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Disconto-Gesellschnft
Berlin — Bremen —  Essen — Frankfurt a. M. — London 

Mainz —  Saarbrücken
Cüstrin — Frankfurt a. O. — Höchst a. M . Homburg v. d. H. 

Offenbach a. M . — Potsdam — Wiesbaden

Kom m andit=Kapital . . J C  200 000 000
R e s e rv e n .......................... .....  81300 000

Vertreten in HAM BURG  durch die

Norddeutsche Bank in Hamburg
mit Z w e ig n ie d e rla s s u n g e n  in A L T O N A  und H A R B U R G

K om m andit=K ap ita l . . .  J C  5 1 200 000 
R e s e r v e n ................................ „  13 300 000

Besorgung aller bankgeschäftlichen Transaktionen.
Repräsentantin folgender ausländischen Banken:

Brasilianische B an k fü r  Deutschland, H am burg , m it Zweig
niederlassungen in Rio de Janeiro, Sao Paulo, Santos, Porto  
A legre und B ahia.

Banco de Chile y  A lem ania, H am burg , m it Zweigniederlassungen 
in Valparaiso, Santiago, Concepcion, Tem uco, Antofagasta, 
O ruro, V ic to ria  und V ald iv ia .

Ernesto Tornqu is t «St Co., L im ita d a , Buenos Aires.
Deutsch-Asiatische B ank, Shanghai, m it Zweigniederlassungen in 

B erlin , C alcutta, Canton, H am burg , H ankow , Hongkong, 
Kobe, Peking , Singapore, T ientsin , Tsinanfu , Tsingtau  
und Yokoham a.

Banca Generala R om ana, B ukarest, m it Zweigniederlassungen 
in B raila , C rajova, Constantza, Ploesti, G iurg iu  und 
T . Magurele.

K red itna  B anka  (Banque de C réd it), Sofia, m it Zweignieder
lassungen in  V arn a  und Rustschuk.

Deutsche A frik a = B a n k , H am burg , m it Zweigniederlassungen in 
W in d h u k , Sw akopm und, Lüderitzbucht, Deutsch-Südwest
afrika, Agentur in  Santa Cruz de Tenerife: Jacob Ahlers.



Bergbau-, Handels- und Pflanzungs-Unter
nehmungen in den Kolonien. 

Prüfung, Bearbeitung und Ausführung von 
kolonialwirtschaftlichen Projekten. 

Vertretung und Verwaltung überseeischer 
Unternehmungen.

Berlin W. 35, Flottwellstrasse 3.

Telephon: VI, 3110  —  Telegramm-Adresse*. LAGOMELI, BERLIN  
Telegraphen-Schlüssel: ABC-CODE 5 —  MERCUUR-CODE 2 
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M INING CODE MOREING & NEAL
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Friedenshütter Felds und 
KleinbahnbedarfssGesellschaft m.b.H.
(Tochtergesellschaft der Oberschlesischen Eisenbahn=Bedarfs=Akt.=Ges.)

__________  B E R L I N  W 3 5  __________
T e l"  A d r.: » P o r t a b le »  =  A m  Karlsbad 16 =  C o d e :  A , B. C . 5th Ed.

Lieferung kompl. Plantagenbahnen.
Gleise, Weichen, Drehscheiben. 
Wagen aller A rt, Lokomotiven.
Sämtl. Reserveteile u. Kleineisenzeuge.

Kataloge und Kostenanschläge 
auf Wunsch.

D eutzer
D iesel sM otoren
stehender und liegender Bauart von 12 PS. an bis zu 
den höchsten Kraftleistungen, für den Betrieb mit 

R ohö len a lle r A r t

Über
55 000 PS. 

bereits geliefert

R E F E R E N Z E N  aus a lle n  Ländern  der W e lt

Einfacher, ange* 
nehmer Betrieb 
Solide Bauart



Chinigfahrik Braunschweig I
Buchler & Co., Braunschweig

liefert '

Chinin, Cocain
Zu beziehen durch die Gross-Droguisten. jj

Herkules
b este W in dtu rb  ine,
bewährt in den 
Kolonien fü r Was
serförderung, An
trieb aller Maschi
nen u. Erzeugung 
v. Elektrizität. Rad

durchmesser bis 
12 m. Tausende ge

liefert (K. Gou
vernements).

Vereinigte Wind- 
turbinen-Werke

(vorm. R . B rau n s  
&  C. R einsch), 

G.m.b.H., Dresden

RUD. S A C K :: LE IPZIG -P LA G W ITZ, 11.
Größte Fabrik für Pflüge und Drillmaschinen.

Eggen, K ultivatoren , H ackm aschinen etc.
2V« M illionen Pflüge geliefert, jährlich über 200 000.

Export nach allen 
Kolonien

Schutz-II JjMarke.

R.WOLFMAGDEBURG
BUCKAU

Brüssel, Buenos Aires 1910, Roubaix, 
Turin, Dresdeni9ii: 8 grosse Preise

¡¡Ä '

P e rn a m b u c o . Elektrische Zentrale in 
Cabedello. W olf’sche Heißdampf-Verbund- 
Lokomobile, 400 — 550 PS., direkt gekuppelt 

mit der Dynamomaschine.

S a t t d a m p f - und

HelBdampf-
tokomobilen
Originalbauart Wolf

1 0 - 8 0 0  P S .

; Vorteilhafteste Kraftquelle flir alle kolonialen Verwendungszwecke
| Gesamterzeugung etwa 1 Million PS. I

4



IMPORT
Hoflieferanten 

Adolf Friedrich

EXPORT
Sr. Hoheit des Herzogs 
zu Mecklenburg

D IN G E L D E Y  & .W ER R ES
BERLIN W. 35 rs
Schöneberger U fe r  13.
Telegr. Adr. : 

Tippotip, 
Berlin.

Bank-Konto :
A. Sch aaff hause n’scher 

Bankverein.

„The Germans to the Front“  
(Eingetragene Schutzmarke).

G rand Prize  
St. Louis 1904. 

Goldene M edaille  
Berlin 1907.

Erstes, ältestes und größtes 
Spezialgeschäft Deutschlands 

für

komplette Tropen-flusrüstungen.
Zeitgem äße Reise*Ausrüstungen je d e r  A r t .

Eigene Fabrik mit elektrischem Betrieb
fü r  Z e lte  nebst E inrichtung und Reit*Requisiten etc.

Präm iiert auf allen beschickten Ausstellungen

Reich illus trie rte  Preislisten und ausführliche Spezial*Aufstellungen fü r  Reisen, Expeditionen  
sowie fü r  längeren A u fe n th a lt in  überseeischen Län dern  kostenlos und postfre i.

Kolonial-
Ölmühlen
für Hand-, Göpel- 
und Motorbetrieb
zu r G e w in n u n g  a lle r  
v e g e ta b ilis c h e n  Ö le.

M a s c h in e n fa b rik  M . EHRHARDT, A .G .
U /o lfenbüttel.

Spezialfabrik für den Bau maschineller Einrichtungen für Ölmühlen.
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□ □ □ □ □ □ □

W . Reimer Nachf. Ernst Kuhn
Belle-Alliancesfr. 94 Berlin SW61 Belle-Alliancestr. 94

Drucksachen
für kaufmännischen u. 
privaten Bedarf in mo
derner u. geschmack- 
:: voller Ausführung ::

□□□□
□□□□□ ___________________ ________ __________
nnnnnnnanannnannnnnnannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Geschäftsbücher
Viele Liniatoren für amerika
nische Buchiührung vorrätig
Anfertigung preiswert 
:: in guter Ausführung ::

Papierw aren
Speziell elegante Brief
papiere für In- u. Aus
land, Kuverts m. Seiden- 
:: papier-Fütterung ::

^¡n ig te^ in fab rii^
ZIMMER8C9

FRANKFU RTAM.

Chininsalze
Marken „Jobst“  und „Zimmer“, erstklassige weltbekannte Fabrikate.

Chininperlen. * Chinin - Chokolade -lahletteii
Euch inin

Entbittertes Chinin mit gleicher Heilwirkung wie Chinin 
bei Malaria, Typhus, Influenza, Keuchhusten etc.

Validol
bekanntes Magen- und Belebungsmittel, sowie ärztlicherseits erprobtes

M itte l gegen Seekrankheit.
Zu haben in den gewöhnlichen Verkaufsstellen.

Raubtier-Fallen
405 L ö w e n , Leoparden, Hyänen, Sumpfschweine, 

Serwals, Zibetkatzen, M arder, Luchse usw.
——  fing Herr Plantagenleiter Hartmann, Plantage
Moa, D.-Ostafrika, mit unseren unübertrefflichen Fallen.
Illustr. Katalog N r. 50 mit anerkannt leichtesten Fanglehren gratis.

tieriaUen-Fabrik E. Grell & Co., & &
H o flie feran ten .

6

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
n

p
q

n
n

rj



SCHWEFELSAURES

A M M O N I A K
das beste und sicherwirkende S t icks to f f 
düngemit te l  mit gewährleistet 20,6 bis 
20,8% Stickstoff ist erfahrungsgemäß neben 
den Phosphorsäure- und Kalidüngern für jeden 
vorwärtsstrebenden Pflanzer und Landwirt

in den Tropen und Subtropen

unentbehr l ich
Schwefelsaures Ammoniak ist für alle Pflanzen: 
Tabak, Zuckerrohr, Kakao, Kaffee, Tee, Baum
wolle, Reis, Mais, Palmen, Gespinstpflanzen, 
Kautschukbäume, Gemüse-undObstpflanzun- 
gendasgeeignetsteS ticksto ffdüngem itte l,

weil es vom Boden festgehalten und durch die starken 
tropischen Regenfälle nicht ausgewaschen wird, 

weil es von einer vorzüglichen Streufähigkeit und voll
ständig giftfrei ist,

weil es den Boden nicht verkrustet und das Auftreten von 
Pflanzenkrankheiten verhindert, 

weil es die Erträge um 100% und mehr steigert, den 
Wohlgeschmack derFrüchte und die Haltbarkeit und 

Geschmeidigkeit der Gespinstpflanzen verbessert, 
weil es durch seine naturgemäße Stickstoffernährung die 

Pflanzen widerstandsfähig macht.

Wei te re  Auskünf te  über die Anwendung und Wirkung des 
schwefelsauren Ammoniaks sowie Angebote werden erteilt von der

Deutschen Ammoniak- 
Verkaufs-VereinigungO.m.b.H.

Bochum
i:



Maschinenbau- 
Anstalt HUMBOLDT CÖLH-

KALK

lische Seiherpressen
für Ölfrüchte

Waschwalzwerke
für Rohgummi

Pack- und Ballenpressen 
Eis- und Kühlanlagen

Trocknungs - Einrichtungen
8



Auszeichnungen 1910:
Brüssel...................... 3 Grands P rix.
W ie n .............S taa ts-E hren-D ip lom .
Buenos-Aires . . . .  3 Grands P rix. 
Sta. M a ria  (Bras.) 2  G rands P rix.

Auszeichnungen 1911:
T u r in ......................... 3  G rands P rix.
Budapest. . . . Gold. Staatsmedaille. 
Dresden . . . Große Gold. Medaille. 
Crefeld . . . .  2 Goldene M edaillen.

HEINRICH LANZ MANNHEIM

Ventil-Lokomobilen
für Satt- und Heißdampf, fahrbar und stationär

mit Leistungen bis 1000 PS
Für alle Feuerungsarten: Kohle, Holz, Oel, Stroh etc.
Einfache Konstruktion — Höchste Wirtschaftlichkeit.

Dampf - Dreschmaschinen
Strohpressen - Strohzerreißer - Zug-Lokomobilen.

(Export nach a llen  HiO eltte ilen.

Kautschuk - Interessenten !

„PURUB"
patentiertes Koagulierungs
und Desinfektionsmittel für

Hevea«, Manihot«, Kickxia«,
Castilloa« und Ficus«Milch.

Absolute Desinfektion,
Höhere Gewichtsausbeute, 
Hervorragende Qualität, 

InNervu.Elastizitätunübertroffen.
Vorzügliches Desinfektionsmittel für durch 

Fäulnis beschädigten Kautschuk.

Höchste Auszeichnung! Goldene Medaille!
erhielt Purub s Kautschuk auf der
„ A l l  C e y lo n  E x h ib itio n  1912 C o lom bo .“

Alleinverkauf fü r:
Am azonasgebie t: Zarges, B e r r in g e r  &  C a ., P ara , 

und. Zarges, O b lig e r &  C a ., M andos.
S u m a tra : G u n tz e l &  Schumacher, M edan .
M a la y -S ta te s  :  Behn, M eye r &  Co. L td . ,  S ingapore  

u n d  Penang. *  H
S ia m : Behn, M eyer &  Co. L td . ,  B angkok.
Ja va  ;  Behn, M eyer &  Co. L td . ,  B a ta v ia  u . Soerabaya.
P h ilip p in e n : Behn, M eyer &  Co. L td . ,  M a n ila .
D e u tsch -O s ta fr ika  ;  U s a m b ara -M ag a z in , Tanga.
B r it is c h  -O s ta f r ik a ;  W estdeutsche H a nd e ls - und  

P lantagen-G ese llschaft, M om bassa.
C eylon: F reudenbe rg  &  Co., Colombo.
F ra n zös isch -G u in ea : J .  K . V ic to r &  C ie ., P o rto -  

Novo (W hydah).

„PURUB“ G.m .b.H., Berlin SW68

Pressen

PRESSEN
zum  Entfeuchten von

Kautschuk
zum Auspressen 
von Kräutern, 
für Tinkturen

Pack-Pressen Bä i .
w o lle ,W o lle , faserige Stoffe, 

H eu, Stroh, H äute  usw.
zum  

P a c k e n , 
G lä tte n , E n tfeuch ten , 

auch fü r  hydraulischen B etrieb

Kakaobrechmaschinen
Trockenapnarate“ ôPt aouJ:r'
Haisrebler mit Ventilator und Rüttelsieb 

Dreschmaschinen und Bohnen, für
H and-, G öpel- und M oto rb etrieb

Schrotmühlen £ £ ^ £ £ 3 ^
Futterbereitungsm aschinen
em pfehlen

Ph.Mayfarth&Co.
Frankfurt a.M. 4 :: BerlinN. 4 :: ParisXIXa

Weltausstellung Brussel 1910 : 2 Grand Prix 
Internation. Ausstellung Buenos Aires 1910: 10 Erste Preise

9



Erfurter r  Samen
Export von erstklassigen Samen aller Art,
Saatkartoffeln, Saatmais, Klee und allen anderen 
landwirtschaftlichen Sämereien, Blumenzwiebeln, 

Gartengeräten, Gartenrequisiten usw.
Beste Empfehlung aus Farmerkreisen. —  Lieferant 
vieler Plantagengesellschaften, Missionen, Kolonial
behörden usw. —  Stets unaufgefordert glänzende 

Anerkennung!
Bestbewährte Gemlisesortimente 
in Metallkästen für die Kolonien, z. B.:

Nr.1 zu 8 , —M k.( N r. 2  zu 4 , 5 0  M k. Porto extra.
Illustrierte Kataloge,

200 Selten, mit vielen Kulturanleitungen als Leit
faden für den Einkauf u ms on s t  u nd  p o s t f r e i

F. C. HEIHENAHH - ERFURT
Hoflieferant Seiner Majestät des Kaisers und Königs von Preußen. 

Seit Uber 60 Jahren bestehende
Erfurter Samenzilchterei sowie Samenhandlung
für Wiederverkauf, für Klein- und Privatbedarf

Meine Tropenpackung 
sichert die Erhaltung 
:: der Keimkraft. ::

R. DOLBERG
M aschinen- und Fe ld b ah n -F ab rik  Aktienges. 

Spitalerstraße 10 HAMBURG Spitalerstraße 10

W ald- und Industriebahnen 
Plantagenbahnen
EXPORT NACH ALLEN LÄNDERN

io



HUCKOUf & Bulls, Altonn Homburs
Reis-MühlenFührende Firma in 

bezug auf die Ein
richtung moderner

bis zu 2000 tons täglicher Leistung.

Oeltruf
genießen unsere

Fabrikate.

„Kosmopolit“ Nr.1.
Automatisch arbeitende, kombinierte Reismühle.

Einige Vorzüge: Außerordentliche Stabilität des Eisengerüstes. Dauerhafte 
Konstruktion aller Maschinen, somit lange Lebensdauer der 

Anlage garantiert. Verhältnismäßig k le iner  Platz- und ger inger  Kraftbedarf.

Mustergültige Ausführung.

11



Maschinen zur Fasergewinnung
aus Sisal, Hennequen, Maquey, Sanseviera sowie allen faserhaltigen Blättern und Rinden

Für 3 0 0 0  bis ca. 120 0 0 0  Blätter Tagesleistung

H  anf schlagmasch i nen^f H  anf bü rstmasch i nen 
Kom bin ie rte  Hanfschlag- und Bürstmaschinen
sowie alle H ilfsm asch inen für die größten Leistungen

H andhebe l-B a llenp ressen  H yd ra u lische  
B a llenpressen  fü r H an f und fü r Baum wolle 

R otie rende  Pum pen fü r Bewässerung +
lllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllMlIllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllW

Komplette Anlagen mitTransmissionen,Riemenscheiben usw.

H.Behnisch Maschinenfabrik
G M B H Luckenwalde

12



Einrichtungen von Ölfabriken

C olonial « Ö lm ühlen

H arburger Eisen« u. 
Bronze w erke A . G .

ehemals G . u. R . Koeber’s Eisens und B ronzew erke, 
M asch inenfabrik  H . Eddelbütte l

H a rb u rg  a. E.

13



m u h e  Maschinenfabrik
vorm. Rieh. Hartmann, a .-g .

Gegründet 1837. L .  p  t l H ' T  Personal:
Aktienkapital 1 2 0 00 0 0 0 M. 1  C III 1 1 1  V lL  5000 Beamte u. Arbeiter

Telegramm-Adresse: Hartmanns, Chemnitz. Fernruf Nr. 39 und 1813.

Gesam te

Baumwollentkörnungsanlagen
m it Pressen, ts Lintergins.

Saatrelnigungsmaschinen
nach bestbewährten Modellen.

W*

S äg eng in .

Vertreter für Export: J Ä S Ü Ä 5 5 S L :

14



n  C n ilV E E T lIT f1 :: B e r l i n  N 4  ::n *  « V l l L I I A l l U  Chaussee - Straße 24 

Drogen, Chem ikalien, F abrik  pharm . Präparate
A r z n e im it te l, V erban dsto ffe ,

T a b le tte n  u sw . in  h a n d lic h e r, sach g em äß er F o rm  zu  A usrüstun g en
-------------------------------------------------- f ü r  d ie  T ro p e n . ------------------- ■ =
Photogr. Papiere, Trockenplatten, sowie ehern, reine Chemikalien für photogr. Zwecke.

wB

■  I 1 E 1  ■

Bernhard Hadra
Medizinisch - pharmazeutische Fabrik 
und Export, Tropen-Versand-Abteilung

Berlin C. 2
S p a n d a u e r  S t r a ß e  77.

Billigste Bezugsquelle
ailer

Medikamente für die Tropen.
Chirurg. Instrumente, Krankenpflege-ArtiKel,
= = = = =  fertige Tropen*Apotheken = ..
und m e d iz in is c h e  T r o p e n * A u s r ü s tu n g e n

zu billigsten Preisen in tadelloser Ausführung.
Komprimierte Verbandstoffe, jllaiariamittel. Dysenteriemittei.

Spezial-Preisliste sämtlicher für die Tropen erforderlicher Medikamente gratis zn Diensten. 

S t ä n d ig e  A u s s t e l lu n g  m e d iz in .  T r o p e n - A u s r ü s t u n g e n .

m e i

Die Bankverbindung für Kamerun u. Togo
—■ ■ —— ■/............- ist die . — ' ' •—

Deutsch-Westafrikanische Bank
Hauptsitz: Berlin W . 8, B e h re ns tra sse  3 8 / 3 9 . 

Niederlassungen in L o m e  u. D u a la .  Vertretung in Hamburg: D r e s d n e r  B a n k .



F.G.Glaser & R.Pflanm
G. m. b. H.

Lindenstr. 80 Berlin SW.68 Lindenstr. 80
Alleinverkauf der Feld-, Forst- und Industriebahnen der Firma
Fried. Krupp, A.-G., Essen.

Codes: 5«>e Edition ABC, Western Union,
Staudt S Hundius, Carlowitz.

Telegramm-Adresse: K ru p p s ta h lb a h n .

Schienen, 
Schwellen, 
Kleineisen

zeug, 
feste und 

trans
portable 
Gleise, 

Weichen,

Dreh
scheiben, 

Wagen aller 
Art für 

Zuckerrohr-, 
Kaffee-, 
Agaven- 
blätter- 

Transport.

Komplette

M o sen - u. Waldbahnen
speziell

für Kolonialzwecke.

Ersatzteile
444 wie
Radsätze, Räder, Schwammlager, Rollenlager, Kugellager.

Illustrierte Kataloge und Kostenanschläge kostenlos.



D E R

T R O P E N P F L A N Z E R
eg ea ZE IT S C H R IF T  FÜR es sa 

TROPISCHE LANDW IRTSCHAFT.

17. Jahrgang. Berlin, Juni 1913. No. 6.

Die brasilianische Kaffeevalorisation.
Von M o r i t z  S chanz.

Nach dem le tzten , h ie r im  M ärz  1912 ersta tte ten  B e rich t belief 
sich der Bestand an V a lo risa tionska ffee  damals a u f-4 400 000 Sack, 
und zw ar waren davon 3 5° ° 000 Santos- und 892 000 Sack R io - 
Kaffee e inge lagert in  den fo lgenden H ä fe n :

H avre . . . 1311 Tausend Sack,
H am burg  . 1092 ,, »
New Y o rk  . 953 „
A n tw e rp e n . 762 ,, „

T r ie s t .................77 Tausend Sack,
Bremen . . . .  76 „  „
M arseille  . . .  72 ,, »
R otterdam  . . 55 » »

Im  F ebrua r 1913 w urden un te r dem D rucke  der amerikanischen 
R eg ie rung  die restlichen 931 000 Sack des in  N ew  Y o rk  lagernden 
V a lorisa tionska ffees v e rk a u ft und g le ichze itig  gelangte von dem in  
E uropa  aufgespeicherten R egierungskaffee die gle iche Menge w ie 
im  V o r ja h r, näm lich  300 000 Sack, in  den offenen M a rk t, und zw ar 
120000 Sack in H a m b u rg  und Bremen, 100000 Sack in  H av re  und 
M arse ille , 40000  Sack in  A n tw erpen , 30000  Sack in  R otte rdam  und 

10000 Sack in  T rie s t.
F ü r  die in  E uropa ve rkau ften  300000 Sack hatte  das K om itee  

ein festes Gebot von 87 Francs fü r  den Sack auf Basis good average 
Santos in  H a v re ; die in  N ew  Y o rk  erzie lten Preise sind n ich t be

kanntgegeben.
W e ite re  V e rkäu fe  von R egierungskaffee fü r  1913 waren n ich t 

in  A u ss ich t genommen, so daß also davon im  F rü h ja h r  1913 ein 
Saldo von rund  3 200 000 Sack verb lieb, die ausschließlich in  euro
päischen H ä fen  e inge lagert sind.

Besonderes Interesse erweckte in  der le tz ten  Berichtsperiode 
das Vorgehen der R eg ierung  der V e re in ig ten  Staaten von N o rd 
am erika, welche au f G rund des Shermanschen A n titrus tgesetzes im

TropenpüaDzer 1913, Heft 6. 21
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M a i 1912 den V e rka u f der in  N ew  Y o rk  lagernden 950000 Sack 
brasilianischen Regierungskaffees zu erzw ingen suchte, um die 
künstliche  H och ha ltun g  der seit 1910 um über 100 % gestiegenen 
Kaffeepreise zu brechen. W a r der Kaffeepre is in  N ew  Y o rk  seit 
der V a lo risa tio n  doch von 7 auf 14I/2 Cents gestiegen!

D e r angestrengte Prozeß w urde zw ar in  erster Ins tanz  zu
gunsten der E ig ne r des in  N ew  Y o rk  lagernden V a lorisa tionskaffees 
entschieden und die inzw ischen e rfo lg te  am tliche  Beschlagnahme 
des Kaffees rückgäng ig  gemacht, aber der G enera lstaatsanw alt legte 
B e ru fung  ein, und da angesichts der neuen innerpo litischen  K o n 
s te lla tion  in  den V e re in ig ten  Staaten Überraschungen n ich t ausge
schlossen schienen, die auch durch d ip lom atische In te rve n tio n  n ich t 
geh indert werden konnten, so erachtete man einen R ückzug  fü r  ra t
sam. D e r „K lü g e re “  gab nach und das V a lo risa tionskom itee  be
schloß demgemäß im  E invers tändn is  m it  der S taa tsreg ie rung von 
S. Paulo und dem brasilian ischen B o tschafte r in  W ash ing ton , die 
noch in  N ew  Y o rk  lagernden 931 000 Sack fre ihänd ig  zu einem ein
he itlichen  Preise zu verkaufen, und das geschah dann auch im  Fe
b ru a r 1913 an 78 Röstereien in  20 verschiedenen Staaten der U n ion .

A b e r auch in  E  u r  o p a stieg angesichts der hohen Preise die E r 
b itte ru n g  über das V a lo risa tionsm anöve r: In  der französischen 
K am m er fo rderten  im  Som mer 1912 die Sozia listen die so fortige  
L iq u id a tio n  des in  F rankre ich  lagernden V a lorisa tionskaffees, und 
in  D eutsch land w urde die V a lo risa tio n  sowohl im  Januar 1913 im  
Reichstag, als auch w e ite rh in  vom  „V e re in  D eutscher Kaffee-G roß
händler und R öste r“  neuerdings scharf angegriffen.

Daß diese allgem ein un freund liche  S tim m ung  sonderlichen E in 
d ruck auf die R eg ie rung  S. Paulos gem acht habe, is t kaum  anzu
nehmen, es w aren v ie lm eh r E rw ägungen  anderer A r t ,  welche sie 
bestim m ten, die V a lo risa tio n  vo rze itig , d. h. v o r  ih rem  erst fü r  den
1. Januar 1919 in  A uss ich t genommenen „en dg ü ltig en  Absch luß “ , 
zu einem scheinbaren Ende zu bringen.

D er S taat S. Paulo beschloß näm lich , den noch außenstehenden 
R est der Va lo risa tionsan le ihe  von 1908 bereits am 1. J u li 1913 heim 
zuzahlen, und legte  im  A p r il  1913 in  England , F rankre ich , D eutsch
land, Be lgien, H o lland , Schweiz und N ordam erika  eine neue fü n f
prozentige  s t e u e r f r e i e  ä u ß e r e  G o l d a n l e i h e  in H öhe von 
71/2 M illio n e n  P fu n g  S te rling  zur ö ffen tlichen  Ze ichnung auf, rü ck 
zahlbar spätestens am 1. J u li 1923 und bestim m t zu r E in lösung  
fä llig e r Schatzwechsel des Staates S. Paulo in  H öhe von 3 M illio n e n  
L s t., sowie des Restes der V a lo risa tionan le ihe  von 1908 im  Betrage 
yon 4,58 M illio n e n  L s t,
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S ichergeste llt w ird  diese neue A n le ihe

1. durch V e rp fändung  von je  2X/2 F rancs von dem seit 1908 auf 
jeden aus dem Staate S. Paulo  ausgeführten Sack Kaffee erhobenen 
Sonderzoll (surtaxe) von 5 Francs. Nach dem Ergebnis der le tzten 
Jahre rep räsen tie rt alle in dieses P fand einen jäh rlich en  W e r t von 
über 800000 L s t., w ährend das Jahreserfordern is des Zinsendienstes 
der neuen A n le ihe  n u r 375 000 L s t. beträg t.

A ls  P fand  dienen

2. aber auch die dem Staate gehörigen, in  europäischen H äfen 
lagernden K a ffeevo rrä te  von etwa 3 200 000 Sack, sowie die Erlöse 
aus dem V e rka u f dieser K a ffeevo rrä te , deren gegenw ärtige r W e rt 
sich au f e tw a 10 M illio n e n  P fund  S te rlin g  be läu ft. D ie  W a rra n ts  
über dieses P fand sind zu treuen Händen der F irm a  J. H e n ry  Schrö
der &  Co. in  London, der Société Générale und der Banque de Paris 
et des Pays-Bas in  Paris übergeben, und diese Treuhänder haben 
sie s. Z. dem m it dem V e rka u f des Kaffees betrauten alten K om itee  
auszuantw orten, das aus sieben M itg lie d e rn , einschließlich eines V e r
tre te rs  des Staates S. Paulo, besteht.

D ie  fü r  die A n le ihe  von 1908 noch gew ährte  unbedingte Ga
ran tie  der B u n d e s r e g ie r u n g  der V e re in ig ten  Staaten von B r a 
s i l i e n  is t diesmal n i c h t  erneuert worden, sondern es handelt 
sich je tz t n u r um die An le ihe eines e i n z e l n e n  brasilianischen 
Staates, fü r  welche die Bundesregierung keine H a ftu n g  übern im m t.

V on  den 71^ M illio n e n  L s t. dieser neuen A n le ihe  w urde ein 
T e ilb e tra g  von 1 M ill io n  P fund  zum K urse  von 97 %  in D eutsch
land zu r ö ffen tlichen  Zeichnung aufgelegt, bzw. den Besitzern  der 
V a lo risa tionsan le ihe  von 1908, von der noch unausgeloste deutsche 
Stücke im  G esam twerte von 677 000 L s t. im  U m la u f waren, zum 
U m tausch angeboten.

D ie  deutsche Presse ve rh ie lt sich der neuen An le ihe  gegenüber 
im  a llgem einen zurückha ltend, te ilw e ise  d ire k t s ta rk  ablehnend, 
un te r der Begründung, daß deutsches Geld n ich t m ithe lfen  solle an 
„K a ffe e w u ch e r“  und an „E rp ressung  der deutschen K a ffeeve r
braucher“ . Deshalb w urdç  auch die beantragte Zulassung des 
deutschen A n te ils  dieser An le ihe  zum H andel und zur N o tie ru n g  an 
den Börsen von B erlin , H am burg  und F ra n k fu r t a. M . bekäm pft.

A b e r nachdem bereits am 13. A p r il  die in  London  aufgelegten 
4 M illio n e n  P fund  sehr s ta rk  überzeichnet worden waren, w ies am 
17. A p r il  auch die Ze ichnung in  D eutsch land einen großen E r fo lg  auf.

D e r G e l d  m a rk t hatte  d am it seiner vo llen  Z u friedenhe it m it 
den gebotenen S icherheiten A usdruck  gegeben, der W a r e n  m a rk t

31*
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fre ilich  ha t Ursache, die T ransak tion  in  w eniger rosigem  L ic h te  zu 
beurte ilen.

S ichert doch die R ückzah lung  der V a lo risa tionsan le ihe  von 1908 
der S. P au lo -R eg ie rung  die M ö g lich ke it, die L iq u id a tio n  ih re r K a ffee 
bestände auch noch bis über das Jahr 1919 hinauszuschieben und so 
den eventuellen W irku n g e n  einer Reihe großer E rn ten , die einen 
vo rte ilh a fte n  V e rk a u f des Kaffees erschweren würden, vorzubeugen. 
D ie  T ra n sak tio n  bedeutet ta tsächlich  also n i c h t  die la u t A n le ihe 
gesetz vom  25. A u g u s t 1908 fü r  spätestens zum x. Januar 1919 v o r
gesehene „en dg ü ltig e  Lösung  der K a ffe eva lo risa tio n “ , sondern v ie l
m ehr eine V e r l ä n g e r u n g  d e s  L i q u i d a t i o n s t e r m i n . s  
der K a ffeeva lo risa tion  um w eitere  4I/2 Jahre i'm Interesse der brasi
lian ischen Interessenten. D ie  R eg ierung  geh t dabei ein neues 
Speku lationsgeschäft ein, denn wenn auch die V a lo risa tio n  in  den 
le tz ten  Jahren durch knappe Kaffeeernten begünstig t wurde, so soll 
die Zah l der tragenden Kaffeebäum e a lle in  im  Staate S. Paulo 
während der nächsten sechs Jahre angeblich um etwa 50 %  zu
nehmen, und dann könnte der P re is in fo lge  übergroßer E rn ten  w ieder 
auf ein ähn lich  n iedriges N iveau w ie in  1906/07 sinken. Solchen 
E ve n tua litä te n  gegenüber w i l l  der S taat fre ie  H and  bekommen, und 
das e rre ich t er vo llkom m en dadurch, daß in  dem neuen A n le ih eve r
tra g  die in  dem Abkom m en von 1908 enthaltene K lause l f e h l t ,  
w o rin  S. Paulo  sich ve rp flich te t, „w eder d ire k t noch in d ire k t Kaffee 
fü r  Rechnung der R eg ierung  zu kaufen“ . D ie  S. P au lo-R egierung 
is t also nach R ückzah lung der A n le ihe  von 1908 w ieder in  der Lage, 
sich a k tiv  am Kaffeehandel bete iligen und dadurch die Preise s ta rk 
beeinflussen zu können.

