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Sisal-Entfaserungs-Anlage in Deutsch-Neu-Guinea

B,e PATENT
BAUEISEN - KONSTRUKTION

hat sich seit Jahren bewährt für

Tropenbauten aller Art □ Warenschuppen (Stores) 
Baumwoll-Aufbereitungs- und Sisal-Entfaserungs- 
Anlagen □ Kopra- und Kakao-Darren □ Kautschuk- 
Trockenschuppen □ Tabak-Trockenschuppen u.a.m .

Eine billige Eisenkonstruktion. Auf kaltem Wege zu verarbeiten.
Stets gebrauchsfertig. Leicht und schnell von jedermann ohne 
technische Hilfe aufzubauen. Bequemer Transport. Tropen-, 

teuer-, sturm - und term itensicher.
Erste Referenzen Mehrfach prämiiert

S en d e n  S ie  uns ro h e  S k iz z e n  m it  M aß an g ab e  und k u rz e n  B e s c h re ib u n g e n  
Ih r e r  P r o je k te  und w ir  a rb e ite n  Ih n e n  k o s te n lo s , ohn e  V e rb in d lic h k e it  

f ü r  S ie , Z e ic h n u n g e n  und K o s te n a n s c h lä g e  au s .

Elliesen & Michaelis, Hamburg 11
Holzbrücke 5a

Spezialisten für Tropenbau. Lieferanten von Kolonialbehörden und -Firmen.
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Orensiein&Koppel- 
ürftmrHoppel A C j -

Berlin. Sw*
r&brih: furP̂d:U'Kleinbe\]̂ rm̂ôeriöl-'Weî eriböaaöXiSiali 
lÄ C om oiivfobrik '̂ A & igonfabrih 'D aiöerbouönsiolt *  

lO tfe fa rfta e n ________________________lOOOO-Rrbeifer u-B eom fe

FeMbalmmaterial
fü r d ie  K o lo n ie n
inbew ährie r 

B a u a r t *

Lrt-VL'X-i L - \ : H : B J 1 1:11 :m  .14 ' I H K K i ™

Sparsam und betriebssicher arbeiten

Deutzer Snuisos- Motoren
für Anthroclt, Koks, Holzkohle u. Braunkohlenbriketts.

Über 6000 Anlagen mit mehr als Z50 000 PS geliefert
Referenzen aus allen W eltteilen. Man uerlange Prospekte.

a* 3



Chininfabrik Braunschweig
¡1 Buchler & Co., Braunschweig
jj liefert (

Chinin, Cocain

i ----------

F l !'
H Zu beziehen durch die Gross-Droguisten. \

Herkules
b  este W in d tu rb in e ,
bewährt in den 
Kolonien für Was
serförderung, An
trieb aller Maschi
nen u. Erzeugung 
v. Elektrizität. Rad- 

durchmesser bis 
12m. Tausende ge

liefert (K. Gou
vernements).

Vereinigte Wind- 
turbinen-Werke

(vorm. R. Brauns 
& C. Reinsch), 

G.m.b.H., Dresden

^RUD. SACK:: LEIPZIG-PLAGWITZ, 11.
Größte Fabrik für Pflüge und Drillmaschinen.

Eggen, Kultivatoren, Hackmaschinen etc.
2‘/i Millionen Pflüge geliefert, jährlich über 200 000. 

Export nach allen 
Kolonien

S c h u tz - Il 'iM a rk e .

R.WOLFMAGDEBURG
BUCKAU

Brüssel, Buenos Aires 1910, Roubaix, ^  .  . i r  ' ,
Turin, Dresden 1911 : 8 grosse Preise O clT tC l 2HT1 P T“  U n d

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.

HelBdnmpt-
LoKomobilen
O riginalbauart Wolf

1 0 - 8 0 0  P S .

. VorteilhaftesteKraftquellefürallekolonialenVerwendungszwecke
I üesamterzeugung etwa 1 Million PS. |



IMPORT
Hoflieferanten 

Adolf Friedrich

EXPORT
Sr. Hoheit des Herzogs 
zu Mecklenburg

D IN G E L D E Y  &  W E R K E S
BERLIN W. 35
Schöneberger Ufer 13.
Telegr. Adr. : 

Tippotip, 
Berlin.

