westliche Umgrenzung eines weiten, eigenartigen Dreieokes 

geschaffen, dessen dritte Grenzlinie dasRotheMeer bildet und welches nicht nur das gauze weitere Flussgebiet 

des Hawasch, sondern auch das ganze Land der Isa Somali und ganz Afar bis liber 14° umfasst, wo der 

abessyniscbe Abfall die Ufer des Rothen Mecrcs erreioht. 

Dieses ganze dreieckige Gebiet werden wir, den geographischen Begriff einigermassen erweiternd, Afar 

ncnncn und als einenTheil der Grabensenkung des Rothen Mecrcs anselien. Es ist dasselbe gleicli- 

sam eine Erweiterung dieser Senkung. Wahrcnd der Abfall des Somali-Plateau's Liber Dschaldessa hiri die Fort- 

setzung der sttdlichen Kttste des Goli'es von Aden bildet, erleidet der Ostrand des abessynischen Plateau's in 

seiner nordlichen Fortsetzung, nahe siidlieh von Massaua eine leicbte Beugung gegen NNW. und bildet von 

da an den westlichen Rand des Rothen Meercs. 

So unterscheiden wir drei grosse Elemente in dem Baue dieser Landschaften, namlich das Somali-Plateau, 

das abessyniscbe Plateau und zwischen beiden das gesenkte Afar. Vorerst aber kehren wir noch einmal zu 

dem Graben siidlieh von Ankober zurlick. 

Schon etwa von 9° n. Br. an zeigt sich gegen Slid bin, naeh Cecehi's Angaben, grosserc Mannigfaltigkeit 

in den ostlichen Theilen des abessynischen Hochlandes und weiter gegen Slid bildet dasselbe einen Wechsel 

von hohen Tafelbergen, zerrissenen Ketten und griincn Thalern. Machtig und gescblossen ist dagegen der 

gegenUberstehende 2800—3000 m hohe Rand der Arussi. Von den Monti Susa im nordlichen KalTa (3296 m, 

7° 12'30" n. Br.) hiniiberblickend iiber den obcren Omo, sah Cecchi im Anblicke der Arussi sich zunachst 

erinnert an den grossen Bruchrand der abessynischen Tafel, und der Abfall schien sich fortzusetzen zu dem 

hohen Gipfel Uoscid in Ualamo, auf diese Art eine Erstreckung von 400 geographischen Meilen erreiehend, 

„iind"; fttgt Cecchi hinzu, „ich ware versucht, zu glauben, dass er sich schliesslich vereinigt mit den 

beriihuiten Bergen des aqnatorialen Afrika". 1 

Traversi, auf dem Berge Mai-Guddo, im Reiche Gimma (3500 m, beilaufig 7° 40') slehend, sah von der 

Hohe des abessynischen Hochlandes herab den oberen Omo wie einen Pfeil hinabschiessend gegen Slid in 

die Ebene von Ualamo, in deren Mitte sich ein holier Berg, Bolosa, erhob, bewobnt von den Sidama und 

auderen Volkersehaften. Weit gegen Siid sieht man die Berge der .Sidama, und die Richtung des Omo.2 Aller 

Sand in diesen Gegenden ist vulkaniseh.  Sanidin-Tracbyt seheint die; vorherrschende Felsart zu sein. 

Wir gelangen nun an die Wasserscheide zwischen Omo und Hawasch. Dort, wo der Omo (Ghibie) aus 

dem abessynischen Hochlande hervortrilt, ist, im Lande der Guraghe, die breiteste Liicke im Steilrande. 

Dieser bebt wieder an in dem hohen Berge Amberricio,  und siidlieh von den Quellen des Hawasch  stehen 

1 „E ohe io sarai tentato a credere, clio vada a finire eoll'umrsi alle famose montagne dell'Africa Equatoriale"•, 
A. Cecchi, Da Zeila alle Frontiers di Caffa, vol. II. Eoma, 1885, p. 466. Dieser hohe Berg Uosci6 in Ualamo istWoSo, der 
stldlichste Punkt, welcheft d'Abbadie's Visuron erreichen, und wird von diesem als 5060m hoch bezeichnet (lat. 6°34'0, 
long. 35*16'3" Paris)-, Ant. d'Abbadie, Geodesie d'fithiopie, 4°. Paris, 187:!, Pos. 805, Karte 10. — Nachdem der franzO- 
sische Reisende Henon, in iihnliche Breiten vorgedrungen, den Berg Woscho nicht gesehen hat, zweifelt Abbadie selbst 
an seinem Bestande; Compt. rend, 8oc. Geogr. Paris, 1888, p. 211, und Geographie de I'fithiopie, 8°. L890, p. 177. Berr v. 
llohnel sagt inir, dass die Berge im NNO. des Stefanie-Sees, noch um 1° sttdlicher als der vermeintliche Woscho, allerdings 
von ganz besonderer Urdu! sind. — Die Frage iiber die Existenz des Sees Abala, N. vom Stefanie-See, liabe ich geglaubt, 
hier nicht bertlhren zn sollen. 

2 L. Traversi, Lo Scioia ed i paesi Hmitrofl; Boll. soo. geogr. ital. 1889, •'!. ser., vol. II, p. 722. 
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Beitrage zur geologischen Kenntniss des ostlichen Afrika. IV. 565 

wie cs scheint an dcm Steilrande selbst, die beiden grossen Vulkane Harro und Dendy. Borelli hat beide 
erstiegen, und in dem Krater eines jeden derselben einen See angetroffen; die Hobe des Harro beziffert 
Borelli anf 3288 m, jene des Dendy auf 3417 m. ' 

Jenseits des Oberlaufes des Hawasch, in dem Bnge desselben liegt nocli ein grosser Vulkan, der lieilige 
Berg Zuquala (2895 m, 8° 22' 50" Cecchi). Nach Traversi's Scliilderung ist er ein abgestutzter Kegel, 
welcher einen Krater und in demselben gleichfalls einen kleinen See tragt. Zwischen dem Zuflussgebiete des 
Hawasch und jenem des Omo alter, gegen Osten hin, befindet sich innerhalb der Senkung eine selbstandige 
Gruppe von grossen, abtlusslosen, doch untereinander vcrbundenen Seen (etwa 7° 20' — 8°). Der nordlichste 
ist der Zuai, der mittlere heisst Hogga; der dritte tragt mehrere Namen, so Orroreccia, auch Dembel (d. h. 
See); man hat ihn nach einem jungen russischen Forscher See Buturlin genannt. Die Ufer dieses See's diiri'te 
bislier noch kein Europaer betreten baben; der Fluss Uaira, welcher urn don Slidfuss der Masse des Berges 
Ambericcio heruinllicssl, scheint in denselben zu mlinden.2 

Der Zuai ist nach Traversi gegen Nord flach und von Wasserphanzen umgeben, aber auf der Seite 
gegen die Arussi, d. i. gegen NO., treten Laven hcrvor, welche ausschen, als warcn sie gestern ergossen. 
Bimsstein bedeckt den Boden.:t 

Allenthalben treten hier die vulkanischen Bildungen hervor; Cecchi hat ein Bild der Landschaft vcr- 
offentlicht, welche man vom Gipfel des Zuquala gegen Siiden iiberblickt. Im Vordergrunde erheben sich zahl- 
reiche Kratcre; jenseits derselben werden die grossen Seen sichtbar und den Hintergrund bildet der Abfall 
der Arussi.4 

Wir kreuzen nun am Zuquala den Hawasch. Auch hier, nordlich vom Zuquala, befinden sich zahlreiche 
Kratere. Es ist dieselbe (legend, welche Ragazzi quertc, als er in seiner Eigenschaft als Arzt das Heer des 
Kiinigs Menelik auf dem Zuge gegen Harar begleitete. Von Antoto nuovo wurde aufgebrochen; unter dem 
M. Herer traf man viel vulkanisehe Asche und Lapilli, am Acaki schwarzen Trachyt mit Hohlen; links blieb 
der alte Vulkan Bocan, dessen Krater sich bei Regen mit Wasser fiillt. Endlich erreichte man den Hawas^/' 
Der genannte M. Herer ist nach Traversi's Angabe 3100 m hoch; die Seen Ada, f'tinf an der ZahL liegen siid- 
lich von demselben; von diesen sind vier Krater-Seen. Die ganze Gruppe Ada ist gebildet von zahlreichen 
erloschenen Vulkanen, auf einer Linie von 0. gegen W. gelegen, ohne einen einzigen Baum.(! 

Wir folgen thalwarts, d. i. gegen Nordost, dcm Hawasch (Lumie) und treffen am Ufer dieses Flusses, 
schon fast im Angesichte von Ankober, den mitten aus dem Graben sich erlicbenden, oft genannten Vulkan 
Dofane. Ragazzi bat ihn zuletzt beschrieben. 7 Dofane ist der Gipfel einer zieinlich ausgedehnten Berg- 
gruppe. Schwei'el lindet sich an seinen Abhangen zwischen zwei Lavastrbinen; heisse schweflige Darnpfe treten 

1 J. Borelli, Ethiople merldionale; gr. 8°. Paris, 1890, p. 267, 268; Ansichten beider Seen, p. 264; ebenso auch schon 
Bischof Cahagne in d'Abbadio, G-oogr. del'Ethiople, p. 284 u. an and. Ort. 

2 Mt. Amberioci6 ist viel holier als Zuquala (2895 w); auf dem Amberrici6 wohnte 7,ur Zeit der Reise Traversi's der 
sehr alte Konig'Delbelo mil; seinen Kindern und Kindeskindern, die allein ein kleines Heer bilden; Traversi, Boll.soc.geogr. 
Ital.   1888, 3. ser., vol. I, p. 124. Ich kenne nieht Stecker's See Miete in Peterm. Mitth. 1888, S. 356. 

8 Traversi ebcndas. 1887, 2.ser., vol.XH, p. 269 u. folg., u. insbes. p. 590, wo eine Skizze des Zuquala, ferner 1889, 
3. ser., vol. II, p. 715, mit einer Karte. 

4  Cecchi, Da Zcila etc. II, p. 457. 
•r' II viaggio del dott. V. Raga/./.i da Antoto adHarar; abendas. 1888, 3. ser., vol.1, p. 67 (Karte von dalla Vedova). 

Wichtig auch i'iir (lit; Kenntniss des Abfalles der Arussi. 
G Der erste Krater-Sec heisst Kilole und hat salzfges Wasser; die beiden folgenden werden Buscioftu genannt; der 

vierte, Arsedi (Lago Verde bei Antinori) hat den Umriss derZlffer 8; die LSnge betrftgt 1200m, die grosstc Breite 600 TO. 

Der funfte See, Cialalaca, ist ein grosser flacher Sumpf. L. Traversi, DaEntotto alZuquala, ebendas. 1877, 2.ser., vol.XII, 
l>-581 und folg. Die (Sesteine, welche Cecchi an den Seen sammelte, beschreibt Grattarola; so z. B. Obsidian mit Bims- 
stein vom zweiten Buscioftu, blasige Lava vom Kilole, u. a. Von der Hohe des Zuquala wird Sanidin-Trachyt angefuhrt. Am 
See lladdo sollen grosse Blocke von Syimit liegen; Campioni di Mineral! e Rocele, race. d. Cap. Ant. Cecchi; Da Zeila etc. 
HI, p. 510 und folg. 

7 Ragaz/.i, Una, Visita al Vulcano Dofane;  Boll. soe. geogr. Ital.   1887, 2. ser., vol. XII, p. 344. 
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• 66 Eduard Sues8, 

beute noch aus kleinen Solfataren-Offnungen hervor. Der Gipfel scheint niclit erstiegen wovden zu sein; man 

vermuthet einen Krater auf demselben. 

5. Nordrand der Somali-Tafel, Obwobl dieser Ratid nur an weit von einander entferaten Punktcn 

bekannt geworden ist, zeigen die Beobaclitungen docb so grosse IJbereinstimmung, dass sie ein Bild des 

Ganzen bieten. 
Die Gegend von Harar hat Paulitscbke besclirieben. Dscbaldessa, 1096mhoch gelegen, bezeichnet den 

Rand des vom Meere her ansteigenden, vorwaltend vnlkanisclien Gebietes der Isa Somali, welches bier zn 

Afar gerechnet wcrden soil. Bei Dscbaldessa beginnt der steilc Anstieg und in Ego erreicbt man mit 2263 m 

den Band des Hochlandes, zugleicb die Wasserseheide gegen den Indisclien Ocean. Die Stadt Harar liegt 

in 1856 in. Von Dscbaldessa ansteigend trafen Paulitscbke und Hardegger krystalliniscbe Scbiefer und 

Massengesteine, in der Nahe von Harar vorwaltend rothen Granit. Der BergHaqim, siidlich von Harar, besteht 

aus horizontal geschichtctem versteincrungsreichem Kalkstein. Weiter gegen Slid trafen die Reisenden bis 

Bia koraba (beiliiufig 8° 45') krystalliniscbe Scbiefer und Gneiss. Im Thale des Erer erscheinen wieder ver- 

steinerungsreiche, fiir jurassisch gehaltene Kalksteine. 1 

Im Meridian von Zeila scheint die Fliiche vom Meere her viel langsamer anzusteigen; im Angcsichte der 

Berge verzeicb.net Stuart King HOhen, welche nur zwischen 200 und 300 m schwanken. Dann erhebt sich 

zu etvva 1000 m der Dj. Ejlo in 10° 30; und slldwestlich von demselben das Dajer- (Affen-) Gebirge. Siidlich 

von diesen Bergen liegt der von Stuart King nicht betretene hohe Gebirgszug, wclcher den Tafelrand bildet. 