A uch  ü be rn im m t in dem P rospekt das K om itee  keine V e rp flic h 
tung , den M a rk t über V erkaufsabsichten  zu in fo rm ie ren .

D er große E in fluß  des Regierungskaffees b le ib t also im M ark te  
bestehen, und w ährend die H am bu rge r Kaffeepreise im  Jahre 1912 
von 61I/2 au f 7214 P fennige stiegen, im  ersten V ie r te lja h r  1913 aber 
um etw a 25 °/0 sanken, weisen sie se it Bekanntw erden der neuen 
F inanz transak tion  w ieder eine steigende Tendenz auf.

%
W as die s t a t i s t i s c h e  Lage des Kaffees anbelangt, so betrug  

die durchschn ittliche  jäh rlich e  W e l t e r z e u g u n g  in  den Perioden :

1900/01 — 1904/05 rund 16,4 M illion en  Sack zu 60 kg p. a„
1905/06— 1909/10 „  17,9 ,, „  „  60 „
1910/11 — 1912/13 16,0 „  „  „  60 „

so daß also der D u rchschn itt der beiden letzten Jahre um fast 2 M illion en
Sack gegen die Periode 1906— 19io  zurückgeblieben ist, eine aus
schließliche Folge  der geringeren P roduktion  Brasiliens,
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F ür die Saison 1913/14 w ird  die Gesamterzeugung au f 
bis i 8 !/2 M illion en  Sack geschätzt, eine Menge, die dem tatsächlichen 
Verbrauchsbedürfn is entsprechen dürfte .

Es ste llte  sich näm lich  der W e l t v e r b r a u c h  in  den Jahren: 
1909 1910 1911

auf 18,2 18,1 17,7 M illionen  Sack,

ist also in fo lge  der übermäßig hohen Preise le tz th in  zurückgegangen, 
während die K  a f  f  e e - E r n t  e n in  den letzten Jahren, in  M illionen
Sack, betrugen:

in  B ra s il ie n .............................
in  anderen Ländern .

1910/11

11,0 , 

3-5

1911/12

13,0
4.3

1912/13
Schätzung

11.5

4.5

und der W e ltvo rra t am 30. Juni
14.5 17.3 16,0

des Schlußjahres . . . 11,0 I 1,0 9,5

W eitere Beiträge über die Ölpalme im Bezirk Misahöhe, Togo.
Von Dr. G rü n e r ,  Misahöhe.

D ie  Ö lpalm e is t die w ich tig s te  N utzp flanze  des Bezirks. D a r
um w urden schon frü h z e itig  P flanzversuche m it ih r  vorgenom m en. 
Jedoch ergab das Auslegen der Saatnüsse in  P flanzlöcher ke in  Re
su lta t, die Samen stockten und w urden von U ngezie fe r gefressen. 
Es w urden daher, w ie  es auch die E ingeborenen zu tun  pflegen, zum 
Anpflanzen in  den Anlagen bei den Stationsgebäuden junge  P flänz
chen, die un te r den im  Busch stehenden Ö lpalm en aufgegangen 
waren, verw endet. E rs t im  Jahre 1903 w urden die Versuche, Ö l
palmen aus Samen zu ziehen, w ieder begonnen, als fes tges te llt w er
den so llte , ob die Sorten K lode  und D efia  (A fade) beständige V a rie 
tä ten seien oder n ich t.

Seitdem w urden die K u ltu rve rsu che  und das S tud ium  der Ö l
palme fo rtgesetz t. D ie  310 auf dem Gelände des Bezirksam ts be
find lichen tragenden Ö lpalm en, die bei der R odung des Busches ge
schont wurden, lie fe rten  genügendes M a te ria l. Außerdem w urden 
im  H e rbs t 1910 zwei H e k ta r zu ungefähr gleichen Te ilen  m it den 
v ie r H aup tso rten  D ento , Sede, D ech la  und K lode  bepflanzt, um die 
Frage e inw and fre i zu entscheiden, welche Sorte auf den H e k ta r 
den größten E r tra g  an P rodukten  ergäbe. Das Jahr 1910 brachte 
auch durch den A n k a u f von zwei Tonnen zu Saatzwecken fü r  das 
G ouvernem ent von D e u tsch -O s t-A fr ika  ausgesuchter Ö lpa lm früch te  
ein besonders reiches S tud ienm ate ria l.
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i-  V e r b r e i t u n g .

D ie  Ö lpalm e is t über den ganzen B ez irk  ve rb re ite t. Sie fe h lt n u r

Steilen H T n « r d r G dbr “ n|r ^  V ° '* a' d “  id s ig “  R ö ' l “ "  undto ie n  H angen des Gebirges und in  den wasserarmen, te ils  schwach 
(A gotim estepp  A daklusteppe), te ils  g a r n ich t benedeiten 7sTo 
Hahosteppe, O w usutasteppe) Steppen. In  den übrigen Steppen 
gebieten is t ke in  W asserlauf und keine Senke o h n ! vereinzelte' 

ahnen ebenso is t es auch im  W a ld  und in  der Hochgrassteppe 
n den U fe rw a ld e rn  der W asserläufe, und in  feuchten tie fg ründ igen  
enken steht sie häufig  in d ichten H ainen. Diese sind durch A n  

p anzung entstanden, während dagegen die vere inze lten Ö lpalmen
re E n ts tehung  der V ersch leppung von F rüch ten  durch V öge l und 

N agetiere  verdanken. g 1 nd

D ie  Ö lpalm e is t in  ihrem  Gedeihen durchaus n ich t an die N ie

b in ä ” f  t e T ” dern finde t Sich ™  bis au f die Höben
Siedlungen I d gUt"  Bod ' "  vo rha” de"  ¡st, und menschliche 

r Z T  u nd“  S‘ ” d W ir “ ' t r a f  noch auf 600 m
sehenden ö l “ ? “ “  7 0 0 P ^ch tvoU  H a ine  von vo rzüg lich  aus-
sehenden Ö lpalm en, deren Stäm m e 16 bis zz Länge ohne die

G eb.ru “ f  h ü ' ■ , S’ e t r ° ' Z Vorhandenseins guten Bodens auf dem

zuzuschreiben. " ” r  d“ ”  F ' h le”  " ' “ “ b licher K u ltu r tä t ig k e i,

D rachtvfüimeüSCh0Pu ’ das T  m flOCh lie g t ’ e’ edcihen die Ö lpalmen 
, . a ie &e jen v ie l Öl, n u r is t es n ic h t so schön w ie  z. B. das
... le er .egenden O rtes W ane, sondern schw ärz lich  gefärb t. Das

Sonn 3 )e l,n !C 11 von der H öhenlage her, sondern von dem M ange l au 
Sonne und dem Übermaß an F eu ch tig ke it, un te r denen Amedschope
in fo lge  des vielen Nebels le idet. D a fü r  geben die Palmen d o rt er- 
s taun lich  v ie l P a lm w e in .

Sehr v ie le  U lpa lm en besitzen die Landschaften  A n feu , W akpo 
O w usuta , K u nya , Kpatape, A g u  Tafle , sehr wenige der ga^ze Kreis’

, Uem.’ le. L a n d sc lia ften D a, und Gbele, der Sechsherrenstock und 
cer südlich  und ös tlich  des Togogebirges gelegene T e il des Kreises 
H o  D ie  gesamte Zah l an Ö lpalm en kann noch n ich t angegeben 
werden d u rfte  aber die im  „T ro p e n p fla n ze r“  1904, Seite 290 ange
gebene Zah l von knapp 2 M illio n e n  übersteigen. E ine  im  K rd s e  
Kpandu  n n t H ilfe  der H ä u p tlin g e  vorgenom m ene Z äh lung  ergab 
2 / 2 M illion en , die nach A n s ic h t des Stationsbeam ten von Kpandu  
n u r um höchstens 1/3 M ill io n  ungenau ist. Danach müßte der ganze 
B e z irk  5 M illio n e n  haben. &
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2. A b a r t e n  u n d  d e r e n  E i g e n s c h a f t e n .

Im  B e z irk  sind fü n f A ba rten  der Ö lpalm e vorhanden. Sie 
können aber m it a lle in ige r Ausnahm e der D efia  nu r an den F rüch ten  
voneinander unterschieden werden.

a) D e  (e d e) o d e r D  e - n t  o (d. h. rich tige , e igentliche Ö l
palme)'. Das is t die w eitaus ve rb re ite ts te  A b a rt. D ie  F rü ch te  sind, 
wenn v ö llig  re if, an der Spitze, o ft bis zu r M it te , schwarz gefä rb t, 
die untere H ä lfte  ro t. U n re ife  F rüch te  sind ganz ro t. D ie  F rüch te  
haben ein n u r mäßig dickes F ruch tfle isch , dagegen große Nüsse.

D ie  Nußschale is t besonders dick, m eist 3 mm  (zuw eilen bis 
zu 4 bis 4I/2  m m  —  je  größer die Nuß is t, desto d icker is t die 
Schale —  zuw eilen auch dünner, aber n ich t un te r 2 m m ), und kann 
n u r m itte ls  H am m er oder S tein a u fg ek lo p ft werden, n a tü rlich  erst 
nach genügendem Trocknen , w e il sonst der K e rn  zerbrochen w ird  
und fest an den Schalenstücken haften b le ib t. K le in e  F rüch te  von 
w en iger als 3 g G ew ich t besitzen keine ke rnha ltige  Nuß mehr, son
dern n u r eine bei abnehmender Größe im m er w en iger harte  schwarze 
Spindel, die sich zerschneiden oder zerbeißen läßt. Nüsse m it m ehr 
als einem K e rn  sind häu fig  und haben m eist zwei oder drei, selten 
v ie r Kerne, stets in  v ö llig  voneinander getrennten Fächern. D ie  
D icke  der trennenden Scheidewände is t m eist 1 mm, im  D u rc h 
sch n itt 0,9 mm  und schw ankt zw ischen mm  in der M it te  und 
2 mm am Rande. Bei m ehrfachen Kernen s in k t die Schalendicke 
der Nuß stellenweise bis auf 1 y 2 mm, w ächst aber auch bis auf 
4I/2  mm. D ie  Spitze und ö fte r auch das Ende der Schale is t be
sonders ve rd ick t, m eist 4 mm, m anchm al b is zu 3 mm  herab- und 
S mm  h inaufschw ankend. D ie  Innense ite  der Schale is t schw arz
braun m it hellem  A dernetz . D ie  Kerne  sind w ie  bei a llen anderen 
Sorten inw end ig  m ilchw eiß . Ih re  Außenseite is t m eist schwarz- bis 
g raubraun  oder ro tb raun , einzeln hon ig fa rb ig , m it  hellem, aber 
g e rin g  en tw icke ltem  A dernetz. F e d ig lich  eine A b a r t der D ento  
s te llt die D e t s u  ( E d e t s u )  ( m ä n n l i c h e  Ö l p a l m e )  o d e r  
d e  Y i b o  ( s c h w a r z e  Ö l p a l m e )  dar. Ih re  F rüch te  sind to ta l 
schwarz von der Basis bis zu r Spitze. Sie g ib t nach Angabe der 
E ingeborenen w en iger ö l  als die D ento . Es kom m en auch E xem 
p lare der D en to  vo r, die keinen g la tte n  Stam m  b ilden w ie  alle 
anderen Ö lpalm en nach ze hn od e r m ehr Jahren, sondern die S tüm pfe 
der abgestorbenen W edel behalten; doch sind diese z iem lich  selten. 
U n te r den 310 alten Palm en in  M isahöhe befinden sich n u r drei, 
die dieses e igentüm liche  Außere des Stammes haben.

b) S e d e  o d e r  B l e  d e. D ie  F rü ch te  sind z iege lro t, die 
Spitze entweder g rün  oder ge lb ro t, zuweilen auch z iege lro t, D ie
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grüne Spitze hat einen gelben Rand. D ie  T raube is t d u rchschn itt
lich  k le ine r als die der D en to  und Dechla. A uch  die einzelne F ru c h t 
is t d u rchsch n ittlich  k le ine r als die der D en to  (siehe Tabelle  S. 6 ). 
F erner scheint die Palm e n ich t die Größthöhen der D en to  zu er
reichen. D ie  Angaben im  „T ro pe np flan ze r“  1904, Seite 283, und 
A m ts b la tt 1908, Seite 156, die auf Angaben von Eingeborenen be
ruhen, sie sei ö larm , sind jedoch falsch. A uch  is t das ö l  dem der 
Ede im  Geschmack durchaus g le ichw ertig . D ie  Angaben der E in 
geborenen sind Ausreden, denen Aberg lauben zugrunde lieg t. Das 
ö l  w ird  näm lich  von den Eingeborenen n ic h t zum Kochen ve r
wendet, w e il sie glauben, daß es die F rauen u n fruch tb a r m acht oder 
die Le ibe s fruch t tö te t. D ie  C hristen gehen je tz t m ehr und m ehr 
dazu über, das Sedeöl unbedenklich zum Kochen zu verwenden. 
D e r P a lm w e in  von der Sede, der angeblich einen b itte ren  Be i
geschmack hat, w ird  nur zu den re lig iösen Zeremonien ve rw and t, 
die bei der G eburt von Z w illin g e n  s ta ttfinden, sonst aber n ich t ge
trunken . D ie  gewöhnliche Sede ha t eine etwas w en iger dicke Schale 
(2 m m ) als die D en to  (3 m m ), an einzelnen S tellen im  mindesten 
i l / 2 mm, im  höchsten 3 mm betragend. D ie  D icke  der Scheidewand 
und der Spitze is t dieselbe w ie bei D ento . D ie  Schalen sind innen 
he llg rau  oder he llb raun  m it  einem geringen A dernetz. D ie  Kerne 
sind m eist g rau- und dunkelbraun, zuweilen ro tb raun, m it w en ig  
A dern , o ft  ohne sichtbares A dernetz. M ehrfache Kerne sind ebenso 
häu fig  w ie  bei D en to . Außerdem  g ib t es eine dünnschalige A b a rt, 
S e d e - D  e c h 1 a , deren Nüsse man aufbeißen kann. (Schale 1 mm 
stark, zuw eilen w eniger, im  m indesten %  mm, an einzelnen Stellen 
auch bis zu iy 2 mm im  höchsten wachsend.) Sie is t n ich t häufig.

Es g ib t auch noch eine A b a r t S e d e - K l o d e .  E ine der 
aus K lodesaat hervorgegangenen, im  O ktober 1905 gepflanzten 
Palm en tru g  im  Januar dieses Jahres eine T raube, deren F rüch te  
zw ar den typ ischen Bau der K lode  hatten, aber g rasgrün  w ie  Sede 
g e fä rb t waren. E inen M on a t später tru g  eine andere dieser K lode - 
palmen eine 1 kg  schwere T raube, deren S p itzen früch te  in  ih re r 
oberen H ä lfte  g rün, während die untere H ä lfte  und die Basisfrüchte  
z iege lro t ge fä rb t waren. D ie  F rüch te  hatten im  übrigen die K lode - 
fo rm .

c) D e c h l a  (F le ischpalm e, d. h. die g u t nährende), oder 
A d u j e  (die Zerbeißbare), in  K pandu  B a c h l e  genannt. D ie  
F rüch te  sind o ft schwarz w ie D etsu, m anchm al ro tb raun  bis ro t, 
zuweilen, aber n ich t o ft, an der Spitze aufgesprungen. Sie hat ein 
dickes, ö lreiches F ruch tfle isch  und eine sehr dünnschalige Nuß 
(Schale m eis t %  bis x m m  d ick ), die sich zerbeißen läßt. D ie  ö l-
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reichen Kerne werden von E ingeborenen gern gegessen. Ih re  Nuß 
kann man von der der D en to  dadurch unterscheiden, daß letztere  
nach dem Schälen im  allgem einen eine g la tte  Oberfläche hat, die n u r 
an Spitze und Ende, von da s trah len a rtig  ausgehend, m it Fasern be
deckt ist, daß bei ersterer dagegen diese he llge lb lichen Fasern die 
ganze Oberfläche bedecken. D e r U ntersch ied  is t aber n u r bei frischen 
Nüssen deutlich  s ichtbar, w e il beim  T rocknen  die Fasern sich loslösen 
und bei Bew egung der Nuß zerbrochen werden. D aher läßt sich die 
D ech la fru ch t e igen tlich  nur durch H ine inbe ißen sicher von den anderen 
A barten  unterscheiden. Kernlose F rüch te , die m ehr als 214  G ram m  
wogen, habe ich n ich t beobachtet. D ie  F ru ch ttrau be  is t im  D u rc h 
sch n itt die schwerste a lle r A barten , dagegen is t die E in ze lfru ch t 
die k le inste  (siehe Tabellen Seite 293). D ie  D icke  der Schalen be träg t 
m eist %  bis 1 m m , s in k t zuweilen auf oder %  mm  und ste ig t 
zuweilen auch bis auf iJ 4  mm. Sie n im m t —  das g i l t  auch fü r  die 
anderen A barten  —  m it der Größe der F ru c h t ab. Be i F rüch ten  von 
3 bis 4 G ram m  G ew ich t is t die Schale n u r 1/3, ste llenw eis n u r %  mm 
stark. D ie  Kerne  sind m eist dunkelbraun, selten ro t-  oder hellbraun 
und ohne ausgebildetes A dernetz. M ehrfache K e rne  sind ebenso 
häu fig  w ie  bei D en to . W ährend  aber bei dieser die D icke  der 
Scheidewände w ie  bei Sede und D efia  J/o bis 1J/2 m m > i m D u rch 
sch n itt 0,9 mm  be träg t, is t sie h ie r stets dünner als 1 mm, im  D u rc h 
sch n itt 0,4 mm, also n u r halb so sta rk . M erkw ürd ige rw e ise  ke im t 
sie tro tz  ih re r dünnen Schalen bedeutend langsam er als die D ento  
und Sede. V o r  einem Jahre geht sie n ic h t auf. Sie is t n ich t häufig, 
wenn auch w e it häufiger als Sede. D ie  D ech la  is t die L isom be 
Kam eruns. E in  U r te il darüber, ob sie eine konstante  A b a r t ist, 
oder in  die D en to  zurücksch läg t, w ie  behauptet w ird , e rlaub t der 
Stand der hiesigen Versuche zur Z e it noch n ich t. F ü r  die Be
hauptung  sp rich t aber das V o rkom m en einer dünnschaligen A b a rt 
bei der Sede. Ferner bestätigen es auch die a lten Leu te  un te r den 
E ingeborenen. Danach is t die D ech la  n u r eine Sorte der D ento . 
D ie  in  meinem B erich te  („T ro p e n p fla n ze r“  1904, Seite 283) er
wähnte A b a r t D eü la  is t n u r ein in  Gbele gebrauchtes Synonym  fü r  

das W o r t  Dechla.
d) K l o d e  ( S c h i l d k r ö t e n p a l m e ) .  Diese Schreibweise 

is t r ic h tig e r als K lude . D ie  innere F ru c h t s ieht aus der sie um 
hüllenden äußeren F ru c h t heraus w ie  eine S ch ildkrö te  (K lo )  aus 
ih re r Schale. D ie  F ru c h t is t schwarz und m ehrte ilig . D ie  innere 
w ie  gew öhnlich  gefo rm te  F ru c h t is t w ie  von einer H ü lle  aus K e lch 
b lä tte rn , von zw ei b is fü n f roten, dicken, ö lha ltigen  B lä tte rn  um 
geben, die an ih re r unteren H ä lfte  zu e iner v ö llig  geschlossenen U m -



hü llung  der inneren F ru c h t verwachsen sind. D ie  darüber he rvo r
ragende Spitze der inneren F ru c h t is t durch drei von der Spitze 
ausstrahlende R ille n  in  drei annähernd gle iche T e ile  ge te ilt. Z u 
w eilen w ächst die ungete ilte  H ä lfte  der H ü lle  so hoch, daß n u r die 
Spitze der inneren F ru c h t gerade noch s ich tbar ist. D ie  Angabe 
im  „T ro pe np flan ze r“  1904, Seite 283, die K lode  sei Fetischpalm e, is t 
falsch und beruh t auf einer falschen Bennennung der Defia. D ie  
Angabe in  dem B e rich t aus M isahöhe, A m ts b la tt 1908, Seite 156, die 
F rüch te  der K lode  seien größer als die der Dechla, und die Kerne 
noch k le iner, t r i f f t  n u r h in s ich tlich  der F rüch te  und n u r im  D u rch 
sch n itt zu (siehe Tabellen Seite 293 und 294). Daß die Kerne k le iner 
erscheinen, ha t zu r Voraussetzung, daß man gleichgroße Nüsse 
ve rg le ich t. M an  muß aber die D urchschn ittsnüsse der beiden 
Sorten verg le ichen. D ann hebt die größere Nuß der K lode  die 
W irk u n g  der d ickeren Schale auf. Das ersieht man aus der Tabelle  
Seite 294, wonach die D u rch sch n itts fru ch t der K lode  ein K e rn g e w ich t 
von 5,4 X  0,14 =  7,56 G ram m , und die der D ech la  von 4,1 X  0,16 =  
6,56 G ram m  hat. Das F ruch tfle isch  der K lode  is t sehr ö lh a ltig . 
D ie  E ingeborenen bewerten daher die K lode höher als die anderen 
A rte n , sogar als die Dechla. Dagegen sind die F ruch ttrauben  im  
D u rch sch n itt wesentlich  k le ine r als die der D en to  und Dechla, 
auch k le ine r als die der Sede, w ahrsche in lich  auch k le iner als die der 
Defia. D ie  Nußschale ha t bei den größeren F rüch ten , deren G ew ich t 
über 6 G ram m  be träg t, die D icke  der D ento , und zw ar 2l / 2 bis 3 mm, 
selten 4 m m ; dagegen bei den kle ineren un te r 6 G ram m  G ew ich t 
die der Sede, 1 y 2 bis 2 mm, selten 2 l/2 mm. M ehrfache Kerne  sind 
sehr selten. D ie  Kerne  sind m eist he llb raun  oder h on ig fa rb ig , selten 
dunkelbraun, stets m it wenigen A dern . D ie  Schalen sind innen hell 
b is dunkelbraun m it hellem  Adernetz. F rüch te  von 2 G ram m  und 
darun te r enthalten  nur noch eine unausgebildete, so g u t w ie kernlose 
Nuß, un te r iy 2 G ram m  auch keine Nuß mehr. D ie  K lode  is t ziem 
lich  selten und ko m m t anscheinend in  den anderen Bezirken Togos 
n ich t vo r. W enigstens behaupten die E ingeborenen der Bezirke 
Lom e und Anecho, diese F ru c h t sei ihnen unbekannt. A u ch  von ih r  
w ie  von der D ech la  behaupten die a lten Leu te  un te r den E ingebo
renen, ih re  Samen schlügen in die D en to  zurück. D e r im  O ktober 
1905 gemachte P flanzversuch ergab folgendes. V o n  61 im  Tale 
gepflanzten K lode-S äm lingen tragen 51 K lo de - und n u r zehn D en to - 
F rüch te . L e ide r läßt sich das bei den über 100 zu r selben Z e it auf 
dem Berghang gepflanzten K lode-S äm lingen n ich t festste llen, w e il 
v ie le  starben und durch D en to  ersetzt w orden sind, deren A nzah l 
je tz t n ich t m ehr fes ts te llba r is t. Es schlugen also n u r 16,4 v. H . 
in  D en to  zu rück. D abei is t n ich t ganz ausgeschlossen, daß D ento-
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Nüsse, durch R atten  oder V öge l verschleppt, in  die Saatgrube der 
K lode  geraten sind.

e) D e f i a  (K ön igspa lm e) oder A f a d e  (W ahrsagerpa lm e) 
oder A w a k u i d e  (H ab ich tspa lm e ), in  Gbele auch A g o d e  ge
nannt. D e r im  „T ro p e n p fla n ze r“  1904, Seite 284, angegebene Name 
B ah inn iba  is t n u r eine V e rba llh o rnu n g  des Tshw inam ens A b e -  
h i n i (K ön igspa lm e) fü r  diese Palme, der in  dem w estlich  des T og o 
gebirges liegenden Te ile  des B ezirks an Stelle des Ewenamens ge
b räuch lich  is t. Diese Palm e is t dadurch von den anderen A barten  
le ich t zu unterscheiden, daß die B la ttfiede rn  der jungen W edel bis 
au f die Spitzen zusammengewachsen sind, ähn lich  H ab ich tflüge ln , 
w oher der Name A w aku ide  stam m t. Bei den älteren W edeln  hat 
sich n ich t selten der Zusam m enhang der F iede rb lä tte r bis zu r Basis 
gelöst, aber sie sitzen d ich t aneinanderschließend an der B la ttr ipp e , 
und sind n ich t w ie  bei den anderen A barten  durch Zw ischenräum e 
voneinander getrennt. D a  ihre  Nüsse von den Zauberern zum 
W ahrsagen benu tz t werden, e rn te t niem and außer diesen ihre 
F rüch te  ab und sie ve rfau len  meistens am Baum. A us demselben 
Grunde w ird  auch ih r  Vorhandensein ungern verraten. Daher, und 
da sie äußerst selten ist, konnte  ich b isher n ich t sovie l T rauben er
halten, als zu einer zahlenmäßigen Beschre ibung n ö tig  sind. Farbe 
und Größe der F rüch te  ähneln der D ento . D ie  Größe der Traube 
und der Ö lgeha lt der F rüch te  so ll nach Angabe E ingeborener eben
fa lls  der D en to  ähneln. D ie  v ie r T rauben, die ich im  ganzen b isher 
e rh ie lt, waren fre ilic h  k le ine r als D ento , ebenso das durchschn ittliche  
F ru ch tge w ich t. D ie  Nußschale ha t m eist 2 mm D icke , bei den 
größeren F rüch ten  m it über 6 G ram m  G ew ich t 3 mm, an einzelnen 
S tellen schwankend zwischen 1I/2 und 2I/2 mm. D ie  Farbe der 
Kerne  und der Schaleninnenseite is t dieselbe w ie bei Sede, n u r is t 
le tz tere  geädert, ebenso die D icke  der Scheidewände. D oppelkerne 
sind ebenso häufig  w ie bei den anderen A barten  außer der K lode. 
D e r Angabe aus Anecho im  A m ts b la tt 1908, Seite 215, daß die A fade- 
Nuß sechs bis acht K e im löche r habe, kann ich n ich t be ipflich ten, da 
ich un te r e tw a 1000 Nüssen aus v ie r T rauben, jede von verschie
dener H e rk u n ft, keine anders als m it drei K e im löchern  sah. Nach 
M it te ilu n g  des H e rrn  Sauerwein t r i f f t  das a lle rd ings fü r  Anecho 
n ich t zu. D o r t haben alle v ier, m eist fü n f K e im löcher, ü b e rh a u p t 
habe ich noch keine Palm nuß anders als m it drei K e im löche rn  ge
sehen. D ie  E ingeborenen behaupten, es gäbe auch solche m it zwei 
K e im löchern . D ie  D efia  is t auch die einzige A b a rt, die schon nach 
dem K e im en von den anderen sicher unterschieden werden kann. 
N äm lich  die ersten B lä tte r  des P flänz lings  wachsen lang  und 
p frie m e n a rtig  schmal aus der Erde heraus und ohne sich später zu
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gabeln. Dagegen wachsen bei anderen A barten  n u r bre ite , dem 
B la tt  einer Lanze ähnliche B lä tte r aus der Erde, die sich später ku rz  
über der E rde in  zwei Spitzen te ilen . D ie  P flänz linge  der Ö lpalm e 
haben n u r drei B lä tte r im  ersten Jahr.

f)  K o n s t a n z  d e r  A b a r t e n .  D ie  D efia  is t eine kon
stante A b a rt. Denn sowohl die von der A p rils a a t 1910 aufgegan
genen Pflanzen als die 44 im  Jahre 1912 au f e iner a lten Palme auf
gegangenen zeigen säm tlich  die D e fia -F o rm . Faßt man die b isherigen 
Angaben über die Konstanz der genannten fü n f A ba rten  zusammen, 
so kom m t man zu der V e rm u tun g , daß es e igen tlich  n u r drei kon
stante A barten  g ib t. 1. D ento , 2. Sede, 3. Defia. D ie  D en to  um faßt 
v ie r Sorten. 1. D ento , 2. D etsu, 3. Dechla, 4. K lode . D ie  Sede um 
faßt drei Sorten. 1. Sede, 2. Sede-Dechla, 3. Sede-Klode.

g ) T a b e l l e n .  B isher w urden nur die Ewenam en der ve r
schiedenen Ö lpalm sorten  m itg e te ilt. U m  ihre  A u ffin d u n g  in  den 
anderssprechenden T e ilen  des B ezirks zu erle ich tern , werden nach
stehend ihre  Benennungen in  diesen m itg e te ilt sowie die in  den 
Bezirken Lom e-Land  (A m ts b la tt 1909, Seite 49) und Anecho (A m ts 
b la tt  1908, Seite 215) gebräuchlichen Benennungen.

Bezirk Bezirk
B e z i r k  M i s a h ö h e

Lome-Land Anecho Awatime Akpafu Santrokofi

i .  D en to1) . . d e 1) dento ') ku li ku b le 2) 
(kubre)

owoso

2. Sede3) . . sede säde lisedo kub le fud ja2)
(kubrefudja)

owanawoso

3. Dechla . . dedugbakui dedugbakui lidechle kublewana2)
(kubrewoa)

omoe (ofuni)

4. Klode . . . klude kublekpade 
oder kusam- 

lable 2)
(kusamuabre)

5. Defia . . . afade afade defia ku jab le2)
(kujabre)

koleowoso

B e z i r k  M i s a h ö h e

Likpe Buem Kunja Tafi Lawanjo
(Ewe)

1. Dento . . . kobe ebebi abe bu li dento
2. Sede . . . kosamflobe kuboboni lebe sende siende
3. Dechla . . koboflobe kodjanibo bin ja dechla dugbapie
4. Klode . . . — kubawave bekoto bepini klode
5. Defia . . . kokabe abehini abehini abehini abehini

1) V or das d w ird  in  der Aussprache stets ein e gesetzt.
2) D ie Eweer ersetzen in  der Aussprache das r  durch 1.
3) D e r Name Dzemebia fü r Sede, den der Bericht aus Misahöhe, Amts

blatt 1908, S. 156, anführt, konnte nicht ermittelt werden.
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Das durchschn ittliche  G ew icht der Fruchttrauben der v ie r Sorten 

g ib t nachstehende Tabelle  an:

Anzahl der 
gewogenen 

Trauben

Durchschnitts
gewicht

Höchstgewicht Kleinstgewicht

1. D e n to ................... 404 12,6 kg 40,0 kg 1,1 kg
2. S e d e ................... 23 9 ,o „ 29,0 „ 2,0 „
3. D e c h la ................ 124 15,5 •, 33,o „ 3 ,o „
4. K lo d e ................... 30 4) 6,4 ,, i 4,5 „ i ,5 „

V o n  D en to  wogen 52 T rauben 20 bis 29 kg , sieben 1 rauben 
30 bis 33 kg, eine Traube sogar 40 kg. V on  Dechla wogen sieben 
T rauben 30 bis 33 kg , 24 T rauben 20 bis 29 kg.

D er durchschn ittliche  A n te il der F rü ch te  am G ew ich t der 
ganzen T raube w urde e rm itte lt

be i I .  D en to  aus 43 einzelnen Trauben zu 62 °/0,
2. Sede ,, 12 ,, ,, >. 55 °/o>
3. D echla ,, 25 ,, ,, ,, 5 0 % ,
4. K lo d e  ,, 37 „  ,, >, 55 % •

Das du rchschn ittliche  G ew ich t einer F ru c h t im  D u rch sch n itt
einer T raube g ib t folgende Tabelle  an:

Anzahl der 
gemessenen 

Trauben

M itte l aus den
durchschnittlichen 
F ruchtge wichten 

der einzelnen 
Trauben

Höchstes 
Durchschnitts
fruchtgewicht 
einer Traube

Niedrigstes 
Durchschnitts
fruchtgewicht 
einer Traube

1. D e n to ................... 13 4,9 g 8,9 g 1,8 g
2. S e d e ................... 6 4,2 g 4,8 g 3,o g
3. D e c h la ................ 15 4,1 g 5,6 g 3,2 g
4 . K lo d e ................... 12 5.4 g i3,9 g 3,2 g

H ie rb e i sind auch die k le insten, noch n ic h t vo llen tw icke lten

F rüch te  m itgezäh lt.
D ie  A n zah l der F rüch te  in  den gemessenen T rauben schwankte

bei 1. D ento zwischen 140 und 4001,

2. Sede
/ ”

262 „  3281,

3 - Dechla ,, 973  4 5 6 3 ,

4 - K lode ,, 90 „  7 6 5 -

Das zu r V e rfü g u n g  stehende M a te ria l w urde in  fü n f Größen
klassen e in ge te ilt und von jeder drei bis sechs M us te rfrü ch te  aus
gew äh lt. D iese w urden einzeln durchgemessen, um e tw aige typ ische

D arin  sind 10 Trauben von nur 5 bis 7 jährigen Palmen enthalten, sodaß 
das D urchschnittsgew icht ve rm u tlich  etwas zu n ie d rig  ist.
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Unterschiede zu finden. D ie  absoluten Maße ließen keine fest
stehenden Unterschiede erkennen, w ie die nachfolgende Tabelle  zeigt. 
Sie e n thä lt übrigens n u r die Maße von P a lm früchten , die ausgebildete 
Kerne  haben.

