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Sitzung am 6. November 1913 (im Senckenberg-Museum. 

E. Schwarz und F. Haas: Zur Entwicklung des afrikanischen Strom- 

systems, vgl. u. 

Diskussion: E. Nattmann. 

F. Drevermann: t)ber die Ausgrabungen in der Sirgensteinhohle, unter 

Demonstration des im Museum neu aufgestellten Profils. 

Sitzung am 4. Dezember 1913 (im Volkermuseum). 

E. Franck: Die neue Hauser-Sammlung, mit Demonstrationen. 

Zur Entwicklung der afrikanischen Stromsysteme. 
Von Fritz Haas und Ernst Schwarz. 

Vortrag gehalten in der Ortsgruppe Frankfurt a. M. der Geologischen Ver- 

einigung am 6. November 1913. 
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Die Arten von Saugetieren, die die afrikanische Steppenzone vom Senegal 

durch den Sudan und Ostafrika bis zum Kap bewohnen, lassen sich in eine Reihe 

von Lokalformen zerlegen, die sich jedoch im allgemeinen liickenlos miteinander 

verbinden lassen. Nur an einer Stelle ist dies nicht der Fall, im Gebiet des Tschacl- 

sees. Wohl schlieBen sich die ostlich des Tschad und am Schari lebenden Formen 

eng an die des Nilgebiets, wie auch diejenigen Norclnigeriens an die Senegam- 

biens ocler der Goldkiiste an, aber zwischen den ostlich des Tschad und den west- 

lich von ihm vorkommenden Formen haben sich Ubergange bisher nicht nach- 

weisen lassen. So sind fur das Westgebiet z. B. die Kuhantilopen der Bubalis 

major-Gruppe, die Biiffel der Bubalus caffer planiceros-Gruppe und die 

Grasantilopen der Adenota kob kob-Gruppe, fur das Ostgebiet dagegen die 

Gruppen des Bubalis lelwel, des Bubalus caffer caffer und der Adenota 

kob leucotis charakteristiscli. 

Dieser merkwurdige Gegensatz liiBt sich wohl nur daraus erklaren, claB sich 

eine Zeitlang ein Hindernis zwischen beide Faunen gesehoben hatte und sie in 

getrennten Entwicklungszentren sich selbstandig entwickeln lieB. Welcher Art 

war aber dieses Hindernis? 
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Da sich nun die SuBwasserfaunen (Fische, Schnecken, Muscheln) des Nil-, 

Tschad-, Kongo- und Nigergebietes einander auBerordentlich nahestehen und 

auf eine ehemalige Verbindung dieser Systeme hinweisen, so lag die Vermutung 

nabe, daB der die Landfaunen isolierende Faktor «ine groBe, zusammenhangende 

ehemalige SiiBwasserbedeckung gewesen sei, fiir deren Lage und Ausdehnung 

die Form der Landoberflache gewisse Anhaltspunkte bot. 

Das tropische Afrika ist namlich durch vier groBe Becken charakterisiert, 

die an einigen Punkten Reste ehemaliger Wasserausfullungen in Gestalt von ver- 

schwindenden Seen zeigen, und in denen sich jedesmal ein radial angeordnetes 

Bewasserungssystem oder seine Spuren nachweisen laBt. Diese sind: Das Becken 

nordlick des groBen Nigerbogens, das wir als das Timbuktubecken bezeichnen 

wollen, das Tschadbecken, das Kongobecken und im Siiden das Ngami- 

becken. Die naturlichen Grenzen dieser Becken sind die sie umgebenden archai- 

schen und palaeozoischen Randgebirge. Durch Liicken in diesen Gebirgen kom- 

munizieren die drei nordlichen Becken miteinander, und das Timbuktubecken 

off net sich im Nordwesten zum Atlantischen Ozean. 