B a n k-K o n to  :
A. Scbaaffhausen’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-Ausrüstungen.
Z e itg em ä ß e  R e isesA usrü s tung en  je d e r  A r t .

Eigene Fabrik mit elektrischem Betrieb
f ü r  Z e lte  n e b s t E in r ic h tu n g  u n d  R e itsR equ is iten  etc .

Prämiiert auf allen beschickten Ausstellungen

R e ich  i l lu s t r ie r te  P re is lis te n  u n d "a u s fü h rlic h e *S p e z ia ls A u fs te llu n g e n  fü r jR e is e n , E x p e d it io n e n  
sow ie  fü r  lä n g e re n  A u fe n th a lt  in  übersee ischen L ä n d e rn  k o s te n lo s  u n d  p o s tfre i.

Kolonial-
Ölmühlen
für Hand-, Göpel- 
und Motorbetrieb
zur Gewinnung aller 
vegetabilischen Öle.

Maschinenfabrik E H R H A R D T , A.G.
Wolfenbüftfel.

S pezia lfabrik  fü r den Bau m aschineller E inrichtungen fü r Ö lm ühlen.
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W . Reimer Nachf. Ernst Kuhn
Belle-Alliancestr. 94 Berlin SW61 Belle-Alliancestr. 94

Drucksachen
fü r kaufmännischen u. 
p rivaten Bedarf in  m o
derner u. geschmack

vo lle r Ausführung

Geschäftsbücher
Viele Liniaturen für amerika
nische Buchführung vorrätig
A nfertigung pre iswert 
:: in  guter Ausführung ::

Papierw aren
Speziell elegante B rie f
papiere fü r  In -  u. Aus
land, Kuverts m.Seiden

papier - Fütterung
Li •• —  -------------- ° ° _______ -________________________
□□□□□□□nnnnnnnnnnannnnnnnnnnnnnnnannnnnQnnnnaanac

Z1MMER&C9

CHININ Marken „J O B S T “  und „ Z IM M E R “ , erst
klassige, weltbekannte Fabrikate.

Zimmer’s Chininperlen und 
Chinin-Chocolade-Tabletten.

EUCHININ Entbittertes Chinin mit gleicher H eil
wirkung wie Chinin bei Malaria, 
Typhus, Influenza, Keuchhusten.

HYDROCHININ ¡¡Ü ^ Ä
Außerordentlich leicht in Wasser löslich, daher in ganz neutraler 

Lösung zu Injektionen verwendbar.
Bekanntes Magen- und Belebungsmittel, 
sowie vortreffliche Hilfe gegen Seekrank
heit, ärztlicherseits erprobt auf zahlreichen 

Seereisen.
VALIDOL

Zu haben in den gewöhnlichen Verkaufsstellen,

Raubtier-Fallen
405 Löwen, Leoparden, Hyänen, Sumpfschweine, 

Serwals, Zibetkatzen, Marder, Luchse usw.
fing Herr Plantagenleiter Hartmann, Plantage 

Moa, D.-Ostafrika, m it unseren unübertrefflichen Fallen.
Illustr. Katalog N r. 50 mit anerkannt leichtesten Fanglehren gratis.

Haynauer Raub
tierfallen- Fabrik E. Grell & Co.,

H o flie fe ra n te n .

Haynau,
Schlesien
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SCHWEFELSAURES

A M M O N IA K
das beste und sicherwirkende S t ic k s to f f 
d ü n g e m itte 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

u n e n tb e h r l ic h
Schweieisaures 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 dieHaltbarkeitund 

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

Pflanzen widerstandsfähig macht.

W e i t e r e  A u s k ü n f t e  über die Anwendung und W irkung des 
schwefelsauren Ammoniaks sowie Angebote werden erteilt von der

Deutschen Ammoniak- 
Verkaufs-Verei nigu ng O. m. b. H.

Bochum



HDSchincnbou-
Anstalt HUMBOLDT CÖLH-

KALK

Seiherpressen
für Ölfrüchte

Waschwalzwerke
für Rohgummi

Pack- und Ballenpressen 
Eis- und Kühlanlagen

Trocknungs - Einrichtungen
8



Auszeichnungen 1910:
Brüssel................... 3 Grands Prix.
Wien...........Staats-Ehren-Diplom.
Buenos-Aires . . . .  3 Grands Prix. 
Sta. Maria (Bras.) 2 Grands Prix.