Gewicht
in

Gramm

Länge
in

M illim e te r

Breite
in

M illim e te r

D icke
in

M illim e te r

G r e n z z a h l e n  d e r  P a l m f r ü c h t e .
1. D e n to ................... 3,2—25,2 23— 40 15— 33 15— 32
2. S e d e ................... 2,2—9,0 20— 32 15— 28 I I ---24
3. D e c h la ................ 2,6— 10,0 18—36 20— 28 18— 23
4. K lo d e ................... 2,2— 14,5 20—36 17— 29 13— 25
5. D e f ia ................... 2,2—8,o5) 20— 285) 15— 255) 13— 205)

G r e n z z a h l e n  d e r  P a l m n ü s s e .
1. D e n to ................... 1 ,2 — 18 ,1 15— 35 1 3 — 3 0 I I — 2 9
2 . S e d e ................... 0 ,7 — 6,1 12  —  27 1 2 — 23 9 — 2 0
3 . D e c h la ................ 1 ,0 — 4,3 1 5 — 21 I I — 21 1 0 — 19
4 . K lo d e ................... 1 ,1 — 9 ,2 1 3 — 27 1 2 — 2 2 l / 2 1 1 — 21
5 . D e f ia ................... i , 5— 4 ,9 5) 1 6 — 2 4 5) 1 2 — 1 8 5) 1 1 — 1 7 5)

G r e n z z a h l e n  d e r  P a l m k e r n e .
1. D e n to ................... 0,22—3,2 11— 15 (23) 7— 19(15) 6— 18 (14)
2. S e d e ................... 0,3— 2,0 9— 16 8— 13 8— 10
3. D e c h la ................ 0 1 to b 11— 16 9—16 7 — 13
4. K lo d e ................... 0,36)— 2,0 8 -1 7 8 -1 5 7— 12
5. D e f ia ................... 0,4— 1,2s) 11— 165) 8— 12 5) 6— io 5)

Dagegen ergab die Berechnung des Verhä ltn isses von F ru c h t 
zu Nuß und K e rn , w ozu die A n zah l der M us te rfrü ch te  ungefähr ve r
doppe lt wurde, wesentliche Verschiedenheiten zwischen den A b 
arten, w ie  nachstehende Tabelle  ze ig t:

Frucht Nuß Kern K ern : Nuß

1. D e n to ................ IOO 64 15 S/1S — knapp V i der Nuß
2. S ede................... IOO 68 18 3/n  =  über V* „

2a. Sede-Dechla . . IOO 50 20 %  =  unter 1/2 „
3. D e c h la ............. IOO 3 6 l6 4/9 =  knapp V2 „  „
4. K lo d e ................ IOO 55 14 Vi =  unter 1/3 „
5. D e f i a ............. IOO7) 70 17 1/ --- 1// 4 /4 >>

IOO 23

5) D ie Höchstzahlen sind verm utlich zu niedrig.
6) D er kleinste nachträglich gefundene Kern wog 0,05 g und war 4 mm 

lang, 3 mm bre it und 3 m m  dick.
7) D ie gewogenen Früchte waren stark eingetrocknet, und daher ist die 

Verhältniszahl 100 zu n iedrig  bzw. 70 zu hoch. Dagegen stim m t das Verhältnis 
70 : 17, wie das zweite Verhältn is zeigt.
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Bei der Berechnung sind die G ew ichte der ungetrockneten 
Nüsse zugrunde gelegt. D u rch  das T rocknen  ve rlie ren  sie 7,4 v. H . 
des ursp rüng lichen  Gew ichts. Bei den Nüssen einer ganzen T raube 
ergab sich sogar ein V e r lu s t von 15,6 v. H . Das e rk lä r t sich aber 
daraus, daß diese am Feuer scharf ge trockne t waren. Im  Jahre 1903 
vorgenom m ene Messungen („T rop en p fla nze r“  1904, Seite 288) er
gaben, daß die F rüch te  der D en to  durchschn itlich  13 v. H ., die der 
D ech la  18 v. H ., die der K lode 33 v. H . P a lm ö l lie fe rten . D a  letztere  
Zah l ein w en ig  hoch erschien, w urden die Messungen je tz t w ieder
ho lt. Nebenbei sei bem erkt, daß in  der Ewesprache O l A m id je , 
Palm nuß N ku  und P a lm kern  Ene heißt. Das ö l  w urde durch 
Stam pfen der F rü ch te  und A usdrücken  der Fasermasse m it der 
H and  sowie nachheriges Auskochen des Öls gewonnen, eine M e
thode, bei der noch v ie l ö l  in  der Fasermasse zu rückb le ib t. D araus* 
e rklären sich w oh l die au ffa llend  n iedrigen Zahlen. Ferner is t bezüg
lich  der Ölausbeute zu berücksichtigen, daß das Jahr der M essung 
und sein V o rgänger D ü rre jah re  sind. D em zufo lge  is t das F ru c h t
fle isch ve rm u tlich  dünner und w en iger ö lh a ltig  als in  N orm a ljah ren  
(nach H e rrn  W oeckel is t das n ich t der F a ll) .

In  der nachfolgenden L is te  sind die Ergebnisse von 1912, in 
Prozenten des F ru ch tge w ich ts  ausgedrückt, zusam m engestellt.

Frucht
gewicht in 
K ilogram m

Nüsse

0// 0

Öl

0/Io

Kerne

%

Dento 1. 1912 29. 7. . . . 2,16 62 3,5 12
2. 1912 7. 8. . . . 29,85 50 8.4 13,4

Sede 1. 1912 31. 7. . . . 35,36 43 7,6 13
2. 1912 7. 8. . . . 3,08 60 3,6 l6

Dechla 1912 3. 8. . . . 74,7 21 13,0 13
Klode 1. 1912 20. 7. . . . 1,26 48 — I I

2. 1912 7. 8. . . . 8,75 51 5,7 12

M an ersieht hieraus auch, daß der ö le r t ra g  s te ig t, je  größer die 
verarbeite te  F ruchtm enge ist. F erner is t e rs ich tlich , daß die A n 
gabe der E ingeborenen, daß die Sede w en iger ö l  gäbe als Ede 
(„T ro p e n p fla n ze r“  1904, Seite 283) falsch is t. D ie  ch ris tlichen  E in 
geborenen, welche Sedeöl bereiten, behaupten sogar, daß die Sede 
m ehr ö l  gäbe als die D ento . D ie  w irk lich e n  Gründe fü r  die geringe 
B e lie b the it der Sede sind oben bereits m itge te ilt.

W elche Bedeutung der ausschließliche Anbau ö lre icher Sorten 
der Ö lpalm e hat, möge folgendes veranschaulichen. D ie  Dechla
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g ib t it/^ m a l sovie l ö l  als die Ede. T ogo  fü h rte  im  Jahre 1911 rund 
4013 Tonnen Palm öl aus im  W e rte  von rund  1 688000 M . W ürden  
s ta tt der 90 v. H . ö la rm er Palm en ölreiche stehen, so w ürde das im  
Jahre 1911 eine M ehrausfuh r von rund  2000 Tonnen im  W erte  von 
844 000 M . ergeben haben.

In  dem B e rich t über den Versuchsgarten in Lom e (A m ts b la tt 
1908, Seite 194) is t die V e rm u tu n g  ausgesprochen, das w en ig  fro h 
wüchsige W achstum  der d o rt angepflanzten Ö lpalm en rühre  von der 
unm itte lba ren  E in w irk u n g  der Seebrise her. Dem  w ide rsp rich t, daß 
die in  den w e ite r lande inw ärts  befindlichen Senken ve re inze lt stehen
den Palmen, obw oh l sie geschützt stehen, dasselbe V e rha lten  zeigen. 
Ich  m öchte daher eher glauben, daß der Sa lzgehalt des Bodens die 
Ursache ist. Außerdem  t r i f f t  die Angabe fü r  die Sorte D efia  n ich t 
zu. Denn diese steht am Rande der Lagune von P o rtonovo  in  
p rächtigen Exem plaren. Ic h  empfehle daher, in  dem frag lichen  
L a n d s tr ic h t die D efia  zunächst e inm al versuchsweise anzupflanzen.

Ü brigens scheint es m ir, daß der ö le r tra g  der Palmen der 
K üstenbezirke, in  vom  H u n d e rt des F ru ch tge w ich ts  berechnet, ge
r in g e r is t als derer des Bezirks M isahöhe, was seinen G rund darin  
haben dü rfte , daß deren durchschn ittliche  Regenmenge n u r etwas 
m ehr als halb so groß is t als die des letzteren.

h) V e r b r e i t u n g  d e r  A b a r t e n .  D ie  V e rb re itu n g  der 
verschiedenen Sorten is t durchaus verschieden. W ährend  die D en to  
übera ll vo rko m m t und die M ehrzah l der Ö lpalm en des Bezirks m it 
e tw a 84 v. H . um faßt, ko m m t die Sede zw ar übera ll, aber, w e il n ich t 
geschützt, n u r spärlich  vo r, e tw a 6 v. H . betragend. N och spärlicher 
t r i t t  die K lode  auf, deren A n te il n u r e tw a v. H . be träg t, denn 
sie is t h ie r und da, und auch dann nur in  ge ringer A nzah l, zu finden. 
Sie is t seltener, als der B e rich t im  „T ro pe np flan ze r“  1904 (S. 284) 
ang ib t. A m  zahlre ichsten finde t sie sich in  Aw em m e, W akpo  und 
W uam m e, in  zw e ite r L in ie  in  A n feu , Yevieppe und Kpatape. Den 
R est m it  e tw a 9%  v. H . um faßt die Dechla. Sie is t zahlre icher als 
die Sede und t r i t t  unregelm äßig auf, an manchen O rten  n u r ganz 
selten, in  anderen w ieder s ta rk angehäuft. Besonders zahlre ich 
finde t sie sich v o r in  den Landschaften  Aw em m e, W akpo, A nfeu, 
Dudom e, Choe, Kpatape, K pa llaw e , W uam m e, M a jon d i, A gu -K ebu , 
A g u -T a fie  und A gu-N yangbo . D ie  A nzah l der D efia  kom m t in  P ro 
zenten berechnet gar n ich t in  B e trach t, da diese n u r e tw a 0,002 v. H . 
be träg t. Sie finde t sich n u r ganz selten und im m er n u r einzeln in 
den verschiedenen Landschaften. Ih re  Gesamtzahl übers te ig t 
ke inesfalls 500 Stück. D ie  P rozentan te ile  der ersten v ie r Sorten 
sind berechnet worden aus der A nzah l der im  O ktober 1910 er-
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haltenen F ruch tbünde l, die g le ichze itig  in  großer M enge fü r  O st
a fr ik a  beste llt waren. U m  reiche A usw ah l fü r  die zwei Tonnen Saat
nüsse zu haben, w urden hohe Preise fü r  die ausgewählten Saatnüsse 
gezahlt. Es is t daher w oh l anzunehmen, daß alle vorhandenen 
Palmen in  den lie fernden Landschaften  abgeerntet und zum K a u f 
angeboten wurden. Nach einer im  K re ise  Kpandu  m itte ls  der E in 
geborenenhäuptlinge vorgenom m enen Zäh lung  betragen die P rozen t
anteile fü r  D en to  94 v. H ., Sede 3 v. H ., D echla 3 v. H ., K lode  
0,005 v - H . D ie  wahren Zahlen dü rften  innerhalb  der durch die 
beiden Zählungen gegebenen Grenzen liegen.

(Fortsetzung folgt.)

Tripolis’ landwirtschaftliche Verhältnisse.
Von Dr. G u id o  A. R. B o rg h e s a n i,  Rom.

(Schluß.)

IV .  B e t r i e b s v e r h ä l t n i s s e  a u ß e r h a l b  d e r  O a s e n .

E in  ähnlich schroffer Gegensatz w ie zw ischen dem heiteren A n 
b lic k  der Oasen und dem öden, trostlosen der offenen Ebene besteht 
also auch h in s ich tlich  der T e ilu n g  des Grundbesitzes und der A r t  der 
B e w irtsch a ftun g  bzw . der K u ltu rsys tem e . V o n  diesem feststehen
den G rundsatz ausgehend, is t es fü r  uns n ic h t le ich t, auf E in ze l
heiten einzugehen und die F rage erschöpfend zu beantw orten. W a r 
es uns unm öglich , in  den Oasen aus den Gegenständen selbst die 
E lem ente zu schöpfen, deren w ir  fü r  unsere U n tersuchung  bedurften, 
so w ar uns dies in  der zweiten Zone unm öglich , und zw ar aus fo l
genden G ründen:

1. W e il diese Zone räum lich  sehr eng begrenzt und die Grenzen, 
über welche hinaus man sich ohne äußerste G efahr fü r  die persön
liche S icherhe it n ich t wagen konnte, sehr unbestim m t waren.

2. W e il die G rundstücke n ic h t m it  genügender B es tim m th e it 
abgegrenzt und w e il keine Häuser, keine Pflanzungen, keine B runnen 
vorhanden sind.

3. W e il in  diesem Jahre in fo lge  des K rieges die Felder n ich t 
bes te llt worden sind.

D aher is t das W enige, was sich über diese Landstriche  sagen 
läßt, g röß tente ils aus schon vorhandenen V e rö ffen tlichungen  ge
nügend bekannt und durch In fo rm a tio ne n  aus den zuverlässigsten 
Q uellen ergänzt worden. Aus dem Ganzen können w ir  fü r  das Step
pengebiet in  T rip o lis , das, fa lls  es bes te llt werden kann, B a d i a oder 
B a r r i a  genannt w ird , zu folgenden Schlüssen gelangen:

Tropenpflanzer 1913, Heft 6. 22
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1. D e r Boden is t g röß tente ils P riva te igen tum . Es scheinen 
keine unbebauten Ländereien, bzw. Ländere ien im  Gemeinbesitz be
s tim m te r Stämme, fü r  welche w ir  im  Gebiet von Horns und Gebel 
z. B. charakteris tische Beispiele haben, vorhanden zu sein. D er 
s taatliche G rundbesitz is t besonders dem L a u f des U ad i M egenin 
entlang s tä rke r ve rtre ten  als in  den Oasen; im m erh in  is t er jedoch, 
sowohl im  V e rg le ich  zum P riva te ige n tum  w ie  zu dem staatlichen 
Besitz im  Inneren des Landes, ein sehr beschränkter. D ie  G rund 
besitzer wohnen größtente ils in  T rip o lis  selbst.

2. D ie  G üte r sind so ausgedehnt, daß in dieser Gegend der 
G roßgrundbesitz als norm al anzusehen ist. D ie  Begrenzung des 
G rundbesitzes is t sehr unbestim m t und w ird  n u r durch einige feste 
äußere M erkm a le , g le ichv ie l ob na tü rliche  oder künstliche , ange
geben, w ie  z. B. ein aus dem Boden ragender Fels, der K am m  eines 
H ügels, ein Talkessel, Palmen, Steine usw. K e in  eigentliches 
Trennungszeichen w ird  zwischen einem Besitz und dem anderen au f
gerich te t, sei es, w e il sowohl der E igen tüm er w ie der Bebauer n ich t 
an .O rt und Stelle wohnen, sei es, w e il der W e rt des Bodens v e r
hältn ism äß ig  ein sehr n ied rige r ist.

3. N ic h t alle T e ile  des Gutes werden beste llt; weder die Dünen, 
noch die höher gelegenen P unkte , wo das W asser n u r abfließt, und 
die daher das ganze Jahr h indurch  überw iegend d ü rr b leiben, werden 
z. B. bebaut. In  den N iederungert, wo W asser, und in gewissen 
Fä llen  sogar in  sehr be träch tliche r Menge, aufgestaut werden kann, 
be fo lg t man eine sehr einfache K u ltu rm e thode , die auf der herbst
lichen D rills a a t von Getreidesorten, besonders Gerste, seltener W e i

zen beruht.
E ine andere K u ltu r  fü r  sehr frische Täler is t diejenige von 

W asserm elonen. D e r übrige  Boden erzeugt von selbst m ehr oder 

w en iger üppiges Gras.
4. F ü r die B este llung dera rtige r Ländere ien is t eine besondere 

A r t  der H a lb pa ch t üb lich . Bei den ersten Regenfä llen sch ick t 
der G rundbesitzer arabische oder berberische A rb e ite r auf sein 
G runds tück ; er lie fe rt ihnen den Samen, den P flug, das K am el, das 
ihn ziehen muß; jeder von diesen Landarbe ite rn  beste llt so v ie l von 
dem betreffenden G ut, w ie  in  20 oder 25 A rbe its tagen  m ög lich  ist. 
Nach beendigtem  Säen überläßt der Bauer das Feld  sich selbst. \  er
lä u ft die Saison g u t und gedeiht das Getreide, so ke h rt der Bauer, 
wenn es im  B e g r iff zu re ifen ist, auf das G ut zurück, m äht und 
d risch t es, sondert die H ä lfte  fü r  den E igen tüm er ab und behält das 
übrige  fü r  sich. Es kom m t auch vo r, daß der Bauer, außer dem 
Samen und allem, was zur B este llung  gehört, auch die B eköstigung
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fü r  sich und das K am e l bekom m t; in  diesem F a lle  e rhä lt er jedoch 
n u r ein V ie rte l der E rn te .

V . S c h l u ß f o l g e r u n g e n  u n d  V o r s c h l ä g e .

D a Se. E xz. N i t t i  die W e isung  erte ilte , n u r konkre te  und zu
verlässige Angaben, die ein klares B ild  der W irk lic h k e it  zu über
m itte ln  verm öchten, zu sammeln, so gew innen auch die Schlußfo lge
rungen bzw . Vorschläge, zu denen die U ntersuchungskom m ission  
h in s ich tlich  der ersten von ih r  bereisten, der tr ipo lita n isch en  Zone 
—-  die ungefähr 16000 qkm um faßt —  ge langt ist, ganz besondere 
Bedeutung.

I .  In  besagter Zone, hauptsäch lich  der K üste  entlang, über
w iegen ve rhä ltn ism äß ig  kle ine Landante ile , deren gesamte A u s 
dehnung au f ungefähr 200 qkm  berechnet w ird , die in tens iv  k u lt iv ie r t  
w erden; es kom m en hauptsäch lich  k le ine  G üter, K le in k u ltu re n  m it 
Bewässerung, d irekte  B e w irtsch a ftu n g  und P acht m it  G ew innante il 
vo r. Diese F lächen könnte  man besser als m it der ungeeigneten 
Bezeichnung „O asen“  „G a rte n la n d “  (suani) nennen.

D er R est besteht zum großen T e il aus bestellbarem, jedoch un
bebautem oder zu extensiven oder gelegentlichen K u ltu re n  benutzten 
F lächen; w ir  bezeichnen dieselben m it der Benennung t e r r e  

b a d i a.
In  beschränkterem  Maße komm en auch U fe rland , bewegliche 

Dünen (guass), Süm pfe (sebkba), Salzgruben (m a llaha t) und kahle 

Felsen vor.
I I .  D ie  k lim a tischen  und Bodenverhältn isse sind derart, daß 

übera ll, wo Berieselungsanlagen m ög lich  sind, säm tliche K u ltu re n  
der mäßig heißen und der heißen Küstenzonen gedeihen.

D o rt, wo die Berieselung n ich t m ög lich  is t, e rg ib t sich technisch 
die Z w eckm äß igke it des Anbaus e in iger der T ro cke nh e it w id e r
stehenden B a um ku ltu ren  und der jäh rlichen  herbs tlich -w in te rlichen  
K ra u tk u ltu re n  m it sehr ku rze r Dauer.

I I I .  D a  die W asserläufe  in  dieser Zone ausschließlich Ge- 
b irgsström e sind, so is t die V e rw endung  von fre ien  Gewässern nur 
im  W in te r, und zw ar n u r in  dem oberen T e il der betreffenden Sam
melbecken und nur fü r  ve rhä ltn ism äß ig  kle ine Bodenflächen m ög lich . 
Es b le ib t zu prü fen , ob es ratsam er sei, diese Gewässer v e rm itte ls t 
der Uberschwem m ungsm ethoden zu r Regenzeit, oder durch A u f
stauen in  Sammelbecken zu r V e rw endung  w ährend der trockenen 
Jahresze it zu verw erten.

IV .  D ie  A u snu tzu ng  der abbröckelnden und der ersten tie fen  
S ch icht kann in  höherem Maße s ta ttfinden, als dies gegenw ärtig  der
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F a ll ist, jedoch stets in  engeren Grenzen, im  V e rh ä ltn is  zur A u s 
dehnung dieser Zone.

V . N ich ts  läß t sich bis zu r Stunde über die M ö g lic h k e it sagen, 
tiefes artesisches W asser zu erlangen. E rs t der T ie fb runnen , der 
gegenw ärtig  gebohrt w ird , w ird  S icherhe it über diese fü r  die land
w irtsch a ftlich e  Z u k u n ft der falschen tr ipo lita n isch en  Ebene so w ic h 

tig e  Frage bringen.
V I .  D ie  in tensive  Bew ässerungsbew irtschaftung is t vo rlä u fig  

au f einen verhä ltn ism äß ig  geringen T e il dieses Gebietes zu beschrän
ken. Es bleiben im  übrigen die fü r  eine gem ischte 1 rocke nku ltu r 
von Bäumen und K rautgew ächsen e rfo rderlichen  E inze lhe iten  fest
zustellen, da eine solche K u ltu rm e th o de  nach den b isher gesammel
ten Angaben m ög lich  scheint.

V I I .  In  den gegenw ärtigen G artengebieten scheint der Zuzug 
von ita lien ischen Bauern, besonders solcher aus Südita lien , m ög lich , 
jedoch nur a llm äh lich  und in  beschränktem  Maße. A u ch  die E r 
w e ite rung  der K le in k u ltu r  m it  Bewässerung um die gegenw ärtigen 
Oasen herum  kann a llm äh lich  und in  engen Grenzen erfo lgen, ge
wissermaßen nur w ie  ein Ö lfleck sich ausbreitet.

V I I I .  Es is t abzuraten, einen starken und überstü rzten  Z u 
strom  von ita lien ischen Ausw anderern  nach den übrigen Zonen zu 
lenken, bevor w ir  n ich t die technischen und ökonom ischen Elemente 
besitzen, die zur E in fü h ru n g  einer lohnenden B e w irtsch a ftun g  nach 
dem System der gem ischten T ro c k e n k u ltu r  in  jenen Gegenden 

e rfo rde rlich  sind.
D ies vorausgesch ickt, sind die unm itte lba ren  Maßnahmen, die 

die U ntersuchungskom m ission  der R eg ierung  vorzuschlagen hat, 

fo lge nd e :
A . S tud ium  des auf dieser Zone bestehenden Regimes fü r  den 

G rundbesitz behufs E in ric h tu n g  eines reg istrie renden bzw . kon

tro llie renden  Grundbuches.
B. Ba ldm ög lichste  W iederbebauung des Gartenlandes.
C. G ründung  eines lan dw irtscha ftliche n  K re d itin s titu ts .
D . G ründung  eines landw irtscha ftlich -techn ischen  Bureaus.

U m  das im  Vorstehenden dargelegte W e rk  fortzusetzen und
w e ite r auszudehnen, w urde die K om m iss ion  des A cke rbaum in is te 
rium s durch eine andere ersetzt, die von Exzellenz B e rto lin i, dem 
neugewählten M in is te r fü r  die K o lon ien , un te r w eiteren Gesichts
punkten  ernannt worden ist. G le ichze itig  ha t der M in is te r auch eine 
Sonderkom m ission, die von dem ita lien ischen K o lo n ia lin s titu t in  
F lo renz entsandt w urde, subvention ie rt.
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W ir  werden daher G elegenheit haben, auf die Ergebnisse dieser 
beiden Kom m issionen zurückzukom m en.

Zum  Schluß möge m ir  ges ta tte t sein, dem M in is te r  Sr. Exz. 
N i t t i  fü r  die liebensw ürdige  B e w illig u n g  der diesem A r t ik e l be i
gefügten Illu s tra tio n e n  meinen ergebensten D ank auszusprechen.

Notizen über Schädlinge tropischer Kulturen.
Icerya purchasi Mask., eine Gefahr für die Südfruchtkulturen in 

Deutsch-Südwestafrika.
Von Dr. F r ie d r ic h  Z a c h e r.

Kaiserliche Biologische Anstalt fü r Land- und Forstwirtschaft, Berlin-Dahlem.

Unsere w esta frikan ischen K o lon ien  sind bezüg lich  der öko- 
nom isch-entom ologischen Forschung bis je tz t sehr s tie fm ü tte rlich  
behandelt worden. W ährend  w ir  in  D eu tsch -O sta frika  schon seit 
m ehr als einem Jahrzehnt in  A m a n i ein In s t itu t  fü r  die angewandte 
Zoolog ie  besitzen, is t auf der anderen Seite des schwarzen E rd te ils  
nur ganz gelegentlich  etwas in  dieser H in s ic h t getan worden. U n 
sere Kenntn isse über die Schädlinge von T ogo  und K am erun  sind 
durch die phyto-pa tho log ische E xp ed ition  un te r B u s s e ,  durch die 
Sam mlungen K e r s t i n g s  und v. h a b e r  s und durch E insendungen 
der P flanzungen einigermaßen ge fö rde rt worden. D eutsch-Südw est
a frika  dagegen is t in  phyto -pa tho log ische r Beziehung vo llkom m en 
T e rra  incogn ita . Z w a r sp ie lt bis je tz t noch die V ie hzu ch t die a lle r
erste R o lle  im  W irtscha fts leben  dieser K o lon ie , und sie w ird  auch 
nach der N a tu r des Landes vo rauss ich tlich  stets dem Ackerbau, der 
O bst- und W e in k u ltu r  überlegen sein. W enn man aber bedenkt, 
w ie  bedeutend die A cke r- und G a rte n w irtsch a ft in  der S üda frika 
nischen U n io n  ist, so w ird  man hoffen können, daß auch unsere 
K o lon ie  in  absehbarer Z e it ein aussichtsreiches E xp o rtg eb ie t be
sonders fü r  O bst werden w ird , und daß die R eg ierung  der gleichen 
A n s ich t ist, geht aus der A n lage  einer Reihe von Versuchsfarm en 
und Versuchsgärten hervor. M it  der V e rm ehrung  der K u ltu re n  
geht aber auch das rapide Anwachsen ih re r Schädlinge H and  in 
H and, und wenn dem n ich t vo rgebeugt w ird , so kann es zu einem 
überhandnehm en kom m en. D ann is t n a tü rlich  ein größerer A u f
wand an M itte ln ' und A rb e itsk rä fte n  erfo rderlich , als wenn den 
Schädlingen von allem  A n fa n g  entgegengearbeite t werden könnte. 
N un  ha t ja  w oh l auch der lan dw irtscha ftliche  Sachverständige oder 
R eg ierungsbo tan iker m eist den A u ftra g , auf tie rische Schädlinge zu 
achten. Doch nur eine U n te rschä tzung  der A rb e it des Wissenschaft
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lieh vorgeb ildeten En tom o logen  kann dahin führen, von einem fü r  
entom ologische Forschungen n ich t fachm ännisch vorgeb ildeten  
Beam ten die g leichen D ienste  zu erw arten. Gerade die sch lim m 
sten Schädlinge sind o ft am schwersten von harm losen T ieren  
zu unterscheiden, und sie sind m anchm al bereits jah re lang  in 
geringer Zah l vorhanden und p rak tisch  ohne Bedeutung, ehe sie 
m it ung laub lich  erscheinender S chne llig ke it um sich gre ifen  und 
blühende K u ltu re n  b innen kü rzester F r is t  zu ve rn ich ten  drohen. 
E in ige  Schulbeispiele, die den W e r t der angewandten Insektenkunde 
beweisen, w i l l  ich h ie r anführen, ehe ich au f den fü r  unsere K o lon ie  
zutreffenden F a ll näher eingehe.

E in  k le ine r Rüsselkäfer, A n t h o n o m u s  g r a n d i s  B o h . ,  
ein V e rw a nd te r unseres A n t h o n o m u s  p o m o r  u m  F . und v ie le r 
anderer sehr ähn licher A rte n , w a r zum ersten M ale  im  Jahre 1867 
in  M e x iko  als Z erstö re r der Kapse ln  der B aum w ollp flanze be
obachtet worden. N u r  ganz langsam bre ite te  er sich im  N orden 
M ex ikos  aus, kaum  beachtet von den dortigen  B aum w ollp flanzern. 
D a kam er im  Jahre 1892 zum ersten M ale  über den R io  Grande 
herüber auf das Gebiet von Texas bei B ro w n sv ille , und nun begann 
sein Siegeslauf. 1894 hatte  er bereits ein ansehnliches Gebiet im  
Südwesten von Texas erobert, so daß vom  D epartm en t o f A g r i-  
cu ltu re  in  W ash ing ton  En tom o logen  an O r t  und S telle  gesandt 
wurden. Sie erkannten m it v o lle r D e u tlich ke it, welche ungeheure 
G efahr dem B aum w ollbau  in  den V e re in ig ten  Staaten drohte, und 
sie schlugen den gesetzgebenden K örpe rschaften  des Staates Texas 
Maßnahmen vor, die a lle rd ings rigo ros  aussahen, aber doch dem 
weiteren V o rd rin g en  des Kapse lkäfers E in h a lt getan hätten. Es 
so llte  näm lich  in  den bereits in fiz ie rten  Landstrichen  und einer 
bre iten  Zone darum  der Anbau  der B aum w olle  fü r  eine bestim m te 
Z e it untersagt werden. D ieser V o rsch lag  w urde abgelehnt, und so 
konnte  der Kapse lkä fer ungeh indert sich w e ite r ausbreiten. H eute  
hat er n ich t n u r ganz Texas erobert, sondern sein Gebiet auch über 
Lou is iana , M iss iss ipp i, A rkansas, O klahom a, . A labam a bis nach 
F lo rid a  ausgedehnt. A n fangs begnügte er sich, jä h rlic h  etwa 5000 
bis 6000 Q uadra tm eilen  h inzuzugew innen, dann aber wuchs der Z u 
wachs ins R iesenhafte und be trug  endlich bis zu 51 000 Q uadra t
m eilen in  einem Jahre. Solange der K apse lkä fe r n ich t bekäm pft 
w urde, kamen Schädigungen bis au f 50 %  der E rn te  vo r. A be r 
auch je tz t sind die V e rlus te  noch enorm groß und w ürden ohne die 
v ie lse itige  A rb e it  der nordam erikanischen En tom o logen  noch w e it 
größer sein, die durch  eine g ründ liche  E rfo rsch un g  a lle r Lebens
bedingungen des Kapse lkäfers zw ar n ich t seine A u s ro ttu n g  in  den
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in fiz ie rten  Gebieten erreichen konnten —  das is t bei der in  die M i l l i 
arden gehenden Zahl der T ie re  undenkbar — , aber doch W ege ge
ze ig t haben, den Schaden au f ein erträg liches Maß herabzusetzen.

E in  zw e ite r F a ll ze igt, w ie  schw ie rig  es ist, das Vorhandensein 
von Schädlingen ge fährlichs te r A r t  zu kon tro llie ren , und der daraus 
zu ziehende Schluß is t der, daß man diese A rb e it n u r einem in 
system atischer und p rak tische r E n tom o log ie  aufs beste ausge
b ildeten E n tom o logen  anvertrauen darf. A b e r w oh lgem erk t, die 
S ystem atik  a lle in h i l f t  auch noch n ichts, da die K e nn tn is  der Be
kä m p fungsm itte l, ih re r A nw endung  und W irk u n g  ja  auch dazu ge
hört, D inge, die den System atike rn  und A natom en ganz fe rn  liegen 
und ja  auch n ich t zu ihren  Au fgaben  gehören. D e r F a ll, um den es 
sich handelt, is t die unangenehme N achbarschaft der gefürch te ten  
San Jose-Schildlaus (Pern ic ious scale, A s p i d i o t u s  p e r n i c i o 
s u s ) ,  in  der unsere K o lon ie  Südwest sich befindet. W ie  lange die 
San Jose-Schildlaus im  Gebiet der Südafrikan ischen U n io n  vorhanden 
ist, kann n ich t m ehr m it  S icherhe it fes tges te llt werden. U n g lü c k 
licherw eise kann sie näm lich  von ihren  harm losen V erw and ten , 
darun te r der in  S üda frika  häufigen Asp. africanus, n u r durch ein
gehende m ikroskop ische P rü fu n g  unterschieden werden. So kam 
es, daß sie erst im  Jahre 1911 durch H a r d e n b e r g  z u fä llig  in 
einer Sam m lung verschiedener Schildlause entdeckt wurde. N ach
forschungen ergaben, daß sie w ahrsche in lich  bereits im  Jahre 1904 
von einer sehr angesehenen Baum schule in  A ic to ria  (A u s tra lie n ) 
m it  einer Sendung von 15 000 Stämmen e ingeschleppt worden waren, 
von d o rt aus w ahrsche in lich  über ganz .Transvaal ve rb re ite t worden 
sind, so daß ihre  vö llig e  A u s ro ttu n g  in  S üda frika  bereits unm öglich  
geworden ist.