Einern dieser drei in irgendeiner Weise kommunizierenden StiBwasserbecken 

muB auch der WeiBe Nil tributar gewesen sein, und zwar zu einer Zeit in der 

ikm auBer dem AbfluB des Viktoria Nyanza, des Albert- und Albert-Edward- 

Sees auch die Wasser des Kivu, Tanganyika und Nyassa zustromten. Der Beweis 

fiir diese Annahme liegt in der Verbreitung der Unioniden-Gattung Caelatura, 

die nur im Gebiet der drei nordlichen Becken, des WeiBen Nils und in nur wenig 

modifizierter, dem Seenleben angepaBter Gestalt in den afrikanischen Graben- 

seen vorkommt. Der Weg, den der WeiBe Nil nach Westen nahm, weist deutlich 

auf das Tschadbecken hin und fiihrt durch das Sumpfgebiet des Bahr el Ghazal 
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iiber den Bahr Keeta (Bungul) zum Schari; denn zwischen dem Bahr Keeta und 

den Zufliissen des Bahr el Ghazal liegt nur eine niedere Sumpfflache, keine eigent- 

liche Wasserscheide. 

Dieses waren die Resultate, zu denen uns das Studium der Tierverbreitung 

und der physikalischen Karte fiihrte. Die Ausgestaltung des Bildes im einzelnen 

muBte der geologischen Forschung iiberlassen bleiben, die, wie unsere Literatur- 

studien zeigten, schon recht viel Einzelarbeit geleistet hat, zur Vereinigung der 

verschiedenen Beobachtungen zu einem einheitlichen Bilde jedoch noch nicht 

gelangt ist. Auch die groBen Sammelreferate von Lemoine und Parkinson 

im 7. Band des »Hanclbuch der regionalen Geologie«, die uns iibrigens erst nach 

unserem Vortrag bekannt wurden, beschranken sich auf rein objektive Zusammen- 

stellung des bisher Bekannten, ohne selbst verbindende Schlusse zu ziehen. Immer- 

hin entheben uns diese beiden Arbeiten der Zusammenstellung der vorhandenen 

Literatur, da wir auf ihr fast vollstandiges Literaturverzeichnis verweisen konnen; 

nur einige wichtigere Arbeiten, die dort fehlen, haben wir im Anfang aufgefiihrt. 

Aus den geologischen Arbeiten geht hervor, daB sich in alien von uns angenom- 

menen Becken an gewissen Stellen ausgedehnte limnische Ablagerungen aus ge- 

ologisch j unger Zeit vorfinden. 

Fur das Kongogebiet hat Cornet (3) (1896) das friihere Vorhandensein 

eines gewaltigen, vom Meere getrennten Binnensees nachgewiesen, der sich von 

den Stanley-Fallen bis zum Kassai erstreckte, der schlieBlich durch einen Kiisten- 

fluB von Westen her angezapft wurde, als dessen Reste der Leopold II-See, der 

Matumba-See und der Stanley-Pool aufgefaBt werclen konnen, und an dessen 

tiefster Stelle der Kongo sein Bett gegraben hat. 

Auch imTschadgebiet sind umfangreiche limnische Ablagerungen (Arnauld, 

Tilho, Garde u. a.) nachgewiesen worden, die sich nordlich bis zum SiiclfuBe des 

Tibestimassivs erstrecken, die im Siiclen mit denen des Kongobeckens in Ver- 

bindung stehen und Reste von Mollusken und Fischen enthalten, wie sie noch heute 

im Tschad leben. Den Zusammenhang des Tschacls mit dem Nil, auf den die 

Fauna hinweist, hat Tilho iiber den den Tschad mit dem Boclele verbindenden 

Bahr el Ghazal (nicht zu verwechseln mit dem dem WeiBen Nil zuflieBenden 

Flusse gleichen Namens) und liber Tibesti gesucht. Schon Arnattld und Lemoine 

erschien diese Ansicht unwahrscheinlich; dieser Zusammenhang ist sicher auf cliesem 

Weg unmoglich, angesichts der bedeutenden Holie des Tibestimassivs. Auch ein 

ehemaliger See im Timbuktubecken muB als bewiesen gelten, nachdem Chltdeatj 

bis zu einer Entfernung von 200 km nordlich des Nigerknies SliBwasserablage- 

rungen festgestellt hat, die Mollusken, wie sie auch der Niger fiihrt, enthielten. 