Auszeichnungen 1911:
Turin......................3 Grands Prix.
Budapest. . . . Gold. Staatsmedaille. 
Dresden . . . Große Gold. Medaille. 
Crefeld . . . .  2 Goldene Medaillen.

HEINRICH L A N Z  MANNHEIM

Ventil-Lokomobilen
fü r Satt- und Heißdampf, fahrbar und stationär

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

Dampf-
Strohpressen - Strohzerreißer - Zug-Lokomobilen.

E xport nach allen W eltte ilen .

Kautschuk - Interessenten! 1
fl„PU R U B“

patentiertes Koagulierungs
und Desinfektionsmittel für

Hevea«, Manihot«, Kickxia«,
. g f p j j }

Castilloa« und Ficus«Milch.

A b so lu te  D e s in fe k tio n ,
1 ;

H ö h e re  G ew ichtsausbeute , 
H e rv o rra g e n d e  Q u a litä t,

In  N e rv  u. E la s tiz itä t  u nü bertro f i  en.
Vorzügliches Desinfektionsmittel für durch 

Fäulnis beschädigten Kautschuk.

Höchste Auszeichnung! Goldene Medaille!

Bestbewährte Trockenapparate
für Kalfee, Kakao, Tee, Plefler, Kopra, Bananen,Tabak usw.

Kakaobrechmaschinen 
Ballen-Pressen

erhielt Purub s Kautschuk auf der
„ A l l  Ceylon Exhibition 1912 Colombo.“  

Alleinverkauf fü r:
A mazonasgeblet: Zarges, Berringer &  C a., P ara , 

und Zarges. O hliger &  C a , Mandos.
S um atra: Güntzel & Schumacher, M edan. 
M alay-S tates: Behn, M eyer & Co. L td ., Singapore 

und Penang.
S iam : Behn, Meyer & Co. Ltd.., Bangkok.

Java ; Beim, Meyer &  Co. L td ., Batavia u. Soerabaya. 
Philipp inen: Behn, Meyer &  Co. L td ., M a n ila . 
D eutsch -O stafrika; U sam bara-M agazin , Tanga. 
B ritis c h -O s ta fr ik a : Westdeutsche Handels- und 

Plantagen-Gesellschaft, Mombassa.
Ceylon: Freudenberg &  Co.. Colombo. 
Französisch-Guinea: J . K. Vietor &  Cie., Porto- 

Novo (W hydah).

„ P U R U B “ G .m .b .H ., B e r lin  SW 68

lllllllilliP " ifu  zum Pressen von Wolle, 
juUjJil|rt [ii if ijlii il [iii II i i 111 i i j l f M i  Baumwolle, faserigen 

ml)lliltllfil 1 III 1 il!i illijsĆ Stollen, Heu, Stroh, 
111 IW 1 1  Häuten, Lumpen usw.

.." f r e i !  Üb.OOOAuszeich.

P h . M a y fa r th  &  C o .
Frankfurt a.M.4 :: Berlin N. 4 :: Paris XIXe
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Erfurter ä Samen
F C -

^e in e m a n n

E R F U R T

Gemüse- 
. Blumen-

Export von erstklassigen Samen a ller Art,
Saatkartoffeln, Saatmals, 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 Gemiisesortimente 
in IVIetallkästen für die Kolonien, z. B.:

Nr.1 zuB,—Mk., N r.2zu4,50Mk. Portoextra.
Illustrierte Kataloge,

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

F. C. HEINEMANN ° ERFURT 11
Hoflieferant Seiner Majestät des Kaisers und Königs von Preußen. 

Seit über 60 Jahren bestehende
Erfurter Samenzüchterei sowie Samenhandlung
für W iederverkauf, für Klein- und Privatbedarf

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

R. DOLBERG
Maschinen- und Feldbahn-Fabrik Aktienges. 

Spitalerstraße 10 HAMBURG Spitalerstraße 10

Wald- und Industriebahnen 
Plantagenbahnen
EXPORT N A C H  A L L E N  LÄNDERN

io



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

E in iQ P  U f l l ' f f iÖ D ' Außerordentliche Stabilität des Eisengerüstes. Dauerhafte
-------- S— Konst rukt i on aller Maschinen, somit lange Lebensdauer der
Anlage garantiert. Verhältnismäßig k l e i n e r  Platz- und g e r i n g e r  Kraftbedarf.