N un  habe ich vo r kurzem  von dem V o rkom m en einer der 
am meisten gefü rch te ten  Schild läuse der S ü d fru ch tku ltu re n  in 
D eu tsch -S üdw esta frika  K e nn tn is  erhalten, und ich w il l  n ich t ve r
säumen, h ie r darau f h inzuweisen. D ie  K a ise rliche  B io log ische 
A n s ta lt fü r  L an d - und F o rs tw irts c h a ft in  B e rlin  - D ahlem  e rh ie lt 
einen Z w e ig  einer C itrus  - A r t  aus W arm bad  in  Deutsch-Süd- 
w esta frika , an dem sich ein ige E xem plare  einer I  c e r y a - A r t  
finden, und zw ar, sow eit das M a te ria l die nähere B estim m ung 
noch zuläßt, von I c e r y a  p u r c h a s i  M a s k .; keine andere 
Schild laus ha t die O rangen- und Z itronenpflanzungen  in  C a lifo rn ien  
und S üda frika  schwerer geschädig t als diese A r t ,  und es lo h n t daher 
w oh l, sie ein w en ig  näher zu betrachten. Im  Gegensatz zu den 
meisten Schild läusen haben die I c e r y a -  A rte n  auch als fe r t ig  en t
w icke lte  W eibchen g u t ausgebildete Beine und Füh ler, die jedoch
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den Seitenrand des K ö rpe rs  n ich t überragen. D ie  W eibchen sind 
z iem lich  große T ie re  von e tw a y 2 cm Länge und m enn ig ro ter 
F ä rbung  m it dunk le rer Zeichnung auf dem Rücken. W as an 
ihnen am meisten a u ffä llt, sind weiße W achsstäbe, die von ihrem  
H in te rle ib  ausgehen und zu einem großen Sack verschmolzen sind,

in  welchem  sich die 
roten E ie r befinden. 
W enn dieser Eiersack 
fe rtig  ausgebildet ist, 
m iß t er 6 bis 8 mm. 
Aus den E ie rn  gehen 
m enn igro teLarven her
vor, die sehr beweglich 
sind und die A r t  ve r
bre iten helfen. Ih re  
Gestalt is t oval, die 
dunkelbraunen Beine 
und F üh le r sind lang 
und ragen w e it überden 
Seitenrand des Körpers  
vor. A u f  dem Rücken 
stehen lange braune 
H aare, die in  Längs
reihen angeordnetsind, 
außerdem stehen sechs 
Haare von fast doppe l
te r Körperlänge  am hi n- 
teren Ende. Davon ge
hören zwei dem letzten, 
v ie r dem vorle tzten 
Segmentan. D ieF üh le r 
besitzen sechs G lieder, 
von denen das letzte die 
beiden vorhergehenden 

an Länge ü b e rtr ifft . Das vo rle tz te  G lied trä g t auf seiner Innenseite 
ein sehr langes H aar, das le tz te  G lied deren v ie r. Das eine H aar 
au f dem vo rle tz ten  und drei auf dem le tzten  G lied stehenden iibe r- 
tre ffen  den ganzen F üh le r an Länge. A u f  jeder Seite des Kopfes 
steht ein braunes, einfaches Auge, das als ha lbkuge lige r K ö rp e r v o r
sp ring t. Das bewegungsfähige N ym phenstad ium  geht der U m 
w and lung  in  das fe rtig e  geschlechtsreife W eibchen voraus. Dieses 
is t bedeutend b re ite r gebaut als die L a rve , F ü h le r und Beine liegen

Abb. i . Orangenzweig m it der Schildlaus 
Icerya purchasi Mask.
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ganz au f der U nterse ite  des Körpers. D ie  Zahl der Füh lerg liede r 
is t jedoch auf zehn angewachsen, von denen die ersten neun von der 
Basis nach der Spitze zu im m er k le ine r werden, w ährend das letzte, 
io ., das längste ist, so lang w ie  das 7. bis 9. zusammen. Im  Gegen
satz zu den W eibchen sind die M ännchen schlanke T ie re  m it langen 
E x tre m itä te n . Ih r  K o p f trä g t zwei große, zusammengesetzte Augen, 
vo r denen die zehngliedrigen F üh le r stehen, welche so lang sind w ie 
der ganze K ö rpe r. Jedes G lied 
is t etwa doppe lt so lang als 
b re it, in  der M itte  etwas e in 
geschnürt und m it zwei K rä n 
zen langer Haare versehen.
D ie  M itte lb ru s t träg t jederseits 
einen fast schwarzen F lüge l 
von K örperlänge  m it rud im en
tä rer Äderung. A m  d ritten  
B rus tring  sind die H in te rflüge l 
w ie bei den F liegen zu Schw ing
kölbchen rückgebildet, welche 
d re i paralle le  Borsten tragen.
D ie  dunklen Beine sind lang, 
zo ttig  behaart, T ib ie n  und 
Tarsen m it kleinen, rückwärts 
gerich te ten D ornen bewehrt.
D e r ganze Befund beweist, 
daß das Männchen die W e ib 
chen zur Begattung aufsucht, 
während diese schwerfällig, m it
der U nzahl der E ie r beladen, au f Abt,. 2. Larve von Icerya purchasi Mask. 
ih rem  Platz verb le iben und erst (Nach Berlese und Leonardi.)

die Larven fü r w eitere  V e rb re i
tung der A r t  sorgen. D ie  Larve kann in  e iner M inu te  6 bis 7 cm zurück
legen, d. i. am Tage über 75 m, ve rlie rt aber schon nach der ersten 
H ä u tu n g  die fre ie  B ew eg lichke it. D ie  V e rm ehrung  der A r t  kann, 
wie bei den meisten Cocciden, lange Z e it parthenogenetisch erfo lgen. 
Es genüg t also die Versch leppung eines einzigen w eib lichen T ieres, 
um  die A r t  in  eine andere Gegend zu verpflanzen. In  einem Jahre 
können d re i Generationen aufeinander fo lgen. D a nun jedes W e ib 
chen 400 bis 600 E ie r h e rvo rb rin g t, so kann im  Lau fe  von drei Ge
nerationen sich ein In d iv id u u m  im  M it te l auf 125000000  N ach
kom m en verm ehren. D aher is t es le ich t ve rständ lich , daß die e inm al 
befallenen Bäume in  ku rze r Z e it v ö llig  von zahllosen In d iv idu en  der
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Laus w ie m it einer d icken K ru s te  bedeckt sind und ih r  V e rlu s t an 
Säften ein ungeheurer w ird . Zu dieser d irekten  Schädigung Kom mt 
dann noch eine m itte lba re . W ie  die meisten Pflanzenläuse, scheiden 
auch diese T ie re  eine große M enge Z ucke rsa ft aus, der auf den B la t
te rn  der Pflanze h a fte t und einen guten Nährboden fü r  die sogenann
ten Schwärzepilze, A r te n  der G a ttung  C a p n o  d i u m  u. a. b ildet. 
Sie sind zw ar keine d irekten  Parasiten der C itruspflanze, rauben ih r  
aber doch soviel L ic h t  und L u f t ,  daß sie durch starke Bedeckung m it 
solcher ep iphytischer P ilzvege ta tion  schwer geschädigt werden kann. 
So kom m t es,’ daß die O rangen- und Z itronenbäum e w irk lic h  ganz be
denklich un te r diesem Feind  zu leiden haben und endlich bei sehr 
starkem  B e fa ll te ilw e ise  oder ganz eingehen. M  a r 1 a 11 b e rich te t 
aus C a lifo rn ien , daß in  den Jahren der schwersten In fe k tio n , 1886 
bis 1889, die Schädigung einen so ernsten C harakter tru g , daß er 
die ganze C itru s k u ltu r  der pacifischen K üs te  auf schwerste bedrohte. 
Das gleiche kann man von der g le ichze itigen  Invas ion  im  Kapland , 
von dem E in b ruch  in  P o rtug a l (1896 bis 1897) und von dem ganz 
g le icha rtigen  A u ftre te n  der aus Ind ien  stammenden I  c e r y a 

a e g y p t i a c a  in  Ä g yp te n  sagen.
Sehr schlim m  stand es m it der Frage der B ekäm pfung der Plage. 

Denn der w achsartige  Ü berzug  des K ö rpe rs  läßt S p ritz flüss igke iten  
n u r schwer auf ihnen haften, so daß H a u tg if te  kaum  zur A n w en 
dung gelangen können. U nd  wenn es selbst g lü ck t, die M ü tte r  zu 
tö ten, so sind die zahllosen E ie r in dem aus W achsstäbchen ge
b ildeten  Sack so v o rtre fflic h  geschützt, daß es ganz unm ög lich  ist, 
ihnen beizukom m en. Diese wachsähnliche, ch itino ide  Substanz is t 
näm lich  sehr schwer lös lich , selbst eine M ischung  von Ä th e r und 
A lk o h o l lö s t sie n u r sehr schwer auf, und es bedarf des Zusatzes von 
K a lila ug e , um sie v ö ll ig  zu zerstören. U m  also den Jungen bei
kommen zu könen, die ja  n ich t alle zur selben Z e it ausschlüpfen, 
bedarf es sehr o ft w iederho lte r B espritzungen der Baume, und das 
is t bei großen A n lagen  n a tü rlich  ein sehr kostspie liges Unternehm en, 
das le ich t die R e n ta b ilitä t v ö ll ig  in  F rage ste llen kann. D azu kom m t 
noch als ein die B ekäm pfung  m it S p ritz m itte ln  auf das äußerste 
erschwerender , ja  sie als fas t aussichtslos erscheinen lassender U m 
stand h inzu, daß die Ice rya  n ich t etwa auf C itrusarten  a lle in  ange
wiesen is t, sondern noch v ie le  andere N ährpflanzen hat, wenn auch 
keine so bevo rzug t w ird  und dem Schaden in  dem Maße e rlieg t, w ie 
die A g rum en . A ls  N ährp flanzen werden genannt A kazien , Z y 
pressen, K ie fe rn , Rosen, P ittosperm um , Gräser, W e in  und noch 
viele andere Pflanzen. W enn also ein P flanzer g lü ck lich  die Sch ild - 
laus aus seinen O rangenku ltu ren  durch S p r itz m itte l ve rtrieben  hat,
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deren Pflanzen aus der Um gegend, auf denen sie sich unbeachtet' er
halten konnte, zu den Orangenbäum en zu rück und die Bekäm pfung 
kann von vo rn  w ieder anfangen.' Leh rre ich  in  dieser H in s ic h t is t 
das w e ite r unten erw ähnte  Be ispie l der E insch leppung der Ice rya  
in F lo rida , das zug le ich  auch ze igt, welches U n h e il durch u nvo r
s ichtige  Maßnahmen von entom ologisch ungeschultem  Personal an
g e rich te t werden kann.

Diese M ißerfo lge  in  der d irek ten  Bekäm pfung  der Ice rya  durch 
chemische M it te l haben in  A m e rika  zur A usa rbe itung  einer b io lo 
gischen Bekäm pfungsm ethode ge fü h rt. Nach den aus C alifo rn ien , 
F lo rida , S üda frika  und P o rtug a l vorliegenden M eldungen so ll sie 
sich b isher als die e rfo lg re ichste  K on tro llm aßrege l gegen das Ü ber
handnehmen der Ice rya  bew ährt haben.

D ie  amerikanischen Entom ologen g ingen von der Beobachtung 
aus, daß die Ice rya  in keinem der Länder, wo sie so ungeheuren 
Schaden anrich te te , u rsp rü ng lich  heim isch, sondern übera ll e rst ein
geschleppt worden w ar. R  i 1 e y forschte  nach ih re r u rsprüng lichen 
H e im at, als welche er A u s tra lie n  e rm itte lte . H ie r  aber is t  die Ice rya  
auch bis zum heutigen Tage noch nie als ernste P lage aufgetre ten. 
H ie raus schloß R  i 1 e y , daß sie d o rt in  ihren  vie len Feinden ein na
tü rliches  G egengew icht habe, das es ih r  n ich t erlaubte, sich über eine 
enge Grenze hinaus zu verm ehren. Diese A n s ic h t w ird  auch neuerdings 
durch den australischen En tom o logen  F ro g a tt bestä tig t. E r  sagt: 
„T h e  scale is found upon several species o f w attles  (Acacia ) in  the 
neighbourhood o f Sydney, and on the roses in  the gardens. I t  does 
l i t t le  o r no harm  in A u s tra lia , as i t  is ve ry  much affected by d iffe ren t 
species o f parasites.“  R ile y  em pfah l nun 1886 die E in fu h r  der n a tü r
lichen Feinde der Ice rya  aus A u s tra lien , und sein Vorgehen fand die 
U n te rs tü tzu n g  der ca lifo rn ischen F ruch tp flanze r, die in demselben 
Jahre eine P e tit io n  an den Kongreß rich te ten , er möchte dem 
D epartem ent o f A g r ic u ltu re  M it te l fü r  diesen Zw eck bew illigen . 
Jedoch auch in A m e rik a  stand man diesem Plane zunächst skep
tisch gegenüber, da der erste Versuch gescheitert w ar. M an 
hatte  näm lich  einen Z w e iflüg le r, L e s t o p  h o n u s  i c e r y a e  
W ill. ,  von dem austra lischen En tom o logen  F . S. C r a w f o r d  
erhalten, der in  ihm  den hauptsäch lichsten Parasiten der Ice rya  
verm utete  und sich von seiner E in fu h r  den größten N utzen 
versprach. E rs t als 1888 die V orbe re itungen  fü r  die B e te ili
gung  der V e re in ig ten  Staaten fü r  die A usste llung  in  M elbourne 
ge tro ffen  wurden, w a r es m ög lich , nach langen Bem ühungen die 
nötige  Summe zur Entsendung zw eier Entom ologen nach A u s tra lien
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aus staatlichen M it te ln  zu erhalten. D e r eine von ihnen, K  o e b e I e, 
w a r e inige Z e it in  C a lifo rn ien  s ta tio n ie rt gewesen und m it dem 
Ice rya -P rob lem  in  seinem ganzen U m fange  ve rtra u t. Zunächst 
sandte er L e s t o p h o n u s  i c e r y a e  an die entom ologische Sta
tio n  in  Los Angeles im  südlichen C alifo rn ien . D o r t w urde über 
einem sta rk  m it der Sch ild laus besetzten Baum e ein Z e lt aus Gaze 
e rr ich te t und der P a ras it darun te r ausgesetzt. H ie r  s te llte  es sich 
aber heraus, daß Lestopho;nus,in W a h rh e it ke in  w irksam er P a ras it war.

D ann aber kam der W endepunkt in  der B ekäm pfung der Ice rya  
durch ihre Feinde. K o e b e l e  fand in  N o rth  Adela ide den seitdem 
berühm t gewordenen M arienkä fe r N o v i u s  ( V e d a l i a )  c a r -  
d i n a l i s .  Im  M ärz  1889 brachte er deren eine große A nzah l nach

Abb. 3. Novius cardinalis.
Larve Puppe Käfer

(Nach Berlese und Leonardi.)

C alifo rn ien , die am 20. M ärz  un te r dem bereits e rw ähnten Z e lt in 
Los Angeles in  F re ih e it gesetzt wurden und so fo rt anfingen, die 
Ice rya  zu verspeisen. Es is t ein besonderer V o rzu g  dieser K ä fe r, 
daß sie bei re ich licher N ah rung  sich schnell und re ich lich  verm ehren. 
So konnten bis zum 12. Jun i 1889 bereits 11000 E xem plare  des K ä fe rs  
an 208 verschiedene G artenbesitzer zu r Versendung gelangen. M it  
der gelungenen E in bü rg e ru ng  des N ov ius  card ina lis  hatte  die Ice rya - 
plage in  C a lifo rn ien  ihre  Bedeutung eingebüßt.

Neuere B erich te  beweisen jedoch, daß man in  dem E n th u 
siasmus fü r  die b io log ische Bekäm pfungsm ethode n ich t zu w e it 
gehen da rf und daß sie ihre  M änge l hat, w ie  jede andere auch. Das 
ze ig t un te r anderem auch eine A rb e it Quayles, der über das V o r 
kom m en der Ice rya  im  Jahre 1911 folgendes b e rich te t:

„W h ile  the co ttony  cushion scale is at present a pest o f com
p a ra tive ly  l i t t le  consequence, i t  is s t i l l  one o f the commonest insects 
inqu ired  about th ro u g h o u t the entire  leng th  o f the State where c itrus  
trees are g row n. W h ile  the V e d a l i a  c a r d i n a l i s  is p re tty



w e ll d is tribu te d  over the State and o ften  appears unaided in  an in 
festa tion  o f co ttony  cushion scale ( I c e r y a  p u r e  h as  i) ,  ye t in 
m any cases i t  does no t occur, and ne ithe r does the scale become ve ry  
abundant. The checking o f the scale in  such cases m ust be accountet 
fo r  th ro ug h  some o ther factors. Sometimes, too, the beetle is slow  in  
g e ttin g  the scale under con tro l. O n the s ta tion  grounds a t R iverside 
f i f ty  o r seventy-five  orange trees have been infested w ith  the co ttony 
cushion scale, as bad as occured when the insect was a t its  he igh t, 
fo r at least fo u r years. D u r in g  th is  tim e  also the la d yb ird  beetle 
has been present. The scale becomes ve ry  abundant each spring, when 
the c a r d i n a 1 i s begins w o rk  and e ffec tive ly  checks them . The 
beetles are present in  A p r il,  M ay  and June and disappear in  Ju ly . 
Some young  scales are le ft and those have a chance to  m u lt ip ly  and 
severely in fes t the tree again before the c a r  d i n a 1 i s appears in 
the. spring. T h is  has been the h is to ry  o f the in fes ta tion  fo r the past 
fo u r years.“

Nach diesem B e rich t, der erkennen läßt, daß Ice rya  selbst in 
C a lifo rn ien  keineswegs durch den N ov ius  zu r Se ltenheit geworden, 
geschweige denn ausgerotte t is t, is t a lle rd ings ein ige Skepsis am 
P latze, ob man m it der b isherigen Bekäm pfungsm ethode a lle in  aus
kom m t. F u l l e r ,  der R egierungsentom ologe von N a ta l in Süd
a frika , is t davon a lle rd ings überzeugt. E r  schre ib t:

„ I n  v iew  o f the fac t th a t nowadays the bug and its  ennemy are 
so rare i t  seems a p ity  to  destroy the fo rm e r because i t  amounts to  
c u ttin g  o ff the sparse foot-supp lies o f the beetle. In  every case w h ich  
has come under m y observation the V eda lia  had p u t in  on appearence 
sooner o r la ter and destroyed the scale, and consequently its  a ttack 
need never be regarded w ith  any alarm . I f  i t  seems ve ry  essential 
to  remove the bug from  infested p lants, then the best p lan is to  set 
a native  boy to  cleaning i t  o ff, c u ttin g  ou t and bu rn in g  bad ly  infested 
portions. Before such a course is taken, however, a search should 
be made to  see i f  the la d yb ird  is present, and i f  so, than on no 
account should the bug be destroyed.“

Es is t n a tü rlic h  schwer, ohne die W irku n g e n  der na tü rlichen  
Bekäm pfungsm ethode m it eigenen Augen  gesehen zu haben, led ig 
lich  vom  grünen T isch  aus ein U r te il über die M ö g lic h k e it des E r 
folges abzugeben. Im m e rh in  is t gerade der F a ll, w elcher fü r  Ice rya  
purchasi v o rlie g t, der theore tisch  am meisten einleuchtende, daß 
durch E insch leppung eines Schädlings ohne seine Feinde das n a tü r
liche G le ichgew ich t g es tö rt und durch die nach träg liche  E in bü rg e 
run g  dieser Feinde aus dem H eim atlande  des Schädlings w iederher-
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geste llt w ird . N u r  da rf man die ungeheuren S chw ie rigke iten , die 
sich einem solchen U nternehm en in  den meisten Fä llen  entgegen
stellen, n ich t unterschätzen, und w ird  w oh l meistens der d irekten  
Bekäm pfung  als der rascher und zuverlässiger w irkenden und vo r 
allem  b illige re n  den V o rzu g  einräum en, S c h w a r t z  g laub t, daß 
überhaupt der Gedanke der b io log ischen Bekäm pfungsm ethode 
au f einem Trugsch luß  aufgebaut sei. T ro tz  a lle r Skepsis w ird  
man aber doch w oh l zugeben müssen, daß die M ö g lic h k e it der 
w irksam en K o n tro lle  der lce rya  purchasi durch den M arien 
kä fer schon zuv ie l Zeugnisse auf ih re r Seite hat, als daß man 
den Versuch dam it in  solchen Gegenden, wo die co ttony  cushion 
scale neu e ingeschleppt ist, unterlassen dürfte . N achte ile  können 
daraus n ich t entstehen, höchstens kann ein geringer A u fw a n d  an 
Geld in  Frage kommen. A lle rd in g s  w ird  man von der F o rderung  
n ich t ablassen dürfen, daß alle derartigen  A rb e ite n  stets n u r unter 
der L e itu n g  eines fachm ännisch geschulten „E co no m ic  E n to m o lo g is t“  
vorgenom m en werden, d am it n ich t sehr unangenehme N eb en w ir
kungen durch g le ichze itige  E insch leppung unerw ünschter Gäste 
Vorkom men können. Diese b itte re  E rfa h ru n g  hat der S taat F lo rida  
machen müssen. D o r t kamen bis zum Jahre 1894 die Ice rya -S ch ild - 
läuse n ich t vo r, w oh l aber hatte  die O ran ge n ku ltu r un te r zwei 
Kom m aschild läusen, L e p i d o s a p h i s  g l o v e r i  Pack, und L . 
b e c k i i N ew m . zu leiden. N un  kam ein P flanzer auf die Idee, 
sich aus C alifo rn ien  den berühm ten N o v i u s  c a r d i n a l i s  kom 
men zu lassen, von dem er irrige rw e ise  annahm, daß er diese Sch ild - 
läuse ebenso g u t ve rtilge n  w ürde w ie die lce rya . E r  wandte sich 
an den H o r t ic u ltu ra l comm issioner, der ihm  die gewünschten T iere  
sandte, der Sendung ung lück licherw e ise  aber auch ein ige lce rya  als 
N ah ru n g  fü r  die V eda lia  be ifügte . D ie  Sendung w urde im  Fre ien 
ausgesetzt und schon nach ku rze r Z e it w aren ein ige Bäume über 
und über m it lc e ry a  bedeckt. O bw oh l der P flanzer die drohende 
G efahr erkannte und auch alles ta t, was in seinen K rä fte n  stand, 
um die T ie re  zu beseitigen, w a r es doch bereits zu spät h ierzu. 
E in  strenger W in te r  fo lg te , und alle Bäume des ganzen Gartens 
starben ab, w urden ausgegraben und ve rb rann t, und w irk lic h  w ar 
in  den v ie r fo lgenden Jahren n ich ts m ehr von der Schild laus zu 
finden, so daß man annehmen durfte , daß sie in  F lo r id a  w ieder 
ausgerotte t wäre. Im  Dezember 1898 jedoch w urden Exem plare  
dieses gefährlichen T ieres aus F lo r id a  nach W ash ing ton  an das 
D epartm en t o f A g r ic u ltu re  gesandt, und zw ar aus derselben Gegend, 
wo sie sich nunm ehr auf Rosenbüschen geze ig t hatten. A u ch  in 
e in igen O rangenplantagen tra ten  sie w ieder auf, und von da ab
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g r if f  die Ice rya -S ch ild lauś auch in  F lo r id a  w e ite r um sich, wenn 
sie auch n ich t die Bedeutung erlangte w ie in  C a lifo rn ien .

W enn ich auch hoffen möchte, daß das V orkom m en der I c e -  
r y a  p u r c h a s i  in  W arm bad  ein vereinzeltes b le ib t, so is t das 
doch bei der Lage der D inge  kaum  anzunehmen. Z u r Bekäm pfung 
wäre ein Versuch m it der E in fü h ru n g  des N o v i u s  c a r d i 
n a l  i s v ie lle ich t doch n ich t ganz aussichtslos und sicher n ich t 
sehr kostsp ie lig . A ls  d irekte  B ekäm pfungsm itte l s ind häufige 
Spritzungen  m it Petro leum em uls ion  oder H arzse ifen lösung zu 
empfehlen. Gebräuchliche Rezepte sind die fo lgenden:

P e tro le um -(Kerosene-) E m u ls ion  :
P e tro leum  ( K e ro s e n e ) ........................  7,6 1
Seife ......................................................  340,5  g
W asser ...............................................  3,8 1

H arzö lse ife :
H a rz  ................................................... 9 k g
Caustic soda (98 % ) .......................... 2,3 kg
F i s c h ö l ................................................... i ,4  1
W asser ............................................... 570 1.
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K o lo n ia le  G esellschaften . £ 1 3 2 1 3

Moliwe-Pflanzungs-Gesellscliaft, Berlin.
D er v o r ku rzem  erschienene G eschäftsberich t des V orstandes über das 

am 31. Dezem ber 1912 abgelaufene G eschäfts jahr m acht zunächst über die 
w irts c h a ftlic h e n  V e rh ä ltn isse  im  Schutzgeb ie t einige in teressante, a ll
gemeine M itte ilu n g e n , die w ir  im  fo lgenden wiedergeben:

Im  B e rich ts ja h r v o llz o g  sich die o ffiz ie lle  Übergabe des neuen Landes
teiles an die Behörden des Schutzgebietes, die o rgan isa torische E in r ic h tu n g  
der V e rw a ltu n g  w urde  un m itte lb a r darau f in  A n g r if f  genommen. D ie  V e r
b indung des Schutzgebietes m it dem H e im atlande w ird  eine wesentliche 
F ö rde rung  erfahren durch die F e rtig s te llu n g  des deutsch-am erikanischen 
Kabels M o n ro v ia — Lom e— D uala, welches m it  Beg inn des Jahres 1913 dem 
B etrieb  übergeben werden so ll. D ie  V e rkehrsve rhä ltn isse  w urden fe rne r 
verbessert durch die F e rtig s te llu n g  der M itte lla n d b a h n  bis Edea, m it  Jahres
schluß w a r der O berbau der L in ie  über diesen P la tz  hinaus bis K ilo m e te r 120 
ge fö rde rt. D ie  P lantagenbetriebe Kam eruns w urden  durch V ergrößerung 
e in iger P flanzungen und durch A n lage m ehrerer Tabakpflanzungen e rw e ite rt, 
die verm ehrten A n fra gen  nach L a n d ko n tra k te n  sind ein Beweis fü r  das 
zunehmende Interesse an der P la n tag en ku ltu r. L e id e r ve rm e h rt sich h ie r
m it  aber auch die S chw ie rigke it der A rbe ite rbescha ffung , die fü r  manche 
Betriebe d ire k t zur K a la m itä t zu werden d ro h t. Sofern h ier n ich t ba ld 
eine w irksam e H ilfe  durch das K a ise rliche  G ouvernem ent gew ährle is te t 
w ird , kann an eine w e ite re  Ausdehnung der P la n ta g e n ku ltu r in  K am erun  
n ich t gedacht werden, und es werden die bereits bestehenden P flanzungen 
außerstande sein, den A nbauverp flich tungen  ih re r Landve rträge  nachzukom 
men. D ie  K akaoe rn te  w a r im  B erich ts jah re  auf a llen P flanzungen des 
Schutzgebietes zu friedenste llend ausgefallen. D ie  E rn te  be trug  etwa 4000 t, 
die zu befried igenden Preisen großenteils im  A uslande Absa tz fanden, in  
D eutsch land w urden  von  K am e run -K akao  nu r 900 t e inge füh rt und v e r
z o llt. Ebenso is t eine Zunahm e des P lan tagen-K autschuks zu verzeichnen, 
von  dem etwa 15000 k g  v e rsch ifft w urden. D ie  W e ltp ro d u k tio n  von  K a u t
schuk is t in  1912 auf etwa 94000 t (h ie run te r etwa 35000 t P la n tag en -K au t- 
schuk), der W e ltkon sum  auf 99000 t  gestiegen, die Preise fü r  Para h ie lten  
sich in  1912 annähernd gle ichm äßig auf 9 bis 10 M . p ro  K ilo g ra m m , sind 
jedoch A n fa n g  1913 w esentlich  zurückgegangen. D er zu erw artende enorme 
Zuwachs von  P lan tagen -K autschuk  w ird  zw e ife llos die zukü n ftige n  Preise 
beeinflussen, anderseits w ird  bei n iedrigen Preisen eine erhöhte A u fnahm e
fä h ig k e it des W e ltm a rk te s  e rw arte t. Daß der synthetische K au tschuk  bei 
diesen M ark tp re ise n  eine gefahrdrohende K o n ku rre n z  des na tü rlichen  K a u t
schuks werden könnte , da rf v o rlä u fig  w o h l als gänzlich  ausgeschlossen an
gesehen werden. D ie  in  K am e run  neu angelegten Tabakpflanzungen konn ten  
w iederum  ein schönes P ro d u k t an den M a rk t b ringen  und som it die auf 
diese neue K u ltu r  gesetzten E rw a rtu ng en  rech tfe rtigen .

Im  einzelnen te ilt  der B e rich t über den P flanzungsbetrieb der Gesell

scha ft u. a. folgendes m it :
T ro tzd e m  die E rn te  be fried igend ausgefallen is t, konn te  die W itte ru n g  

n ich t als gü ns tig  bezeichnet werden, da die anhaltende F euch tigke it in  der
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zweiten Jahreshälfte das A u ftre te n  der B raunfäu le  begünstig te . Es w urden 
2760 m m  R egenfa ll bei 130 Regentagen gemessen. Neuanlagen sind im  Be
rich ts jah re , abgesehen von  dem A nbau von P lanten fü r  die A rbe ite re rnäh 
rung, n ich t vorgenom m en w orden. D ie  Hevea-Bestände en tw icke lten  sich 
w e ite r gu t, so daß die ältesten Bäume aus dem Jahre 1908 im  Jahre 1913 
gezapft werden können. D ie  Ergebnisse der K ic k x ia -A n la g e n  rech tfe rtig te n  
neuerlich die in  den V o rja h re n  v o rs o rg lic h  vorgenom m enen D u rch fo rs tungen  
m it Hevea brasiliensis, w e lcher die einheim ische K ic k x ia  a llm äh lich  Raum  
geben muß. D ie  E rn te  be trug  1374 kg  (in  1911: 852 kg), die annähernd zu 
den Preisen von P ara -K au tschuk abgesetzt w urden. V o n  den üb rigen K a u t
schukbeständen w urden  120 k g  C astilloa -, 167 k g  M an ih o t-, 59 k g  F icus- 
K au tschuk  und 21 k g  Scraps, insgesam t som it 1741 kg  K au tschuk  geerntet. 
D ie  K akaoern te  be trug  7060 Sack ä so k g  (1911: 6000), die zu einem D u rc h 
schn ittspre is  von 115,8 M . p ro  100 kg  (19 i i : 109,5) ve rk a u ft wurden. D ie  
A n lagen stehen befried igend, auch der Stand der im  V o r ja h re  durch E nger
linge  s ta rk  geschädigten A b te ilu n g  hat sich gebessert, die d o rt am stärksten 
m itgenom m enen S tellen w urden jedoch n ich t w ieder m it K akao  bepflanzt, 
sondern m it  Ö lpalm en du rch fo rs te t. A uch in  anderen A b te ilu nge n  w urden 
auf Stellen, die zu K akao  oder K au tschuk  n ich t geeignet waren, Ö lpalm en 
gepflanzt, um  das in  K u ltu r  genommene Land  auszunutzen. V o n  den in  den 
A b te ilungen  w ild  vorkom m enden Ö lpalm en und von  einer P a rtie  von U r 
w a ld  fre igeschlagener Palm en konnten , nach V erso rgu ng  der A rb e ite r, 45 t 
F rüch te  ve rk a u ft werden. Es w ird  gehofft, daß bei größerer Pflege aus den 
Beständen a llm äh lich  zunehmende Erntem engen zu gew innen sein werden. 
V o n  K o la  w urde ein geringes Q uantum  an in ländische H ä nd le r abgesetzt. 
Im  M on a tsdu rchsch n itt waren 780 A rb e ite r beschä ftig t, die E rgänzung des 
nö tigen  Bestandes konn te  n ich t im m er rech tze itig  und nu r m it  A u fw a nd  
großer M ühe und K osten  beschafft werden.

D er nach V ornahm e diverser A bschre ibungen in  H öhe von  86 105,32 M . 
sich ergebende R e i n g e w i n n  von 147 758,99 M . so ll, w ie  fo lg t, v e rte ilt  
werden: 5%  fü r  den Reservefonds =  7387,95 M ., 5%  D iv idende auf 2000000 M .
—  100000 M ., 10%  T an tiem e fü r  den A u fs ic h ts ra t =  2876,80 M ., I % w e ite re  
D iv idende auf 2000000 M . =  20000 M ., V o r tra g  auf neue Rechnung
—  17 494,24 M .