Wegen der Flusse, die diesem Timbuktusee von alien Seiten zustromten, und 

zu denen der obere Senegal, der obere Niger und der obere Volta gehorten, ver¬ 

weisen auf Lemoines schone Karte (S. 41). 

Von auBerordentlicher Bedeutung sind endlich die Funde von marinen Ab¬ 

lagerungen cretazischen und tertiaren Alters in verschiedenen Teilen des west- 

lichen Sudan, worauf die Franzosen, vor allem Garde und de Lapparent, hin¬ 

ge wiesen haben, die heute nicht sehr w'eit westlich des Tschadgebietes nachge¬ 

wiesen sind und zweifellos mit denjenigen Nordafrikas in Beziehung stand. 

Diese beschriebenen Tatsachen scheinen uns Beweise fur unsere Anschauung 

zu sein. Bringt man sie unter einen einheitlichen Gesichtspunkt, so schlieBen 

sie sich zu der nachstehend ausgefuhrten Gedankenkette zusammen: 

Spatestens zur alteren Kreidezeit wurden Nordafrika, Agypten, die westliche 

Sahara, das Tschad- und das Kongobecken von einem Meere liberflutet, aus dem 

die alten Massive, wie Tibesti und Air, als Inseln oder Halbinseln hervorragten. 

Als dieses Meer nach Westen und Norden zuriickwich, blieben an den tiefsten 

Stellen Wasseransammlungen zuriick, die, da sie einen AbfluB zum Meere hatten, 

von den ihnen zustromenden Fliissen allmahlich ausgesuBt wurden. Diese letzte 

Verbinclung mit dem offenen Meere ist wohl an der Rio de Oro-Bucht zu suchen. 
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in deren Hinterland junge marine Ablagerungen, miocanen Alters, festgestellt 

sind. Diese Restbecken sind eben die Becken, von denen wir ausgegangen waren, 

das Timbuktu-, das Tschad- und das Kongobecken. Der wasserreichste, daher 

fur die AussuBung bedeutungsvollste Tributar dieser Becken war der AbfluB der 

ostafrikanischen Grabenseen, der heute als WeiBer Nil seine Wasser dem Mittel- 

meer zufiihrt, und den wir alsUrschari bezeichnen wollen, da er der alte Ober- 

lauf des Schari ist. Seine Wassermenge wurde ziemlich frith etwas verringert, 

da durch die Erhebung der Kirunga-Vulkane zwischen Albert-Edward-See und 

Kivu und des Rungwe zwischen Nyassa und Tanganyika, Kivu, Tanganyika 

und Nyassa zunachst abfluBlos wurden. 

Die Entleerung der groBen Becken erfolgte durch Anzapfungen an verschie- 

denen Stellen. So schuf der EluB, den wir heute den unteren Niger nennen, einen 

AbfluB des Timbuktusees zum Guineabusen und legte seinen Wasserspiegel zu¬ 

nachst so tief, daB die bisher uberflutete Schwelle zwischen ihm und dem Tschad 

trocken wurde und die Verbindung dieser beiden Becken aufhob. Spater lief das 

Becken weiter leer; in seinem trocken gelegten Boden gruben sich die bisherigen 

Zufliisse neue Betten und vereinigten sich zum heutigen Nigersystem. Mit der 

abnehmenden Wasseroberflache wurde auch das ohnehin nicht sehr feuchte Klima 

noch trockener und vollendete die Trockenlegung des Beckens, die durch AbfluB 

nach dem Meere eingeleitet war, durch Austrocknung. Die heute salzigen Seen 

bei Timbuktu sind die Reste des ehemaligen groBen Sees, die zahlreichen Arme 

des Djoliba, das ehemalige Delta dieses Flusses an seiner Mundung in das Tim- 

buktubecken. 