M ustergültige Ausführung.

^ ----------------------

HüCKüUf & BDlle, Altona Htunliura 
Reis-MühlenFührende Firma in 

bezug auf die Ein
richtung moderner

bis zu 2000 tons täglicher Leistung.

Weltruf
genießen unsere

Fabrikate.

i t



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

Für 3 0 0 0  bis ca. 1 2 0 0 0 0  Blätter Tagesleistung

Hanfschlagmaschinen^f Hanfbürstmaschinen 
Kombinierte Hanfschlag- und Bürstmaschinen
sowie alle H ilfsm asch inen für die größten Leistungen

Handhebel-Ballenpressen Hydraulische 
Ballenpressen für Hanf und für Baumwolle 
-Jf Rotierende Pumpen für Bewässerung +
lllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllllllllllllMIIIIIIIIIH^

Komplette Anlagen mitTransmissionen,Riemenscheiben usw.

H.Behnisch Maschinenfabrik
G M B H Luckenwalde
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Harburger Eisen« u. 
Bronzewerke A. G.

ehemals G. u. R. Koeber’s Eisens und Bronzewerke, 
Maschinenfabrik H . Eddelbüttel

Harburg a. E.

Einrichtungen von Ölfabriken

Colonial « Ölmühlen
13



R.WOLF
MAGDEBURG - BUCKAU

Casablanca (Marokko). Mühlenbetrieb.
Patent-Heissdampf-Tandem-Lokomobile mit Kondensation von 

37—70 PS.

Satfdampf- und

Heissdampf-
Lokomobilen

Original - Bauart W o lf ........................................................  jq_800 PS

Vorteilhafteste Kraftquelle für alle
kolonialen Verwendungszwecke.

Gesamterzeugung über 900  000  PS

14



DER

T R O P E N P F L A N Z E R
m m  ZEITSCHRIFT FÜR m  m  

TROPISCHE LANDWIRTSCHAFT.

17. Jahrgang. Berlin, Juli 1913. No. 7.

Die kolonialwirtschaftliche Ausstellung und der Sisalpreis
wettbewerb in Straßburg i. E.

Von Professor D r. W . F. B r u c k ,  Gießen.

Tn der Z e it vom 5. bis 10. Jun i d. J. fand auf der W anderaus
s te llung  der Deutschen Landw irtscha fts -G ese llscha ft eine von der 
Deutschen K o lon ia lgese llscha ft veransta lte te  ko lo n ia lw irtsch a ftlich e  
A uss te llung  sta tt. D e r m ühevollen L e itu n g , der O rgan isa tion  
und der A u fs te llu n g  der Gegenstände hatte  sich das bewährte 
Ausschußm itg lied  der Deutschen K o lon ia lgese llschaft, H e rr  D r. 
S c h u l t e  i m  H o f e ,  unterzogen. Da g le ichze itig  m it der A u s 
s te llung  eine S itzung  der ko lon ia len  A b te ilu n g  der Deutschen 
Landw irtscha fts -G ese llscha ft (V o rs itzende r H e rr  Geh. R egierungs
ra t Professor D r. W  o h 11 m a n n) s ta ttfand  und ferner der erste 
deutsche S isa lp re isw ettbew erb  während der T agung  seine E r le d i
gung  fand, w ar fü r  K o lon ia lin te ressenten  eine F ü lle  von A n regung  
geboten.

D er le tztere  W e ttbew e rb  ve rfo lg te  die Aufgabe, e inm al unsere 
P flanzer in  der K o lon ie  und ihre  Gesellschaften in D eutsch land dazu 
anzuspornen, besonderen W e rt auf gute Q ua litä ten  zu legen, und 
dann so llte  er die deutsche L a n d w irts c h a ft in  der H e im a t m it dem 
P rodukte  der in O s ta fr ika  wachsenden Sisalagave bekannt machen. 
E ig n e t sich ja  doch das E rzeugnis zu den verschiedensten land
w irtsch a ftlich e n  Zwecken besonders gu t. U n te r diesen sind ins
besondere B indegarne fü r  M ähm aschinen und Strohpressengarne zu 
nennen. Das P re isgerich t bestand aus einem w issenschaftlich-tech
nischen Fachmanne, H e rrn  P rofessor K ö r n e r  vom  K g l, M a te ria l- 
1 rü fungsam t in B e rlin -L ich te rfe ld e , einem K au fm ann  und einem V e r
tre te r der M ähm asch inen-Industrie . Bei dem P re isrich ten  erw ies 
sich die große Bedeutung solcher Q ualitä tspre isbew erbe. D ie  U n te r
schiede im  W e rt, in  Bearbeitung, Länge, F e inhe it und G le ich
m äß igke it waren außerordentlich groß. E inen ersten Preis e rh ie lt