D ie B i l a n z  en thä lt in  den A k t i v e n  fo lgende P osten: T e rra in k o n to  
151 848 M ., K akaop flanzungskon to  901 504,34 M ., K au tschukp flanzungskon to  
531091,44 M ., D ibongopflanzung 102563,45 M ., N ebenku ltu renkon to  28621,72 
M ark , Gebäudekonto 50000 M ., F e ldbahnkon to  32000 M ., P rod uk ten kon to : 
Schw im m ende Sendungen 220853,17 M ., B ankkon to  91 188,48 M „  K assakonto 
16293,49 M ., E ffek ten - und H ypo the ken kon to  20885,95 M ., D iverse Debito res 
54 530,94 M ., V o rrä te  52054,26 M ., Totes und lebendes In v e n ta r 1004 M .; in  
den P a s s i v e n :  K a p ita lk o n to  2000000 M ., A sseku ranzkon to : F ä llige  
P räm ien 2092,50 M ., L o h n k o n to : G uthaben der A rb e ite r 27902,85 M ., F ra c h 
ten- und U n ko s te n ko n to : F ä llig e  Zahlungen 17235,02 M ., D iv idendenkon to : 
N ic h t abgehobene D iv idenden 1260 M ., R eservefondskonto 22389,12 M ., D i
verse K re d ito re s  35800,76 M ., G ew inn- und V e r lu s tk o n to : Überschuß 

147 758,99 M .
Den V o rs ta n d  b ild e t H e rr  D ire k to r  C. L  a d e w  i g - B e r lin ; V o rs itzender 

des A u fs ich ts ra tes  is t H e rr  P ro fessor D r. O. W  a r b u r  g - B e rlin .



Westdeutsche Handels- und Plantagen-Gesellschaft, 
Düsseldorf.

D er 18. Jahresberich t der G esellschaft te ilt  u. a. das Folgende m it :
Im  abgelaufenen B e rich ts ja h r haben sich die H aup tbe triebe  w e ite r gu t 

en tw icke lt. Dem  E rgebn is der S isa lhan f-A n lagen  kam  die in  der zw e iten 
H ä lfte  des Jahres einsetzende Preisbesserung zustatten, w ährend die F ak
to re ibe triebe  von der fo rtsch re itenden  E n tw ic k lu n g  der osta frikan ischen  
K o lo n ie n  p ro fitie rte n . D ie  W itte ru n g sve rh ä ltn isse  ließen inso fe rn  zu 
wünschen üb rig , als das Jahr 1912 außergewöhnlich trocken  w ar, w o ru n te r 
auch die K u ltu re n  der G esellschaft te ilw eise ge litten  haben. D ie  schw ie
rigen  A rbe ite rve rhä ltn isse  nahmen nach w ie  v o r die allgem eine A u fm e rk 
sam keit in  A nsp ruch . A n  einer sow oh l fü r  die A rb e ite r als auch fü r  die 
A rbe itgebe r befried igenden Lösung  dieser fü r  die K o lo n ie  w ich tig s te n  Frage 
w ir k t  H and in  H and m it  a llen in teressierten  K re isen  das K a ise rliche  G ou
vernem ent in  anerkennensw erter W eise. A u f den P flanzungsbetrieben waren 
im  B erich ts jah re  d u rch sch n ittlich  täg lich  1108 A rb e ite r beschä ftig t. A u f 
der P 1 a n t a g e S c h o e 11 e r is t der E r tra g  an K au tschuk  von  26% Zentner 
im  V o r ja h r  auf 35 Zentner gestiegen, der da fü r erzie lte  D u rch n ittse rlö s  da
gegen von  3,86 M . auf 3,6s M . per % k g  zurückgegangen. D ie  P reise fü r  
K au tschuk  waren einer anhaltenden rückgäng igen K o n ju n k tu r  un te rw o rfen , 
sie bewegten sich fü r  die Q ua litä ten  der G esellschaft zw ischen 4,60 und
3.15 M . und sind inzw ischen bis auf 2,2s M . per % kg  zurückgegangen. D ie 
1911 angelegte Kapokan lage is t um  70 ha e rw e ite rt w orden. Diese N eu
p flanzung ha t jedoch un te r der lang anhaltenden T ro cke n h e it so s ta rk  ge
litte n , daß ein großer T e il derselben während der d ies jährigen Regenzeit er
gänzt werden muß. D ie P l a n t a g e  M a g r o t t o  lie fe rte  22 Zentner K a u t
schuk, fü r  welchen d u rch sch n ittlich  3,64 M . e rz ie lt w urden. Neu bepflanzt 
w urden 17% ha m it  3090 Ö lpalm en und versuchsweise 2 ha m it  1250 Hevea- 
K autschukbäum en. A u f der P l a n t a g e  M a s u m b a i  sind die Bestände 
unverändert geblieben. D ie  K a ffee -E rn te  is t in fo lg e  der ungünstigen W it te 
rungsverhä ltn isse gegen die vo rjä h rig e  (443 Zentner) zurückgeblieben, sie 
ergab nu r 360 Zentner K affee in  der H ornscha le  im  W e rte  von  rund  18300 
M ark . D ie  P flanzung steht im  üb rigen  gu t und d ü rfte  im  laufenden Jahr 
w ieder einen größeren E r tra g  bringen. A u f der P l a n t a g e  K i o m o n i  
w a r der E r tra g  p ro  1912 größer, als in  Z u k u n ft regelm äßig e rw a rte t werden 
da rf. In  E rn te  befanden sich 2462700 Sisalagaven, von welchen 1878% t 
(1911: 1293)4, 1910: 812 t) S isa lhanf gewonnen w urden. D er D u rch sch n itts 
erlös p ro  1000 kg  ste llte  sich auf 517,19 M . gegen 497,23 bzw . 549,79 M . in  
den V o rja h re n . Im  B e rich ts ja h r w urden  auf a lten F e ldern  535 000 S isa l
agaven neu ausgepflanzt, dagegen 770400 Sisalagaven, w e il abgeerntet, von 
den Beständen abgesetzt, so daß am Jahresschlüsse 3222900 Sisalagaven 
vorhanden waren. Den gesteigerten E rfo rde rn issen  entsprechend, sind die 
m aschinellen A n lagen e rw e ite rt w orden. Aus der K okosnuß -E rn te  w urden 
4238,50 M . (1911: 3842,20) gelöst. D e r F a k t o r e i b e t r i e b  w e is t bei er
höhten Um sätzen im  B e rich ts ja h r einen gesteigerten G ew inn auf.

Nach V ornahm e der orden tlichen  A bschre ibungen in  H öhe von  62809,97 
M a rk  und nach Ü berw e isung der satzungsmäßigen 5 % des G ewinns g le ich
22035.15 M . an R eserve fonds-K onto  ve rb le ib t p ro  1912 ein G e w i n n  von 
418667,75 M ., der w ie  fo lg t  zu verwenden bean trag t w ird : 4 %  D iv idende auf 
1800000 M . vo lle ingezah ltes K a p ita l =  72000 M ., satzungsmäßige Tan tièm e 
an A u fs ic h ts ra t und V o rs ta n d  =  65 866,87 M ., 4 % Super-D iv idende auf
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i  800000 M . voile irrgezahltes K a p ita l =  72000 M ., Überw eisung an die T a lo n 
steuer-Reserve 1800 M ., Spezial-Reserve 50000 M ., o rden tliche  Reserve zur 
A u fru n d u n g  auf 50 000 M . — 15695,75 M ., D ispositionsfonds; 15000 M ., f,ür 
Sonderabschreibungen 100000 M ., Beam tenbelohnungen 15000 M ., V o r tra g  
auf neue Rechnung 25 458,02 M .

D ie  B i l a n z  en thä lt in  den A k t i v e n  fo lgende P osten: G rundstück- 
und P la n tagen -K on to  1451118,49 M ., Gebäude- und G rund s tück -K on to  
T anga 156891,10 M ., In v e n ta r-K o n to  1 M ., F a k to re i-K o n to  699226,24 M „  
W a re n -K o n to  3593,75 M ., R e ichsb an k-G iro -K o n to  14816,19 M ., K assa -K on to  
5222,98 M ., W echse l-K o n to  55929,55 M ., K o n to -K o rre n t-K o n to  6970,59 M ., 
E rn te -K o n to  9600 M .; in  den P a s s i v e n :  K a p ita l-K o n to  1800000 M ., 
V e rs iche rung s-K on to  34445 M ., T a lonsteue r-R eserve -K on to  1800 M „  Re
serve fonds-K on to  34304,25 M „  S pezia l-R eserve-K onto 100000 M „  G ew inn- 
und V e r lu s t-K o n to : V o r tra g  aus 1911: 14152,89 M „  G ew inn per 1912:
418667,75 M ., zusammen 432820,64 M .

Den V o rs ta nd  b ilden  die H e rren  J o h .  F r a n z  und P a u l  H ü n n i n -  
g e r ,  D ü sse ld o rf; V o rs itze nd e r des A u fs ich ts ra ts  is t H e rr  G. R ü e g g e r ,  
Z ürich .

Über den Stand der Rotang-Frage in Neu-Guinea.1)
G elegentlich seiner le tz tjä h rig e n  Studienreise nach Neu-G uinea und 

Ind ie n  hat der Referent beim  K a ise rlichen  G ouvernem ent von K am erun , 
H e rr  D r. Bücher, auch der R o tang -F rage  seine A u fm e rksa m ke it geschenkt 
und von S ingapore aus über den Stand der Frage an das K a ise rliche  G ou
vernem ent von Neu-G uinea einen B e rich t e rs ta tte t. M it  freund liche r Ge
nehm igung des R e ichs-K o lon ia lam ts  entnehmen w ir  dem B e rich t folgende 
allgem ein interessierende Angaben:

Sow eit m ir  bekannt geworden, sind bis je tz t  dre i P roben von Neu- 
G uinea-R otang E xperten  zur Begutach tung vo rge leg t w orden, eine solche 
des G ouvernem ents, eine w e ite re  der B ism arckarch ipe l-G ese llschaft in  Bo- 
p ire  und eine d r itte  der Schlechterschen E xped ition . V o n  der ersten und 
d r itte n  w urde  m ir  gesagt, daß dieselben in  D eutsch land fü r  v ö ll ig  w ertlos  
befunden wurden. V o n  der zw eiten Probe, die nach S ingapore ging, habe 
ich h ier erfahren, daß dieselbe ebenfalls ihres geringen W ertes wegen n ich t 
m a rk tfä h ig  gewesen sei.

Ich  habe dann selbst kle inere M engen von dre i verschiedenen R otang- 
Sorten in S ingapore begutachten lassen:

P r o b e  1, bestehend aus 2 B ünde ln von je  etwa 20 kg  R otang, aus 
dem M orobe -B ez irke  stammend, kom m t vo r bei Sappa in den Süm pfen an 
der W aria -M ünd un g , im  M orobe - und M o u -T a l und is t überhaupt fast 
a llen tha lben in  Sum pfstrecken an F lußm ündungen zu finden. D ie  E inge 
borenen benutzen denselben zw ar, aber nur w en ig  und ge legentlich.

Aus deutschen K o lo n ien .

Singapore, 5. M a i 1912.

1) V g l. unsere Zeitschr. 1902, S. 12: D r. A . P r e y e r ,  R o tan, und 1908,
S. 23: D r. M . K o e r n i c k e ,  Uber die K u ltu rm ö g lic h k e it des R o ta ng  (D . R.).
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P r o b e  2, ein etwa 2% m langer, 4% cm im  Durchm esser messender 
Stab, aus der Gegend des Sattelberges stammend. Diese Sorte zeichnet sich 
durch besonders stach lige, dicke B la ttscheiden und sehr starke B la ttw id e r
haken aus, läßt sich info lgedessen schwer re in igen und w ird  dieserhalb von 
den E ingeborenen n u r im  N o tfä lle  benu tz t; wächst übera ll in  den Ebenen, 
auch in den Bergen, jedoch n ich t über 200 bis 300 m H ö he ; ih r  hauptsäch
lichstes V o rko m m en  sind die Überschwem m ungsgebiete der Flüsse.

I  r o b e 3, R o tang  m itt le re r D icke, I Vy bis 2 cm Durchm esser, aus Neu- 
M eck lenburg  stammend. Es handelt sich h ierbe i um  denselben R otang, w ie 
er seinerzeit von  der B ism arckarch ipe l-G ese llschaft zur Bew ertung gesandt 
wurde.

H e rr  Lünschen, V e rtre te r der F irm a  H . C. M eyer j r „  H a rbu rg , in  Singa- 
pore, ha tte  die L ieb ensw ürd igke it, m ir  über Probe 1 und 2 folgendes m it 
zu te ilen :

P r o b e  l  is t ein sog. R a ttan  ayer, ein W asser-R otang. Das H a u p t
kennzeichen dieser R o ta n g -A rte n  is t, daß sie sich fe tt ig  resp. k le b r ig  an
füh len , während die w e rtvo lle n  G lanzroh rso rten  (R a ttan  segar) ganz g la tt 
und glänzend sind. Das vorliegende P ro d u k t is t auf dem M a rk te  zu ge
rin g w e rtig , um  den T ra n s p o rt von  Neu-G uinea lohnend zu gestalten.

P r o b e  2 is t  zu k le in  bemessen, um  eine B ew ertung zuzulassen. So
v ie l an diesem Stück zu ersehen is t, handelt es sich h ie r um  eine der 
stärkeren Sorten von R a tta n  ayer, w ie sie in  ähn licher Beschaffenheit als 
„C e lebesrohr“  auf den S ingaporem arkt kom m en.

Gute Q ua litä ten  von Celebes-Rattans w erten h ie r auf dem M a rk t 4 bis 
5 D o lla r  p ro  P ik u l. K o m m t das R o h r in  Neu-G uinea in  gu te r Beschaffen
he it in  m itt le re n  S tärken v o r, so w ürde das P ro d u k t h ie r Abnahm e finden, 
daher v ie lle ich t lohnend zum  E x p o rt sein.

Bei dem R o h r sp ie lt die K ra f t  der einzelnen Stangen eine H a up tro lle . 
Sie lassen sich n a tü r lic h  n ich t sehr s ta rk  biegen, weisen aber doch, w ie 
e rs ich tlich , eine gewisse E la s tiz itä t auf. E ine frühe re  Probe von  d o rt hatte 
ein diesen G oran ta los ähnliches Äußere, der K e rn  des Rohres w a r aber 
porös, und infolgedessen kn ick te n  die Stangen beim  Biegen ein. Solches 
R o h r is t so gu t w ie w e rtlos , dagegen da rf es ru h ig  „w e ich fa lle n d “  sein, 
d. h. sich biegen lassen, ohne zu kn icken , wenn der K e rn  des Rohres (Peddig) 
eine gle ichm äßig weiße Farbe hat. M an findet das heraus, indem  m an von 
einer A nzah l Stangen m it  dem Messer k le ine  T e ile  des Bastes (G lasur) ent
fe rn t.

D u rch  den geringeren W e rt eines solchen Rohres gegenüber R a ttan  
segar so llte  die E x p o rtm ö g lic h k e it kaum  be e in träch tig t werden, da die A n 
zahl der Stangen, die a u f ein P ik u l gehen, in  gar keinem  V e rh ä ltn is  zu der 
großen A nza h l stehen, die n ö tig  sind, um  ein P ik u l Segars zusammenzube
kom m en.“

O bige G utachten sind n ich t a llzu  erm utigend, besteht doch nu r die 
schwache H o ffn u n g  der E x p o rtm ö g lic h k e it eines ge ringw ertigen , dünnen 
R a tta n  ayers. T ro tzd e m  lassen sie ke in  abschließendes U r te i l über Neu- 
G uinea-R otang zu, und es w ird , um  zu einem de fin itiven  R esu lta t zu ge
langen, no tw en d ig  sein, eine system atische D u rch p rü fu n g  a lle r R o tang - 
Sorten, die d o rt Vorkom m en, und a lle r H öhenlagen und S tandorte  (trocken  
oder feuch t) e inzu le iten.

D ie  hauptsächlichsten R otang-G ebiete sind Sum atra und Borneo m it 
den um liegenden Ländern . H ie r w ird  der R o tang  von den E ingeborenen im
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Raubbau aus den W ä ld e rn  gewonnen. D er E ingeborene bese itig t die B la tt 
scheiden, schneidet die R ohre  in  die m a rk tfäh ige n  Längen1) und trockne t 
sie. In  diesem Zustande b r in g t er sie zum  H änd le r, der sie an europäische 
F irm en  w e ite rve rka u ft. D ie  F irm en  un te rha lten  entweder selbst in  S in- 
gapore Läger fü r  R o tang  oder verkaufen ih n  an do rtige  F irm en . In  S in- 
gapore ko m m t also der meiste aus H in te r in d ie n  versch iffte  R o tang  zu
sammen. H ie r befinden sich große Lagerhäuser und Rotang-W äschere ien. 
D er R o tang  w ird  aufgestapelt und zunächst in  der W eise so rtie rt, daß die 
unbrauchbaren R ohre en tfe rn t werden. E r w ird  dann gewaschen und ge
trockne t. D ie  W äschere i besteht aus einem m it W asser g e fü llte n  Zem ent- 
bassin von etwa % m T ie fe  und solcher B re ite , daß die R ohre  der Länge 
nach in  dasselbe ge legt werden können. Das W aschen kann aber auch in 
jedem offenen Bach oder sonstigem  Gewässer, das Süßwasser en thä lt, v o r 
genom m en werden. D ie  R ohre werden etwa 12 Stunden v o r dem W aschen 
angefeuchtet und m it feuchtem  Heu oder S troh  bedeckt, dam it die am R o h r 
noch haftenden B la ttsche iden te ile  und der Schm utz erweichen. Das W aschen 
geschieht m it der H a nd ; g röberer Schm utz w ird  m it  Sand abgerieben. D ie 
gewaschenen R ohre  werden auf ho rizo n ta le n  Gestellen in  der Sonne ge
trockne t. D a das R o h r bei dem W aschen nu r an der Oberfläche du rch 
feuchte t w urde, so v o llz ie h t sich dieser T rockenprozeß  w e it schneller als 
der des fr isch  geschnittenen Rohres. Nach der T ro c k n u n g  w ird  dann das 
R ohr ab und zu noch k le inen  E x tra so rtie ru n g e n  un te rw o rfen . Das fe r t ig  
so rtie rte  R o h r w ird  in  Bündel von etwa 25 bis 30 kg  eingeschnürt und so 
zum  V ersand gebracht. Abnehm er fü r  R o tang  sind alle K u ltu rs ta a te n . 
Das beste R o h r geht nach den V e re in ig ten  Staaten. Q u a n tita tiv  is t D eutsch
land H a up tko nsu m e n t; E ng land  b rauch t in  erster L in ie  b illig e re  S orten fü r  
die große K o h le n ko rb in d u s trie . Ganz schlechtes R o h r w ird  an O r t und 
Stelle, z. B. zu r H e rs te llu n g  von Fischreusen, an M ala ien ve rka u ft, fü r  die 
einheim ische K o rb m ö b e lin d u s trie  ve rw andt, zum  größten T e ile  aber nach 
H o ng kong  versandt. Le tzte res is t der größte Abnehm er fü r  A b fa llro h re .

Sow eit do rtige  S orten eventuell in  B e trach t kom m en dürfen, kann m an 
im  Handel dre i K lassen von R o tang -S orten  unterscheiden, die selbst w ieder 
in eine große Zahl von  Q ua litä ten  ze rfa llen ;

R a tta n  segar =  G lanzroh r,
R a tta n  ayer =  W asser- resp. F e ttro h r,
M alacca canes =  S tabrotang.

A lle  diese K lassen haben bo tan isch-system atisch w ahrsche in lich  gar 
keine Bedeutung, sondern beruhen auf bestim m ten E igenschaften des be
treffenden Rohres.

Das hochw ertigs te  R o h r is t der R a t t a n  s e g a r ,  der in  großen M en
gen als G lan zroh r nach E uropa ausgeführt w ird . E ine Probe dieses Rohres 
is t durch die L ieb ensw ürd igke it des H e rrn  Lünschen m it der „M a n ila “  am 
28. A p r i l  an das G ouvernem ent gesandt w orden. H e rr  L . schre ib t m ir  
zu dieser P robe:

„D ie  per »M anila« nach Neu-G uinea gesandte Probe von R a ttan  
segar veranschau lich t die auf Sum atra  in  den Lam pongs und in  dem großen 
P a le m b a n g -D is tr ik te  vorkom m ende G lanzroh r-S orte .

6 bis 8 m. Im  Handel werden die längeren R ohre  bevorzugt. D ie 
R ohre  lassen sich aber kaum  über 8 m  schneiden, da sie sonst n ich t m ehr 
in  die Lade luken der D am pfer e ingebracht werden, können.
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Das R o h r w ird  d o rt in  großen M engen geschn itten, denn h ier in  S in- 
gapore a lle in  werden über 40000 P iku ls  davon jä h r lic h  gehandelt. (1 P iku l 
g le ich t etwa 6oy2 kg.)

Es ko m m t bei dieser, w ie  übrigens bei jeder besseren R ohrso rte , darauf 
an, daß die einzelnen Stangen eine m ög lich s t helle Farbe aufweisen, eine 
gewisse K ra f t  und E la s tiz itä t besitzen, d. h. sich auf m indestens 90 G rad 
biegen lassen, ohne zu brechen, und daß weiche Stangen, die beim  Biegen 
einkn icken, sow ie brüchige, kebige1) und sonst feh le rha fte  Stangen nach M ö g 
lic h k e it verm ieden werden.

V o n  diesen „re je c tio n s “ , w ie  sie h ie r bezeichnet werden, sind in der 
Ihnen  zugehenden Probe etwa 20%  enthalten. Es is t dies ein fa ire r D u rc h 
schn itt, und v ie l günstiger werden eventuelle L ie fe rungen  von d o rt auch 
w ahrsche in lich  n ich t ausfallen.

D er M a rk tp re is  fü r  ein derartiges Segar-R ohr is t h ie r in  S ingapore z u r
zeit 8 D o lla r  per P ik u l (1 S tra its  D o lla r  =  etwa 2,40 M .). Große Schw an
kungen g ib t es da im  allgem einen n ich t, höchstens kom m en zuw eilen bis zu 
SO Cts. nach oben oder unten in  F rage.“

O bigem  kann ich noch hinzufügen, daß das R o h r um  so w e rtv o lle r  is t, 
je  dünner es ist. D ie  nächste „M a n ila “  b r in g t auch eine Probe „M alacca 
canes“ , die ebenfalls in  Neu-G uinea Vorkom m en dü rften . Bezüglich K ra f t  
g i lt  h ier dasselbe, was oben von den G oranta los gesagt w u rde ; ein weiches 
M a te ria l is t von vo rnhe re in  n ich t zu gebrauchen. Sodann sp ie lt die S tärke 
der einzelnen Stangen, die in  7 bis 8 Fuß Länge geschn itten werden, eine 
w ich tig e  R o lle . W enigstens hä lt m an zu rze it sehr darauf, m ög lich s t w en ig  
M a te ria l un te r 22 m m , in  der M it te  der Stange gemessen, zu erhalten.

D ie  vorstehenden A usführungen über den R o tang -H ande l erheben auf 
V o lls tä n d ig k e it keinen Anspruch , sondern sollen nu r eine allgem eine Ü ber
s ich t über die M a rk tve rh ä ltn isse  des R o tang  bieten.

W enn m an un te r diesen V erhä ltn issen  Neu-G uinea in  die B e trach tung  
zieht, so is t d o rt bis je tz t festgeste llt, daß ein R o tang  ayer von  sehr ge
ringem  M a rk tw e rt vo rko m m t. Neu-G uinea lie g t nun von  allen P roduk ten - 
m ärkten  der W e lt g le ich w e it en tfe rn t, d. h. sehr ungünstig . D ie E x p o r t
m ö g lich ke it eines ge rin gw e rtige n  P rod uk ts  is t h ie r daher in  hohem  Maße von 
den F rach tra te n  der D a m p fe rlin ien  abhängig. E in  Geschäft w ird  voraus
s ich tlich  m it  R o tang  ayer, wenn überhaupt, nu r bei großen M engen und 
b illig e re n  F rachtsätzen zu machen sein.

A lle  b isher un tersuchten Proben stammen aus der N iederung und 
größtente ils  aus sum pfigen Gebieten. D er d o rt gewachsene R o tang  is t sehr 
b rüch ig . So konn te  ich z. B. un te r einer größeren M enge — w o h l an die 
100 Stäbe — , die das B ez irksam t F rie d rich -W ilh e lm sh a fe n  in  der U m gebung 
gesam m elt hatte , nu r ein R o h r finden, das eine langsame B iegung auf etwa 
90 G rad aush ie lt; die übrigen brachen oder s p litte rte n  w ie  Glas. Ob das 
le d ig lich  auf den S tandort zu rückzu füh ren  is t oder ob es an der (botanischen) 
A r t  des R o tang  lie g t oder an anderen Ursachen, verm ag m an ohne genauere 
U n te rsuchung  n ich t zu sagen. V ie les sp rich t da für, daß der S tan dort eine 
große R o lle  sp ie lt. H e rr  S to lle , der L e ite r  der S ep ik -E xped ition , sagte m ir, 
daß die bei der ho lländ ischen G renzexped ition  beschäftig ten Dayaks (aus 
Borneo), die ja  w o h l zu den besten R o ta n g -A rb e ite rn  gehören, sich vom  
oberen Sepik R o tang  m itgenom m en haben, w e il er sehF g u t sei.

2) Handelsausdruck fü r  naturweiße Rohre.
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Im  B ez irk  M orobe so ll eine w e ite re  Sorte R o tang  Vorkom m en, die von 
den E ingeborenen fü r  alle Zwecke verw and t w ird ;  ein d icker S tab-R otang, 
R ohre 2 bis 3 cm im  Durchm esser, w ächst im  H ochw a ld  im  gebirg igen 
Gelände, hat eine grüne, b lanke, harte G lasu r; R o h r in  Länge bis zu 30 cm, 
sehr biegsam, n ich t b rüch ig , könn te  in  großen M engen v e rsch ifft werden. 
(V ie lle ic h t M alacca canes.)

Ferner sei folgendes e rw ähnt: V o n  Celebes, das doch Borneo, einem 
der H aup t-R o tang länder, benachbart lieg t, w ird , w ie ich e rfuh r, bis heute 
ke in  R o tang  segar, sondern nu r R o tang  ayer ausgeführt. Celebes is t eine 
im  In n e rn  noch sehr w en ig  erforsch te  Inse l und deshalb auch dem H andel 
noch n ich t geöffnet. D er in  großen M engen von d o rt ausgeführte R a ttan  
ayer s tam m t aus den N iederungsgebieten. W ird  das L a nd  im  In n e rn  auf
geschlossen, so verm u te  ich, w ird  auch Segar-R ohr von  d o rt kom m en.

Es erscheint m ir  durchaus n ich t ausgeschlossen, daß m an bei system ati
scher D u rc h p rü fu n g  der verschiedenen in  Neu-G uinea vorkom m enden Ro- 
tang-S orten auch R o tang  segar in  ausnutzbaren M engen finden kann. In  
Schum ann-Lauterbachs F lo ra  von Deutsch-N eu-G uinea sind, sovie l ich m ich 
erinnere, bereits 14 verschiedene d o rt vorkom m ende R o ta n g -A rte n  auf
ge füh rt und beschrieben. gez. D r. B ü c h e r .

Nachdem  w ir  in  der le tz ten N um m er einige M itte ilu n g e n  über die K a u t
sch u kku ltu r auf S um atra  gebracht haben,1) m öchten w ir  n ich t verfeh len, 
unserem Leserkre ise von  einem in  der „G u m m i-Z e itu n g “  vom  9. und 16. M a i 
d. Js. erschienenen A r t ik e l über die K a u ts c h u k k u ltu r  auf Java K en n tn is  zu 
geben. D ie  auf dem Gesamtgebiete des K au tschuks stets g u t un te rrich te te  
Z e its c h r ift  te il t  nach einem B e rich t der „A k e rs “ -K om m iss ion  folgendes m it :  

D ie  K au tschukp lan tagen  Javas liegen über die Inse l von O sten nach 
W esten zerstreu t, doch sind sie w e it zah lre iche r an der Südküste als im  
Norden, und zw ar, w e il d o rt der R egenfa ll s tä rke r und gle ichm äßiger ist. 
D ie  hauptsächlichsten K a u ts c h u k d is tr ik te  finden sich bei B u ite nzo rg  und 
K ra w a n g  in  der P ro v in z  B atavia, Rangkasbidoeng und Menes in  Bantam , 
T ja n d jo e r bis Bandoeng und B an ja r in  Preanger, Langen, T jip a r i  und K i l i -  
m inge r in  Banjoem as, M a lang  und L im b u rg  in  Pasoeran, D jem ber, K a lis a t 
und B an joew ani in  Besoeki und an' verschiedenen P unkten  der P rov inzen  
K e d ir i und Soerabaja. In  fast a llen D is tr ik te n , in  denen frü h e r K affee- 
R lantagen exis tie rten , is t K au tschuk  angebaut w orden, w o  nu r eben die 
Bodenverhältn isse und das K lim a  es erlaubten. Versuche, die in den n ö rd 
lichen  T e ile n  der Inse l, zw ischen B atav ia  und Soerabaja, angeste llt w urden, 
haben n ich t den e rho fften  E r fo lg  geze itig t, und keine P flanzungen von 
irgendw e lche r Bedeutung bestehen in  diesen Gegenden. Nach am tlichen 
Angaben standen 1910: 158000 Acres auf 215 Estates un te r H e v e a -K u ltu r; 
außerdem w aren noch gepflanzt 1080 126 F icus-, 687 748 C astilloa - und 
356253 M an iho t-B äum e. 1911 w urden fü r  P arakau tschuk-A nbau 50000 Acres

Aus fremden Produktionsgebieten.

Die Kautschukkultur auf Java.

J) H e n ry  S c h m id t-S tö lt in g : „D ie  K a u ts c h u k k u ltu r auf Sum atra.'
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und 1912 etwa 22 000 bis 25 000 Acres erschlossen, doch d ü rfte n  diese nach 
Angaben von P flanzungs-E igne rn  und -L e ite rn  gem achten Schätzungen 
w ahrsche in lich  zu n ied rig  gegriffen  sein. Genauere Z iffe rn  sind a lle rd ings 
schwer zu erhalten, und so müssen w ir  uns m it fo lgender A u fs te llu n g  be-
gnugen:

Acres Zunahm e in  Acres
1910 . . . . . 158000 —

1911 • • . . . 208 000 50 000
1912 . . . . . 230 000 22 000

Der Zuwachs in  1911 und 1912 is t in  erster L in ie  dem „R u bb e r-B oo m “  
von 1909/10 zuzuschreiben und b e tr if f t  hauptsächlich die östlichen D is tr ik te  
der P rov inzen  Besoeki, Pasoeran und K e d ir i.

Land  w ird  auf lange Ze it hinaus, selten auf w en iger als 75 Jahre, ve r
pachtet, und zw ar in  den halb unabhängigen Sultanaten von dem betre ffen
den S u ltan  un te r Z us tim m ung  des R esidenten; die jä h rlic h e  Abgabe schw ankt 
zw ischen 1 sh 8 d bis 5 sh 10 d. E in  großer T e il des unangebauten Staats
landes is t je tz t  fü r  die G ew innung von Reis und anderen N a h ru ngsm itte ln  
reserv iert, und Konzessionen fü r  K a u ts c h u k k u ltu r usw. sind schwer zu er
ha lten. Es is t jedoch le ich t, T e rra in  von den B esitzern von Pachtländereien 
zu übernehm en; der Preis be träg t einige S ch illinge  bis m ehrere P fund  p ro  
A cre  je  nach Lage und Beschaffenheit des A rea ls . E in  A u s fu h rz o ll auf 
P lantagenkautschuk besteht n ich t.

D ie  L a n d w irts c h a ft Javas is t so a lten U rsp rungs, daß es an erfahrenen 
P flanzungs le ite rn  fü r  Tee, Kaffee, Tabak, Zucker, K akao , K okosnuß  und fast 
alle üb rigen Nutzgewächse n ich t fe h lt — K au tschuk  ausgenomm en; h ier 
m acht sich ein M angel an sachverständigen B e triebs le ite rn  bem erkbar. N a 
tü r lic h  kann das nur eine vorübergehende E rsche inung sein, die m it der 
weiteren A usdehnung der K a u ts c h u k k u ltu r und der Zunahm e der P ro d u k tio n  
im m er m ehr zu rü ck tre ten  w ird , zum al da man sich M ühe g ib t, die Sachlage 
zu bessern und un te r anderem ständig P la n tagen -V erw a lte r und -Assistenten 
nach B ritis ch -M a la ya  zum  S tud ium  der do rtigen  M us te r-K a u tschu kp fla nzun
gen entsendet. D ie M ehrzah l dieser A ngeste llten  besteht aus H o lländern , 
w ährend nu r wenige E ng länder, F ranzosen und B e lg ier beschä ftig t sind. 
D ie  L e ite r  und Assis tenten erhalten n iedrige  G ehälter nebst einem A n te il 
vom  G ew inn (gew öhn lich  10 bzw . 2% %). D ie Sprachenfrage is t fü r  den A n 
kö m m lin g  n ich t le ich t, denn er muß e igen tlich  H o lländ isch , Sudanesisch, 
Javanisch und in  einzelnen D is tr ik te n  auch M adoeresisch verstehen und 
fließend sprechen können.