Auch das Kongobecken erhiclt seinen AusfluB zum Meere dadurch, daB 

der bei Banana mundende KustenfluB durch riickschreitende Erosion das trennende 

Randgebirge durchbrach. Wie der Niger im Timbuktubecken, so gruben sich 

hier der Kongo mit seinen Nebenflussen ihre Laufe, und auch hier erhielten sich 

in lokalen Depressionen kleinere Seen, wie der See Leopold II und der Matumba See. 

Die niedere Senke, die Kongo- und Tschadbecken miteinander verband, 

verwandelte sich nach dem Leerlaufen des ersteren in eine sumpfige Niederung 

durch die der Uelle dem Tschad zufloB. Erst in recht junger Zeit zog das ero- 

sionskraftigere Kongosystem den Uelle durch den Ubangi an sich und beraubte 

den Tschad auf diese Weise eines seiner wichtigsten Zufliisse. Noch heute besteht 

keine eigentliche Wasserscheicle zwischen dem Kongo- und dem Tschadsystem, 

denn das beide mehr verbindende als trennende Sumpfgebiet entleert sich durch 

zahheiche innergreifende Wasseradern nach beiden Seiten. 

Weit folgenschwerer als die Enteignung des Uelle durch den Kongo war fur 

den Tschad der Verlust des Urschari, der von dem Blauen Nil her angezapft 

und zum Mittelmeer abgelenkt wurde. Damit war das Schicksal des Tschads 

besiegelt; denn jetzt uberwog die Verdunstung in dem sich von Westen her aus- 

breitenden trockenen Klimas den ZufluB, der See schrumpfte zusammen und zerfiel 

in der Folge in mehrere Seen, die an den tiefsten Stellen iibrig blieben. Wohl 

blieb er zunachst suB, da er im Bahr el Ghazal einen AbfluB besaB, der zum Bodele 

fiihrte, der einstweiligen Verdunstungspfanne des ganzen Systems. SchlieBlich 

sank der Spiegel des Tschads so sehr, daB auch dieser AbfluB unmoglich wurde, 

und seit jener Zeit begann der See selbst salzig zu werden und ist heute nur noch 

an den Mundungen des Schari und des Yo suB. Den Rest des dem Tschad tribu- 

taren Systems (Logonne, Schari) wird wohl der Niger an sich ziehen. Schon heute 

ist der Benue, nachdem er das Mandaragebirge durchschnitten hat, siegreich in das 

Gebiet des Logonne eingedrungen, hat einen der Quellaste desselben zu seinem 

eigenen QuellfluB gemacht und wird bald den Lagonne durch den Tuburi vollig 

erobert liaben. Die Anzapfung des Schari selbst ist dann nur noch eine Frage 

der Zeit. Der Tschadsee muB also austrocknen, da ihm auch Meteorwasser bei 

dem volligen Mangel an feuchten Winden — ihre Feuchtigkeit verlieren sie schon 

an der Kiiste — nicht zuteil wird. 
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Unsere Betrachtungen liber clas Schicksal des Tschads lassen sich nicht mit 

denen von Penck (9) (1913) vereinbaren, der ein Waclistum clesselben konstatieren 

will. Die vermehrte Wasserfiihrung seiner Zufliisse, auf die er dieses Wachstum 

zuriickfuhrt, kann durch unsere Ausfiihrungen als widerlegt gelten. Der ver- 

haltnismaBig geringe Salzgehalt, den Penck mit der Jugencl des Sees erklaren 

mochte, laBt sich weit zwangloser auf den ehemaligen AbfluB zu einer auBerhalb 

gelegenen Verdunstungspfanne (Bodele) zuriickfuhren. 