Tropenpllanzer 1913, Heft 7. ^
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hierbei die S isa l-Agaven-G esellschaft in  D üsse ldorf fü r  die P flanzung  
K igom be, einen zw eiten Pre is die O sta frikan ische  Pflanzungs- 
A k tiengese llscha ft fü r  die P flanzung  Gomba und einen d ritte n  Preis 
die Songa P flanzungsgese llschaft m. b. H ., C ha rlo ttenburg .

Das Preisausschreiben fü r  S isalfaser zerfie l in  zwei K lassen: 
Klasse I : R ohfasern, ausgeste llt von Pflanzungsgesellschaften und 
einzelnen A nbauern  aus den deutschen K o lon ien . F ü r  diesen P re is
bewerb w aren folgende Bedingungen g es te llt:

„V o n  jed em . angemeldeten M us te r Sisalfaser sind zw ei Bunde 
von je  io  kg  bis zum i .  M a i 1913 an die H aup ts te lle  der D .L .  G., 
B e rlin  SW ., DeSsaüer Straße 14, einzusenden. D ie  M us te r sind beim 
Pressen der Faser dem getrockneten H a n f in  der F a b rik  zu en t
nehmen. Jedem M us te r is t eine ehrenw örtliche  Beschein igung des 
Besitzers, Züchters oder Le ite rs  der S isa lp flanzung, bzw . F ab rik , 
beizufügen, daß das M us te r in  seiner G egenw art dem in der be
treffenden F a b rik  gewonnenen H a n f entnom m en is t. F ü r  die A u f
nahme in  das Schauverzeichnis is t eine Beschre ibung des ange
meldeten H anfes zu geben. H ie r  is t auch anzugeben, nach welchem 
V erfah ren  und m it w elcher M aschine die Faser hergeste llt is t, also 
m ög lichs t der H au p tga ng  der F a b rika tio n , fe rner von w ie alten 
Pflanzen, von welchem  Boden, von w ie v ie lte r P flanzung  m it Sisal 
auf dem betreffenden K u ltu r la n d , m it  w elcher D üngung  und Be
s te llung  und von w elcher P flanzüng  und zu w elcher Jahreszeit die 
Faser gewonnen ist. A uch  is t das E rn teergebn is des le tz ten  Jahres, 
das vorausgegangene W e tte r  und sein E in fluß  au f E n tw ic k lu n g  des 
P flanzenwachstum s im  a llgem einen anzugeben. Es is t gesta tte t, 
daß die Faser in  e iner F a b r ik  ve ra rbe ite t w ird , welche dem Anbauer 
n ich t g ehö rt.“

In  Klasse I I  waren auszustellen: S isalfasern in  be lieb iger V e r- 
a rbe itungsfo rm , Garne, Seile und Seile rwaren a lle r A r t.

U ber das P re is rich ten  zu Klasse I  hat P rofessor K ö r n e r  
ge legen tlich  der T ag un g  der K o lon ia lab te ilung ' interessante M it 
te ilungen  gem acht, die w ir  h ie r nach seinem K onzep t te ilw e ise  
w iedergeben. „D u rc h  die P rü fu n g  (die im  K g l. M a te r ia l-P rü fu n g s 
am t in  B e rlin -L ich te rfe ld e  s ta ttfa n d ) so llten  die hauptsächlichsten 
E igenschaften und Unterschiede der S isalfasern (Agave r ig id a  v a r : 
sisalana) aus unseren K o lon ien  und aus A m e rika  e rm itte lt werden. 