In der Klistenlandschaft wurde ehemaliger Meeresboden getroff'en, bedeckt von einer machtigen Schichte von 

Detritus metamorphischer und vulkanischer Gesteine. Die Masse des Ejlo besteht aus krystallinischem und 

geschichtctem Kalkstein, aus Gneiss und hornblendefilbrenden Felsartcn. Das Dajcr-Gebirge ist im Norden 
aus vulkanischen Gesteinen gebildet, welche auf Gneiss ruhen sollen. 'l 

Fiir die Gegend siidlich von Berbera hat Uaggcnmaclier Berichte geliefert. Das Tiefland bcstelit aus 

Madreporenkalk und jungen Sedimenten mit Muschelbiinken. Bald folgt der Kiiste, schroff gegen das Tiefland 

abfallend, ein erster Hohenzug, welcher 1500 bis 2000, selten 2500 Fuss erreicht. „Es scheint, als ob die 

wiithende Brandling des Meeres einstmals diese Gebirgskette so ausgekerbt und dann successive ztirlicktrctend 

das gleichrnassig steigende Tiefland angeschwemmt hatte". Dahinter, etwa 20 Stunden vom Meere, liegt der 

zweite llohcnzug, 5—6000 Fuss hoch, in seinem hUchsten Theile, dem GanLibah, sich bis 950OFuss erhebend. 

„Hoch, mit reicher Vegetation geschmtickt, bietet er dem suchenden Auge keine Kluft, kein Thai." Beidc 

Stufen sollen sich erst weit im Osten, bei Bosaso vereinigen, wo die zweite Stufe das Mecr erreicht. Hinter dem 

ersten Bergriicken treten die altkrystallinischen Felsartcn hervor. Die zweite hohe Stufe besteht vorherrschend 

aus Kalkstein; in den Thalern, welche alle der Sildseitc angehBren, tritt Glimmerschicfer hervor. Wenige 

Stunden slidostlich von Berbera liegt ein erloschoner Vulkan,  welcher Schwefeldampfe von sich gibt.3 Lagcn 

1 Ph. Panlitsohke, Begleitworte zur geol. Boaienkarte fttr die Strecke von Zeila bis Bla-Woraba (Ost-Afrika); Mitth. 
geogr. Ges. Wien, 1887, S. 212—219, Taf. VI, u. dess.: Harar, Porsehungsreise nach den Somal- und Galla-Liindern, 8°. 
Leipzig, 1888, darin insb. S. 467—498: Heinr. Wiehmann. Bericht lib. d. petrogr. Untersuchung einiger Gesteine der Somal 
u. Galla-Lander von Harar. 

2 Cap. J. S. King's Eeisen im Lande der Ejssa- und Gadaburssi-Somal 18(>6, von Paulitscbke; Petermann's 
Geogr. Mitth. 1877, S. 321—328, Taf. 17. Die Felsartcn beschrieb Miss Eaisin; Geol.Magaz. 1888, p. 414—418. Heath und 
Peyton sind auf Hirer 1885 ansgeflibrten Reise von Harar nach Berbera be) den Gurais-Bergen, 0. von Harar, von derTafel 
hcrabgestiegen und sind in die woite Marar-Prairie gelangt, (lurch deren Fortsetzuag King gegen Slid geroist ist. Heath 
und Peyton sind aber viel siidlicher gereist, als King; sie sahen don Tafelrand von den Gurais-Bergen (0C30') gegen SO. 
Ziehen, und daher mag er noch ziemlich weit siidlich vom Ejlo liegen. — Es verdient bemerkt zu wcrden, dass der auf alteren 
Karten vom Eenia ostwSrts ziehende Steilrand in der Natur nicht vorhanden ist; vergl. hieriiber Ravenstein in Proo, Geogr. 
Soc. 1884, p. 268. 

s G. A. Haggenmacher's Reise im Somali-Land, 1874; Petermann's Geogr. Mltth, 1876, Ergiinz.-Heft, Nr.47. Der 
Vulkan Bor Dap, weit von hier, unter 48° 6. L. und 8° n. Br. wird beilfiufig (S. 16) erwiihnt; alle miheren Angaben fehlen. 
Dagegen durften wohl die beiden vereinzelten sehwarzen Hiigel an der Meereskiiste bei Has Kimbetta, welche srach Mengos 
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Beifrage zur geologischen Kenntniss des osUichen Afrika. IV, 567 

von festem rotlien Thon, offenbar hervorgegangen aus der Zersetzung des Kalksteines, bedecken das Kalk- 
gebirge. Es ist auffallend, dass James, welcber nach Haggenmacher vonBerbera aus slidwarts bis jenseits 
des 6°, also um ctwa2'/i>° weiter als dieser vorgedrungeu ist, dort nur ein Plateau von rotliem Sandstein 
erwahnt; t'iir diese Angabc ware Bestatigung erforderliek.' 

Nocli weiter gegen Ost, gerade dort, wo nacli Haggeum acher beidc Hohenstufen sich vereinigen, 
kennen wir das Land (lurch Kevoil. Zwisehen Las Gore und BenderGahan bildet junger Muschelsand, welclier 
streekenweise von noch jtlngeren Basaitstromen liberdeckt ist, das Flachlaud an der Kiiste. Er lehnt sich an 
den ziemlich steilen Abhang der Warsangheli-Berge, welche sich sofort zu 1650 m erheben. Der tiefere Theil 
dieser Tat'elberge besteht aus Gneiss-Granit; derselbe wird iibcrlagert von einer rlachgelagerten Serie von 
gypsfiihcndemMergel und von inuschelftihrendcm Kalkstein, welcher, wie schon gesagt worden ist, vonRoche- 
brune dem Kalksteine von Antalo glciehgestellt, aber dem Neocom zugezahlt wurde. Dieselbe Schichtfolge 
bildet, wie es scheint, das ganze Thai des Darror und tritt ostlich von den Warsangheli in den medjurtiniscben 
Bergen wieder auf. 

An einzelnen Steilen traf Revoil zwisehen dem Gneiss und dieser Schichtreihe miichtige Lagen von ver- 
steinerungslosem Sandstein, welche dieselbe Stclle cinnelimen, wie Blanford's Sandstein von Adigrat im 
abessynischen Hochlandc.2 

So zeigt uns von Harar bis gegen sein 0stlicb.es Ende der Rand der Somali-Tafel denselben Bau. Vor 
demselbcn liegt junge Meeresbildnng und da und dort junger vulkanischer Ausbruch. Der Fuss des Randes, 
stellenweise wolil die ganze llohe, besteht aus altkrystallinischcn Felsarten. Auf diesen liegt, weite Strecken 
des Innern bedeckend, geschichteter Kalkstein. Streekenweise liegt zwisehen Gneiss und Kalkstein eine Sand- 
stein-Ablagerung. 

Diese Zusammensetzung ist im wesentlichen dieselbe, welche Sokotra, die Siidkiiste Arabiens und der 
nordliehe Theil des abessynischen Bruchrandes zeigen.8 

6. Afar. Es ist bereits gesagt worden, dass dieser Name bier in einem crweitertenSinne das ganze Gebiet 
zwisehen dem Randc der Somali-Tafel, jenem der abessynischen Tafel und dem rothen Meere umfassen soil. 
Dies ist ein dreieckiger Rauni, welcher (lurch die Orte Ankober, Massaua und Berbera beilaufig bezeichnet 
wird. Jedoch besitzt der schmale tiefliegende Saum am Meere auch jenseits von Massaua und von Berbera 
dieselbe Zusammensetzung, welche Afar auszeichnet. 

Die Kiiste, sagt Traversi, von der Strecke zwisehen Massaua und Zeila sprcchend, ist flir Meilen und 
Meilen eine Folge von Sand, von vulkanischen Schlacken und von Anhaufungen von Puzzuolan. „Das Land 
sieht aus, wie cine (lurch eine riesigeFeuersbrunstzerstorte Gegend; Sodom und Gomorrha, wie sie beschrieben 
werden nach ihrer Zerstorung, erbleichen im Vergleiche zu Afar". * 

Wir wollen zunachst einen Blick auf die flachen Inseln des Rothen Mceres werfen. 
Schon seit Ehrenberg's und Hempricli's Reisen ist es bekannt, dass die grossen Inseln Dahlak und 

Farsan niedrig sind, mit horizontaler Oberflache, dass sie aus jungen Meeresbildungen bestehen, dass 
Korallen an ihrem Aufbaue nicht als Stiicke, sondern in schiehtformiger Ausbreitung theilnehmen, und dass 
sic ihre hochst unregelmassigen und auffallenden Umrisse dem Umstande vcrdanken, dass tiberall dort, wo 
nicht widerstandsfahigereMassen, wie z. B. Korallen, schiitzend Stand halten, das Meer zerstorend tief in die 
miirben   kalkigen  Sedimente   eingreift.   Die grosse   lusel Kamaran wurde von Faurot untersucht.   Er 

bemerkt, vulkanischen Uraprunges sein;   Peterin. Mitth,  1891, S. 42.   Von Fossilien aus dem Hochlande  t'iihrt Ilaggen- 
ttiachev HolzstBmme und Helices an. 

1 F. L. James, A Journey through the Somali Country to the Webbe Shebeyli; l'roc. geogr. Soc. 1885, p. 630. 
2 Rochebrune inEevoil am ang. 0. p.15—26; nach Rochebrune, Observat. gcol. et iialeont. snr la region habitee 

par les Qomalis et plus spec, sur les Montagues Ouarganguelis, 8°. Paris 1852. 
:i Antl. der Erde, T, S. 472 und f'olg. 
4 L. Traversi, Appunti sui Danakili; Boll. soc. geogr. Ital. 1886, XXIII, p. 616. 
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568 Eduard Suess, 

bestatigte   die Angaben  Ehrcnberg's  und Hemprich's  auch fur diese Tnsel  unter Hinzufttgung neuer 

ErfahruDgen. 

Tlioniger Kalkstein, stellenweise 3 — 4 m lioch eutblosst, bildet die Unterlage der tnsel; er zeigt unter 

dem Mikroskop oingestreute vulkanische Asche. Uber demselben liegt 4—8 m (an einer Stelle jedoch 30 m) 

hoch junger, mUrber Kalkstein, mit Sehalen hentiger Seethiere des Eothen und des Indischen Meeres. Die 

hiichsten Lagen sind durch iiussere Einfltisse erhartet und springen als eine Gesimsleiste vor. Faurot 

schliesst, dass die Trockenlegung der Tnsel rase It erfolgt soi, und nicht durch langsame Hebung. 

Die Insel scheint nur cine Fortsetzung der arabiscben KUstencbene Tihama zu sein. i 

Diese Angaben erlangen dadurch Bedeutung, dass Faurot dieselben Ablagerungen in gleiclier Beschaf- 

fenheit ausserlialb der Slrasse Bab el Man deb im Golf von Tadj lira nachgewiesen hat. Hier ist aber die 

Scbicbtfolgc vollstandiger. Vulkanische G-esteine bilden die hoheron und felsigenTheile derUfer. Diesen sind 

schon von Obok her eiuzelne Schollcn junger Meeresbildungen angelagcrt. Den tiefsten Theil derselbcn 

bildet bei Obok tlioniger Kalkstein mit eingestreuter vulkanischer Asche; weiterhin crscheinen Stiicke von 

Trachyt, auch Bankc, welche ganz aus Kalk mit vielen Trachytbrocken bestehen. Darliber liegt der Kalk 

mit vielen Kesten von Seethieren. Uber diesem folgen die basaltischen Ergttsse. Mit Recht folgert Faurot, 

dass hier die Trockenlegung junger als der Trachyt sei. Der Basalt ist jiinger als der Trachyt. 

Innerhalb der tiefen Bucht Gubbet Kharab im Innern des Golfes von Tadjur a wiederholt sich die 

Erscheinung; diese Bucht selbst ist durch zwei Basaltziige abgeschlossen, einen im Norden und einen im 

Sliden, welche wahrscheinlich Theile eines einzigen Stromes sind, der einst die Bucht abdiimmtc und spiiter 

wieder durchnagt worden ist. Der Meereskalk innerhalb Gubbet Kharab zeigt aber einstige offenc Ver- 

bindung mit dem Meere an. 

Dies fiihrt zum abflusslosen See Assal. Hier folgen wir Aubry's Beschreibung. z 

Dieser See liegt 20 km vom Strande des Golfes von Tadj ura, 174 m unter dem Niveau des Meeres. 

Vulkanische Bergc umgeben ihn wie einen Kessel. Er misst 12 zu5fow. Ein Giirtel von Gypsablagerungen, 

15 m maohtig, umgibt ihn rings; an seiner ganzen Westseite folgt innerhalb dieses Giirtels eine breite Zone 

von Kochsalz. Dies ist wohl der Grund, warum man ihn zunachst fiir einen Theil des Meeres gehalten hat, und 

zwar fiir ein Stuck des Golfes von Tadj ura. 

Da jedoch Aubry zeigt, dass ringsum in betrachtlieher TTohe iiber dem Wasserspiegel den viilkanischcn 

Ergiissen Asche undTuffe zwischengelagert sind, welche nur Siisswasser-Conehylien (XJnio, Corbicula> Limnaea, 

Melania u. a.) enthalten, kann diese Voraussetzung, von welcher ilbrigens Aubry nicht sprieht, nur mit grosser 

Kinschrankuug zugclassen worden. Es ist moglich, aber nicht erwiesen, dass die Tiefe als solche ein Theil 

der einstigen Mecrestiefe ist. Aber es muss anderseits festgchalten werden, dass dieser Kessel mit siissem 

Wasser erfiillt war, wie dieConchylien zeigen, dass dersiisseSee unter klimatischen Eindiissen seinen Spiegel 

sinken liess, und dass Gyps und Sal/, hier wie imTodten Meer ohno unmittelbare Verdampfimg von Meerwasser 

ahgelagert worden sind.:i 

Treten wir weiter landeinwiiits. 