W as nun die A rb e ite rfra g e  angeht, so so llte  m an glauben, daß sich in  
dieser H in s ic h t auf Java m it einer e inheim ischen B evö lke rung  von  etwa 
35000000 Seelen keine S chw ie rigke ifen  finden w ürden. Das is t jedoch 
keineswegs der F a ll, und besonders auf den K au tschukp lan tagen  is t die 
Z ah l der verfügbaren K u lis  in  m anchen D is tr ik te n  sehr unzu läng lich . Es 
u n te rlie g t keinem  Z w e ife l, daß der A rbe ite rm ange l zu großem T e ile  der 
überaus ausgedehnten, un te r K u ltu r  stehenden F läche zuzuschreiben is t ;  
bebaut sind ungefähr m it Reis 3000000 Acres, Zucker 600000 Acres, Tabak 
200000 Acres, Tee 250000 Acres, K okosnuß  200000 Acres, K affee und K a u t
schuk zusammen m indestens 1000000 Acres, während andere K u ltu re n  
w ahrsche in lich  n ich t w eniger als 500000 Acres einnehmen werden. Es sind 
also A rb e ite r fü r  zusammen 6000000 Acres P flanzungen nö tig , wobei auch
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zu be rücks ich tigen is t, daß jä h r lic h  nach Sum atra so ooo und nach M alaya 
io  ooo K u lis  auswandern, die auf den do rtigen  K au tschukp lan tagen  Be
schä ftigung  finden. Ferner muß daran e rinn e rt werden, daß die M ethoden 
der E ingeborenen zur Bearbe itung ih re r R e isfe lder und G ärten sehr v e r
a lte t und M aschinen und E in rich tu nge n , die E rspa rung  an A rb e its k rä fte n  
herbe iführen, unbekannt sind. In  den östlichen  D is tr ik te n  von  Java stam m t 
ein großer T e il der beschä ftig ten K u lis  aus der nahe bei der P ro v in z  Soera- 
ba ja gelegenen Inse l M adoera. A u f dieser Inse l w ird  w en ig  Ackerbau be
trieben, doch bes itz t sie eine zahlre iche arme Bevö lkerung , die zu r P lan
tagenarbe it gern bere it is t. K o n tra k ta rb e it besteht auf Java n ich t. D ie 
K u lis  können so lange arbeiten, w ie  sie w o lle n ; sie hören auf, sobald sie 
keine L u s t m ehr haben, g leich, ob sie den P flanzungsbetrieb dadurch schädi
gen oder n ich t. Jeder P lan tagen le ite r bem üht sich infolgedessen, einen 
festen S tam m  von seßhaften A rb e ite rn  zu erhalten, und gew ährt den K u lis , 
die länger bleiben, einen steigenden L o h n  und bestim m te P riv ileg ie n . D er 
K autschukanbau is t im  V e rh ä ltn is  zu anderen K u ltu re n  bei den K u lis  in  
gewissem Sinne unbe lieb t; h ie rzu  ko m m t noch, daß das fü r  den Para- 
K au tschuk  geeignete L a nd  gew öhnlich  in  ungesunden und zum  T e il z iem 
lich  abgelegenen Gegenden lieg t, w o die Lebensha ltung kos tsp ie lig  is t und 
andere Bedürfn isse schwerer zu be fried igen sind. D er L o h n  der K u lis  
schw ankt in  jedem  D is tr ik t  und selbst auf benachbarten Estates in  dem 
selben B ezirk . H e rr  A ke rs  besuchte Teepflanzungen, w o  die M änner täg lich  
17 und die W e ib e r 15 Cents erh ie lten, während 12 bis 14 Jahre a lte K in d e r 
8 bis 10 Cents verd ien ten ; ein kle ines Geschenk wurde am Ende des M onats 
gegeben, wenn die Ausbeute an T eeb lä tte rn  besonders gu t w ar, doch be trug 
die m onatliche  Bezahlung du rch sch n ittlich  nu r fü n f G ulden fü r  den M ann 
und fü r  Frauen und K in d e r dementsprechend. D ie betre ffenden • A rb e ite r 
ha tten ih r  D o m iz il auf der P lantage und m achten einen durchaus zufriedenen 
E in d ru ck . A u f einer nu r wenige M eilen  en tfe rn ten K au tschukp flanzung 
ste llte  sich der L o h n  fü r  M änner auf 40 Cents und fü r  F rauen auf 30 Cents 
p ro  T a g ; tro tzdem  wechselten die K u lis  ständig. Den du rchsch n ittlich en  
L o h n  auf den K au tschukp lan tagen  Javas da rf m an auf 40 Cents fü r  M änner, 
30 Cents fü r  F rauen und 13 Cents fü r  K in d e r täg lich  fü r  gew öhnliche A rb e it 
schätzen; 45 Cents erha lten die M änner und 35 Cents die Frauen beim  A n 
zapfen. Das is t, w ie  gesagt, der D u rc h s c h n itt; is t es einer P lantage ge
g lü ck t, ze itw e ilig  b illig e re  A rb e its k rä fte  zu erlangen, so b ie te t sehr ba ld 
ein benachbarter P flanzer höheren L o h n  und m acht dem Nachbar die K u lis  
abspenstig. Le ide r tre ffen  die P flanzer in  dieser Beziehung keine V e re in 
barungen.

W o  Robusta-, Q u illo u - oder U ganda-K affee auf Java zusammen m it 
K au tschuk  steht, is t die W irk u n g  w eniger schädlich, als m an annehmen 
könnte . D ie  jungen  Kautschukbäum e sind schon z iem lich  herangewachsen, 
bevor sie von  dem K affee eingeschlossen werden. A m  Ende des zweiten 
Jahres kapp t m an die Kaffeebäum e bei 6 Fuß über dem Boden, und zu der 
Z e it ha t der K au tschuk  eine H öhe von  etwa 12 bis 14 Fuß e rre ich t, so daß 
er stets genügend L ic h t  und L u f t  erhä lt. D ie  etwaige G efahr lie g t im  3. 
und besonders im  4. Jahr, wenn die ho lländ ischen P flanzer zu r E rz ie lun g  
von re ich licheren K a ffee -E rn ten  m it V o rlieb e  die K au tschukbäum e sta rk  
zurückschneiden, um  den K affee w eniger zu beschatten. W ird  der K affee 
am Ende des v ie rte n  Jahres ausgemerzt, w ie z. B. auf e inigen von  der A ke rs - 
K om m iss ion  besuchten P lantagen, so m acht sich allem  A nschein nach ke in
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größerer Schaden bem erkbar, als v ie lle ich t h in s ich tlich  einer etwas ge
ringeren E n tw ic k lu n g  der Kautschukbäum e. Anders lie g t die Sache, wenn 
der K affee noch im  fü n fte n  Jahre stehen bleiben s o ll; dann le ide t der K a u t
schuk unbed ingt, und ein unregelmäßiges W achstum  der Bäume läßt sich 
sehr deu tlich  erkennen. Überdies m acht der d ichte Bestand das Beauf
s ich tigen des Zapfens und dieses selbst schw ieriger. E in  G rund, den die 
P flanzer zugunsten der M is c h k u ltu r von  K affee und K au tschuk  anführen, 
is t, daß die K u lis  die K affeeausbeutung sehr lieben, da sie bei der E rn te  
m ehr verd ienen als bei irgendeiner anderen K u ltu r .  Es handelt sich um  
eine einfache B eschäftigung, und eine F rau m it zwei K in de rn , die ih r  helfen, 
ve rd ien t häufig einen G ulden am Tage. D arüber, daß eine K a ffee be iku ltu r 
die P flanzung schon vom  zw e iten Jahre an gew innb ringend m acht, b rauch t 
n ich t geredet zu werden. V o llkom m enes R e inha lten  des Bodens is t auf den 
anderen P lantagen, die n ich t K au tschuk  und K affee zusammenpflanzen, 
keineswegs üb lich .

W as das Zapfen angeht, so kann die gegenw ärtig  auf Java herrschende 
P rax is  durchaus n ich t befried igen. N a tü r lic h  handelt es sich h ier um  A n 
fänge, doch is t es unverze ih lich , daß die javan ischen P flanzer — angesichts 
der in  M a laya  gem achten üblen E rfah ru ng en  — sich n ich t m ehr M ühe geben, 
selbst die besten A usbeutungsm ethoden zu erlernen und ih re  K u lis  da rin  
zu un te rrich ten . Z u r E n tsch u ld igu ng  w ird  angegeben, daß die A rb e its k rä fte  
auf den R ubber Estates selten lange aushalten und, sobald sie geschult sind, 
sich auf andere P flanzungen verd ingen, w o sie m ehr L o h n  erha lten ; oder 
aber sie kehren zur Z e it der Reisernte nach Hause zurück. Besonders 
schwerw iegend is t, daß in fo lg e  der S chw ie rigke it, gute Zapfer zu erlangen, 
die A rb e it  nu r langsam  v o r sich geht, und die Ausgaben dem entsprechend 
bedeutend höher sind als in M alaya, Sum atra oder Ceylon, da h ie r annähernd 
doppelt soviel am Tage ge le istet w ird  als auf verschiedenen P lantagen, 
welche die A ke rs -K o m m iss io n  auf Java insp iz ie rte , und zw ar bei gleichen 
V erhä ltn issen  und gleichem  A lte r  der Bestände.

D ie  P rod uk tio nsko s te n  fob  in  B atavia, Soerabaja oder anderen ja v a n i
schen H ä fen  sind verhä ltn ism äß ig  hoch angesichts des F ak to rs , daß auf 
K au tschuk  ke in  A u s fu h rz o ll erhoben w ird , und daß die R eg ierung keine 
außerordentlichen A n fo rde rungen  h in s ich tlich  W ohnungen, K rankenhäuser 
usw. fü r  die K u lis  s te llt. A kers  hat die Bücher verschiedener P lantagen 
durchgesehen und ausgerechnet, daß sich die M in im a l-P ro d u k tio n sko s te n  fob  
in  den nächsten Jahren d u rch sch n ittlich  auf i  sh 2 d p ro  P fund  ste llen 
dü rften .

Weizenverbr&uch in den verschiedenen Ländern.
D ie M ärznum m er des un te r A u fs ic h t des Landw irtscha fts -D epa rtem en ts  

in  W ash ing to n  herausgegebenen ,,Crop R e po rte r“  en thä lt nach einem K o n 
su la tsberich t eine interessante Ü bers ich t über den W eizenverbrauch in  den 
verschiedenen Ländern. D ie Schätzungen beruhen auf der d u rchsch n itt
lichen E rzeugung in  10 Jahren sowie auf der E in - und A u s fu h r von  W eizen
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und W eizenm ehl un ter A bzug  einer Menge, die m utm aß lich  fü r  Saatzwecke 
verw endet w ird . Entsprechend der V ersch iedenhe it der V erhä ltn isse, welche 
die G enau igke it der Schätzungen beeinträchtigen , schw ankt auch die Z u 
verläss igke it der gefundenen Zahlen. So w ird  z. B. bei den m itte l-  und 
westeuropäischen Ländern  eine Fehlergrenze von  nur 3% , bei M e x ik o  und 
Ä gyp ten  aber eine solche bis zu 25 % angenommen. D ie fü r  die V e re in ig ten  
Staaten angegebenen Zahlen sollen ein M indestm aß darste llen und v ie lle ich t 
2 oder 4 % zu n ied rig  gegriffen  sein. Im  allgem einen g lau b t m an jedoch, 
daß die m eisten Zahlen w en iger als 10%  von den ta tsäch lichen V erhä ltn issen  
abweichen. M it  den erw ähnten E inschränkungen s te llt sich der W eizen
verb rauch auf den K o p f der B evö lke rung in  den nachstehend genannten 
Ländern , w ie  fo lg t:

Bushel 
(27,2 kg )

K a n a d a .................................................... 9,5
B e lg ie n .....................................  . 8 , 3
F ra n k re ic h ...............................................7,9
S p a n ie n ....................................................6,1
G ro ß b r ita n n ie n .................................... 6,0
S c h w e iz .................................................... 6,0
A u s t r a l ie n ...............................................5,5
I t a l i e n ....................................................5,4
Vere in igte S ta a te n ...............................5,3
U ru g u a y ....................................................5,3
A r g e n t in ie n ..........................................5,2
B u lg a r ie n ...............................................5,0
Ö s te rre ic h -U n g a rn ...............................4,3

Bushel
(27,2 kg)

Niederlande ..........................................4,2
R u m ä n ie n ...............................................4,0
D ä n e m a rk ...............................................3,5
C h i le ......................................................... 3,4
D e u ts c h la n d ......................................... 3,2
R u ß la n d .................................................... 2,7
S e r b ie n ....................................................2,5
S c h w e d e n ...............................................2,5
Ä g y p te n ....................................................2,5
P o rtu g a l....................................................1,8
B r i t is c h - ln d ie n ....................................0,8
M exiko .................................................... 0,8
J a p a n .........................................................0,5

Nach einem im  Crop R epo rte r w iedergegebenen B e rich t des englischen 
A ckerbau- und F ischere iam ts hat die m it W eizen beste llte  F läche der Erde 
im  Jahrzehnt 1901 bis 1911 um  22,9%, die G esam tbevölkerung dagegen nur 
um  13 % zugenommen. D a  der B e rich t den größten T e il a lle r W eizen er
zeugenden Länder und die m eisten V ö lk e r, welche W eizen verbrauchen, in 
R ücks ich t gezogen hat und som it ein anderes E rgebn is n ich t zu erw arten 
stände, wenn auch die Länder b e rücks ich tig t wären, über welche keine 
S ta tis tike n  e rh ä ltlich  sind, so erscheint der Schluß ge re ch tfe rtig t, daß die 
W eizenerzeugung der W e lt  m it der steigenden N achfrage S c h r itt  hä lt.

(B e rich t des K a ise rl. G eneralkonsu la ts in  New  Y o rk .)

GISßiS Auszüge und Mitteilungen. fcgj]

D ie  i n d i s c h e  u n d  d i e  W e l t b a u m w o l l e r n t e  1913. Nach den 
le tz ten  Angaben w ird  die d ies jährige  indische B aum w o lle rn te  erheb lich 
besser ausfallen, als m an noch v o r n ich t a llzu langer Z e it e rw a rte t hatte. 
D ie  Gesamtanbaufläche w ird  je tz t auf nahezu 22000000 Acres angegeben, 
d. s. 296000 Acres oder 1,4% m ehr als im  V o rja h re . D er E r tra g  w ird  auf 
4 397 000 B a llen  (zu 400 lbs) geschätzt, d. s. 1 109000 B allen oder fast 34%  
m ehr als im  V o rja h re . Zu diesen tre ten noch 1000 B allen aus den E in 
geborenenstaaten in  B ih a r und O rissa, die keine Berich te  erstatten . Ind ien
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hat indessen n ich t nu r eine ausgezeichnete E rn te , sondern auch günstige 
Preise zu verzeichnen. D er E inhe itsp re is  p ro  B om bay-candy is t etwa 
60 Rupien höher als im  V o rja h re . D ie  am erikanische E rn te  is t noch als 
eine gute zu bezeichnen, obgle ich sie etwa um  2 M illio n e n  B allen h in te r 
der le tz tjä h rig e n  R ekordern te  von  16 M illio n e n  B allen zurückb le ib t. D ie 
ägyptische E rn te  is t g le ich fa lls  größer als im  V o r ja h r  und ve rsp rich t die 
größte, jem als im  Lande der Pharaonen gewonnene zu werden, näm lich  
7750000 K a n ta r von je  99,05 lbs. D e u tsch -O s ta fr ika  schätzt seine P ro d u k 
tio n  auf 8400 B a llen  oder um  3000 B a llen  m ehr als im  V o rja h re . Rußland 
rechnet m it einer E rn te  von 15 M illio n e n  P ud ge re in ig te r B aum w o lle  (1 Pud 
=  36,11 lbs). D ie  Sm yrnaern te  is t ge ringer und der E r tra g  an Sea Is la n d - 
B aum w o lle  e rre ich t n ich t die H ä lfte  des V o rjah res . Andere  B au m w o ll- 
gebiete sind von  geringerem  E in fluß  auf die M a rk tla ge , jedenfa lls  läßt sich 
so v ie l sagen, daß in  diesem Jahre ein z iem lich  re icher V o rra t  an Baum 
w o lle  vorhanden is t ;  da aber die V o rrä te  an v o r jä h rig e r B aum w olle  n ich t 
überre ich sind, so is t genügend Raum  fü r  die neue E rn te  vorhanden. Selbst 
wenn die Preise, als Fo lge der re ich lichen E rn te , etwas s inken so llten , so 
d ü rfte n  sie doch noch guten G ew inn abwerfen. (T he  Pioneer.)

B a u m w o l l a u s f u h r  T i e n t s i n s .  D ie  A u s fu h r von B aum w olle  
aus T ie n ts in  hat auch in  den beiden le tz ten Jahren w ieder einen weiteren 
bem erkenswerten A u fschw ung  genommen. D ie  G esam tausfuhr von  T ie n ts in  
be lie f sich im  Jahre 1910 auf 145000 P ik u l1), stieg im  Jahre 1911 auf 387000 
P ik u l und im  Jahre 1912 auf 457000 P ik u l. D ie  S te igerung von 145000 P iku l 
(1910) auf 387000 P ik u l (1911) e rk lä rt sich hauptsächlich dadurch, daß 
A m e rika  in  le tz te rem  Jahre bedeutend größere M engen als in  den V o r 
ja h re n  von  h ie r bezog, die besonders zur F a b rik a tio n  von ha lbw ollenem  
U n te rzeug  verw endet w urden. A ls  H auptabnehm er fü r  T ie n ts in -B a u m w o lle  
kom m en in  F rage : Japan, die Schanghai- und H ongkong-S p innere ien, die 
V e re in ig ten  Staaten von A m e rik a  (B oston), D eutsch land und (in  k le ineren 
M engen) Ö ste rre ich -U ngarn , Ita lie n  und F rankre ich .

(B e rich t des K a ise rl. K onsu la ts  in  T ien ts in .)

P r e i s a u s s c h r e i b e n  d e r  D e u t s c h e n  L a n d w i r t s c h a f t s -  
G e s e l l s c h a f t  f ü r  B a u m w o l l e  1914. Dem  ersten Preisausschreiben 
fü r  Sisal fo lg t im  Jahre 1914 bei Gelegenheit der A uss te llu ng  der Deutschen 
La nd w irtscha fts -G ese llscha ft in  H annover ein P reisausschreiben fü r  Baum 
w o lle . Dasselbe befaßt sich fas t ausschließlich m it der Beschaffenheit der 
eingesandten Proben, t r i f f t  aber auch V ors ichtsm aßregeln , daß diese Proben 
aus größeren M engen oder von  größeren Anbauflächen entnom m en sein 
müssen. Das P reisausschreiben um faß t a) un en tkö rn te  B aum w o lle  (Samen
baum w olle ) fü r  P flanzer, b) en tkö rn te  B aum w o lle  fü r  Besitzer von G in 
anlagen. D ie  A nm eldungen haben auf vorgeschriebenen Scheinen bis zum 
28. Februar 1914 an die Deutsche Landw irtscha fts -G ese llscha ft, B erlin , 
Dessauer Straße 14, zu erfo lgen, w o  auch die näheren E inze lhe iten  über das 
Preisausschreiben zu erfahren sind. D ie  Preise bestehen fü r  unen tkö rn te  
B aum w o lle  in  Geldpreisen von 50 bis 200 M ., fü r  en tkö rn te  B aum w o lle  in 
silbernen und bronzenen Denkm ünzen, sow ie in  A nerkennungen.

K a p o k - A n b a u  i n  T o g o .  Nach einem B e rich t der K a ise rl. 
S ta tio n  K e te -K ra ts c h i sind im  Jahre 1912 in  19 O rtsch a fte n  K a p o k -P fla n 
zungen angelegt worden, und zw ar w urden im  ganzen rund 128000 Bäume

) 1 chines. P ik u l =  60,453 kg  (D . R.).
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angepflanzt. Es handelt sich um  graue und weiße Sorten, bei welchen die 
K apse ln  geschlossen abfallen. (A m ts b la tt fü r  das Schutzgebiet T ogo .)

A n b a u  d e r  M i t s u m a t a p f l a n z e  i n  J a p a n .  Das Kaiserliche 
Generalkonsulat in  Yokohama be rich te t: M itsum ata(Edgeworth ia papyrifera Sieb, 
u. Zuco.) ist ein ursprünglich aus Ind ien stammender, in  Japan angebauter 
Strauch, dessen Bast ein ge lb lich gefärbtes, schwach seidenglänzendes, gutes 
Papier liefert, das indessen dem geschätzten Erzeugnis aus dem Baste der Papier
maulbeere (Morus papyrifera L.) an Festigkeit n icht unerheblich nachstehen soll. 
D ie Pflanze w ird  in fast a llen Te ilen  Japans südlich von T ok io  angebaut und 
lie fe rt besonders auf der Insel Shikoku, im  Koshi-Ken, größere Erträge. Im  
Jahre 1910 be lie f sich die gesamte Anbaufläche im  Lande au f 22 610 ha, während 
der Ernteertrag 20 098 054 kg  getrockneten Bastes betrug. Über die K u ltu r der 
Mitsumatapflanze, die Gewinnung des Bastes usw. findet sich in den „Beiträgen 
zur Kenntnis der japanischen Landwirtschaft“  von Professor D r. M. Fesca (Berlin 
i 893)> Bd. II, S. 713 i f „  ein eingehender Bericht. Mitsumatabast ist bisher nicht 
ins Ausland exportiert worden. Falls der Versuch gemacht werden sollte, die 
Faser nach Deutschland einzuführen, w ird  empfohlen, sich wegen des Bezuges 
m it einem der h ier etablierten deutschen Exporthäuser in  V erb indung zu setzen. 
E in  Verzeichnis dieser Häuser, die auch Muster beschaffen und die Preise c if  
Ham burg öder Bremen aufgeben können, kann Interessenten in  Abschrift über
sandt werden. D ie  Anträge sind unter Beifügung eines m it Aufschrift versehenen 
Freikuverts an das Bureau der „N achrich ten fü r Handel, Industrie und Land
wirtschaft“ , B erlin  W . 8, W ilhelmstraße 74 III ,  Z im m er 154, zu richten.

B a n a n e n k u l t u r  i m  S t a a t e  P a r a n á .  In  Paraná hat m an m it 
einem aussich tsvo llen Bananenhandel nach E uropa  begonnen. D ie  do rtige  
F irm a  Laborda , Leandro  &  Co., die als erste einen diesbezüglichen V e r
such un ternahm , ha t im  laufenden Jahre bereits 150000 Cachos (Zweige) 
nach E uropa versch ick t. In  verschiedenen D is tr ik te n  des Staates hat man, 
durch solche E rfo lg e  e rm u tig t, große Bananenplantagen angelegt. A uch  
haben sich die E xpo rteu re  bereits zu einer E inkaufsgenossenschaft zu
sammengeschlossen. (Süd- und M itte l-A m e rik a .)

D ie  K  a f  f  e e p r o d u k  t i o n i n  N  i e d e r 1 ä n d i s c h - I  n d i e n 
w ar im  Jahre 1912 erheb lich größer als im  V o r ja h re ; sie be lie f sich auf 
625060 P ik u l (1 P ik u l =  61,76 k g ) gegen 393 430 P ik u l 1911. D ie  Zunahm e 
e n tfä llt zum eist auf R obusta - und Java-Kaffee, w ährend L ib e r ia  sow ohl 
auf Java als auf Sum atra  einen R ückgang zu verze ichnen hat. D ie  nach
stehende T abe lle  der Jahre 1911 und 1912 veranschau lich t die Ergebnisse 
fü r  die einzelnen Kaffeesorten und D is tr ik te  auf Java und Sum atra :

Ernte in P iku l I 9 I I Ernte in  P iku l 1912
L ibe ria Java Robusta L iberia Java Robusta

W est-Java..................... 10 239 187 I  229 12 644 66 4  484
Mittel-Java . . . . 26 869 i  915 10 619 21 651 5645 16 952
O s t- J a v a ..................... 22 054 97 9 ° 9 142 288 18 300 172 601 231 778
Regierungspflanzungen 5 305 1 4  398 2 362 5 067 66 059 9 338

Gesamt-Java-Ernte . . 64 467 I I 4  409 156 498 57 662 244 371 262 552
Gesamt-Sumatra-Ernte 15 157 39  995 2 904 6 893 42 774 10 808

Zusammen . . 79 624 154 404 159 402 64  555 287 145 273 360
(Bericht des Kaiserl. Generalkonsulats in  Batavia.)
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K a f f e e v e r b r a u c h  i n  D e u t s c h l a n d .  Im  Reichstag sind k ü rz 
lic h  Maßnahmen ve rlan g t w orden, um  der durch die sogenannte V a lo r i-  
sation1) herbe ige führten küns tlichen  V erteuerung  des Kaffees entgegenzu
w irken . U m  die Kaffeepreise hochzutre iben, seien in  F rankre ich , H a m 
bu rg  und N ew  Y o rk  3350000 Ballen K affee aufgespeichert, die freigegeben 
werden müßten. T a tsäch lich  is t in fo lg e  der V erteuerung  der K a ffeever
brauch in  D eutsch land s ta rk  zurückgegangen. D er R ückgang beg innt im  
Jahre 1909, in  welchem  der deutsche E ingangszo ll auf K affee von 40 M . 
auf 60 M . p ro  D oppelzentner e rhöh t w orden is t. N a tü r lic h  hat auch diese 
Z o lle rhö hu ng  zu r V erteuerung  des Kaffees beigetragen, m ehr aber noch 
die V a lo r is a tio n  und die E rhö hu ng  des A us fuh rzo lles  auf K affee besonders 
in  B ras ilien . In  den dre i Jahren 1907 bis 1909 hat D eutsch land 5 959 000 dz 
K affee e inge füh rt und da fü r rund  500 M illio n e n  M a rk  an das A us land  ge
zah lt, das sind auf 1 dz du rch sch n ittlich  84 M . In  den fo lgenden dre i Jahren 
1910 bis 1912 ha t die E in fu h r  nu r 5249000 dz betragen, da fü r sind aber 
rund  700 M illio n e n  M a rk  an das A us land  gezah lt w orden oder auf I dz 
du rch sch n ittlich  133 M . Rechnet m an dazu den jew e iligen  deutschen E in 
gangszoll, der fü r  die erstgenannte Periode 40 M ., fü r  die zweitgenannte 
60 M . auf 1 dz betragen hat, so e rhöh t sich der D u rchschn ittsp re is  fü r  
1907 bis 1909 auf 84 +  4 0 = 1 2 4  M ., fü r  1910 bis 1912 auf 133 +  6 0 = 1 9 3  M .

D ie  E rhö hu ng  be trä g t 69 M . oder 56 %, w ovon  49 M . oder 40%  auf 
Valorisation und 20 M. oder 16%  auf die deutsche Zollerhöhung entfallen. D ie E in 
fu h r von rohem  K affee nach D eutsch land (E in fu h r  in  den fre ien  V e rkeh r) 
hat betragen in  1000 dz:

Davon aus:
Insgesamt

Brasilien Guatemala

1906 . . . . . . 1865 1243 218
1907 . . . . . . 1896 1317 213
1908 . . . . . . 1928 I 4 3 i 180

1909 . . . . . . 2135 1583 206
1910 . . . . . . 1708 i 3 4 i 141
1911 . . . . . - 1832 1414 170
1912 . . . • • ■ 1709 1273 184

In  jedem  der le tz ten  dre i Jahre w a r h iernach die E in fu h r geringer als 
in  jedem  der vorausgegangenen v ie r Jahre. D er R ückgang t r i t t  aber noch 
m ehr he rvor, wenn m an aus den jew e ils  ve rzo llte n  M engen den V erb rauch 
auf den K o p f der B evö lke rung  berechnet. In  dem J a h rfü n ft 1836 bis 1840 
kam en in  D eutsch land erst 1,01 kg  K affee jä h r lic h  auf den K o p f. D ie  K o p f
quote is t dann s te tig  gewachsen auf jä h r lic h  2,20 k g  in  1866 bis 1870, 2,69 kg  
in  1896 bis 1900, 3,00 k g  in  1901 bis 1905 und auf 3,12 kg  jä h r lic h  in  den 
v ie r Jahren 1906 bis 1909. Im  Jahre 1911 dagegen hat sie nu r 2,79 kg  und 
im  Jahre 1912 nu r noch 2,56/k g  betragen. D er V erb rauch p ro  K o p f is t 
also auf den Stand zurückgegangen, den er um  die M it te  der neunziger 
Jahre innegehabt hatte . (E x p o rt.)

‘ ) V e rg l. den L e ita r t ik e l in  dieser N r. (D .R .)
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D e r  K a k a o v e r b r a u c h  stellte sich nach dem „G ord ian“  in  den w ichti-
geren Ländern 1911 und 1912 wie fo lg t

1911 1912 I9 I I I9 I2
Tonnen Tonnen

Verein igte Staaten 58 966 66 553 S p a n ie n ..................... 6379 5 250
Deutschland . . 50855 55085 Schweiz.......................... 9852 10 342
England . . . . 25 396 28 044 R u ß la n d ..................... 4050 4481
Frankreich . . . 27 340 26 891 I t a l i e n .......................... 2193 2 432
Holland . . . . 23 536 24 921 K a n a d a .......................... 2128 3039
Belgien . . . . 5 496 6 992 D ä n e m a rk ..................... 1705 i  727
Osterreich-U ngarn 5 914 6623 N o rw e g e n ..................... 1019 i  126

K e i m u n g  v o n  ö  1 p a l m e n s a m e n .  (A m ts b la tt f. d. Schutzgebiet
K am erun  1912, N r. 17.) U m  eine gleichm äßige K e im un g  der Ö lpalmensamen 
zu erzielen, w ird  em pfohlen, die frischen  F rüch te  lose in  einer K is te , in  
einem Sack oder dergleichen etwa eine W oche lang lagern zu lassen. Es 
t r i t t  dann sehr schnell un te r s ta rke r T em pera tu re rhöhung  eine F erm en
ta tio n  ein. Dabei w ird  das Öl des F ruchtfle isches, das dem W asser den 
Z u t r i t t  zum  K e rn  ve rspe rrt, ve rn ich te t. W ah rsch e in lich  üb t außerdem die 
E rh itz u n g  der Samen einen d irek ten  Reiz auf den K e im lin g  aus. D e ra rtig  
vorbehandelte  Samen gehen sehr g le ichm äßig auf. (D e r Pflanzer.)

D ie  O l i v e n  e r n t e  u n d  O l i v e n ö l p r o d u k t i o n  i n  I t a l i e n  be
lie f  sich nach einem Konsulatsbericht im  Jahre 1912 im V erg le ich  zu den Vorjahren auf:

O livenproduktion
durchschnittlich

1911
1909— 1911

1000 dz
12 726

1912

O livenölproduktion
durchschnittlich

1911 1912
1909— 1911

1000 hl
6097 2122 2122 958

Der Rückgang 1912 en tfä llt ausschließlich auf die an der Küste gelegenen 
Landschaften.

13 529

D ie  i t a l i e n i s c h e  A g r u m e n e r n t e  (Zitronen, Orangen und Man
darinen) be lie f sich nach einer Veröffentlichung des M inisterium s für Ackerbau, 
Industrie und Handel im  Jahre 1912 auf 6670000 dz gegen 7865000 im  Vorjahr. 
In  den Landschaften, in  denen die A grum enkultur von besonderer Bedeutung ist, 
gestaltete sich die Ernte im  einzelnen, wie fo lg t:

T , , r Z itronen Orangen Mandarinen
Landschaften , ,

dz dz dz
S iz ilie n ...........................2 400 000 i  400 000 270 000
K a la b r ie n .....................  200 000 750 000 20 000
Kampanien . . . .  180 000 680 000 100 000
A p u l i e n .....................  190000 150000 —

(Bericht des Kaiserl. Generalkonsulats in Genua.)

E i n  n e u e r  K o k o s  S c h ä d l i n g  a u f  d e n  P h i l i p p i n e n .  V o r  
e in iger Z e it hat m an auf den P h ilip p in e n  ein neues, der K okospa lm e sehr 
schädliches Inse k t entdeckt, welches als A le y rod icus  des truc to r bestim m t 
w urde!1) Das Inse k t he fte t sich, ku rze  Ze it, nachdem es dem E i en tsch lüp ft 
is t, auf der U n te rse ite  der B lä tte r an, d o rt zu r N ahrungsgew innung Löche r

')  D . B. M ackie. B u lle tin  des m aladies des plantes, 1912.
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bohrend. T ro tzdem  es F lüg e l bes itz t, ve rb le ib t es an den B lä tte rn ; man 
bem erkt seine G egenw art durch den weißen w achsartigen S to ff, welchen 
jedes Inse k t absondert. A ls  ra tione lles B ekäm pfungsm itte l w ird  em pfohlen, 
die befallenen B lä tte r abzuschneiden und zu verbrennen.