D ie  P rü fungen  umfaßten die

1. B estim m ung der Länge  der Faserbündel,
,, ,, E lem entarfasern,

B re ite  „  ,,3-
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4. Bestim m ung des W assergehaltes der Faserbündel im  lu f t 
trockenen Zustande,

5. j( der größten, bei Z im m erw ärm e in  einem m it
W asserdam pf gesä ttig ten  Raume von den 
Faserbündeln aufgenommenen W asser

menge,
6. ,, der Z u g fe s tig ke it der Faserbüadel im  norm alen

Zustande,
•7 i; der Z u g fe s tig ke it der Faserbündel nach

2 X 7 2stünd igem  L iegen  in  Seewasser und 
Zw ischen trocknung  an der L u f t .

A ls  M a te ria l standen aus den K o lon ien  zur V e rfü g u n g  Fasern 
aus Lom e, A m an i und V ik to r ia , von am erikanischen Fasern solche 
aus M ex iko , H avanna  und Guatemala. Sie waren dem A m t von 
den Versuchsansta lten, bzw . von den V e rtre te rn  des Reiches an 
den betrefifenden O rten  zugesandt worden.

Kurze Übersicht über die Ergebnisse der Prüfung auf Länge und 
Wassergehalt der Fasern.

H erkunft

der

Fasern

Länge

der

Faserbündel

cm

Länge der 
E lem entar

fasern

D ie haupts 
W erte liege

mm

Breite der 
Elementar

fasern

ächlichsten 
:n zwischen

M ikrom ill.
(V1000 mm)

Wasserge

im  lu ft
trockenen 
Zustande

%

:halt der Faser
bündel

nach Aushängen 
in  einem m it 
Feuchtigkeit 
gesättigten 

Raum 
0/Io

Lom e . . . 110 — 143 2,0— 4,5 12— 30 9,7 28,8

A m a n i. . . 155— 179 2,0— 6,0 12 — 30 9 ,o 29,1

V ik to r ia  . . 1 5 2 - ,78 2,0— 5,5 12— 30 9,0 32,1

M exiko  . . 90— 133 Ln 1 b 18— 36 8,9 3 6,7

Havanna . 62 — 98 L 5— 4,0 18— 36 9,3 36,6

Guatemala I IO— 135 x,5— 4 ,o 18— 36 9,7 30,1

D ie  Faserbündel aus M e x iko  und H avanna waren demnacn 
kü rze r als die übrigen. D ie  E lem entarfasern  des Sisal aus den 
K o lon ien  sind länger und schlanker gebaut, als die des Sisal aus 
A m erika . Diese Verhä ltn isse  sind auf den ausgehängten T a fe ln  
graph isch dargeste llt.

In  bezug au f den W assergehalt im  lu fttrockenen  Zustande be
stehen keine bem erkenswerten Unterschiede. D ie  W asseraufnahm e 
in  vo lls tä n d ig  m it F e u ch tig ke it g esä ttig te r L u f t  is t bei den Fasern 
aus M ex iko  und Flavanna größer als bei den übrigen Fasern.

25



Ergebnisse der Prüfung auf Festigkeit.
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H erkunft der 

F asern

Faserbündel im  
normalen Zustande

Bruchlast auf 1 qmm 
Faserquerschnitt 

kg

Faserbündel m it 
Seewasser behandelt

Bruchlast auf 1 qmm 
Faserquerschnitt 

kg

V  erlust

7»

L o m e ................. rund 77 rund 67 rund I 3

Arnani . . . . . . „  87 72 >■ 17
V ik t o r ia .............. „  89 „  67 „  25

M e x i k o .............. » 55 M 52 6

H ava nn a .............. „  62 58 » 7
G uatem ala . . . . 69 .. 57 „  18

D ie  F e s tig ke it w urde an Fasern von 20 mm fre ie r E inspann
länge e rm itte lt ;  sie stam m ten aus der M itte  der Faserbündel.

O bige W e rte  sind auf der ausgestellten T a fe l g raph isch dar
geste llt.