Der Richtung der Tiefenlinien des Golfes von Tadjura und des Gubbet Kharab entspricht weiter gegen 

West die Rcihc von See'n und Siimpfen, in vvelchen der machtigste Fluss von Afar, der Hawasch, vcr- 

loren geht. 

Dass diese Niederungcn bis unter das Niveau des Meeres reichen, und dass der Hawasch durch die 

Auswiirflingc und die Laven der zahlreichen Vulkane vom Meere abgetrennt worden sei, hat schon J. R. Roth 

1 L. Faurot, Sur Ies sediments quateru. do 1'tle do Kamarane (Mer Rouge) el du golfe do Tadjoura; Bull. soo. g6ol. 
1888, •'!. ser. XVr, p. 628—546; audi Rochet d'H6rioourt, Hull. HOC. geol.  1846, 2. ser. Ill, \>. 541, u. a. and. Ort. 

' Aubry, Observ. g6ol. sur leg Pays Danakili etc. p.'205 u. folg. 
' Aus dem Profll p. 207 wttrden sich 132—133 m iiber dem Wasserspiegel fill" die hOchste Schichte mit Conchylien 

ergeben. 
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J 

vcnnutliet.' Heute breitcn sich weit um dicse Nicderungen Slisswasserablagerungen aus, kennbar durcli die 
Conchylien, welcbe sie enthalten, und durcli Lagen von Siisswasser-Diatomacecn, so dass Dante-Pantanelli 
die Vermuthung iiussern konnte, es babe das Land zwisclien dem unteren Hawasch und dem Meere einstens 
cin weitcs Aestuarium gebildct, viclleicht grosser als das heutigc Delta des Nil.2 

Die Conchylien sind Melania tuberculata (von Prof. Pantanelli als M. curv-icosta von der lebenden 
M. tuberculata fUr verschiedcn gehalten), Corbicula Jlttminalis, Cleopatra bulimoides u. a. Es sind dicselben, 
welche Aubry vom See Assal anflilirt. Prof. Pantanelli hat die Glite gehabt, niir Melania und Corbicula 
aus diesen Ablagerungen mitzutheilen und ich habe sie mit den vonHerrn v. HSbnel gesammelten Conchylien 
Herrn Prof. E. v. Martens Ubersendet. 

Wir wissen vom See Abhebdad und seiner Umgebung ebenso wenig, als von der Tiefc des Assal, ob bier 
nachtraglichc Senkungen vorliegen, oder ob durcli vulkanische Anliiiufungcn diese tiefliegendcn Theile vom 
Meere abgeschnitten worden sind. Da jedoch nach wiederholten Angaben die Slisswasscrschichten lioch liber 
dem Flusse angetroffen wurden, muss wohl angenommen wcrden, dass auch im Gebiete des Hawasch, sci es 
nach der'Senkung des Landes, sei es nach der Abdiimmung der Tiefe, ein sehr ausgedehnter Stisswassersee 
oder mehrerc See'n vorhanden gewesen sind, von welchcn die beutigen Sammelbecken des Hawasch die 
gcringen Keste darstellcn. Audi diesc Seen sind dem Klima erlegen. 

Hiemit stimmt audi der Umstand liberein, dass Chiarini, von Zeila nach Ankober reisend, bei Bilen den 
Abhang in drei Terrassen getheilt fand.3 

Dann aber sind die beutigen Flusslaufe erst wahrend der Abdampfung der Seen entstanden (oder wieder 
erstanden), so wie der hcutige Jordan erst wahrend der Eincngung des alten Jordan-Sees sich ausbilden 
konnte. 

Ein ahnliches Gebiet zeigt sich im Norden von Afar. Der grosse Salzsee Alelbad in 14° n. Br., nalie 
unter dem grossen Bruchrande und nicht weit von der Stelle gelegen, wo dieser Rand gegen Massana bin 
sich dem Mccre nahert, ist abflusslos und seine Umgebung versieht ganz Abessynien mit Kocbsalz. Phayre, 
welcher den nordliclien Thcil der Salzebene errcichte, fand diesen Saum 193 engl. Fuss unter dem Meere.4 

Weit und breit ist Afar mit Vulkanen bedeckt; viclc von ibnen baben ihre Kratere crhalten. Hire Strome, 
Schlacken und Auswhrflinge bedecken einen grossen Theil des Landes. Die Aschen sind den Siisswasser- 
bildungen beigeinengt. Noch reichen unsere Kenntnisse nicht bin, um irgendwelclie bestimmtc Anordnung 
dieser Vulkanc zu erkennen, doch hat ktirzlich erst Fvitzsche hervorgehoben, dass cine Reihe grosser 
Vulkane, nach NO. gcreiht, vom Dofane bei Ankober aus in das Land hineinstreiclit. Es ist, als wllrde die 
Spalte, durcli welclie der Omo und der obere Hawasch fliessen, sich fortsetzen mitten nach Afar hinein. Diese 
Linie orhebt sich ostlich von Hawasch und westlich von der versumpftenEbeneAirolaf und dem grossen Fluss- 
bette, welclies aus dieser sich parallel dem Hawasch fortsetzt. Die Vulkane Abida (1300»J), Ajelu (1500m), 
Fejo, Janghudi zcichncn diese Linie aus.5 

Ausserst zahlreich sind die Angaben liber Kratere, Kratersee'n und heisse Quellcn in Afar. Im Norden 
sind zwei thatige Vulkane bekannt, Dubbi und OerteAle. 

Der Vulkan Dubbi oder Vulkan von Edd liegt in etwa 13° 55' n. Br. Ein zerkliiftetes Lavafeld reicht 
von dem Vulkane bis an das Meer. Zichy hat ibn im Jahro 1875 gesehen. Steudner hat Angaben fiber den 
Hni 7. Mai 1861 begonnenen Ausbrucb  desselbcn gesammelt. Die  Eruption wurde bis Hodeida an der arabi- 

1 J. R. Ro th, Sohilderung dor Naturverhftltnisse in S.-Abessinien; Festrode, Ak;ul. Wiss. Miinchon; 4'. 1851, S. it. u. 
Anra. 4, 8.27; auch Ch. .Johnston, Travels in S.-Abessynisi, I, p. -208. Die Frage, oh diese See'n wirklich tiefer liegen als 
das Meer, ist noch nicht viillig ontscliieden; vergl. Wichmann in Peterm, Mittli. 1886, S. 310, Amnerk. und cbondas. 1887, 
93 In dieser Gegend land Munzinger den Tod. 

2 D. Pantanelli, Note geol. sullo Scioa-; Proe. Verb. KSOC. TOSC. Scienz. Nat. 1888, p. 169. 
3 Ocechi, Da Zeila etc. I, p. 148. 
i Vergl. E. Phayre, Peterm. Gcogr. Mittli. 1808, S. 68, Taf. VI. 

" G. E. Fritzsehe, Peterm. Geogr. Mitth. 1890, S. 118, Taf. IX. 
Oenkschrilten dor matliem.-naturw. CI.  LVIII. Bd. 
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570 Eduard Suess, 

scben Kliste gehort; am 18. Jnli desselben Jahres fiel dichter Aschenregen auf dem Tanta-Plateau des abessy- 
niscben Hocblandcs.' 

Ocrteale, der Rauchberg, befindet sich unweit von Waldiddo, slidlicb von dem bereits genanntcn, untcr 
dcr Mecresflache licgenden Salzsee Alelbad (Alolcbodd bei Hildebrandt), dessen Flachland sich nordwarts, 
beglcitet von vulkaniscben Felsmassen und dem Schwefelberge Kibreale, bis zu den zablreichen erloscbenen 
Kraterbergen fortsetzt, welche an dem innersten Tbeile derBucbt von Adulis sich erbeben. Hildebrandt bat 
Ocrteale am 6. Januar 187o erstiegen und sah im Krater aus den Spalten der Lava fortvviibrend weisse Djimpfe 
hervorqualmen, welche, vom Winde gefegt, in Wolken dahinzogen.2 

So ist Afar gegcnllber der abcssyniscben Tafel und der Somali-Tafel (lurch seine ticferc Lage ausge- 
zeichnet, durch die zahlreichen Ausscrungen jungcr vulkanischerThatigkeit, und dadurcb, dass der bei weitem 
grosste Theil des wciten Gebietes ohne Abtluss zum Mecrc bleibt. Alle dicse Kennzeicbcn vereinigen Afar 
rait der Zone der grossen Spaltung, welche wir weit vom Suden her verfolgt babcn. Es ist ein gesenktcs 
Stiick der Erdoberflache. 

Der schmalc, mit jlingeren Vulkanen da und dort besetzte Streifen Landes, welcben man langs'der lifer 
sowohl des Rothen Meeres wie des Golfes von Aden streckenweise antrifft, entspricht den Hauptinerkmalen 
von Afar. Ein Brick z. B. aufVelain's Beschrcibung von Aden reicht bin, urn dies zu zeigcn. Audi hier 
erhebt sich im Hintergrund der bohe Bruchrand; vor demselben liegt flach, wenig iiber dem Meere, der junge 
Meereskalkstein und erhebt sich die vulkanischc Masse von Aden, in ihrem iilteren Tbeile aus Tracbyt, in 
dem jlingeren aus Basalt bestehend.11 

Die Inseln selbst, wie Karaman, schliessen sich durch Ubergange an. Alle dicse Gebietc sind mit jencm 
zu vereinigen, welches von den Wassern des Rothen Meeres und des Golfes von Aden bedeckt ist, wenn man 
ein richtiges Bild von der Ausdehnung der Scnkungen crhalten will. 

7. Der abessynische Bruchrand. Es ist nicht meine Absicht, den Rand der abcssyniscben Tafel aus- 
fubrlich zu besprechen. Aus den Darstcllungen vieler Reisender, sowie aus den Beobachtungcn von Rochet 
d'llericourt, Ferret und Galinier, insbesondere aus Blanford's Arbeiten ist bckannt, dass die avchaischen 
Fclsarten, welche in Begleitung von Pbylliten Tigre und den ganzen Norden bilden, sudwiirts bedeckt wcrden 
von Sandstein und Kalkstein, welcber letztere den heheren Stufen der Juraformation zufallt. AlledieseGesteinc 
werden bedeckt von machtigen Decken von Laven, welcbe jtinger sind als die Kimmeridgcstufe des Jura, 
aber alter als die Bildnng des grossen Brucbes. Der stidliche Theil des iinsserst machtigen, streckenweise sich 
iiber 3000 m erhebenden Bruchrandes ist ausscbliesslich aus diesen Laven gebildet.* 

' Graf W. v. Zichy, Die Danakilkiiste; Peterra. Geogr. Mitth. 1880, XXVI, S. 134; Steudner, Bericht iib. seineEeise 
von Djedda nach Keren; Zeitschr. f. allg. Erkunde, Berlin 1862, neue Folge, XII, S. 60 u. 1864, XVI, S. 115. Die von Holdloh 
mitgctlieilten Nacluicbten iiber einon thiitigen Vulkan, mehrere Tagreisen S. von Falle, beziehen sieh vielleielit auf denselben 
Punkt; Carter, Eep. on the Survey Operations, Abyssinia, 1869; Pari, papers, 7603/4570, p. 8, Append. A. 

2 J. M. Hildebrandt, Erlebnisse auf ciner Keise von Massfia in das Gebiet der Afer u. nacb Aden; Zeitschr. Gesellsch. 
f. tirdkuude, Berlin, 1875, X, S. 32. u. folg., auch Verhandl. dors. Gos. 1875, I, S. 272 u. folg.; dor Schwefelberg ist 
ervvahnt bei d'Abbadie, G6ogr. do l'Ethiopie, p. 24; Dagad heisst hier der tiefliegende Salzsee; ein Eingeborner berichtet: 
„A c6te du lac do Dagad est un roc a eaverne oil durant les vagues du !azyab l'eau so jetto en haut en poussiere comroe 
des narines d'un marsouin. Pr6s de la est une montagne qui fume toujonrs"; ebendas. p. 25. Dies ist wohl Hildebrandt's 
Rauchberg, und da dicser Bericht bei d'Abbadie wohl um etwa 80 Jahrc alter zu soin scheint, diirfte sich hieraus 6ine 
liingere miissige strombolische 'J'hiitigkeit des Berges vermuthen lassen. 

3 Ch. V61ain, Descript, Geol. de la Presqu'ile d'Aden de l'lle de la R6union, des lies S. Paul et Amsterdam; 4°, Paris, 
1878. Die Vulkane des Rothen Meeres wurden insbesondere beschrieben von Ferret et Galinier, Note sur le soulevement 
des cotes de la Mer Rouge et l'ancien canal des Rois; 8" Paris, 1847 (auch enth. in der. Voyage en Abyssinie); Gumprecht, 
Die vulkan. Thiiligkeit auf d. Festland v. Afrika, in Arabien u. auf d. Ins. d. Rothen Meeres; 89 Berlin 1849; auch Buist, 
Edinb. now phil. Journ. 1852, LIII, p. 32—38, U. an and. Ort. 

* Eine lehvreiche Karte des Absturzes von 11° bis jensoits 12° 30' hat Kiepert nach Stecker's Aufzeichnungen 
geliefert; Mittli. Afrikan. Gesellsch. 1886—89, V, S. 156, Taf. 5; vergl. audi die Schriften vonlleuglin, Rohlfs, Raffray 
u. And. 
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Bci/rage zur geologischen Kenntniss des dstlichen Afrika. J V .71 

Durcb Aubry's Arbeiten weiss man nun, wie bercits crwiibnt worden ist, dass aucli fur den ganzen Ober- 
lauf des blauen Nil dieselbe Gesteinsfolge gilt, und dass in den tiefen Erosionsfurcben dieses Gebietes unter 
den Laven die flacb gelagerte obere Juraforrnation, unter dieser das archaische Gebirge licgt. 