(L a  Q uinzaine Colonia le.)

W i c h t i g e  N e u e r u n g e n  i n  T o g o .  Im  M a ih e ft der K o lo n ia le n  
M on a tsb lä tte r m acht D ire k to r  F r. H u p fe id  in  einer N a ch sch rift zu seinem 
A ufsa tze  „Ü ber die w irts c h a ftlic h e n  G rund lagen und A ussich ten der T o g o 
ko lo n ie “  M itte ilu n g  von w ich tig e n  Neuerungen, welche der neue G ouver
neur, H e rzog  A d o lf  F r ie d ric h  von  M ecklenburg , d o rt p lan t, und welche ge
eignet erscheinen, einen neuen A u fsch w un g  anzubahnen. Zunächst soll 
k ü n ft ig  der Kakaoanbau der E ingeborenen seitens der R eg ie rung auf das 
weitestgehende ge fö rde rt w erden; im  nächsten E ta t w ird  ein besonderer Be
z irk s la n d w irt zu r B e lehrung der E ingeborenen über A np flanzung und Be
hand lung von K akao  ange fo rdert werden. A uch  der Ö lpa lm enku ltu r soll 
besondere A u fm e rksa m ke it zugewendet und die E ingeborenen zu sach
gemäßer K u ltu r ,  E in h a ltu n g  angemessener P flanzw eiten, U n te rlassung  der 
Steppenbrände in  den Ö lpalm enpflanzungen angehalten werden. U m  die 
V e rn ich tu n g  von Ö lpalm en zwecks G ew innung von P a lm w ein  zu verm indern , 
so ll ein E ingeborener aus K am erun  angeste llt werden, der den E ingeborenen 
die G ew innung von P a lm w ein  ohne V e rn ich tu n g  der Palm e zeigt. E nd lich  
so ll der kau f- oder pachtweise E rw e rb  von Ö lpa lm enland durch E uropäer 
und die A n legung  von P a lm ö lw erken  u n te rs tü tz t werden. E ine Ausdehnung 
der B a u m w o llk u ltu r  w ird  in  Südtogo, besonders aber im  A takpam ebezirk , 
fü r  m ög lich  gehalten und so ll u. a. auch dadurch ge fö rde rt werden, daß 
gewisse menschenleere T e ile  dieses Bezirkes m it Leuten aus N o rd to g o  be
siedelt werden. (D. P.)

I n  C e y l o n  b e f a n d e n  s i c h  u n t e r  K u l t u r  1912; K okospa lm en 
942621 Acres, Reis 680574, Tee 580841, K au tschuk  186634, K ö rn e rfrü c h te  
(außer Reis) 101708, Arecanuß 52000, C innam on 47292, K akao  43 358, 
Citronella 40000, T abak 16241, P fe ffe r, Gewürze 3647, Cardam om  3112, 
K affee 1512, B aum w olle  767, C inchona 263 Acres. (T ro p ic a l A g r ic u ltu r is t.)

A u ß e n h a n d e l  d e r  P h i l i p p i n e n  i m  J a h r e  1912. Nach der 
Z o lls ta tis tik  erre ich te  der Außenhandel der P h ilip p in e n  im  K a len de rjah r 
1912 einen um  25% % höheren W e rt als im  V o r ja h r , wobe i der Handel m it 
den V e re in ig te n  Staaten von  A m e rika  nu r um  20%  stieg. D ie  E in fu h r  be
tru g  66668000 D o lla r  gegen 48024000 D o lla r  1911, die A u s fu h r 54785000 
D o lla r  gegen 44587000 D o lla r  im  V o r ja h r . D ie  A us fu h rw a ren  ha tten fo l
gende W e rte  (in  1000 D o lla r) : K o p ra  14183 (13020), H ü te  462 (443), M a n ila 
hanf 22076 (14520), Zucker 9700 (11041), Z iga rren  3092 (1902), Z iga re tten  55 
(31), anderer T abak 2216 (1885), andere W aren  2999 (1746). D e r M e n g e  
nach w urden ausge führt: K o p rä  142792929 k g  (142147546), H ü te  901192 
S tück (1820087), H a n f 175077180 k g  (148556247), Zucker 197 075 995 kg  
(208690197), Z iga rren  271840000 S tück (134830000), Z iga re tten  49316000 
S tück (30170000), anderer T abak 14182534 kg  (12582785).

(N ach D a ily  Consu lar and T rade  Reports.)
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Neue Literatur.

D a s  i l l u s t r i e r t e  J a h r b u c h  m i t  K a l e n d e r  f ü r  d i e  g e s a m t e  
B a u m w o l l i n d u s t r i e  1913. E in  Taschen- und Nachschlagebuch 
fü r  F ab rikan ten , D ire k to re n , W erkm e is te r und K au fleu te  der T e x t i l
branche, ein Lehrbuch  fü r  S tudierende an Technischen Hochschulen und 
Schüler an höheren T ex til-F achschu len . M it  280 A bb ildungen  im  T e x t. 
Begründet im  Jahre 1880 als „K a len de r fü r  die T e x t il- In d u s tr ie “  von  W . 
H . U h land , Z iv il- In g e n ie u r. Seit 1901 re d ig ie rt von  einem süddeutschen 
Fachm ann, seit 1911 bearbeitet von  P ro f. M . Lehm ann, Ingen ieu r, K re 
fe ld . 34. Jahrgang. In  Le inenband 3 M . V e rla g  von  H . A . L u d w ig  
Degener, Le ipz ig .

Jeder, der m it B aum w o lle  in  irgendw e lcher Beziehung zu tun  hat, 
so llte  sich dieses Jahrbuch anschaffen. Neben den besonders fü r  Fachleute 
bestim m ten K a p ite ln  en thä lt das Buch eine M enge a llgem ein in teressieren
der M itte ilu n g e n , w ie  G eschichtliches der B a u m w o llindu s trie , B au m w o ll- 
k u ltu r , -beschaffenheit, -ern te und -Versand, H andelssorten, S tatistisches 
über B aum w o lle rn ten , den B aum w o llhande l u. a., Maß-, G ew ichts-, M ünz- 
usw. Tabe llen.

Kommerzienrat Emil Stark f  

Eisenbahndirektor a. D. Karl Schräder
Zwei herbe Verluste  hat das K o lon ia l-W irtscha ftliche  

K om itee  zu beklagen durch das H inscheiden seiner 
langjährigen Vorstandsm itg lieder, H e rrn  K om m erz ienra t 

Emil Stark, D ire k to rs  der Chem nitzer A k tien -S p inne re i 
und Vorsitzenden der V e re in igung  Sächsischer Spinnere i
besitzer, und des E isenbahndirektors a. D . und_ früheren 

Reichstagsabgeordneten H e rrn  Karl Schräder.
In  uneigennützigster W eise haben beide H erren  den 

A rb e ite n  des Kom itees stets W o h lw o lle n  und Förderung 

zuteil werden lassen; besonders hat sich H e rr  K om m erz ien 
ra t Stark, der der Baum w ollbau-Kom m ission des Kom itees 

seit ih re r Begründung angehörte, um die deutsch-kolonialen 
Baum wollbaubestrebungen große Verd ienste  erworben. Das 

K o lon ia l-W irtscha ftliche  K om itee  w ird  den Verb lichenen 

ein ehrendes Andenken bewahren.
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K a l e n d e r  f ü r  d i e  G u m m i i n d u s t r i e  und verwandte Betriebe 19T3. 
E in  H ilfs b u c h  fü r  K au fleu te , T echn ike r, H ä nd le r und Reisende der 
K au tschuk-, Asbest- und Z e llu lo idbranche . B egründet vom  F a b r ik d ire k to r 
E dgar H erbst. Herausgegeben von  D r. K u r t  G o ttlob . M it  der Beilage 
Jahrbuch der K au tschuk ind us trie . U n io n  Deutsche V erlagsgese llschaft, 
Zweign iederlassung B erlin , B e rlin  S. 61.

D er K a lender e rfreu t sich in  Fachkre isen als Nachsch lagew erk über alle 
e inschlägigen Fragen bereits eines solchen Rufes, daß sich eine besondere 
E m pfeh lung  an dieser S telle e rü b rig t. Indessen m öchten w ir  n ich t v e r
fehlen, auch unsere K au tschukp flanzer in  den K o lo n ie n  auf das Büch le in  
h inzuweisen, das m it seinen zahlre ichen T abe llen  und sonstigen w issens
w erten M itte ilu n g e n  auch fü r  sie v ie l Interessantes b rin g t.

A d r e ß b u c h  d e r  d e u t s c h e n  G u m m i - ,  G u t t a p e r c h a -  u n d  
A s b e s t i n d u s t r i e  nebst ve rw and te r G eschäftszweige w ie  K abe l-, 
Z e llu lo id - und L ino leu m ind us trie . X I .  Ausgabe 1913. U n io n  Deutsche 
V erlagsgese llschaft, B e r lin  S. 61. P reis 5 M .

Das Adreßbuch en thä lt zunächst ein alphabetisches F irm enverze ichn is , 
sodann ein F irm enverze ichn is , nach Städten geordnet, un te r Zugrunde
legung der einzelnen Geschäftszweige und m it ausführlichen Angaben über 
Inhaber, G eschäftsführer, Straßen usw .; fe rne r eine Bezugsquellen- und 
W arenze ichen lis te  und ein Inserentenverze ichn is. A uch dieses Buch b ilde t 
fü r  die genannten Indus triezw e ige  ein unentbehrliches H ilfs m it te l.

W e i ß  o d e r  S c h w a r z .  L e h r- und Le idensjahre  eines Farm ers in  Süd
west im  L ic h te  des Rassenhasses. V o n  A da C ram er, O tjis o ro r in d i. 
D eutscher K o lo n ia l-V e r la g  (G. M einecke), B e rlin  W . 30. ISO S. Preis 4 M .

BERLIN C 2 , Spandauer Straße 33.

Fabrik medizinisch-pharmazeutischer Präparate.
Silberne Medaille: Berlin 1907, Deutsche Armee-, Marine- u. Kolonial-Ausst.

S pezia l-A bteilung fü r Tropen-A usrüstung.

Taschenapotheken, Sanitätskästen.

Arzneimittel und Verbandstoffe in komprimierter Form. 
Malariamittel :: Dysenteriemittel.

—  Viersprachige illustrie rte Preisliste gratis und franko.

Vertreter: Theodor « M e n s , ltamhurs, flfrlKahaus.
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m m m m m m m m m m m m m m  M arktbericht. izs m  m  m  iei m  m  m m  m m  m an ea
Die Preise verstehen sich, wenn nichts anderes 
Die Notierungen fü r die wichtigeren Produkte 

Hachfeld, Fischer & Co., Max Einstein 
A lo e  O a p e n s is  90—95 Mk.
A r r o w r o o t  60—95 Pf. pro 1kg .
B a u m w o lle .  Nordamerik. m idd ling62 (24. 5.1, 

Togo 61 (22. 5.), Ägyptisch M ita fifl fu lly  
good fa ir  83Vz (20. 5.), ostafrik. prima Abassi 
85—95 (22.5.) Bengal, superfine 48, fine 46V2, 
fu lly  good 45 Pf. pro V2 kg.

B a u m w o lls a a t .  Ostafrik. 120—130 Mk. pro 
1000 kg. (22.5.)

O a la b a rb o h n e n  1,20Mk. pro 1kg. (22.5.)
Oh in  in  sulphuric. 30—48 Mk. pro 1kg. 
C o c h e n i l le ,  silbergr. Teneriffa3,80—4,20Mk., 

Zacatille 3,70—3,80 Mk. pro 1 kg.
C o p ra , westafrik. 24—27, ostafrik. 27—28V2, 

Südsee 28—28V* Mk. pro 50 kg. (22.5.) 
D a t te ln .  Pers. — Mk. pro 60 kg.
D iv id i v i  8,50—10,50 Mk. pro 50 kg.
E lfe n b e in .  Kamerun, Gabun, Durchschnitts- 

gew. 15—161bs. 11,25 Mk. pro V2 kg. (22.5.) 
E rd n u ß ,  ungesch. westafrik. 25—26 Mk. pro 

100 kg, gesch. ostafrik. 17—17,25 Mk. pro 
50 kg. (22.5.)

F e ig e n ,  Sevilla, neue 3 Mk. pro Kiste, Smyrna 
Skeletons 36—40 Mk. pro 50 kg.

G u m m i Arabicum Lev. elect. 110—300 Mk., 
nat. 85—100 Mk.

G u t ta p e rc h a .  I a 5,50—7,00 I la  1,60—4,00Mk. 
pro kg. (22.5.)

H a n f , Sisal, ind.— n. Qual.,Mexik. 71,D. O. A.70-69, 
AloeMaur.62—53 n.Qual.,Manila(g.c.)135Manlla 
(f. c.) 70,Neuseeland 65—55 Mk. n.Qual., Basthanf 
(roh) ita l. 92—88 Mk. n. Qual., ind. 68—52 Mk. n. 
Qual. (23. 5.)

H a u te . Tamatave 81—79, Majunga.Tulear 81—79. 
Sierra Leone, Conakry 140—139, Bissao, Casa- 
mance 112, ostafr. 110—90 Pf. pro ‘/a kg. (22.5.) 

H o lz . Eben-, Kamerun 10—13,75,Oalabar 11,50bis 
13,75, Mozambique —, Minterano 117—18, Tama-

angegeben, pro 100 kg Hamburg per 24. 5. 1913. 
verdanken w ir  den Herren W arnholtz & Goßler, 
und Heinrich Ad. Teegier in  Hamburg.

tave 14—17, Grenadillholz 9 Mk. pro 50 kg, 
Mahagoni, Goldküste 135—180, Oongo 130 bis 
165 Mk. pro 1 cbm. (22. 5.)

H o n ig ,  Havana 25—26, mexik. 26—27, 
Oaliforn. 36—48 Mk. pro 50 kg (unverz.). 

H ö rn e r ,  Deutsch-Süd w.Afr. Kuh 13 -20 , Ochsen 
33—58, Madagaskar Ochsen 14—23, Kuh 11—13, 
Buenos A ires Ochsen 24—38, Kuh 9—12, Rio 
Grande Ochsen 44—68, Kuh — Mk. f. 100 St. 
(22.5.)

In d ig o .  Guatemala 1,50—3,70, Bengal, f. blau 
u. v iol. 3,50—4,50, f. v io l. 3—3,50, gef. u. vlol.
2.50— 3, Kurpah 2—3,50, Madras 1,75—3,25, Java
3.50— 5 Mk. pro V2 kg.

In g b e r ,  L ibe ria  Sierra Leone 20 Mk. pro 
50 kg. (22.5.)

J u te ,  ind. firsts 60—56>/2 Mk. (23.5.)
K a ffe e . Santos 59—68, do. gewasch. 67—71, 

Rio 58—66, do. gewasch. 66 —70, Bahia 53—60, 
Guatemala 70 -  82, Mocca80—87, afric. Oazengo 
56-62, Java 95-122 (24.5.), L iberia  56>/2, 
Usambara I  563/4 Pfg. pro »/, kg. (22.5.) 

K a k a o . Kamerun - Plantagen 67, Lagos 58, 
Togo 59, Accra m l*  Oalabar 58, Bahia 61, 
Sao Thomö 68, Südsee 70—78, Caracas 75—82Mk. 
pro 50 kg. (22.5.)

K a m p fe r ,  raff, in  Broden 3,80—3,90 Mk. pro kg. 
K a n e e l,  Ceylon 1,16—1,60, Chips 19»/» Mk. 

pro 1/2 kg.
K a p o k , Java —, Calcutta 120, Bombay — Mk. 

(23.5.)
K a rd a m o m . Malabar,'rund 4,50—5,60, Ceylon 

4,90—7,00 Mk. pro */» kg.
K a u ts c h u k .  Ia  Kamerun-W ürste 4,40—4,80, Ia  

Kamerun-Kuchen 4,20—4,40, I  a Süd-Kamerun 
geschn. 5,40, Para Hard eure fine, loco 8,40 
a. Lieferung 8,30, Peruvian Balls 5,85, Conacry 

(Fortsetzung nebenstehend.)

Preiskataloge, Prospekte, Anerkennungsschreiben, 
Kostenanschläge, Bestellformulare und Tele
graphenschlüssel auf W unsch zur Verfügung.

Carl Bödiker & Co.
Kommanditgesellschaft 
:: auf Aktien ::

Ham burg, Tsingtau, H ong
kong,Canton,Swakopmund 
Lüderitzbucht, W indhuk, 

Karib ib , Keetmanshoop.

Proviant, Getränke aller 
Art, Zigarren,Zigaretten, 

Tabak usw.
unverzollt aus unsern Freihafenlägern, 
ferner ganze Messe-Ausrustungen, 
Konfektion, Maschinen, Mobiliar, 
Utensilien sowie sämtliche Be
darfsartikel für Reisende, An

siedler und Farmer.
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Niggers 6,30—6,70, Ia  Gambia Balls 4,20 — 4,70, 
IaAdeliNiggers6,60—7,30 n.Qual.IaTogoLumps 
4,20—4,50, Ia  Goldküsten Lumps 3,20—3,40, Ia  
Mozambique Spindeln 7—7,50. Ia  dto.Bälle 6,20 
bis7,60, Ia  Manihot Crepe 6,80—6,90, Ia  Manihot 
scrappy Platten 5,20— 5,40, Ia  Manihot B a ll
platten 4,90—5,20, Ia  Manihot Bälle 4—4,70, 
Hevea-Plantagen 7,50 Mk. pro 1 kg. (22.5.)

K o la n ü s s e . Kamerun-Plantagen 70—67'/2 Mk. 
(22. 5.)

K o p a l. Kamerun 70—90, Benguela, Angola 
80—85, Zanzibar (g latt) 220—280, Madagas
kar do. 80—250 Mk. per 100 kg. (22.5.)

M a is . Deutsch-Ostafr. 105, Togo 116 Mk. pro 
1000 kg. (22.5.)

M a n g ro v e n r in d e .  Ostafr. 10, Madagaskar 
IO -IO 1/4 Mk. (22.5.)

N e lk e n . Zanzibar 91—93Mk. pro 50kg. (22.5.) 

Öl. Baumwollsaat59—60,Kokosnuß, Cochin98— 
101, Ceylon 93—94, Palmkernül 85 pro 100 kg, 
Palmöl, Lagos 30—30*'4, Calabar 28'/2—28-’/4 
Kamerun, 28’ /4—28V2,Whydah 293/J—30,Sherbro, 
RioNunez 251/4—253/(, Grand Bassam;26*/2—26%, 
Liberia26i/4 Mk. pro 50 kg, Ricinusöl, 1. Pressung 
56,2. Pressung 54 Mk. pro 100 kg. (22.5.)

Ö lk u c h e n . Palm- 140, Kokos- 155—160, E rd 
nuß- 140—170, Baumwollsaatmehl 165 Mk. 
pro 1000 kg. (22.5.)

O p iu m , tü rk . 36—43 Mk. pro 1 kg.
P a lm k e rn e . Lagos, Kotonou, Kamerun Niger 

2t,42i/2, Whydah 21,32'/2, Popo 21,22‘/2, Sherbro 
20,67'/2, Bissao, Casamance, RioNunez 20,92*/2, 
Elfenbeinküste 21,17‘ /2 pro 50 kg. (22.5.)

P e r lm u t te r s c h a le n .  Austr. Macassar 5—6, 
Manila 3—4, Bombay 1—2,50 Mk. pro */2 kg.

P fe f fe r .  Singapore, schwarzer 50—50,50, weißer
82.50— 83, do. gew. Muntok 88—90 Mk. pro 50 kg, 
Chillies 50—65 Mk. pro 100 kg.

P ia s s a v a . Bahia sup. k rä ftig  42—44, ordinär 
27—28, Ia  Sierra Leone 20—23, Grand Bassa, 
Ia  19—20, do. I la  12—14, Cape Palmas, gute 
16—161 /2, Gaboon 14—16 Mk. pro 50 kg. (22.5.)

R a m ie  (China-Gras) 90—80 Mk. nach Qual. 
(23.5.)

R e is ,  Rangoon, gesch. 10*/2—12*/2, Java 16—21 
(22.5.)

S e sa m sa a t. Westafr. 18’ /2—19, ostafr. 18,50bis 
18,75 Mk. pro 50 kg. (22.5.)

S o ja b o h n e n . 165—170 Mk. pro 1000 kg. (22.5.)
T a b a k . Havana-Deckblatt 5—8, -Einlage 0,80 

bis 3,—, Portorico —, Java und Sumatra 0,50 
bis 8 Mk. pro */2 kg.

T a m a r in d e n .  Calcutta 22—24 Mk.
Tee. Congo, reel ord. Poochow-S. 0,60—0,75, 

reel ord. Shanghai-S. 0,75—0,85, gut ord. bis 
fein 0,85—2,50, Souchong reel ord. b. g. m, 
0,60—1,20, fein 1,50—2,00, Pecco, bis gut m itte l
1.50— 3,50, fein 3,80—6,50, Orange 1,20—2,50, Cey
lon und Indien 0,80—2,50, Java schwarz 0,80 
bis 1,50 Mk. pro ' /2 kg.

V a n i l le .  Madagaskar 37, T ah iti 18 Mk. pro 
kg. (22.5.)

W achs . Madagaskar 282—285, Deutsch-Ost
afr. 298—302, Bissao 280—284, Chile 300-302, 
Brasil. 300—302, Benguela 292—294, Abessinien 
290—294, Marokko 260—280, Tanger, Casa
blanca 290—30 1 Mk. (22.5.)

D i e  Wachs-Palme
eine neue, lohnende Kultur 

von großer Bedeutung fü r tropische Pflanzungen.
D ie  W achspalm e (C opern ic ia  cerifera) is t anpassungsfähig und 

anspruchslos an K lim a  und Boden und finde t deshalb weite Verbre itung . 
Sie lie fe rt das w ertvo lle  Carnauba-W achs, e rm ög lich t auch Zwischen
ku ltu ren  (Baum wolle, Mais, V ie h fu tte r, G ründüngung usw.) und w ird  
sich als Schattenspender, der den übrigen Bäumen (Kaffee, Kakao, 
Kautschuk, Tee usw.) genügend L ic h t und L u ft  zu k rä ftige r E n t
w ick lung  zukom men läßt, n ich t nur als sehr nütz lich , sondern auch 
als rech t e in träg lich  erweisen.

Zu Versuchen lie fe rn  w ir  gegen E insendung von M  7 .50  =  75  Saat- . 
kerne franko als eingeschriebenes M uster ohne W e rt; Postpakete 
von 4V2 kg In ha lt p o rto fre i nach allen Ländern gegen Einsendung 
von M  8 0 .— •

A usführliche  Ku lturanw eisung fügen w ir  jedem  A u ftra g  bei.

Gevekoht & Wedekind, Hamburg 1



Theodor Wllckens
G. m. b. H.

Hamhurs-Afriknhaus -  Berlin W.35, Nassilmus 
Ausfuhr. Einfuhr. Commission

Kolonial-Maschinenbau
insbesondere Lieferung sämtlicher Maschinen fü r Pflanzungsbetriebe, z. B. fü r 

Agaven-, Baum woll-, Kaffee-, Kakao-, K apok-, Kokospalmen-, Ölpalmen-, 
Zuckerrohr-Pflanzungen

Dampfmaschinen, Lokom obilen, Motore, Wasserräder, Göpelwerke 
Rode- und Baumfällmaschinen, Pflüge a ller A rt, M otorpflüge, Dampfpflüge 
Alle Maschinen fü r industrie lle und Bergwerks-Betriebe 
M ühlen fü r Korn , Mais, Reis
Ö lmühlen und Pressen fü r Baumwollsaat, Bohnen, Erdnuß, Kopra, Palm früchte 

R icinus, Sesam ’
E in rich tung  von Spiritus-Brennereien und Zuckerfabriken, Dampfwasch-, E is- und 

Kühl-Anlagen, Holzsägereien und Seilfabriken, Seifen- und Kerzenfabriken

Sämtliche in Frage kommende Maschinen werden für Hand- und 
Göpelbetrieb, für Wind-, Wasser- und Dampfkraft geliefert
Borate, W erkzeuge, E isenwaren a lle r Art 

Transportm ittel
wie Eisenbahnen, Feldbahnen, Seilbahnen, Automobile, Dampflastwagen, Fahr
räder, Wagen, T ransportkarren, Dampf- und Motorboote

Baum aterialien
insbesondere Bauholz, Zement, W ellb lech, Baubeschläge, Farben, komplette 
Gebäude aus H o lz - oder E ise n -K o ns truk tio n , Spezialität Patentbaueisen

M aschinenöle, Putzwolle  
und andere m aschinen-technischeArtikel

Provisionen
Ausrüstungsgegenstände, M öbeln, Wäsche, Haus- und 
Küchengeräte, Medikam ente u. medizin. Instrumente

Sämtl. Eingeborenen-Artikel
S p e z ia lk a ta lo g e  u nd  K o sten an sch läg e  ko s te n fre i

Kommissionsweiser Verkauf sämtl. Landes-Produkte



B e rn h a rd  H a d ra 1
M edizin isch-Pharm azeutische  

F a b rik  und Export

Tropen - V ersand - A bte ilung  

Berlin C 2
S p a n d a u e r S tra ß e  77

empfiehlt: Säm tliche M edikam ente  fü r die Tropen  
in  kom prim ierter Form  zu Engros-Preisen

K o m p le tte  m e d iz in is c h e  T ro p e n -A u s rü s tu n g e n  
Medizinenkästen, Kühlapparate, Filtrierapparate usw.

zu b illigsten  Preisen in  tadelloser Ausführung

Komprimierte Verbandstoffe, Malariamittel, Dysenteriemittel 
T ie ra rz n e im it te l

Spezial-Preisliste sämtl. fü r die Tropen erforderlicher M edikam ente gratis zu Diensten

E E = 3 E i|£ » 9 |F l l------- IE

m

m

Warnholtz & Gossler
Telegr.-Adresse: 
WARNGOSSEL. Hamburg Teleph.: Gruppe3 

2996,2997 u.2998.

Grosse Reichenstr. 25/33 (Afrika-Haus).

Export und Im port, Kom m ission.

T

Verkauf von Produkten aus den deutschen 
Kolonien und andern überseeischen Ländern.

16



Trockenmaschine „HANSA“
mit

Doppelwirkung 
durch Druck- 

und Saug- 
Ventilatorenfür

K a ffe e
C a c a o

Palmnüsse
etc.

Heissluft-Darren für Koprah, Cacao, 
Kaffee, Bananen etc.

Werkzeuge W. Jankę, Hamburgi Motore

Vollständige Fabrikanlagen für Bearbeitung von Baumwolle, 
Kapok, Ölsaaten aller Art, Kaffee, Reis, Kautschuk, Agaven. 

Palmölgewinnung nach dem „Trockenverfahren“ .

ropen-Zelte-FoH
W a s s e rd ic h te

Segelleinen

AD« Arten 
Klappmöbel s s 
Tropenbetten usw.

Tropenbetten, Klappmöbel.

Oscar Eckert, Berlin O 27
L ie fe ra n t  des R e ic h s -K o lo n ia la m te s

Holzmarktstr. 12/15
Telegr. Adr. „Eckert Wasserdicht Berlin** iBBasasaKasasnsataia A. B. C« Code 5th Ed.

Besichtigung meiner Ausstellungsräume erbeten.

17



Kautschuk-Zentralstelle für die Kolonien.
Abtlg. C. des Chem. Lab. i. Handel u. Industrie Dr. Rob. Henriques Nachf. 

Inh. Dr. Ed. Marckwald und Dr. Fritz Frank.
Berlin W.35., Lützowstr. 96.

Untersuchung, Begutachtung, chem. u. technische Beratung in  allen die Kautschuk
gewinnung, den Rohkautschuk und seine V e rw ertung  sowie die Kautschukwaren 
betr. Angelegenheiten. Chem. u. technische Bearbeitung von Patentangelegenheiten. 
A b t. A . u. B. des Labora torium s: P rü fung und Bewertung ko lon ia le r R oh
produkte . Untersuchung, V e ra rbe itung  und Bew ertung von K ohlen, T o rf, 
ko lon ia lp flanzlichen O elprodukten, Asphalt, M inera lö len, Teeren sowie deren

Handelsprodukten.

Hervorragender Konstruktion und Ausführung, in der Praxis 
bestens bewährt. Große Auswahl verschiedener Modelle. 
Verlangen SieMuster unterAngabe, welche Pflanze gezapft werden soll.

Gebr. Dittmar, K gl. H oflie fe ran t,
F a b rik  fe in e r  S ta h lw a re n .

H eilb ro n n  a. N . 7 (Deutschland).

Kautschuk - Zaplmesser!

Merrem & Knötgen
Maschinenfabrik G.m.b-)1.,Wittlicli(Rheiniand)

n zur Ölgewinnung!
hydraulische für kon
tinuierlichen Betrieb. 
Spindel-Pressen m. Dif

ferentialhebel-Druckwerk 
P ro s p e k te  g r a t is  u n d  f ra n k o .

E. C. Kaufmann & Co., E!!?,-?
Export von Lebensmitteln aller Art, haltbar ln den 

Tropen, sowie sämtlicher Industrie-Erzeugnisse
— ------------------- Ä u ß e rs t v o r te ilh a ft  ----------------------

Spezialität: Verproviantierung und Ausrüsten ganzer Expeditionen, 
Forschungsreisen, Faktoreien, Farmer, Beamten, M ilitä r u. Marine

Unsere Preislisten stehen kostenlos und portofrei zu Diensten

Überseeische R ohprodukte usw. weisen Verkauf übernommen

Tropenpflanzer 1913, H eft 6. b 18



Leichter,Schuten, 
Pontons, Ramm-, 
Fahr- und Hebe
prähme, Schlepp
dampfer, Motor- 

barkassen.
Für Export in völlig zerlegtem 
Zustande oder in Sektionen.

Gute Empfehlungen von 
Kolonial - Gesellschaften, 
Exporteuren, Behörden.

lIMNobistoiigG.ni.bl Rendsburg
TELEGR.WERFTnOBISHRUG REMDSBUR 
A ■ 6 ■ C • CODE, 5. Ausgabe.

Schälmaschine
Hydraulische Presse Entkörnungsmaschine

M a s c h in e n  z u r  G ew innung  von P a lm ö l u . P a lm k e rn e n .
Preisgekrönt vom Kolonial-Wirtschaftlichen Komitee. Patentiert in allen 
interessierten Ländern. Kompl. Anlagen für Hand- und Kraftbetrieb.

Fr. HDoKe, Berlin HU. Z I
K o lo n ia l - M as c h in e n b a u

m  Mahl- u. Öl-
Entauss-Enthiilsungsm. Mühlen etc.

Reisschäl masch. Schrotmühle Baurawollginmasch. Baumwoll - Ballenpresse

Deutsche koloniale und internationale Transporte jeder Art.
Beförderung von Reisegepäck als Fracht- und Eilgut sowie über See.

A. WARMUTH
Hofspediteur Seiner Königl. Hoheit 
des Prinzen Georg von Preußen

Möbel-Transporte

= =  BERLIN ====
C. 2, H in te r der Garnisonkirche l  a 
N W . 7, Schadowstr. 4-5 (Ecke Dorotheenstr.) 
W . 15, Joachimsthaler Str. 13 (Bhf. Zoolg.

Garten)

A. B. C. CODE, 5. Ausgabe — LIEBERS CODE
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Joseph ion, Samenhandlung, Berlin C„ * .  ».
Hoflieferant Sr. Majestät des Kaisers,

offeriert nebst tropischen F r u c h t -  u n d  N u tz p f la n z e n s a m e n  auch 
solchen von Gemüsen, soweit sie sich in  den Tropen bewährt haben, 
gegen Einsendung von 12 Mark franko aller Kolonien Kollektionen von  
5  resp. 3 K ilogr. ink l. Emballage. Ferner zum S tu d iu m  für F a rm e r  etc. 
m. Sortimente der wichtigsten tropischen Nutzpflanzensamen in  too, 7 5 , 
5 0  und 2 5  Arten zu 3 6 , 3 0 , 2 2  u. 12  M ark , m it teilweiser Angabe des Nutzens 
der Pflanzen, lat. Namen, Heim at oder Vorkom m en etc. —  Illustrierte  
D  Kataloge gratis, ev. auch K ultur-Anw eisungen auf W unsch. O

Haage & Schmidt
Erfurt, Deutschland

Gärtnerei, Samenbau, Samenhandlung
empfehlen sich fü r der. Bezug a lle r A rte n  von Säm ereien (Ge
müse-, landw irtschaftlichen, Blumensamen, Gehölzsamen, Palmen

samen), von Pflanzen, B lum enzw iebeln und K no llen . 
Hauptpreisverzeichnis (m it 284 Seiten, illus trie rt durch viele Abbildungen) 
und Herbstverzeichnis erscheinen a lljäh rlich  Anfang Januar bzw. August.