Im Zusammenhang mit der Trockenlegung des Tschadbeckens gedachten 

wir schon des Nils, dem wir uns jetzt zuwenden miissen. Als der WeiBe Nil noch 

als Urschari zum Tschacl floB, lag die Nilquelle im Tana- (= Dembea-)See in Abessi- 

nien, sein Lauf, von Chartum abwarts, war der Unterlauf des Blauen Nils. Da 

Abessinien neben vielen, zweifellos spater eingewanderten athiopischen Faunen- 

elementen einen palaearktischen Faunengrundstock besitzt [Steinbock (Capra 
walie), Fuchs (Simenia simensis), eine echte Clausilie (Clausilia schweinjurthi)], 

da der Blaue Nil selbst einen echten Unio aus dem Formenkreise des palaearkti¬ 

schen Unio pictorum, den Unio dembeae besitzt, der noch im Diluvium des unteren 

Nils gefunden wurde, so durfen wir in diesem »Urnil« einen palaearktischen 

FluB erblicken. Erst als er den Urschari zu sich herubergezogen hatte, erhielt 

er die athiopischen Faunenelemente, die bis zu seiner Mundung vordrangen, und 

die heute fur ihn charakteristisch sind (vgl. Lemoine S. 44 und Boettger (2) 

[1904]). 

Ihren ehemaligen Zusammenhang mit dem Urscharisystem konnen auch die 

heute nach anderen Systemen abflieBenden Seen des ostafrikanischen Grabens, 

Kivu und Tanganyika einerseits, Nyassa andererseits, durch ihre dem des Ur- 

scharisystems nahestehende Fauna nicht verleugnen. Obwohl mehr oder minder 

durch Isolation in Seebecken modifiziert sind die Unioniden dieser Seen echte 

Caelaturen, und auch ihre so thalassoid anmutenden Schnecken schlieBen sich 

eng an die in den Flussen des Urscharigebietes lebenden Formen an. Als der 

AbfluB dieser Wasserbecken durch die Erhebung der Grabenvulkane abgeschnitten 

wurde, blieben sie eine Zeit lang isoliert, bis dann wohl zuerst der Nyassa durch 

den Shire dem Indischen Ozean gewonnen wurde; etwas langer muB, nach der 

starkeren Spezialisierung seiner Fauna zu schlieBen, die Isolierung des Tanganyika 

gedauert haben, bis auch seine Anzapfung durch das Kongosystem seiner AbfluB- 

losigkeit und der des Kivu ein Ende machte. 

Einen eigenen Entwicklungsgang durchlief das Ngamibecken. Die Tat- 

sache, daB die in ihm verlaufenden oder entspringenden Fliisse keinen Angehorigen 

der Gattung Caelatura, sondern die eigene Unionidengattung Cafferia besitzen, 

weist darauf hin, daB es in jlingerer Zeit keine Verbindung mit dem benach- 

barten Kongobecken gehabt hat. Seine Entleerung mag einmal durch klimatische 

Einfliisse bewirkt worden sein, andererseits durch die allseitige Anzapfung von 

der Kiiste her, die ihm Kunene, Oranje, Limpopo und Sambesi entfuhrte. Der 

heutige Ngami-See, die Etoscha- und Makari-kari-Pfannen, sowie der Tschobe- 

Sumpf sind seine Reste. 

Der untere Sambesi, der das Ngamibecken anzapfte, gehort in das System 

der ostafrikanischen Kiistenflusse, deren nordlichster wahrscheinlich der 

Hauasch ist, und deren leider noch selir unvollstandig bekannte Muschelfauna 

deutlicli nach Vorderindien hinweist. 

Die auBerst umfangreiche Literatur, die wir zum groBen Teil den freundlichen 

Mitteilungen der Herren Prof. Dr. BoRNHARDT-Berlin, Dr. E. Hennig-Berlin, 

Prof.' Dr. v. STROMER-Munchen, P. PALLARY-Oran, Prof. TERMIER-Paris, Prof. 

Dr. WAHNSCHAFEE-Berlin verdanken, findet sich eingehend bei Lemoine (5) und 

Parkinson (8) aufgefiihrt. Wir zitieren deshalb auBer diesen nur einige wichtigere 

bei ihnen nicht erwahnte Arbeiten. 
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