W ie  bei dem schlanken Bau der E lem entarfasern zu erw arten  
w ar, haben die rohen Faserbündel aus den K o lon ien  eine höhere 
F e s tig ke it als die Fasern aus A m erika . D u rch  die Behandlung m it 
Seewasser haben die Faserbündel aus M ex iko  und H avanna an 
F e s tig ke it w en iger eingebüßt, als die übrigen Fasern; tro tzdem  
besitzen die Fasern aus den K o lon ien  nach der Seewasserbehand
lung  noch höhere F e s tig ke it als die Fasern aus A m e rika  nach der 
g leichen B ehandlung.“

H ie rzu  sei bem erkt, daß dam it eine H änd le rn  und Fab rikan ten  
längst bekannte Tatsache je tz t auch durch eine technische P rü fu n g  
fes tges te llt wurde. O ffenbar w ird  es sich bei den am erikanischen Fasern 
einerseits und unserem D . O. A .-P ro d u k t anderseits w oh l auch um 
Fasern zw eier verschiedener Agaven-Spezies handeln. D e r B e rich te r
s ta tte r ha t über d ie U nk la rh e ite n , die bezüglich der A gaven-S ystem atik  
herrschen und in d ire k t die E in fü h ru n g  unseres P roduktes auf den 
F ase rm ark t lange Z e it e rschw ert haben, m ehrfach hingewiesen, zu
le tz t insbesondere in  einer A bhand lung  „D ie  S isa lku ltu r in Deutsch- 
O s ta fr ik a “ , die als E in fü h ru n g  fü r  den während der 26. W ander
ausste llung der Deutschen L andw irtscha fts -G ese llscha ft s ta ttfinden 
den S isalpreis W ettbewerb, —- im  A u fträ g e  des Vorstandes der ge
nannten G esellschaft —  herausgegeben w urde.1)

') Erschienen in „A rbe iten  der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft“ , 
H eft 244.
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In  der S itzung  der K o lo n ia la b te ilu n g  hat der R eferen t in  einem 
V o rtra g e  über den Faserbau m it besonderer B e rücks ich tigung  der 
S isa lku ltu r in D eu tsch -O sta frika 1) demselben Gedanken g le ich fa lls  
Raum  gegeben.

A u f der K o l o n i a l - W i r t s c h a f t l i c h e n  A u s s t e l 
l u n g  hatte  zunächst das R e i c h s - K  o 1 o n i a 1 a m ' t , das während 
der T agung  durch den Vortragenden R a t Geh. R eg ie rungsra t D r. 
B u s s e  ve rtre ten  w ar, eine Reihe sehr in s tru k tiv e r  graph ischer 
T a fe ln  über das lan dw irtscha ftliche  Versuchswesen in den deutschen 
K o lon ien  vo rg e fü h rt. D ie  T a fe ln  behandelten die Jahrgänge 1908 
bis 1913. H e rr  D r. S c h u l t e  i m  H o f e  hätte  fe rner graphische 
D ars te llungen  über die w irtsch a ftlich e  Lage  der deutschen K o lon ien  
ausgestellt. Sie behandelten die G esam te in fuhr und -ausfuhr aus 
den deutschen Ko lon ien , E in - und A u s fu h r O sta frikas, Kam eruns, 
Togos, Südw esta frikas und der Südseeschutzgebiete, und z w a r : 

E in fu h r  a lkoho lischer Getränke,
,, von N ahrungs- und G enußm itte ln,
,, von T e x tilw a re n  und Bekleidungsgegenständen,
,, von H ause in rich tungen  und B edarfsa rtike ln ,
,, von Baum ateria lien , M aschinen und T ra n sp o rta rtike ln ,

A u s fu h r von Ö l und Ö lfrüch ten ,
,, von Kaffee und Kakao,
,, von K autschuk,

, ,, von Sisalhanf,
,, von Baum w olle ,
,, von E lfenbe in ,
,, von D iam anten, M eta llen  und Phosphaten,

Eisenbahnen in  den deutschen K o lon ien , fe rner 
sta tistische Angaben über die Pflanzungen in  den deutschen 

K o lon ien .
Sehr lehrre ich  w ar die K o l o n i a l - w i i  t s c h a f t l i c h e  

B u c h f ü h r u n g s - A u s s t e l l u n g  der Deutschen L a n d w ir t
schafts-G esellschaft, die sowohl fü r  V ie h w irtsch a fte n  von E in ze l
farm en als auch fü r  P flanzungsbetriebe bestim m t w ar. Diese 
B uchführungen  sind zunächst fü r  die einfachsten Verhä ltn isse  be
s tim m t. Es is t darau f R ücks ich t genommen, daß sie m ög lichst 
wenig  A rb e it beanspruchen.