Von Ankober verlauft der Abbrucb zuerst gegen Nord, aber bevor Massaua erreicbt ist, tritt, wie gesagt, 
cine leicbte Ablenkung gegen NNW. ein, welche der Riclitung des Rothen Meeres und der arabiscben KUstc 
entspricht. Gerade diese Stelle ist durcb Baldacci kUrzlich erforsclit worden.' 

Ein Saum von jungen Anscliwemmungen begleitet aucli hier das Meer; viele kleinere Vulkane, welcbe ibre 
Beehergcstalt vollig erbaltcn babcn, crscbeinen aucli bier in diesem jungen Saume und ihre Laven breiten 
ich in demselben aus. Sie sind die Fort setzung des Dubbi, des Oerteale und des Scbwefelberges Kibreale. Von 
dieser Art ist die Zusammensetzung der wlisten Halbinsel Buri, welcbe den Golf von Adulis gegen Osten und 
Siiden umscblicsst und so setzt sicb aucli das dem Meere zunachst gelegene Tiefland N. von Massaua fort. 
Zwisclien dcr Bucht von Adulis und jcner von Massaua tritt aber der aus archaiscben Felsarten gebildete 
M. Gbedem (995m) gegen das Meer vor. Er sttirzt scbroff an einem NNW. verlaufenden Brucbc gegen das Meer 
ab. Das junge Schwemmland und die jungen Vulkane grcifen von Zula, d. i. von Sliden her hinter dem 
M. Ghcdem eine Strecke wcit in das alte Gebirge ein, diesen Berg tlieilweise abtrennend; es ist dies ein 
zweiter Bruch gegen NNW. Den ITauptbruch in dcr glciclien Riclitung bildet endlich der Rand des Tafellandes, 
welcher von den Bergen von Habab, am Ostrande von Mensa und von Asmara hcrabliiuft. Hier erreicbt das 
Tafelland 1900—2500 m. 

So befindet sicb das Gebiet von Massaua bereits ganz unter dem Einflusse der gegen NNW. gerichteten 
erythraischen Brliche. 

• 

8. Der Jordan-Bruch nnd seine Fortsetzungen. Die Riclitung der erythraischen Senkung setzt sicb 
im Golf von Suez fort und Walther hat neuerdings gefunden, dass die Westseite des Sinai von Dis- 
locationen durchsebnitten ist, welche vorhcrrscbend gegen SW. streichen.2 Aber aucli liber den Golf binaus 
sind Brtiche vorhanden, da und dort begleitet von sporadischen Vorkommnissen von Basalt,'' und Schwein- 
furth's und Walther's Untersuchungen zeigen, dass bis Uber Kairo binaus die Zertrummerung des Bodens 
reicht.4 

Wir wenden uns aber der Ostseite des Sinai zu, wo der Golf von Akaba mit einer vom Meridian 
ein wenig gegen Ost abweichenden Riclitung in die archaisclien Gebirge grabenformig bineintritt. Es ist 
nicbt meine Autgabe, bier die altcren und bekannten Arbeiten von Russegger, der amerikanischen 
Expedition untjr Lynch, von Osk. Fraas und L. Lartet anzufiihren, durcb welche die Art der Fort- 
setzung des Goll s von Akaba in das Wadi Araba, das Gebiet des Todten Meeres und in das Thai des 
Jordan festgestel worden ist und aus welcben sicb ergeben bat, dass die Tiefe des Todten Meeres durcb 
cine grabenartigo Dislocation gebildet ist, bei welcher der Ostrand steil herabsinkt, wahrend die west- 
lichen Abhiinge in treppenformigen Verwcrfungen sicb absenken. Hier soil nur erwiibnt sein, welche 
weitere Bestatigung diese Erfahrungen durcb Edw. Hull erfahren haben.5 Es ergibt sich, dass schon vom 

1 L. Baldacci, Ossevvazioni fatte nolla Oolonia Eritrea; Mem. descr. d. Carta Geol. d'ltalia, vol. VI, 1891; Karte. 
2 J. Walther, Uber Ergebnisse einer Eorschungsreise auf der Sinai-Halbinsel u. in d. arab. Wiiste; Verh. Gesellsoh. 

Erdkunde, Berlin, 1888, Nr. G; (less: Die Korallenriffe d. Sinaihalbinsel; Abli. math. phys. CI. k. SSehs. Gesellsch. Wiss. 
1888, Bd. XIV, insb. 8. 448 u. folg. Karte, aucli (less: Die Denudation in der Waste; ebendas. 1891, XVI, S. 396 u. folg.; 
C. Sohweinfurth, Sur une r6cente Exploration geol. de l'Ouadi Arabali; Bull, Instit. Egypt. Caire, 1888. 2. s6r. VIII, 
p. 146—162. 

3 z. B. Beyrioh, Sitzungsb. Akad. Berlin, 1882, X, S. 175 und die von Sohweinfurth erwiihnten Vorkommnisse des 
W. Araba. 

1 J. Walther, IVApparition de la Craie aux Environs des Pyramides; Bull. Institut. Egypt. 1888, Taf. u. G. Schwein- 
furth, Obor die Kreideregion bei den Pyramiden v. Gizeh; Peterm. Mitth. 1889, S. 1, Taf. I. 

5 Insb. Edw. Hull, Mem. on the Geol. and Geogr. of Arabia Petraea, Palestine and adjoining Districts, with special 
Reference to the mode of formation of the Jordan-Arabah-Deprossion and the Dead Sea; 4°, 1886; Karten; vergl. insb. 
p. 105. 
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572 Eduard Suesi 

Meere her der Hauptbruch nahe dem Ostrande des Grabens verlauft, ganz wie dies am Todten Mcore 

der Fall ist, dass aber audi schon im Sttden einzelne begleitende NebenbrUcbe bemerkbar sind und dass 

insbesondere schon in der Masse dcs Sinai ausser dem gegen NNO. streichcnden Graben Brttche vor- 

banden sind, welche im Meridian verlaufen. Der Hauptbruch selbst verfolgt, bekanntlich (lurch etwas melir 

als drei Breitengrade die Richtung NNO., bis er nahe dem siidlichen Ende des Todten Meeres unvermittclt 

in die reine Nordrichtung iibergeht, welche er bis zum Hermon beibehalt, um dort wieder gegen NNO. 

abzuweichen. 

Deutlicher als aus den Angaben f'riiherer Beobachter ist aus Hull's Beschrcihungen ersichtlich, welche 

Bcdeutung den horizontalen Terrassen zukommt, die das slidliche Ende des Todten Meeres und weit das 

Wadi Araba hinauf, bis etwa im Niveau des Mittelmeeres auftrcten und in welchen Melania tuberculata 

MUll. und mehrcre Arten von Melanopsiden vcrrathen, dass das Becken dereinst bis zu dieser Hohe mit 

siisscm Wasser geflillt gewesen ist. Diese Terrassen und die alten Ablagerungen des Jordan-See's begleiten 

streckenweise die Gehangc weit aufwarts im Jordanthale und NStling hat sie an dem siidlichen lifer 

des Tiberias-Sees gefunden, wo sie gleichfalls (lurch zahlreiche Melanopsiden ausgezeicb.net sind.* 
Die hochliegenden Terrassen mit Sttsswasserconchylien, und zwar mit noch lebenden Arten derselben, 

unter diesen die schlammigen, wohl audi Gyps fUhrenden Ablagerungen von Li can, die Salzablagerungen des 

Dj. Usdom, endlich die Laage im See selbst sind ebenso viele Denkmale, aus welchen ein kiinftiger Beob- 

achter die Geschichte der klimatischen Schwankungen lesen wird, welchen dieser Theil der Erde in jiingerer 

Zeit unterworfen gewesen ist. Mit vollem Rechte hat Tsr. Russell darauf hingewiesen, dass die Methodc, 

welche bei der Erforschung der Terrassen der Binnenseegebietc der abflusslosen Gebicte von Nordamerika 

mit so grossem Erfolge angewendet worden ist, auch hier zur Anwcndung zu kommen hatte.* Aber dieselbcn 

Erscheinungen wiederholen sich, wie wir gesehen haben, am Assal, am Hawasch, am Stefanie-See, amRndolf- 

Sec, am Baringo und audi weiter gegen SUden, auf der ganzen Linie abflussloscr Becken, welche hier genannt 

worden sind. Allerdings ist dabei nicht zu vergesscn, dass vom Leopold-, vom Albert Edward-, wie vom Rudolf- 

See Spuren von ausserordentlich starken Schwankungen bekannt sind, welche erst den letzton Jahrzehntcn 

angchoren. 
Durch Diener's treffliehe Arbeit en kennen wir die Brttche nordlich vom See von Hulc. Wohl setzen in 

den siidlichen Theil des Libanon die treppenformigen Verwerfungen in meridionalcr Richtung cine Strccke 

weit fort, aber an beiden Abhangen des grossen Hermon erfahren sie eine Ablenkung gegen NO. Der Rtlckcn 

des Dahr Lttani, eine Masse von Kreidekalkstein, blcibt wie cingcklemmt hang-en zwischen den beiden grossen 

Ilorstcn, dem Libanon und dem Antilibanon, und jenseits dieses Rllckens beginnt die Bekaa, d. i. die Graben- 

senkung von Baalbek. Sie ist gegen NNO. gerichtet, 8—14 km breit und Begt 1500 bis 2000 m tief zwischen 

dem Libanon und dem Antilibanon. Mitten in diesem Grabenstiicke liegt die Wasserscheide zwischen dem 

Orontos und dem Leontes und hier ist der Graben nicht melir, wie in den siidlichen Strecken, vom Mcore 

abgeschlossen. Die Ablagerungen des braunen Jura im SUden des grossen Hermon bildon die iiltesten hier 

sichtbaren Gesteine, aber die Hohe der begleitenden Borate macht nichts destoweniger die Bekaa zu einem 

der bezeichnendsten und auffallendsten Theile der grossen Dislocation. 

Die treppenformigen Verwerfungen an der Sudostscitc des Antilibanon, welche abfallen gegen Damaskus 

und mit einer stehenden Flexur vor dieser Stadt abschliessen, wenden sich aus NNO. facherformig melir und 

melir gegen NO. und treten gegen die palmyrenische Wiiste hin in grosser Virgation auscinandcr. Es ist eine 

sehr bemerkenswerthe Thatsaclie, dass ein selbststandigcr ostlicher Ast, Dj. esch Schcrki, welchcr sich an 

diese Virgation anschliesst, antiklinalen Bau annimmt, wie denn auch da und dort in den freiwerdenden 

Asten Neigung zur Antiklinale zwischen den Briichen einzutreten schcint. 

1 Insb. in F. Nootling, Die Lagcningsvorlialtiiisso einor quartttren Fauna im Uobiot desJordanthales; Zeitsohr. deutsoh. 
geol. Ges. 1886, XXXVIII, S. 807-823; Taf. 

2 [gr. Russell, The Jordan-Arabah Depression and the Dead Sea; Q-eol. Magaz. 18S8, 8. Dee. vol. V, p. 837—844 
u. 387—395; Hull ebendas. p. 502—501 
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Beitrage mr geologischen Kenntniss des ostlichen Afrika.  IV. 573 

Bei Dueltb unweit cl Forklus in der palmyrenisclien Wiiste traf Diencr pliociinc Mecrcsconchylicn in 
650 m Meereshohc.l 

Der grosse Brucli endet nicht mit der palmyrenisclien Vii'gation. Dass wir denselben nocb weiter nach 
Nord zu verfolgcn im Stande sind, ist das Verdienst M. Blanckeiiborn's, desscn Angaben ich nun bentttze.2 

Dcm nordlichen Elide des Libanon folgt an der Kliste die Ebene des Nahr el Kebir. Es scheint eine grosse 
transversale Senkung vorbanden zu scin. Einzelne Basaltkuppen erbeben sich im Westcn aus derselben 
und bald vereinigen sicb diese zu einer ausgedchnten Basaltmasse, welehe sich quer auf das Streicben des 
Libanon legt und sich ostwarts bis Horns erstreckt. Der obere Orontes, aus dem Graben der Bekaa hervortre- 
tend, umgebt diese Basaltmasse im Ostcn; innerbalb derselben aber beginnt, neuerdings in die Riehtung des 
Meridians zurUcktretend ein neues Sttick des Graben s. Dieses in die Basaltmasse eingesenkte Stlick ist die 
Bukci'a oder kleine Bekaa. 

Der Wadi Cbalid kommt mit dem gegen NNO. gericbteten Streicben des Libanon aus dem ostlicben 
Gehange desselben bervor und beugt sicb dann nordwiirts in die meridionale Senkung der kleinen Bekaa. Ein 
basaltiscber Rttcken, Dahr Hadhur, verscbliesst gegen Nord die kleine Bekaa; jenseits desselben ist el Ghab, 
die Grabenscnke zwiscben dcm AnsarTje-Gebirge im Westen und dem Dj. Scheicb Sabfl, Dj. el Bara und I)j. 
cl Ala im Osten erreicbt. Es ist eine bis 14 km breite, zum Tbeile versnmpfte Ebene, in welcbe von Epipbaneia 
her der Orontes zurilckgekebrt ist. Hire Riehtung ist streng meridional, wie der lange gerade Abbrucb an der 
Ostseite des Ansarije-Gcbirges zeigt, welcher dicFortsetzung derWcstscite der kleinen Bekaa ist. Bei Djisr escb 
Scheicb, in 35° 50 n. Br. vereinigen sicb die Staffelbrlicbe dieser langen Linie; das Ansarije-Gebirge taucht 
untcr die Ablagerungen der zweitcn Mcditerranstufe hi nab, welcbe im Angesicbte des Moiis Casius tafelformig 
sich ausbroiten, und der Brucli verschwindet. 