KOLONIALE
RUNDSCHAU

MONATSSCHRIFT FÜR D IE  
INTERESSEN UNSERER SCHUTZ 
GEBIETE UND IHRER BEWOHNER

Herausgeber: 
ERNST VOHSEN

Schriftleitung:
D. W E S T E R M A N N

Jährlich 12 Hefte Preis M . 10,— ; bei direkter Zusendung unter Streifband : 
Deutschland und deutsche Kolonien jährlich M . 12,—, übriges Ausland 

M . 14,— ; Einzeihefte à M . 1,— .

Inhalt des Mai-Heftes 1913: Wirtschaftliche Möglichkeiten in Neu-Kamerun. Von Hauptmann 
a. D. H u t t e r .  M it 2 Abbildungen. — Zur Hebung der Eingeborenen Australiens. Von 
Th. B ech 1e r - Herrnhut. M it 4 Abbildungen. — Allgemeine Rundschau. — Wirtschaftliche 

und finanzielle Rundschau. — Bücherbesprechungen.

Verlag von D ie trich  Reimer (Ernst Vohsen) in Berlin SW48.
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Doppelsuperphosphat
phosphorsaures Ammoniak 
ph osphorsaures  K a li 
s a lp e te rs a u re s  K a li

und sonstige

hochkonzentrierte

Düngemittel
für alle landwirtschaftlichen Kulturen

Hoher Nährstoffgehalt
deshalb bedeutende Frachtersparnis

B ew ährte  u. beliebte  
S P E Z IA L M A R K E N
für Kaffee, Kakao, Tabak, 
Zuckerrohr, Baumwolle u. 
sonstige T ro p e n k u ltu re n

CHEMISCHE WERKE 
vorm. H. & E. ALBERT
B ieb rich  am R h ein
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Conservirte Nahrungs- und 
Genufsmittel,

h a l t b a r  in den Tropen.
Sachgemäfse V erp rovian tirung  von Forschungsreisen, Expeditionen, 

Faktoreien, Jagd, M ilitä r , M arine .

Gebrüder Broemel, Hamburg,
Deichstr. 19 .

Umfassende P re is lis te  zu Diensten.

PLANTABENLAND
zum Anbau von Gummi, Sisal, 
Kapok,Kokospalmen und anderen 
Tropenkulturen an der Strecke

DARESSALAM-MPAPUA

der Mittellandbahn in Deutsch- 
Ostafrika zu verkaufen oder 
zu verpachten. Interessenten 
erhalten nähere Auskunft in 

D a re s s a la m  bei der

O stalrikan ischen Landgesellschaft m .b .H .
in B e r l in  bei der

O stafrikan ischen  E isenb ahn gese llsch a ft,
W.8., Jägerstrasse 1

Baum-, Stumpf- und Strauch-

Rodemaschine
„Durch Dick und Dünn“ —  D. R. G. M.
Leistung: Die Maschine zieht in  io  Stunden m it i  oder 
2 Zugtieren und 3 Mann Bedienung je  nach Stärke 
und Boden-Beschaffenheit 100 bis 400 Stück Stubben, 

bis zu einer Stärke von 1,20 m Durchmesser.

R oggafz & Co. K. Fitzner B e rlin -P a n k o w
Schulstr 28, Te l.-A m t Pankow 518. Prim a Referenzen. Man verlange Prospekte.

Deutsch-
Ostafrikanische Bank
Berlin SW11, Dessauer Str. 28/29
mit Zweigniederlassung in Daressalam 

R ech t d e r  N o te n au s g a b e .

G e s c h ä f t s z w e i g e :
Briefliche und telegraphische Aus

zahlungen.
Ausstellung von Kreditbriefen, W ech

seln und Schecks.
E inziehung von Wechseln, Ver

schiffungspapieren und andern 
Dokumenten.

An- und Verkauf von W echseln und 
W ertpapieren.

Gewährung von gedeckten Krediten.
Annahme offener und geschlossener 

Depots.
Eröffnung laufender Rechnungen.
Depositen-,Scheck- und G iro-V  erkehr.
V erm ittlung des An- und Verkaufs 

von kolonialen W erten.
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GEBRÜDER EBERHARDT, Pfiugfttbrik
ULM a. Donau

Schutzmarke

J a h r e s p r o d u k t i o n  
ü b e r  1 0 0  0 0 0  E in -,  

M e h rs c h a r- u nd  
W e c h s e l  p flü g e .

Bewährte Konstruktio-
~ . nen fü r alle Bodenarten.
S p e z i a l i t ä t :  G e s ch m ie d e te  S ta h lp flü g e . Genauest passende

B e d e u te n d e r Ü b e rs e e -E x p o rt. R e s e r v e t e i l e .

„Zierfisch-Züchteru.Aquarjum“
Praktische Monatsschrift fü r die gesamte 

Aquarienkunde.
Spezialzeitschrift fü r Zierfischpflege und -Zucht, 
:: Wasserpflanzenkultur, Kleintierwelt usw. :: 

Jedem Aquarienliebhaber zu empfehlen.
3. J a h rg a n g . Überaus reich und vielseitig. 
Halbjahrs - Abonnement (6 Monatshefte) nur 
Mk. 1,80 postfrei durch Verlag oder die Post

anstalten. — Probenummer völlig gratis. 
Reichhaltig, stets neueste Zierfische, Winke, 

Zuchttricks usw.
Nachlieferung Heft 1 bis 24 nur Mk. 6,— postfrei.

Ernst Marre, Verlag,
Leipzig S . 36/14.

L I N N A E A
Naturhistorisches Institut 

Berlin NW21, Turmstr. 19
Naturwissenschaftliche Lehrmittel
Anatomie

Zoologie
Botanik

Preislisten kostenlos 
A n g e b o te  v o n  z o o lo g is c h e m  u n d  
b o ta n is c h e m  M a te r ia l  e r w ü n s c h t

Löwen, Tiger, Schakale, Hyänen etc.
fangen todsicher meine w e ltberühm ten

Raubtierfallen und Selbstschüsse.
S pezia litä t: Affeniallen, Krokodilhaken, Schlangenzangen etc. 
Prospekt über säm tliche Raubtierfallen, Jagdsport- und

Fischerei-Artikel gratis.

R. WEBER, Haynau i. Schles. J ü f
. '" ft //KV' Älteste deutsche Raubtierfallen-Fabrik.

M atth ias Rohda & Co., Hamburg, 
M atth ias Rohda & Jürgens, Rremen,
S p e d ite u re  d e r  K a is e rlic h  D eu tschen  M a r in e , des K ö n ig lic h  
P re u ß is c h e n  K r ie g s -M in is te r iu m s  u n d  des R e ic h s -K o lo n ia la m te s .

Spedition. ■ Kommission. *• Assekuranz.
Export. ® Import.

Spezialverkehr nach Kiautschou, den deutschen Schutzgebieten 
in Ost- und Westafrika, Neu-Guinea und Samoa.
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Langsame Umsetzung, 
daher volle Ausnutzung!

Diese für die Stickstoff?Düngung der 
Tropen wichtigste Bedingung erfü llt der

K a lk s t ic k s to f f
17—22%  N . 60—70%  nutzbarer Kalk

Verkaufsvereinigung für Stickstoffdünger
G I  TT T> | *  C W / l l  a- E xportvertre t.: Wilhelm Hamann.m.D.n., oerim 3  w n  * Hainburg, Rosenstraße N r. 11

Die Deutsch-Westafrikanische Bank
verm itte lt den bankgeschäftlichen Verkehr

zwischen Deutschland und den deutschen Schutzgebieten in Togo
und Kamerun.

Sie hält ihre Dienste besonders empfohlen fü r
B e s o rg u n g  des E in zu g s  von W echseln  u n d  D o k u m e n te n , 
D is c o n tie ru n g  von W echseln  u n d  B evorschussung von W a re n 

v e rs c h iffu n g e n ,
A ussch re ib u n g  von Checks u n d  K re d itb r ie fe n ,
B r ie f lic h e  u n d  te legraph ische  A uszah lu n g en ,
E rö ffn u n g  von A c c re d itiv e n  f ü r  Z o llz a h lu n g e n  usw.

Hauptsitz der Bank: Berlin W.64, Behrenstraße 38/39. 
Niederlassungen in: Lome in Togo — Duala in Kamerun.

. H a m b u rg :  durch F ilia le der Dresdner Bank in Hamburg, 
er re ei in . ß re m e n : w Bremer Bank, F iliale der Dresdner Bank.

Außerdem nehmen sämtliche übrigen Filialen der Dresdner Bank Aufträge fü r  die 
D eutsch-W estafrikanische Bank entgegen.

HANDELSBANK
FÜR

OST-AFRIKA
Berlin  SW11, Dessauer Straße 2 8 /2 9

Zweigniederlassung in Tanga (Deutsch-Ostafrika)
Wirkungskreis der Bank: Deutsch-Ostafrika  

insbesondere das Hinterland von Tanga, Pangani und das 
Kilimandjaro - Gebiet

Konto-Korrent- und Depositenverkehr, Kreditbriefe, Akkreditierungen, brief
liche und telegraphische Überweisungen, Einziehung von Wechseln und 

Dokumenten. Besorgung aller sonstigen Bankgeschäfte.

V . '. V
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(gAgriculture pratique des <§ays chauds
publiée sous la Direction

de l ’Inspecteu r G én éra l de l ’A g ric u ltu re  des Colonies fran ça ises
Etudes et mémoires sur les Cultures et l ’Elevage des pays tropicaux.

A rtic les et notes inédits. —  Documents officiels. — Rapports de missions, etc. 
avec figures et photographies.

Un numéro de 88 pages para ît tous les mois

C H A Q U E  A N N É E  D E U X  V O L U M E S  D E  500  PA G ES
A B O N N E M E N T A N N U E L  (U n io n  posta le ) . . .  . 20 FR A N C S

A u g u s t i n  GHALLAMEL, E d i t e u r ,  17, rue Jacob, PARIS

'  Fondé en 190 1  ---------------------------------------------------------

M erck ’sche G u an o- & P ho sp hat-W erke  A .-G . 
Hamburg 8, Dovenhof

Superphosphate und Mischdünger
:.........  ........= sowie alle übrigen Düngemittel ------------------

Spezialdünger für alle Kulturen
nach bewährten Formeln sowie nach Formeln  
= = = = =  des Besteller® = = = = = =

Erstklassige mechanische Beschaffenheit Erstklassige Verpackung

99 D e  H a n d e l

Illustrierte Zeitschrift fü r  Gewerbe, Handel, 
Bankwesen und Handelsunterricht

= =  V e r la g  G . D e iw e l ,  H a a g  -------

Abonnementspreis: 12 M ark jährlich, portofrei

Martin, Bitterfeld4
Seit 1865 S p e z ia l-F a b r ik  für den Bau von

Schälerei-Anlagen
für alle Arten H ü ls e n frü c h te  und G e tre id e , als: E rb s e n , B o h n e n , 
L in s e n , B u c h w e ize n , M a is , W e iz e n , R o g g en , G e rs te , R eis, E r d 
nüsse, P fe ffe r , R o h k a ffe e , R iz in u s , S e s a m , Ö lp a lm frü c h te , viele 
andere Kolonialprodukte etc. B a u m w o lls a a te n tfa s e ru n g s m a s c h in e n . 

H an d s c h ä lm a s c h in e n .
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Untersuchung u. Begutachtung überseeischer 
Produkte als: Ö lfrüchte, Kautschuk, H arze , Drogen, 
Gerbstoffe usw.

D r .  L o u i s  A l l e n .
Von der Handelskammer und der Zollbehörde beeidigter Handelschemiker.

Hamburg, Gr. Reichenstr. 17.

Stahl-Windturbine

„Athlet“
ist

die beste der Welt
U n ü b e rtro ffe n  

zur Wasserbeförderung, Be
treiben landw. Maschinen, Er
zeugen von Elektrizität usw.

Sächsische S tah l-W indm otoren-Fabrik

G. R. Herzog, b.H.; Dresden A.99
Lieferantf.d. Kais. Gouvernement D.-S.-W.-A.

R ob . R e ic h e lt Stralauerstrasse 52.
Spezialfabrik für Tropenzelte und Zelt-Jlusrüstungen

IL Zeltgestell a. Stahlrohr

_ \T. _  _ — _-t t  —  “  "

Tnchwohnzellc mit kompletter innerer Einrichtung, o Buren-Treckzelte. □ Wollene Decken aller Art.
Lieferant kaiserlicher und königlicher Behörden, Expeditionen, Gesellschaften.
Illustrierte Zelt-Kataloge gratis. — Telegramm-Adresse: Z e l t r e ic h e l t  B e r l in .
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F. Kraus, Berlin O27, Markusstr. 4 8  Amt Königstadt 12523

Fabrik fü r Draht- und Maschinen
bürsten jeder A rt fü r technische 

und industrie lle Zwecke. 

Alleiniger Fabrikant der gesetz
lich geschützten Bürsten fü r Aufbe
reitung aller Hanfarten (Spezialität).

o  Gegründet 1842 a D  U  I  T J l / l  p  O  1 /  f  O I -  I  \ T  □ Jahresumsatz n
Arbeiterzahl 15000 DU V j l  1  UlvILdl\ V Ldf\Ldlll 5 0 0 0 0 0 0 0 Mark 

fü r  B erg b a u  u n d  G u ß s ta h lfa b r ik a tio n , B o c h u m .

Abteilung: Feldbahnbau.
Liegendes und rollendes Material für Kolonialbahnen.

Seither fehlte dem Pflanzer ein unzerbrechlicher Pflanzentopf von mehrjähriger Haltbarkeit, an 
dessen Wänden sich die Wurzeln nicht zusammenballen, der das Heranziehen von Sämlingen 
und Stecklingen auf Vorrat gestattet und deren Wurzelballen so fest zusammenhält, dass nach 

dem Verpflanzen ein sicheres Anwachsen der jungen Pflänzlinge am neuen Standort gewährleistet ist. 
Diesem Mangel wird abgeholfen durch die neuen M e t a l  1 - G i t t e r t ö p f e ,  D. R.-P. ang., 
die aus Stahlblech gezogen und durch eine gute Verzinkung gegen Rost geschützt sind.

Preise in 10 12 16 20 24 cm Weite
Mark 

Gewicht ca.
12,—
4,5

14,50
6,5

26,—
10

32,-
15

37,50 die 100 Stück 
20 Kilo die 100 Stück

Die Preise verstehen sich gegen Kasse m it 2% Skonto frei ab Cassel exklusive Emballage. 
Die neuen Gittertöpfe sind in deutschen Gärtnereien erprobt und haben sich bewährt.

sTete„ RÄ z„es?en. L u dw ig  Luckhardt, Cassel
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Die „Saxonia“
nach einwandfreien Fest

stellungen:
Beste Schrot- u. Quetschmühle fü r 
alle landwirtschaftlichen Produkte. 
Mehlsortiersieb fü r Mehlerzeugung. 
Nur höchste Anerkennungen kom 
petenter Prüfungsstellen, darunter:
I. Preis der Deutschen Landwirt
schafts - Gesellschaft zu Berlin.

0 =

IKautschukii/oschmasciiine
'„Saxonia“ Modell K.

Gnmmiwalzwerk für Hand- 
und Kraftbetrieb.

In der Praxis bestens bewährt.
Eine Gesellschaft schreibt:

W ir bestätigen Ihnen wunschgemäß 
gern, daß die vor zwei Jahren für 
unsere Pflanzung . . . gelieferte Kaut
schukwaschmaschine „S axon ia “  IV  
sehr gute Resultate gibt. Wir bestellen 
daher 5 weitere Kautschukwaschmaschinen 

„Saxonia“  K IV . . . . etc. 
Brecher resp. Vorbrecher fü r 
landwirtschaftliche Produkte. 

Zu besichtigen in  Daressalam auf 
der ständigen Maschinen- und Ge
räte - Ausstellung des K o lo n ia l-W irt

schaftlichen Komitees.
Fabrikant

C. Herrm. Haussmann, Giossenhain i. Sa.
A lle in . Exportvertreter:

Carl Banning, Hamburg, Alsterdamm 2.
0

Suchen Sie 
Stellung

in den Deutsch-Afrikanischen 
Kolonien oder

Angestellte
nach den Deutsch-Afrikanischen 
Kolonien, so verl. Sie kostenlose 
Zusendung des „A rb e its tn a rk t 
für die Deutsch-Afrikanischen 
Kolonien“  durch den Verlag:

Hans Winterfeld,
Berlin-Schöneberg,

Innsbrucker Straße 38.
Fernspr.: Amt Lützow 4602.

Jeder w ahre Naturfreund
sollte sich der Naturschutzbewegung an
schließen und M itg lied des „Bundes zur E r
haltung der Naturdenkmäler aus dem Tier- 
und Pflanzenreiche“ werden. D ie guten 
Bestrebungen des Bundes werden inDeutsch- 
land wie in  Österreich a llseitig anerkannt. 
Der Bund bezweckt durch W ort und Schrift 
und insbesondere durch die rasche Tat den 
Schutz und die Erhaltung seltener T ier- und 
Pflanzenarten. Dabei steht er auf keinem 
sentimentalen Standpunkte, denn er ver
dammt weder die notwendige Jagd noch die 
Stubenvogelpflege und is t kein Kulturfeind. 
Kurz, alle Naturfreunde gehören in seine 
Reihen I

Mitgliedsbeitrag nur M 3,— pro Jahr, 
(Anmeldungen an W. B e n e c k e ,  B e r l i n  
SW29.) Bundesmitglieder erhalten

vollständig kostenlos
die vornehm ausgestattete, reich illus trie rte  
Monatsschrift

Blätter für Naturschutz
zugesandt. N ichtm itg lieder beziehen die 
Ze itschrift zum Preise von M 6,— pro Jahr 
durch die Post. — Probenummer gegen 
Porto-Ersatz (Doppelkarte genügt) lie fert 
die Geschäftsstelle der

B lä tte r  fü r  N a tu rs c h u tz
Berlin S W 29, Gneisenaustr. 102
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Preis M 1.70 und 20Pfg. Porto 
in Deutschland u. deutsch. Kolonien 

(50 Pfg. Porto ins Ausland) 
Einschreiben 20 Pfg. mehr.

Gemüse- und Blumensamen
P ro b e s o r tim e n t

50 beste Sorten in  tropensicherer Verpackung 
M  7.— franko. Stärkere Sortimente ä M 10.— , 
15.— , 2 0 .— exkl. Porto. A ls Postkollis in 
Zink-Verschraubkasten Verp. M  2 .5 0  extra
R eichhaltig illustrierte r G artenkatalog (168 Seiten) 
über sämtliche Samen, Pflanzen, Knollen u. Gartenbedarf, 
auch über tropische Fruchtbäume u. Nutzpflanzen gratis

Für Landwirte Vorzugsangebot in Saatkartoifeln, Getreide, 
Mais, Luzerne, Futtergräsern, Tabak, Baumwollsaat etc.
H eft: Tropischer Gemüsebau 12 Abb. 11. Aufi. Pr.75 Pf.

Stetiger & Rotier, Erfurt T. Samea-Exportgärtnerel

r -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - \

Akademisch gebildeter Forst- und Landwirt
mit Urwald-Exploitation vertraut, m it langjähriger 
Praxis, sucht bei einer Pflanzungs- oder Holz
gesellschaft Stellung auf festes Engagement bei 

Zusicherung ev. späterer finanzieller Beteiligungsmöglichkeit.
Deutsche Kolonien oder Südamerika. Offerten 
unter F. L. 1500 an die Expedition dieses Blattes.

---------------------------- --------------------------------------------------------------------

□
=  A m e is e n tö te r  „ M O R S “ —

in vier verschiedenen Größen, haben sich im Auslande aufs beste bewährt.

Pilanzensprifzen „ A U T O M A X “
nebst einer großen Anzahl anderer bewährter Spritzen 
.. zur Schädlingsbekämpfung sind überall bevorzugt. ..

W eltausstellung Tu rin  1911: Grand P rix  und D ip lom e d ’honneur. 
-----------  K ataloge gratis und fran ko. ------------

C a r l P la tz , Maschinenfabrik, Ludwigshaien a. Rh.

□

□

Gesucht 5—10 Südwestafrikaner
m it langjährigen, im  Lande praktisch erworbenen V iehzuch t
kenntnissen, m ög lichst verheiratet,

zur Gründung einer grösseren Viehfarm.
E rfo rderliches K a p ita l p ro  Person 20000 M ark. Event, finden 

auch K o lon ia lschü le r Berücksicht. N u r ernste Interessenten w ollen  
O fferten unter S. A . 510 senden an die E xped ition  dieses Blattes.
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Verlag für Börsen- u. Finanzliteratur A.-G.
Berlin Leipzig Hamburg

In unserem Verlage erscheint:

von der Heydt’s

Kolonial-Handbuch
Jahrbuch der deutschen Kolonial- 
und Uebersee-Unternehmungen.
Herausgegeben von Franz Mensch und Julius Hellmann. 

Preis elegant gebunden 6 M ark .

j as W erk berichtet ausführlich und unparteiisch über sämtliche deutschen  
K o lo n ia l-  u n d  Ü b e rs e e -U n te rn e h m u n g e n , nicht nur ü b e r  A k tie n -  

i _ g ese lls c h a fte n , sondern auch besonders über re in e  K o lo n ia l-G e s e ll-  
schaften , G e s e lls c h a ften  m . b. H ., o ffe n e  H a n d e ls g e s e llsc h a fte n  und P riv a t-  

U n te rn e h m u n g e n .
Es verbreitet sich eingehend über G rü n d u n g , d ie  L ag e , Z w e c k  und 

T ä tig k e it , K a p ita l, E rträ g n is se , M itg lie d e r  der G e s c h ä fts le itu n g  und des 
A u fs ich ts ra tes  und d ie  B ila n z  e in e r  je d e n  G e s e lls c h a ft, soweit sie zu erlangen 
war. Es enthält eine Fülle der wertvollsten M itte ilungen und Angaben, welche 
bisher noch in keinem Buche veröffentlicht wurden.

Bei dem großen Interesse, welches heute unseren Kolonien entgegengebracht 
w ird , dürfte das W erk geeignet sein, eine Lücke in unserer einschlägigen Literatur 
auszufüllen, da es das e in z ig e  W e r k  ist, welches dem Bankier sowie dem Privat
kapitalisten, Kaufmann und Industriellen, sowie jedem, der sich fü r unsere Kolonien 
interessiert, näheren A u fs c h lu ß  ü b e r  d ie  d eu tsch en  U n te rn e h m u n g e n  g ib t.

Z u  b e z ie h e n  d u rch  je d e  B u c h h a n d lu n g  s o w ie  d ir e k t  d u rch  d en  V e r la g  
fü r  B ö rs e n - u n d  F in a n z lite ra tu r  A .-G ., B e r lin  W .  35.
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DEUTSCHE OSTATRIKATINIE
HAMBURGS AFRIKAHAUS

in  V erb indung m it der

WOERMANNsTINIE, der HAMBURGiAMERIKA*LINIE 
und der HAMBURG#BREMER AFRIKA#LINIE 
REGELMÄSSIGER REICHSPOSTDAMPFERDIENST

für Post, Passagiere und Fracht nach Ost*, Süd» und Südwest* Afrika 
Britisch *O sta frika, Uganda, Deutsch*Ostafrika, Mocambique, Maschonaland, 
Zambesia, Rhodesia, Transvaal, Natal, dem Kaplande und Deutsch*Südwestafrika

Zwischen H A M B U R G  und OST* A F R IK A  m onatlich 2 Abfahrten
über ROTTERDAM  oder 1 SO U TH AM PTO N, LISSABON, TANG ER, 
über AN TW ER PEN  /  MARSEILLE, NEAPEL, S U E Z -K A N A L  

(östliche Rundfahrt um A frika )

Zwischen H A M B U R G  und D E U TS C H  »S Ü D W E S TA FR IK A  sowie dem K A P L A N D E
m onatlich 2 A bfahrten

über BO U LO G N E s. M „  TENERIFE oder
über BREM ERHAVEN, AN TW ER PEN , SO U TH AM PTO N, LAS PALMAS 

(Westliche Rundfahrt um A frika )
Zwischen H A M B U R G  und L O U R E N g O  M A R Q U E S  sowie D U R B A N

m onatlich 4 A bfahrten
1) über ROTTERDAM  oder \  SO U TH AM PTO N, LISSABON, TAN G ER , 

über AN TW ER PEN  /  MARSEILLE, NEAPEL, S U E Z .K A N A L
(östliche Rundfahrt um A frika )

2) über BO U LO G N E s. M ., TENERIFE oder
über BREM ERHAVEN, AN TW ER PEN , SO U TH AM PTO N, LAS PALMAS 

(Westliche Rundfahrt um A frika)

Vertretung für Passagen in Berlin: Neustädtische Kirchstr. 15

WOERMANN-LINIE, HAMBURG-AMERIKA-LINIE UND 
HAMBURG-BREMER AFRIKA-LINIE

A F R IK A - D IE N S T
Regelmäisige Post-, Passagier- 
und Fracht-Dampfschiffahrt

zwisch. Hamburg, Bremerhaven, Rotterdam, 
An tw erpen, Dover, Boulogne s/m, S ou th 
am pton, L issabon und M adeira, den Kana
rischen Inseln sowie der Westküs te Afr ikas
Die am 9. und 24. jedes Monats von Hamburg via Dover-Boulogne ab
gehenden erstklassigen Passagierdampfer bieten ausgezeichnete Gelegen
heit nach Madeira, Teneriffe und Las Palmas sowie nach Togo u. Kamerun 

Näheres wegen Fracht und Passage bei der

WOERMANN-LINIE, H A M B U R G  A F R IK A H A U S  
H A M B U R G - A M E R IK A -L IN IE ,  H A M B U R G  
HAMBURG-BREMER AFRIKA-LINIE, B R E M E N
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florddeutfcber £loyd 6temen
Regelmäßige Verbindungen mit

Rcicbspojtdampfecn 
nn* (bftojfen und Rupralten

Verbindungslinien 6 in g o p o re -n eu  <5uineo u .^apan-ftußra lten

Rach ©ftafien olle 14 lä g e  + ttadj Ruficolien olle oier tüoeben

flnfdjlußlinien noch den Philippinen, noch ®iam, J™ * und dem 
Htalaiifdjen Rrcßipel, Ueu^Seelond, ^Tasmanien ufu>.

nähere ftuaEunft und J>ru<ffa<f>en unentgeltlich

tTorddeutfcher £loyd Bremen
und feine üertretungen

L

JOURNAL D’AGRICULTURE 
TROPICALE

Fondé par J. Vilbouchevitch, Paris 13,164, rue Jeanne d’Arc prolongée.

Abonnement: i  Jahr 2 0  francs.

Illustriertes Monatsblatt für Agrikultur, Agronomie 
und Handelsstatistik der tropischen Zone.

Tropisch-landwirtschaftliche Tagesfragen. —  Bibliographie. — Aus
kunft über Produktenabsatz. — Emteaufbereitungsmaschinen. —  
Viehzucht. — Obst- und Gemüsebau. — Über hundert Mitarbeiter 

in allen Ländern, Deutschland miteinbegriffen.

Jeder fortschrittliche, französischlesende tropische Landw irt sollte 
neben seinem nationalen Fachblatte anch auf das ¡J o u rn a l 

t f  A g ric u ltu re  tropica le"  Abonnent sein.
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Reismühlen

Oatsfabriken

Hafergrütz-
mühlen

Buchweizen
mühlen

Erbsen
schälereien

Hirsemühlen

Steinausleser
fürGetreide-
mühlen

Vorreinigungs
maschinen

Darren
Unterläufer-Ent- 

hülsungsgänge 
Körner-Putz

maschinen 
(D .R .G .M .) 

Körner-Schleif
maschinen 
(D.R.G.M .) 

Paddy-Ausleser 
(D. R. Patente u. 
Ausl. P.) 

Präparier- 
Apparate 

Flocken-Walzen- 
stühle

Grütze-Schneider 
(D. R. Patent) 

Polier-Maschinen 
Mahl-Maschinen

etc. etc.

Eisenwerk vorm.

Nagel & Kaemp, " Hamburg
G

Soeben erschienen:

Allerlei Wissenswertes für Auswanderer
nach den Deutsch-Afrikanischen Kolonien c = .

Herausgegeben von
Hans Winterfeld, Berlin-Schöneberg

Innsbrucker Straße 38 Fernspr.: Amt Lützow 4602

P re is  b ro s c h ie rt  M  1 , - ,  g e b u n d e n  M  1,75

Gegen Nachnahme oder Voreinsendung des Betrages zu beziehen

du; ? d“  v; f d"  Arbeitsmarkt
ln^sbrucklr str!38 iOi die Deutsch-Alrikinischen Kolonien

Diese Schrift g ibt in  kurzer und übersichtlicher Form Aufschluß über allerlei 
Wissenswertes dessen Kenntnis erfahrungsgemäß für die Auswanderer nach unseren 
Deutsch-Afrikanischen Kolonien nützlich und erforderlich ist. Das Material ist durch
weg nach und nach unter Berücksichtigung der sich dem Auswandernden entgegen
stellenden Fragen an der Hand eigener Erfahrungen gesammelt und gesichtet worden. 
Eine sorgfältige Lektüre bewahrt vor Verdruß und Schaden. D e r H e ra u s g e b e r .
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Versandhaus „Ubersee“
P IN C K E R T & CO.

ER FU R T-T

IM
M -  -  ________
tP IN C K E R T A -L0 E R FUR T

T E L E  G RAM  M  - AD RE S S E : 
SimbaErfurtA.B.C.Code5thEd. 
W . S ta u d tu n d  O. H u n d iu s .

B A N K - K O N T O :  Privat
bank zu Gotha, Filiale Erfurt. 
Concern der Deutschen Bank.

Spezialhaus für

T ropen-Ausrüstungen
für Offiziere, Beamte, Kaufleute, Farmer usw.

Expeditions - Ausrüstungen
Thüringer und Sächsische Industrie-Erzeugnisse.
Artikel fürden Hausbedarf, Plantagengeräte,Maschinen usw.

Coulante Bedienung zu vorteilhaften Preisen
Beste Referenzen aus allen Überseer-Kreisen. Lieferanten 
verschiedener Gouvernements und Versuchs-Stationen.
W ir erbitten Vertrauens-Orders, welche auf Grund der 
persönlich in den Tropen gesammelten reichen Er
fahrungen fa c h - und  sachgem äß  ausgeführt werden.
Verlangen Sie bitte unsere neueste, reich illustrierte Preis
liste „E “ sowie Spezial-Liste der medizinisch-pharma
zeutischen Abteilung, welche portofreizurVerfügungsteht.

Permanente Ausstellung für den Tropenbedarf
In  unseren gesamten Kolonien können an verschiedenen 
Plätzen noch Vertretungen für uns vergeben werden.

Interessenten wollen sich dieserhalb mit uns 
in Verbindung setzen.

Tropenpflanzer 1 9 1 3 , Heft 6 . 34



V erantw ortlich  fü r  den wissenschaftlichen T e il des „Tropenpflanzer“  P ro f. D r. O. Wa r b ü r g ,  B erlin . 
Veran tw ortlich  fü r den Insera tente il: D r. F ra n z  M a t th ie s e n ,  Redakteur des .„Tropenpflanzer“ , B erlin . 

V e r la g  und E ig e n tu m  des K o lon ia l-W irtscha ftlichen  Komitees, B erlin , U nter den L inden 4 3 . 
G edruckt und in  V ertrieb  bei E. S. M i t t l e r  &  S o h n  in  B e rlin  SW68, Kochstr. 6 8 - 71 .

ZUCKERROHR* 
WALZWERKE

in  je d e r  G rö ß e

F  aser gewinnungsmaschinen 
„ NEU * CORONA“, Patent Boeken

Über 65 N e u * C o r o n a * M a s c h in e n  geliefert

Kaffees Schäle und Poliermaschinen
Maschinen und vollständige Einrichtungen

für Ö ls  und Rohgummi 0 Gewinnung

FRIED.KRUPP A.-G. GRUSONWERK
MAGDEBURG * BUCKAU

Teil einer 14 = Walzenstraße für Zuckerrohr



Höhere Ernten

werden in den Kolonien ebenso 
wie in der Heimat erzielt durch 
sachgemäße Anwendung der für 
:: jede Pflanze unentbehrlichen ::

K A L I S A L Z E
Ausführliche Broschüren 
über die Düngung in den 
Tropen und Subtropen 
und kostenlose Auskünfte 

jederzeit durch das

Kalisyndikat G.m.
Berlin SW .il
Dessauer Str. 28/29 *  A griku ltu r-A bte ilung .



BIBLIOTEKA 
UNIWERSYTECKA

GDAŃSK CII ^635
Ritterslmus * Ble

Maschinenfabrik und Eisengiesserei
Gegründet 1861 ::: Telegrammadresse: Auerhütte. ABC Code 5. Ausg.

Spezialabteilung fü r Kolonialmaschinen
Ballen-u.Packpressen

E. S. M ittler & Sohn, Königliche Hofbuchdruckerei, Berlin.