Der westlicbe Abhang des Ansarfje-Gebirges ist wenig bekannt; Blanckenhorn bat dasselbc im Norden 
von Ladakije gegen Djisr esch Scheich gekreuzt und Staffelbrlicbe gegen das Meer bin getroffen; die Bruch- 
llacbcn scbeinen gegen NW. und NNW. zu divergiren; vielleicbt ist bier eine Virgation gegen West angedeutet. 

Wir kehren zum Graben zurllck. Gegen Norden bin zeigt seine Ostseite cine sebr bemerkenswertbe 
Erscbcinung. Ein Nebengraben zweigt in der Riehtung gegen TSTNO. ab; dies ist der Thalzug von Rfldj. 
Zwischcn diesen und dem nftrdlichen Thcil des Hauptgrabens tritt keilformig Dj. el Ala vor. 

Die Grabensenkung von Rudj, welcbe selbst gegen NO. nocb cine Verwerf'ung abgibt, umfasst drei 
klcinere abflusslose Gebiete, Ob sie nocb weiter gegen Aleppo odor gegen die von Basalten umgebenen 
abdusslosen Niederungen von el Match und es Sabbachah sich erstreckt, gleichsam als cine Wiederholung 
oder Fortsetzung der palmyrenisclien Virgation, das ist nnbekannt. Das Land ist sebwer zugiinglich und wenig 
widerstandsfahige Sedimente der zweiten Mcditerranstufe bedecken dasselbe; grosse Basaltergiisse dehnen 
sich aus. Allerdings aber komint nordlich von Rfidj nocb einmal in kleinerem Ausmaasse die meridionale 
Riehtung zur Geltung durch einen Sprung, welcher von Slid gegen Nord in den Dj. Ala bineinsetzt. 

Die Ergebnissc Blanckeiiborn's sind von grosser Bedeutung. Wir seben, dass der Graben nocb- 
mals in die meridionale Riehtung zurtickkehrt, dass dor Basalt von Horns alter als der Hauptbruch und 
selbst zum Tbeile verseukt ist; endlich zeigen sich gegen Norden, in das Gebiet des Grabens liber- 
grcifend, die Reste eincs jungtcrtiarcn, von Unio und Vivipara bewohnten Sees, vielleicbt von gleichem 
Alter wie die levantiniscben Paludinenschichten, unci seine Sedimente sind gleichf'alls von der Senkung 
betroffen. 

1 C. Diener, Die Struotur des Jordangebietes; Sitzungsb. Akad. Wion, 188"), XCII, S. B33—(542, Karten, n. insb. 
dess. Libanon, Gnindlinicn d. phys. Geogr. und Geol. von Mittel-Syrien; 8°, Wien, 1886. 

2 M. Blanekenhorn, Syrion in soinor geolog.Vergangenheit; Ber. d.Vereines f. Naturk. in CaSsel, XXXVI u. XXXVII 
(fur 1889 u. 1890); dess.: Das marine Pliociin in Syrien, Denksohr. Akad. Wien, 1890. LVII, S. 591—G20; dess: Das marine 
I'liociin in Syrieu, 8», Habilit. Schrit't, Erlangen, 1891, u. insb. Grundzttge cl. Gool. u. phys. Geogr. v. Nord-Syrien, 4°, Berlin, 
1891, mit gool. Karto, vergl. auoh G. E. Post, The Chains of Cassius and Amanus; Proc. geogr. Soc. London, 1886, VITI, 
p. 94—98. 
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574 Eduard Suesi 

Djisr each Soheich, wo die Staffelbrttche dcr Ostseite dcs Ansarije-Gebirges sich vercinigen, liegt in 
35°50n. Br.; dcr meridionale Sprung, welchcr von der Senkung von Rildj in den Dj. el Ala setzt, ist, von 
Blanckenltorn bis etwa 36° 4' verzeiob.net. Dies sind die nordlichsten sichergestollten Spuren dieser 
grosstcn linearen Dislocation der Erdrinde. Es ist dcutlicli erkennbar, dass sic gegen den Rand dcr 
curasiatisclicn Faltungen hin sicb vermindert und das Bcstrebcn hat, zu zersplittern. 

Zur nahern Festststellung des Verlaufcs des Faltenrandes sind wir wiedcr anf Blanckenhorn's Beob- 
acbtungen angewiesen. Mit Recht, meine icb, betrachtet er die Aufrichtung der Ablagerungen der zweiten 
Mediterranstufe, welche er SW. von Killiz gegen das Kurden-Gebirge bin beobacbtetc, als das Anzcichcn 
dieser Grcnze. Dann folgt gegen Nordwest das, wenn audi nur massig gefaltete Kurden-Gebirge, aus Kreido 
und Eocaen bestehend, wie die vorliegenden Tafeln, doch unter Hinzutritt von Norit (oder Gabbro) und Serpen- 
tin, und hinter dem Kurden-Gebirge erbebt sich das gefaltete palaeozoische Hochgebirge des Giaur Dagh. 

Hienach scbeint es aber keinen Zweifel zu unterliegen, dass, so wie das Kurden-Gebirge, so audi Casius 
und Amanus, die Fortsetzungen der Insel Cypcrn, als Vorlagen den taurischen Bogen zuzuziihlen sind. Die 
Basalte des Vorlandes treten in das Faltengcbirge ein, obwohl dcr grosse Bnich vor deniselben sich zer- 
splittert. Der Bogen des Orontes oberhalb Antiocheia zeigt das Heraustreten des Flusses aus dem Ende des 
Hauptgrabens und sein Ubertreten in die Richfung des taurischen Streichens an. Hienach mogen es, in der 
Sehne des Orontes-Bogens gemessen, wohl nicht mehr als 20 -30 km sein, welche den wcstlichen Rand des 
Hauptgrabens el Ghab von dem Aussenrande dcr taurischen Falten am M. Casius trennen. 

1). Ubersicht.  Folgendc Theilc sind in den besprochenen Gebieten zu unterschciden : 

1. Schon vom 16. oder 15. Grad s. Br. an sieht man, wie zwei meridional verlaufende, stcile Riindcr 
archaischer Tafeln in Entfernungen, welche mindestens 50 und hochstens 80 km bctragen, das Thai des 
Shire-Fusses und weiterhin den Nyassa-See umgrenzen. Die Axe dieses Gebietes liegt zwischen 35° 
und 35° 20' 6. L. Greenw. 

2. Gegen das nSrdliche Ende des Nyassa, beiliiufig in 10° s. Br. findet eine plotzliche Ablenkung dieser 
Tiefe gegen NW. statt. In der gegen NW. streichenden Fortsctzung, jenscits dcs See's, erscheincn jnngc 
Vulkane. Vielleicht setzt sich die abgclenkte Senkung am Leopold-Sec fort. 

3. Gerade N. vom Nyassa ist archaisches Hochland und ist keine Fortsctzung dieser Senkung bekannt, 
aber in 6° s. Br. im Districtc Tlindi, W. von Mpwapwa, etwa in 35°25' o. L. crscheint eine auffallende 
Strecke gesenktcn Landes, auch trockencr Seeboden. 

4. Der Manjara-See liegt als eine abflusslose Senke am Ostfusse der Mau-Kettc, dcren Absturz bier 
gegen NNO. streicht. In 4° s. Br. ,in der Breite des Meru und dcs Kilimandscharo, wendet sich dieser Absturz 
in die meridionale Richtung. 

5. Nun, von 3° s. Br., beginnt dcr grosse Graben, wclcher bis an das sttdliche Ende des abessynischen 
Hochlandes, d. i. bis 5° oder 5° 20' n. Br. reichf. Der Meridian 36° o. L. lauft durch den Natron-See, knapp 
westlich vom Naiwascha, nahe ostlich vom Baringo und dnrch den Rudolf-See; 36° 0. L. kann als die 

Axe des Grabens angeschen werden. 

6. Jenscits dcs Stefanie-Sees deuten alle Anzeichen auf eine wcitere grabenformige Senkung, welche 
gegen NO. streicht und einerseits von den Abfallen des abessinischen Hochlandes, anderseits vom Tafel- 
rande der Arussi (Somali-Scholle) begrenzt ist. Sie umfasst den Unterlauf des Omo und den Oberlauf des 
Hawasch; in ihrem NO.-Ende liegt der Vulkan Dofan6 bei Ankober. 

7. Ganz Afar ist gesenktes, von jungen Vulkancn liberdecktes Land. Vielleicht bezeichnet die Vulkan- 
kettc, welcher der Vulcan Janghudi angehort, die Fortsctzung des Omo-Grabens in die Senkung von Afar. 
Ankober, dessen Lage wir nach Martini auf 9°30'14" n. Br. und 39° 51' 12" ii. L. setzen, bezeichnet eine 
Bcugung des ostlichen Abfalles dcr abessynischen Scholle. Der Ostrand ist durch einen gewaltigcn 

Di
gi

tis
ed

 b
y 

th
e 

Ha
rv

ar
d 

Un
ive

rs
ity

, E
rn

st
 M

ay
r L

ib
ra

ry
 o

f t
he

 M
us

eu
m

 o
f C

om
pa

ra
tiv

e 
Zo

ol
og

y 
(C

am
br

id
ge

, M
A)

; O
rig

in
al

 D
ow

nl
oa

d 
fro

m
 T

he
 B

io
di

ve
rs

ity
 H

er
ita

ge
 L

ib
ra

ry
 h

ttp
://

ww
w.

bi
od

ive
rs

ity
lib

ra
ry

.o
rg

/; 
ww

w.
bi

ol
og

ie
ze

nt
ru

m
.a

t



Beitrdge zur geologischen Kennfnlss des dsUichen Afrika. IV. 575 

Fig. l. Schematlsohe Ubersiclit der Spaltung und des 
Einbruches zwischen 85° and 86° 0. L. 

Abbrucb dargestellt/welcher von Ankober nord- 
wiirts nah'e W. von 40° o. L. in der Ricbtung des 
Meridians'Verlftuft. 

8. Die erythrSische Senkung "streicht gegen NNW.; 
an der Buclit von Annesley in 15° n.Br. gehiirt die vulka- 
niscbe Zone, welche die Ktiste begleitet, wie Baldacci's 
Karte zeigt, ganz der erythraischen Ricbtung an. 

9. In 27° 44' liegt Ras Mubainmed, die Sttdspitze 
des Sinai; in 28° n. Br. greift der Graben des Golfes von 
Akaba in das Gebirge ein; sein Streicben weicbt ein 
wenig gegen Ost vom Meridian ab; der Hauptbrucb liegt 
an der Ostseite, mid zwar an seineni siidlicben Ende etwa 
in 34° 40'o. L. 

10. Da"der unter dem Berge Hor herlaufende Haupt- 
brucb sicb rnit seiner jNNO-Ricbtung nocb im siidlicben 
Tbeile des Todten Meeres bemerkbar macbt, kann man 
die Araba-Senkung allenfalls nocb bis 31° 10' n. Br. 
reebnen; nun folgt der meridionale Brucb des 
Todten Meeres und des Jordantbales; seine Axe 
liegt zwischen 35°20' und 35°30' o. L. 

11. In 33° 10' bis 33° 20'n.Br. vollzieht sich am 
W. Hasbani und gegen den Siidfuss des grossen Hernion 
bin die Beugung aus der mevidionalen Richtung des Jor- 
dantbales und die NNO-Ricbtung der Bekaa. Diese Ricb- 
tung bait an bis etwa 34° 30' n.Br. und dann tritt am 
N-Ende des Libanon die neucrliche Beugung in die meri- 
dionale Ricbtung ein. 

12. Die meridionale Senkung der kleinen 
Bekaa und des Ghab folgt dem Meridian 36°20' 
6. L.; sic liisst sicb am ostlicbcii Fusse des Ansarije- 
Gebirges bis gegen Deirkusch, N. von Djisr esch Scheich, 
d.i. bis etwa 35° 58' n. Br. verfolgen. 

13. In 35°42' n.Br. gebt von diesem Graben das 
gesenkte Gebiet von Budj gegen NO. ab. 

14. Ein kleiner meridionaler Bruch gebt von diesem 
gegen Dj. Ala ab; sein Lauf folgt 36°30' o. L. und er 
reicbt etwa bis 36° 4' n. Br. 

Aus diesen Ziffern ergibt sicb, dass mebrere meridio- 
nale Stiicke vorbanden sind, und dass, unter wiederholtcn 
Ablenkungen, das Bestreben standig bleibt, in die Ricb- 
tung des Meridians zurtickzukehren. Das erste meridio- 
nale Sttick ist das Nyassa-Stuck in 35° bis 35° 20' o. L. 
Es folgt die kleine Strecke in Hindi in 35° 25', dann der 
giosse Graben mit der Axe in 36°. Nach der Ablenkung 
am Omo liegt das meridionale StUck des abessyniseben 
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576 Kduard Suess, 

Fig. 2. Ubersicht 
der grosser) ostafri- M^) (®) { 

kanisoheu Seiikujng.||I 
Entworfen vonHerni j 

L. V. H<"> hue I, 
Hi§ff 

/ 3C°o.v.Gr. 

Randes nabe 40°. Es f'olgt das Eot.be Meer und 

Wadi Araba; die meridionale Strecke des Jordan 

liegt zwischen 35°20'und 35°30', die Senke des 

Gliab in 36°20', und der letzte kleinere meridio- 

nale Sprung in 36° 30' o. L. 

Es wiederbolt sicb also nordlich von 

der abcssiniscben Masse die Neigung der 

planetarisohen Oberfliiche, in meridionaler 

Richtung, und zwar beilftufig auf dcmsel- 

ben Meridi-an zu spalten. 

Es ist ferner deutlich ersicbtlich, dass diese 

Neigung zu meridionaler Zerspaltung mit der An- 

naberung an die tauriseben Falten nicbt mebr im 

Stande ist, in gleicher Wcise wie in stidlieberen 

Breiten zur Geltung zu gelangen; Virgation und 

Zereplitterung treten ein und nabe vor dem Eande 

der eurasiatiscben Grenzbogen erfolgt das Ende. 

Die Sebaarung der tauriseben mit den iranischen 

Faltungen, bedeckt von Lavcn und Vulkanen, liegt 

nicbt gar zu weit gegen NO.; sie bleibt obne jeden 

kennbaren Einfluss auf die grosse meridionale 

Spalte, welche ganz dem Vorlande angebort. 

Die geradlinigen seismiscben Stiisse, welcbe, 

wabrscbeinlich auf der Ausbildung von Blftttern 

beruhend, quer liber die Falten der Alpen hin- 

laufen, setzen sicb hftufig weithin geradlinig in das 
Vorland fort, wie z. IS. von Wiencr-Neustadt in 

Nieder-Osterreich quer durch die Alpen bis Leitme- 

ritz in Bohmen oder gar bis nacb Sachsen. 

Die ctwa 40 Inn lange, geradc Linie von 

Basaltbergcn, welcbe Zlatarski 8. von SistOW 

antral', welcbe quer auf den Balkan gegen NNO. 

verliiuft, scbeint nicbt nur das Vorland, sondern 

aucb den in Balkan selbst zu schnciden.' Urn so 

bemcikcnswcrtber ist die Thatsache, dass in Syrien 

die grosse Zerspaltung desVorlandes im Angesicbte 

der Falten sicb zerspliltert und endet. 

Es ist wold audi die Annalimc berccbtigt, 

dass die Ausbildung dieser grossen Kluft Uberhaupt 

in Syrien in der Richtung von Slid gegen Nord 

stattgefunden hat. Was wir durch Dicncr vom 
slidlichen Ende des Antilibanon, durch Blancken- 

born  vom nordlichen Ende des Libanon   wissen, 

4 G. N. Zlatarski, Geol. Untersuoh. im Centralen 
Balkan; bitzuuggb.Akad. Wion, 188G, XCI1I, S.828; vergl. 
Toula's Karte in Denksehr. Akad. Wien, 188!), LV. 
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Beltrage zur geologischen Kenntniss des ostlichen Afrika.  TV. 67' 

Denkschrlften der mathem.«naturw. CI. LVIII. Bd. 

spricht, entschieden dafllr, dass die meridionale 
und geradlinige Zerkltlftnng in ihrem Fortschreiten 
gegen Nord an einer solclien Stelle Widerstand gefun- 
den oder doch in abweichender Richtung minderen 
"Widerstand angetroffen bat und auf diese Weise 
abgelenkt worden ist Wir baben unsdaher eine 
crste sprungweise Eriiffnung der Kluft von 
Slid gegen Nord in Syrien vorzustellen. 

Wenden wir uns nun dem Sliden zu. 

Das schematische Bild eines zwischen zwci 
parallelen Verwerfungen abgesnnkenen Strcifens der 
Erdrin.de, wie man es flir einen Graben als bezeich- 
nend aufstellt, lasst sicb nach den vorliegenden Dar- 
stcllungen nicbt auf jene merkwurdige gesenkte 
Region anwenden, welche vom Manjara-See nordwfirts 
bis zum siidlichen Ende der abessinischen Scholle 
durcb. etwa 9 Breitegrade sich erstxeckt. Aller- 
dings sind einzelne sehr lange lineare Randbriiche 
vorlianden, wic z. 15. die Mau-Kette, oder richtiger, 
der Absturz des Tafellandes, welcbein dieser Name 
beigelegt worden ist. Auch treppenformige Abstiirze 
gegen die Senkung fehlen nicht. Aber im Ganzen 
gleicht dieses Gebiet allem Anscbeine nach mehr einer 
lange fortlaufenden Zone der Zertheilung der Erde in 
langliche Schollen und TrAmmer, wie solche entstehen 
mag, wenn eiji in grosser Tiefe vorhandener Spalt 
gegen oben in zablreichelange und und sich maschen- 

fBrmig durcbkrenzende Kltlfte ware zerspliftert wor- 
den, welche Trtimmer und Schollen dann in ihrer 
Gesammthcit, aber zu nngleicber Tiefe abgesunken 
wftren. JUngere Laven und Aschen waren dann zwi- 
schen den Trttmmem aufgestiegen, das heutige Bett 
der Senkung tlieils ausebnend und flieils in demsel- 
ben die Mulden abscbliessend, in welchen die Reihe 
der abflusslosen See'n liegt. Dieses ware auch die 
Erklarn.Bg des Nebengrabens des Trrguell, welchcr, 
wie Jackson gezeigt hat, zu dem Riesenvulkane 
Elgon fttbrt, und des Keria, und so mochte vielleicht 
auch die eigenthtlmliehe Zersplitterung leichter zu 
verstehen sein, welche am sildliclien Ende der abes- 
sinischen Scholle einzutreten scheint. 

Auf der ganzen Linie aber, von Slid bis Nord 
war in jlingster Zeit und ist zumTheile nocb heute die 
vulkanische und seismische Thatigkeit eine sehr 
betrachtlichc. DicErdbeben, welche in unserenTagcn 
so oft den syrischen BrUchen folgcn, die Episode von 
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>78 Eduard Sues 8, 

Sodom und Gomorrha, der vulkaniscbe Ausbrucli, welcher im Jahre der Hedsehra 654 (1258 n. Chr.) in der 

Niilie der Stadt Medina eintrat,' und jenseits des Rothen Mcerea all' die vulkanischen Schlttnde von Afar, der 

rauchende Oerteale und der Ausbrucli des Dubbi bei Edd im Jalire 1861, die Linie grosser Asehenkcgel, 

welclie liber den Jangbudi zum Dofane und zum Znquala fttlirt, Herer und Dendy, deren Kratere mit Wasser 

gel'iillt sind, wie jener des Zuquala, dann Kullall und Elgon, die Rcibenvulkane der Hblvncl-Insel und der 

letete Ausbrucli des Vulkans Teleki, weiters die vielen giosseren und kleineren Ausbruchstellen bis zum 

Kenia und zum Kilimandscharo, endlicli bis zum Doenje Ngai und ausserhalb dieser Zone z. B. die thiitigeii 

Vulkane, welclie neuerlicli Emin Pascha in der Nahe des Albert Edward-Nyanza entdeckt baben soil, sic 

sind insgesammt Zeilgen labiler telluriscber Zustande auf diesen Linien. Man begreift, dass das Volk solclie 

Vorkommnisse mit seinem Sagenkrcise verbindet, dass die hauiigen Erdbeben am Tanganyika von den Ein- 

gebornen als die Klagen und Warnungen des Stnrmdamons Kabogo bezeichnet werden," und dass bei den 

Somali's sogar bebauptet wird, vor der Noachischen Fluth babe das Mcer niclit bestanden, welches heute 

Arabien von Afrika trennt.:! 

Die Frage, in welclie Zeit etwa die crste Anlage dieser Brticbc zuriickreiebe, ist bei dem lieutigcn 

Itickeuhaften Zustande unserer Kenntnisse nicbt audi nur mit einigcr Scbiirfe zu beantworten. Vielleieiit ist 
die Vermuthung nicbt zu gewagt, dass die eigenthumlichen Mcrkmale der Fauna des Tanganyika aid' cin 

liolicres Alter dieser Finsenkung scblicssen lassen. Aber auch dies ist nur eine Vermuthung. Die Laven, 

welclie die dem grossen Graben zugekehrten Abstlirzc von Leikipia odcr Mau bilden, sind olfenbar alter, als 

der grosse Graben selbst. Gerade so sind die Laven des abessynischen Hochlandes alter als der ijstliehe 

Absturz, welcber sie durclisclmcidet, und dasselbe gilt von den meisten liochliegcnden Basalten Syriens, in 

welclie z. 15. bei Horns die klcine Bekaa eingesenkt ist. Diese iiltercn Laven sind aber selbst sclion die An- 

zeichen gewaltiger Storungen, welclie jenen Dislocationen vorangegangen sind, die wir hcute scben. 

Die Thatsaclie, dass Flusspferde und Krokodile im grossen Graben leben, dass die wenigen Conchy- 

lien, welche aus den Terrassen des Rudolf- und Stefanie-See's bckannt sind, der Nil-Fauna entsprcchen, 

und dass sicb dies in Afar wiederholt, dcutet auf eine heute verloren gcgangene Verbindung mit dem Nil. 

Wir erinnern nur, dass die Grabenscnkung des Semliki mit Albert und Albert Edward Ny." i beute einen 

Theil des Oberlaufes des Nil bildet, und dass Jackson eine Kette von See'n fand, welcl. MTI Elgon bis 

zum Nil sicb erstreckt. 1st ein StUck cines alten Zulaufes des Nil mit seiner Fauna in die heute abflusslosc 

Senkung aufgenomuien worden? Wir wissen es nicht, aber es scheint, dass sehr bedeutungsvolle Vorgange 

in dem heute abflusslosen Gebicte jlinger sein mlissen, als die heutige Flussfauna des Nil.* 

Bekanntlich treten auf der Landenge von Suez unter nocb keineswegs ganz erkUirten Umstanden, ja bis 

in die Wllste Tib hinaus Spuren der Nilfauna auf, und einzelne Arten derselbcn baben sicb bis heute inner- 

lialb des Jordan-Bruchcs, im Sec von Tiberias, lebend erbalten. Audi bier werden wir zu dem Schlussc 

gcf'Uhrt, dass die Abschliessung dieser gesenkten Theile von dem hentigen hydrograpliischcn Nctze jtlnger 

sei als die Thierwelt des Nil, und die Geschichte dieser Flussfauna gcstaltet sich so zu einem fUr die Vergan- 

genheit dieses Theilcs der Erde wichtigem Probleme. 

Auf der anderen Seite sclicn wir Meeiesablagcrungcn, welche gewisse erytbraische Kennzcichcn, wie 

OstreaForskali u. and. enthalten, in demGebiete des Mitt(dmecres beiKairo und eine Strccke aufwaits im Nil- 

thale in dem ziemlich bestiindigen Niveau von 200 Fuss auftretcn und audi in viel slidlicheren Breiten wer- 

1 J. L. Burckhardt's Reisen in Arabien; 8° Weimar, 1830, S. 547, Anmerkung; auch Doughty, I'roc. geogr. Sor. 
1884, u. ser. VI, p. 394, wo auch die zalilreichon klchien Ausbruchstellen '.w1! don basaltischeu Tafeln dos W. Arabien 
erwiihnt sind. 

a E. C. IIore, Proc. geogr. Soc. 1889. u. ser. XI, p. 583. 
3 A. d'Abbadie, Geogr. de l'Ethiopio, p. 345. 
1 Die austorniilmliclien Musclioln, welche Stecker am Tana-See sowohl lebend, als audi in vulkanischem Tuff fand, 

zoigen wohl, dass audi hn heutigen Flussgohieto dos Nil seit der Existonz der Etherlen vnlkanlsche Aiislnuchc stattgefunden 
haben; Mitth. alrik. GeselUch. 1881—83, III, S. 28. 
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Beitrtige zur geologischen Kenntniss des ostlkhen Afriha. 1V .79 

den, allerdings seltener, so hoch liegende Meeresbildungen angeftthrt.* Damals musste die erytbraische 

Senkung schon vorhandeu gewesen sein, wie dies die Meeresfauna andeutet, wahrend zugleich die Fauna des 

Nil weit abgetrennt sein musste von dem heutigen Syrien.   Das Meer ist nie in die Jordan-Senkung getrcien. 

Am Todten Meere aber treten bis beilauflg in das Niveau des lieutigen Mittelmeeres reicbende Ablage- 

rungen aus einer Zeit auf, in welcher das gauze Jordangebiet mit einem grossen SHsswassersee gefiillt war. 

Uieser Umstand maclit allerdings wahrscbeinlich, (lass damals der Strand des Mittelmeeres nicbt sebr wesent- 

licb von dem heutigen abwich, sonst ware der See nicbt suss gewesen. Die Zeit grosserer Ftillung der 

abflusslosen See'n ist in Nordamerika mit Recbt oder Unrecht der Glacialzeit gleichgestellt worden, und cine 

ahnliche Vernmthung ist auch flir den grossen Jordansee bercits wiederholt ausgesprochen worden. Jeden- 

i'alls sind seit dem Entstehen dieser Senkung bier sehr bctrachtliche klimatische Schwankungen eingctreten. 

S])uren ahnlichcr Schwankungen baben wir auch am unteren Hawasch, am Stefanie-See, Rudolf-See, Baringo 

u. a. kennen gelernt. Dort aber und insbesondere auch am Leopold und am Albert Nyanza sind so ausser- 

ordentliche klimatische Schwankungen aus den heutigen Tagen zu verzeichnen, dass besondere Vorsicht in 

Schlussfolgerungen nothig ist. 

Flir den nordliehsten Theil der syrischen Senkungen endlich besitzen wir insoferne einen unmittelbaren 

Nachweis sehr geringen Alters, als nach Blanckenborn's Angaben die Verwerfung des Dj. el Ansarije und 

Dj. cl Koseir pliocane Sllsswasserbildungen durchsebneidet und el Ghab erst nach diesem Abschnitte der Plio- 

canzeit versenkt worden ist. * 

Insoweit nun solclie Vermuthungen unter dem Vorbebalfe weiterer Belehrung zuliissig sind, haben 

wir fur jetzt anzunebmen, dass der Tanganyika das iilteste Glied zu sein scheint, und dass die meridio- 

nalen Brliche im Norden jlinger als ein pliociiner Sttsswassersee, welcher einst an der Stelle des mittlcren 

Orontes bestand, — die Terrasseu des Jordan-See's jUnger als das Eindringen des Rothen Meeres gegen Kairo, 

folglich jiinger als die erythraischen Spalten, — dass die Spaltenbildung in der ganzen Ausdebnung oder 

doch in wescntlichen Theilen jiinger als die heutige Slisswasser-Fauna des Nil, dagegen alter als gewisse 

grosse klimatische Schwankungen, und dass sic heute noch in ihrer ganzen Lange in Ausbildung begriffen 
sei, wie Vulki       und Erdbcben anzeigen. 

Betraohi (fian auf einer Landkarte die raumlicbe Anordnung dieser grossen Linien, so ergibt sicb ein 

eigcnthumlichcs Bild. Victoria Nyanza, so weit wir wissen von abweichendem Baue, wie auch der Umriss 

ein andcrer ist, liegt umgeben von solchen Graben: Leopold- und Tanganyika gegen SW., Albert- und Albert 

Kdward in NW., und der meridionalc Sprung in Osten. Weiters scheint ein eigenthiimlicbcs Zusammentreffen 

von Senkungen in dem Gebietc von Ankobcr stattzufinden, wo Afar beginnt. 

Diese grossen und, so weit wir sie bis heute kennen, cine so eigenthumliche raumlicbe Anordnung 

zcigenden Bruchlinicn lassen sicb nicbt vergloichen mit dem pcripheriscb und radial angejn'dneten Brucbnotze 

H'gend einer niuldenformigcn Senkung, wie z. B, des siiddeutscben oder des nordfranzosischen Scnkungsfcldes. 

Die gcistreichen Erklarungen der Entstebung von Graben durch „trough-faults", wie sie von Topley vcrsucbt 

wurde :| oder durch nach unten divergirende Briicbc, welehe aus benaebbarten Senkungsfcldem bcrriiber- 

I'eichen, wie sic And re ac angedeutet hat,* kommen bier nicht in Bctracht. Schon die einen ansebnlicben 

Theil des Lrdmcridians umfassende Ausdebnung zeigt, dass cs sicb bier um Dislocationen bandelt, wclchc 

sicb bochstens ctwa mit den Rillcn des Mondes in einen worm auch sehr entferntcn Vergleich setzen lassen. 

Es sind vielleicht mchrcro Typcn zu unterscbeiden, welcbe jedocb nur dem Grade nach von einander 

abweiohen.  Zuerst ist der cinfaclic Sprung, wohl auch in Virgation stcbend, wie in Mittel- und Syrien. Dann 

1 z. B. von Hilb.ert, vorgl. Gumpreoht, a. ang. 0. 8. 186. 
2 Blanckcnhom, Geol. und pliys. Geogr. von Norrt-Syrion, S. li), 20. 
8 Topley, Geol. of the Weald; Mem. geol. Survey of England; 1875, p. 59, 237 u. folg. 
4 A. Andreae, Elne theoret. Reflexion, Insb. die Riohtung der Rheinthalspalte and Versaoh einer Erklfirung, warum 

'1"' Rheinthalebene als sohmaler Graben in derMitte des Sohwarzwald-Vogesenhorstes einbraoh; Verh. Naturhist. med. Verein 
MI Heidelberg, n. f. IV, 1887. 
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580 Eduard Sues8, 

der Sprung mit einseitigem Absinken, gleicbsam der einscitige Graben, am Todten Meere und stldlich von 
demselben. Dann der gegen die Erdoberflache zersplitterte Bruch mit versenkten Schollen, die sich zu einem 
gemeinsamen Graben vereinigen, wie zwiscben dem Manjara- und Rudolf-See. Kndlicl. der Graben mil 
parallelen Random, wie Nyassa und das Rothe Meer. Abcr die Bescliaffenlieit von Afar lasst uns schen, dass 
die Tiefe des Rothen Meeres nicht minder zerstiiekt und von vulkanischen Essen durchsetzt ist, wie die grosse 
ostafrikanische Senkung. 

Fig. 4. Zwei Profile duroh 36° 0. L. Greenw. 
Diese beidenProfilo 31Breitengrade von einander entfernt, Bollen die Ubereinstimmende Lage derKluft gegen d,„ 

Merman 86 0 L. zeigen Baringo »t hier gegen Weston durch eincn untergeordneten arohaischen Hont, welcher au. der 
Iiete dor Kluft autragt, den Rttcken Kamassa, von Elgejo, dera hohen Westrande derKluft, abgetrennt. Elgejo besteht aim 
Uven, .owie der Abstain Ostlich vo.n Baringo, welcher zu Leikipia gehort. Man bemerkt, wie brelt die Kluft zwischen 
Elgejo und den Yorhouen von Leikipia ist im Vergleiehe   zu der Kluft, in welcher das Todte Meer liegt   Westlioh von 
sindXtSK 2 Sw?" 'f u ^;-fleka,kstei") »nd ^n Osten der Abhang der Hochflache des Scheihun (Nubiecber Sanasteln, Kreidekalkstein und Basalt). 

Sogenannte Parallelhorste, wie Vogesen und Schwarzwald, Libanon und Antilibanon, fehlen den Graben 
des afrikanischen Continentes ganzlich. Ausgedehnte Schollen, wie die Somali-Scholle, die abessynische und 
die arabische Scholle, allerdings auch ITorste in ihrer Art, aber docb jenen gar nicht vergleicl.bar bilden hier 
die Rander der Senkungen. So weit mir die Sacblage aus den vorliegenden Darstellungen bekannt ist 
scheint es wold, als sei die Bildung so grosser Spalten nur erklarbar durch das Vorl.andensein einer Spanning' 
deren Richtung senkrecht steht auf der Richtung der Spalte und welche Spannung in dem Augenblickc des 
Berstens, d. i. des Aufreissens der Spalte ihre Auslcisung flndet. In der Beschreibung der Grabensenknng des 
Gunmson Valley im Great Basin, welche 20 miles lung und nirgends liber 8 miles breit ist, sagt Dutton- 
„Es scheint ein sehr klarer Fall zu sein von dem Hinabsinken eines Blockes durch das Auscinanderziehen des 
geschichteten Gebirges, welcher sinkt, urn die erzeugte Kluft zu fullen."' So wird wold zur Bildung so grosser 
meridionaler Sprttnge cine Spannung in den ausseren Theilen des ErdkSrpers im Sinne der Parallelkreise 
vorauszusetzen sein. Der Sprung mag vernarben, die Spannung neuerdings mit der Zeit anwachsen und einen 
neuen Sprung und neue Senkung crzeugen. 

Mit dieser Vorstcllung pltttzlieher Auslosung einer summirten Spannung lassen sich auch jene Ablcnkun- 
gen vereinbaren, welche man im Norden, z. B. am Nordende des Libanon und in viel grosserem Massstabe im 
Suden, z. B. am Nordende des Nyassa wahrnimmt. 

Ebenso lasst sicb mit dieser Vorstcllung die auffallcnde Tl.atsacbc vereinigen, dass die Wasserscbcide 
so oit ganz knapp an dem Rande des Grabens liegt,  wie dies Stanley und anderc Reisende in wiederholten 

1  Dutton, Geol. High Plateaus of Utah-, Mem. U. S. Geol. Survey, 1880, p. 34. 
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Hell rage zur geologischen Kcnntniss des ostlichen Afrika.  IV. 581 

Fallen unit Verwunderung beschrieben liaben. Man wttrde sich tausehen, wenn man meinen wollte, es sei dies 

cin Anzcichen, dass der Bildung des Sprungcs cine Aufwolbung vorangegangen sei, wie dies allerdings bei 

den radial gestellten Spriingen des Mondes fttr die Mitte derselben, aber niclit fur die einzelnen Strahlen 

anzunehmen ist. Eine Sprengung der Erdrinde durch elastische Massen, welehe aus dem Iunern hervordringen, 

wttrdc wahrscheinlich nicht Graben erzeugen mit den vercinzelten Vulkanen besctzt, welehe wir heute hier 

oder z. B. in Island schen, sondern wttrde allc sich bildenden Scnkungen mit den hcrvortretenden Massen 

flillcn.1 Almliche ungehcure Lavafluten sieht man allerdings in Ostindien, Arabien, Abcssynicn und weit herab 

im ostlichen Afrika. Aber der Abbruch der Ghats in Ostindien ist jiinger als diese Lavafluten und audi der 

grosste Theil der Graben, welehe wir hier betrachten, ist siclier jiinger und in diese Lavcn selbst eingebroclicn. 

Es scheint mir allerdings, als wiirden die Vorgiinge, welehe die Offnung so grosser KIttfte notlivvendigerweisc 

begleiten milssen, hinreichen, um die Lage der heutigen Wasscrscheiden zu erklaren. Das Bersten der Erdc 

muss wohl mit einer gewissen Aufwiirtsbewegung der plotzlich freiwerdenden Lippen, d. i. der Tafelriinder 

verbunden sein.2 

Im Norden sind die Erschcinungen wohl in grosser meridionaler Erstreckung, und, soweit das Todte 

Meer in Betracht kommt, mit besonders tiefer Einsenkung wieder zu treffen, aber die Breitc des Grabens 

ribcrsteigt N. von Wadi Araba kaum 14—18A-m und es fehlen die Riesen-Vulkane des Siidens. Dagegen ist 
hier der Graben von sog. Parallelhorsten beglcitel. Das Auftreten solcher Hohen zu beiden Seiten des Jordan, 

wie zu beiden Seiten des lihein, hat Herm A, de Lapparent veranlasst, mit sehr grosser Warme die Meinung 

auszusprechen, dass diese Graben eingesenkte Antiklinalcn seien, d. i. dass zucrst ein Gewolbe gebildet wird 

und durch den Einsturz gleichsam des Keilstiickes dieses Gewolbes die Graben entstehen.:f Diese Meinung hat 

scheinbar neuerliche Stlitze erhalten durch den bereits erwahnten Umstand, dass Diener ostlich von dem 

BrunnenDualib in der palmyrenisclicnWiiste in der betriichtlichen Hiihe von etwa 650 m iiber dem Meere plio- 

ciine Meeresablagerungen antral'.* 

In dem Faltengebirge sind die Beispielc zusammengebrochener Gewolbe nicht seiten; bald ist ein 

Schenkel zur Tiefe gegangen, bald nur die Mitte des Bogcns. Haufig meint man, es miissc Abstau eingetreten 

sein. Alio diese Beispicle sind aber ausserordentlicli viel kleiner und namentlich im Streiohen viel kiirzer, als 

die Graben des Rheins oder Jordan. Uberhaupt ist die Art des Einbruches gefalteterGcbirge eine hftchst man- 

nigfaltige. Die Zerthcilung der alteren Faltengebirge Europa's in Horste, die schrage in die Horste einschnei- 

denden Briiche am Westrande der Ardennen, die sageformigc Anordnung derselben am Westabhange des 

bayrischen Waldes, die zahlrciclien kleineren Trcppen im Ostrauer ilotzreichen Koblengebirge, dann die 

unregelmassigen Einsenkungen in den Alpcn, z. B. bei Laibach und im Priittigan, oder die Kesselbrtiche bei 

llirschfeld oder bei Nordlingen geben ebenso viele Muster der hier eingetretenen Senkungen. Hiezu kommen 

die grosscn streichenden und mit Vulkanen besctztcn Briiche, z. B. in den sixdamerikanischen Anden, oder die 

Einbrttche an der Innenseite der Faltenziige, welehe oft aus einer Reihe von mehr oder minder regelmassigen 

Kesselbriiclien hervorgegangen sebcinen, wie in Japan oder in Italien. Das Alles gleicht nicht der meridio- 

nalcn, in stumpfen Winkeln  abgelenkten und docli  immer wieder in den Meridian zuriickkehrenden Kluft, 

1 La vnll6ii du Jourdain estuno crevasse, qui s'etend depuis le Liban jusqu'a la, Mer Rouge sans interruption . . . les 
longues orevasaes, frequontes surtout dans les montagues calcaires, donnent la configuration a nos continents. Si elles sont 
tves-larges et profondes, elles donnent passage aux montagnes primitives, qui par oette raisou forment des chalnes, dans une 
direction que la orevasse leur a prescrlte. Lettre de M. L. de Buch, 20. Avril 1883;  Edw. Robinson,  Biblical Researches 
'•' Palestine, 8" Lond. 1841; II, \>. 678. 

8 M. Neumayr, Erdgesohiohte, II, 1886, S.;«4; derKritik, welehe Herr Lapparent an dieser Stelle getlbt hat, kann 
ioh nicht zustlmmen; vergl. 15ull.soc.g6ol. 1887, 1. ser. XV, p.283. Hier wftre eher an die „Hartborsten" desEisea zu erinnern, 
welehe Goebeler besproohen hat: Verhandl. Ges. Erdkunde, Berlin, 1891, XVIII, S. 176 a. folg. Fttr Grabenbildung in 
Island insb. Th. Thoroddsen, Vulkaner i. des NO.-Island; Bihang Hvensk. Vet. Akad. Handl. 1888, XIV, Afd. II, Nr. 5, 
p. 50-70 u. Taf. II, Prof. 4, 5. 

3 A. de Lapparent, Conference sur le sons de3 Mouvements de I'ecoroe terrestre; am ang. 0. p. '215—238. 
4 Diener, Libanon, S. 371, 405. 
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58: Eduard Suess, 

welche hier verfolgt worden ist. Dass die Voraussetzung Lapparent's fur das Rheinthal nicht gclte, ist in 

ausftthrlichcr und, wie ich glaube, iiberzengcnder Weise von Steinmann gczoigt worden.1 Hier mag cs hin- 

reichcn, zu erinnern, dass Scliwarzwald und Vogesen nichts weniger als die Widcrlager eines gemeinsamen 

Tonnengewolbes, dass sie im Gcgenthcile ihrem ganzen Gefiige nach Stttcke eines einzigen altcn Falten- 

gebirges, des variscischen Gcbirges sind, dessen Falten vom ostlichen Theile des Central-Plateaus her schrage 

durch die beiden Horste gegen NO. strcichen, so dass Scliwarzwald wie Vogesen quergebrochene Stttcke von 

gedrangten variscischen Falten sind. 

Das Jordanthal liegt dagegen in altem Tafellande. Die in Nord- Syrien hervortretenden taurischen Falten. 

ein unzweifelhaftes Glied der eurasiatischen Grenzbogen, verfolgen eine vollig abweichende Richtung. Ich 

glaube niclit, dass man irgendwie berechtigt ist, Theile des Sinai als don wcstlichen Schenkel eines grosscn 

GewOlbes anzusehen, welches sich einst ttber den Golf von Akaba gespannt biitte. In der That verglciclit 

Hull die Bildung der Jordan-Araba-Senkung nicht wie Lapparent einer gebrochenen Antiklinale, sondern 

im Gcgenthcile einer gebrochenen Synklinale, wahrend er die Hohen von Central-Palastina, wcstlich vom 

Todten Meere, als einen Sattel auffasst.2 Der Hohenzug, welcher das Todte Meer vom Mittelmeere trennt, 

fallt, so weit er bekannt ist, nach Ost wic nach West in Staffeln ab und ist ein ecliter Horst. Almlich vcrliiilt 

cs sich mit dein Libanon und, wie cs schcint, mit dem Dj. Ansarije, als ware audi die syrische Mittelmeer- 

kiiste eine demGraben parallele Senknng. Ostlich vom Jordan liegt bis in die Nahe des grossen Hermon Tafel- 

land. Der Hermon zeigt allcrdings sattclformigc Neigung der Schichtcn, cbenso ein Theil des Antilibanon, 

aber dass der Antilibanon nicht als ein Stuck eines Tonnengewiilbes in Lapparent's Sinnc aufzufassen ist, 

lehrt am dcutlichsten die Art und Weise, wie, vom Fusse des grossen Hermon her, aus seiner iistlichcn Flankc 

die palmyrenische Virgation sich entwickelt, jene merkwttrdigc ruthenartige Anordnung langcr Dislocationcn, 

von welcher wir zuerst durch Dicner's Reisen Kenntniss erlangt haben. 

Unter dem Eindrucke der eigenen Beobaclitungen scheint mir audi Diencr zu einer Erklarung gclangt 

/.u sein, welche der Natur der Dinge weit besser entspricht, als Lapparent's Auffassung. Den tiefgreifenden 

I'nterscbicd zwiscben Faltcngebirge und Tafclland festhaltcnd, gibt Diener zu, cs konne gcsclichcn, „dass 

durch allseitige Stauchung Theile der Tafel als cine beulenformige Wolbung oder ein lang gestrccktcr Dom 

von grosser Amplitude sich aufthiirmen und dann zusammenbrechen. So konnen Zwillingshorsle entstchen, 

welche gleichwohl integrirende Theile der Tafel bilden." Diese aber seien nicht aus cinseitigem Schub wic 

die Faltengebirge hcrvorgegangen, sondern aus allseitiger Stauchung.:i 

Der eben ausgesprocliene Unterschied ist aber von massgebender Bedeutung. Er flihrt uns aus den 

wicderholtcn, gedrangten und sich gegenscitig drangenden Falten des cinseitig bewegten Grenzbogens in das 

Gcbiet einer anderen fremdartigen Reihe von Ersclicinungen. Wir haben nicht nur die liohc Lage der jungen 

Meeresablagerungen in der palmyrenischcn Wtiste in Betracht zu ziehen, sondern audi Dicncr's wichtigc 
Hcobachtung, dass einzelne Strahlen der Virgation aus dem Bruche in die Form der Falto iibergehen und 

dass der Jiusserste, sttdlichste Arm, Dj. esch Scberki, Uberhaupt kein Bruch, sondern ein langer Sattel ist. 

Diener kannte noch nicht den Umstand, dass weit im Siiden, jenseits der abessynischen Schollc, ein 

noch weit grosserer Graben in fast genau demselben Meridian die Erdobcrflachc zerschneidct, welcher nicht 

von solchen Horsten begleitet ist und er kannte audi niclit die Art der Fortsetzung des Bruchcs ttber Horns 

hinaus. Fasst man das Bild zusanirnen, welches die heutigen Erfahrungen liefcrn, so zeigt sich zuniichst, dass 

1 G.Steinmann, Zur Ent.stohung- des Scliwarzwahlos; Berichte Naturf. GeaellBoh. Freiburg i. I!. L887, [IT, S. 46—56; 
dess: Die Nagelflue von Alpersbaoh im Sohwarzwalde; ein Beitr. z. Gesoniehte d, alemann, Gebirgstafel; ebendas. 1888, IV, 
8. t—88; A. de Lapparent, Note sur le mode de formation des Vosges; Bull. soc. geol. 1887, ,'!. ser. XVI, p, 181 L84; 
A. (J. Nathorat, N&gra ord om Schwarzwaid's natur af Horstbilduag, Geol.fOren. Stockholm FOrh. 1888, X, p, 898, und an 
ami. Ort. 

2 Hull, Memoir etc p. 108, Note. 
:'> Diener, Libanon, S. 398; Blanekenhorn sprieht sieh ttber diese sehwierige Prage nur mit grosser Zurftokhaltung 

aus; or niiliert sich der Ansicht Hull's, dass die Uing\s des Meeres binziehenden llolien bis Dj. Ansarije i'ii i- sich aus 
einer ui'spriing-Kch vorhandenen Antiklinale hervorgegangen soien; doss. Grandzlige, S. 102. 
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Beilrage zur geologischen Kenntniss des ostlichen Afrika. IV. 583 

Parallelhorste mid Virgation iibcrhaupt nur deni Nordcn der grosser, Erdspaltung cigen isind mid dass im 

Norden den westlicben Hobeii, na'mlich dem Hoehlande von Juda, dem Libanon und dem Dj. AnsarTje die 

typiaobe Gestalt und das Wesen von Horsten in hoherem Masse zukommt, als jenen an der Ostseite des Gra- 

bens, welche grcissere Tafelstiickc sind oder in Virgation ausgelicn. 

Es Lst bier der Ort, urn ttber den Ausdruck „ Virgation" zu spreeben. 

Wftbrend untcr vielen anderen Ausdrucken, wclcbe neuerer Zeit in Gebraueb getretcn sind, wie „Blatt", 

„ltorst" u. a. eine ibrerEntstehung nacb bestimmte Art von Disloeationen, oder das Ergebnisseiner bestimmten 

Grnppe von Dislocationen verstandcn wurde, ist das Wort „Virgation" vielinehr zur Bezeiehnung irgend 

welcber rntbenformigen Anordnung im Allgemeinen verwendet worden. Es gibt daher Virgationen von selir 

verscbiedener Art. Die Virgation, in welcber die Alpen gegen die migarisclie Ebene, oder die Aste des Tian- 

Scban gegen Westen bin ausoinandcrtreten, ist veranlasst durcb die Driingmig der Faltenzllge an eincr Stelle 

und ibr Anseinandertreten bei der Entfernung von dieser Stelle. Eine Virgation anderer Art ist es, nacb 

welcber die RUcken der Rocky Mountains geordnct sind, bezeicbnet durcb die einspringcnden Winkel des 

geraden und im Meridian verlaufenden Ostrandes. Eine Virgation dritter Art endlicb ist es, welche als ein 

ruthenforiniges Sprungbiiscbel aus der windschiefen Beugung eines Theiles der Erde bervorgebt und deren 

Linien die Auslosmigslinien der hbchsten Spannung, die Berstungslinien der tordirten Fliiche darstellen. 

Dieses sind die Sprungbiiscbel, welcbe Daubr6e durcb scbraubenforniige Drcbung von Glastafeln erzengte; 

mit Recbt konnte Los sen seine zersprengte Glassclieibe mit der Virgation der Er/.giinge vcrgleicben.' Nicbt 

nur der Ilarz scbeint diese Erscbeinung zu zeigen; so maclien es z. B. Gretzmacbefs Bcobacbtungen tiber 

die straideni'ormige Anordnung der i'iinf 1 lodritscber 1 Iauptgiinge in Sclienmitz wahrscbeinlicb, dass audi dort 

Torsion wirksam gewesen ist.2 

Die grosse Berstung der Erde, welcbe die Gegend zwiscben dem 35. und 3G° 0. L. in so bobem 

Grade auszeicbnet, ist gegen ihr nordlicbes Ende, wenn ich die bisberigenDarstellungcn ricbtig verstcbe, 

beglcitet von einem gewissen Bcstreben zur Deformation der Erdrinde, welches gehemmt ist 

an dem tauriscben Greuzbogen. Auf diese Weise ergcben sicb die Bedingungen der Torsion; die Entste- 

liung der [lalmyreniscben Virgation, wie die bobe Lage der jungcn Meeresbildungen in ibrer Nahe sind dann 

die Folgen desselben Vorganges. llntergeordnete Verscbiedenbciten der fortgeptlanzten Bewegung oder der 

bewegtcn Masse mogen es gewesen sein, welcbe in der Palmyrene bald einen Sprung, bald cine stebende 

Flexur, bald einen langcn Sattel entsteben liessen. 

Zum Schlusse balte ich mich verpflichtet, nocbmals zu erinnern, dass wesentliche Bunkte der ganzen 

Erscbeinung dermalen noch unbekannt sind. Wir kennen nicbt die Fortsetzung der Hauptsenkung siidlich iibcr 

<len Man.jara, und nur sebr obcrfliicblich die Beziehungen zu den wesdich vom Victoria Nyanza gelegenen 

Graben. Die Gegend am unteren Omo ist noch nie von einem Europiier betreten worden. Wenn es moglicb 

gewesen ware, auf Fig. ,'i die Brliche in griissercr Vollstandigkeit einzuzeichnen, welche den syrischen 

Graben begleiten, und namentlich die Sraffelbriiche des Hocblandes von Juda, so wiirde sich das Bild weseut- 

lich veriindert haben und allcr Wahrscbeinlicbkeit nacb wttrde ein Zusammenhang des Verlaufes der syrischen 

Kiistenlinie mit dem Verlaufc des Grabens noch viel deutliclier hervortreten, als dies auf Fig. 3 der 
Fall ist. 

Das Auftreten so grosser meridionaler Spalten mochte audi leicht zu der Ansicht fiibren, dass liberbaupt 

Neigmig- zu meridionaler Spnltung, gleichsam eine „Rissigkeit" des Planeten in meridionaler Ricbtung vor- 

"anden sei, und zwar um so mebr, als die Linic der Lakkediven und Malediven und die grosse Zahl meridio- 

nalcr Brtiche im Faltenlande der Basin Ranges Nordiimerika's eine solcbeVoraussetzung zu bestaligcn sebcinen. 

1 K. A. Los sen, liber ein durohZufall in einer Fenstersoheibe entstandenes Torsionsspflltennetz; Jahrb. k. prouss. gcol. 
Landesanst. fur 1880, S. :-!36—347; Tat'. 

2 .1. v. 8zab6, Die Bewegungen auf den Sohemnltser Erzfttngen  in gcol. Beziebung; FOldtani kOszlenl, 1891, XXI, 
8.  201. 
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>84 Eduard Suess, Beitrdge zur geologise!/en Kenntniss des ostlichen Afrilca. IV. 

Abcr gcrade im Umkreise des indiscben Oceans liegen z. B. die grossen Graben, in welobe die tieferen 
GondwSna-ScWchten Ostindiens eingesenkt sind, durchnus nicht in der Ricbtung des Meridians. 

Das eurasiatische Faltenland zeigt gar nicbts Ahnliches. Der ganze Charakter der langen grabenartigen 
Vulkanlinie Ost-Afrika's ist verschieden von den vulkanisolien Zonen an der Inncnseite der Faltengebirge, 
wie z. B. Italicns oder der Karpaihen 

Die gerade Linie, welche im Tafellande so vicl haufiger ist, als im Faltenlande, in welchem die Curve 
vorherrscht, zeigt sieh anch im Umrisse des Rothen Meercs. Der Gegensatz desselben zu der leicbt bogen- 
fonnigen Gestalt des persiscben Meerbusens bernht auf dem Umstande, dass das Eotbe Mcer ein Graben im 
Tafellande, der pcrsische Busen dagegen der Vorgraben der Zagrosketten ist, etwa wie die Scliotts vor dem 
Ostlichen Atlas. Darum ist anch das Uotbe Meer von Vulkancn begleitet, der persisehe Busen aber nicht. 

I>ei alien Darstellungen <liescr Art haben wir uns aber davor zu hiiten, gcomctrische Anordnungen Irgend 
welcher Art vorauszusetzen und bei der kaum tibersehbarcn Mannigfaltigkeit der Vorkonnnnisse ist schon ein 
planmiissiges Aufsucben solcher liegelmiissigkeiten nicht ohne Gefahr, weil der suchende Sinn zu leicbt abge- 
lenkt wird von den Wegen einer gesunden Synthese. Wo etwas wie symmetrischc Anlage im Grossen wirklich 
vorbanden ist, wie im Norden des atlantischen Oceans, tritt diese Anlage ungezwungen und wie von selbst vor 
das Auge. Es ist recht lehrreich zu sehen, wie im Gegensatze zn jeder geometrisehen Anordnung dieso unge- 
hcure Kluft, uachdem sie vom Nyassa her so viele Breitegrade durchmesscn hat, nicht etwa in einem Schaa- 
rungswinkel der Grenzbogen anlangt, sondern dass sie auf einen der Bogen an einer uns vbllig indifferent 
erscheinenden Strecke trifft. 

Scbrittweise vervollstandigt sich das Bild des Planeten und es weiebt dabei immer weiter von jenen Vor- 
stelluugen ab, welche uns vor einigen Jahrzehnten erfiillt haben. 
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E.Suefs: Beitrage zur geologischenKeiuntnia des6atKchenAfrilca.IV.Thei] 
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