D ie  B u ch füh ru n g  fü r  V ieh fa rm en  w ird  hauptsäch lich  fü r  Süd
w es ta frika  passen. Sie is t d o rt auch bei der Sw akopm under B uch
handlung in Swakopm und, W in d h u k  und L ü d e ritz b u c h t e rhä ltlich . *

]) Erscheint im  .Jahrbuch der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft**, 1913.
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D ie  B u ch füh ru n g  fü r  P flanzungsbetriebe eignet sich in  erster 
L in ie  fü r  Pflanzungen im  P riva tbe s itz . F ü r  P flanzungsgesell
schaften sind die F orm u la re  nur te ilw e ise  geeignet.

Sehr interessante D arste llungen  hatte  das H a m b u r g i s c h e  
K o l o n i a l i n s t i t u t  ge lie fe rt, so un te r anderem eine Zusam 
m enste llung über die W e id e w irtsch a ft in  D eu tsch-S üdw esta frika , 
wobei F u tte rg räser, F u tterbüsche  und Bodenproben geze ig t wurden. 
D ie  Bestim m ungen der P flanzen und die Bodenanalysen waren in 
den H am burg ischen Botanischen S taa ts ins titu ten  ausgeführt w o r
den. W e ite r hatte  das K o lo n ia lin s titu t eine w ertvo lle  Sam m lung der 
N ah ru n gsm itte l der E ingeborenen vo rg e fü h rt, die an Präparaten 
und A bb ildungen  e rlä u te rt wurde. U n te r den Gegenständen be
fanden sich Kassava, Yam s, Süßkarto ffe ln , Erdnuß, Schinüsse, Schi
bu tte r, Ö lpa lm früch te , R ispenhirse, Ko lbenh irse , G uineakorn und 
M ais.

D a s  K o l o n i a l - W i r t s c h a f t l i c h e  K o m i t e e  hatte 
eine A uss te llung  „B a u m w o lle “  ge lie fe rt, die lebhaften B e ifa ll fand. 
Es w urden g e z e ig t:

E ine K o lle k tio n  B aum w ollp roben  aus den verschiedenen Be
z irken  Togos, die J o h n B o o t  h von seiner B aum w o ll-In fo rm a tion s- 
reise m itgeb rach t hat.

E ine  Sam m lung verschiedener Sorten B aum w olle  aus D eutsch- 
O sta frika .

E ine  Sam m lung von B aum w ollp roben  aus den w ich tigs ten  
B aum w olländern  der W e lt.

Je ein Ba llen  B aum w olle  der Deutschen Togo-G esellschaft, 
Togo, der D eu tsch-O sta frikan ischen  G esellschaft und der D oa-P lan- 
tagengesellschaft, O s ta frika .

Faserstoffe  hatten  überhaupt eine sehr w ürd ige  V e rtre tu n g  auf 
der A u ss te llu ng  gefunden. So w a r un te r anderem auch eine Samm
lu n g  weißen Kapoks aus Pa lim e vom  V ere in  der Deutschen Togo- 
K a u fle u te  zu sehen. Besonders groß w ar die A uss te llung  von Sisal
fasern und ihren  K onku rrenzhan fen  und -fasern, sowie verarbeite tes 
M a te ria l aus den genannten R ohsto ffen. So hatten ausgeste llt:

D ie  P flanzung  G o m b a  b e i  M a le  u j  u n i ,  B e z irk  W ilh e lm s 
ta l, D eu tsch-iO sta frika  (O sta frikan ische  P flanzungs-A ktien-G ese ll- 
scha ft).

Das M a te ria l der P flanzung  Gomba w urde von einem dre i
jäh rigen  Bestand gewonnen, der im  Januar 1909 gep flanzt ist. 
Boden: sehr hum usre icher L e h m ; ungedüngt, da ju n g frä u lich e r 
Boden, der zum erstenm al beste llt is t. P flanzw e ite  2,25 X  1,65 m. 
D u rchsch n ittlich e  N iederschläge 800 bis 900 mm. E n tfa se rt m it
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K rupp-C orona  N r. 2. P rozen tua le r Fasergehalt der A uss te llungs
erzeugnisse 4,1 °/o -

F r i e d r i c h  A u g u s t  E n k e ,  F a b rik - und P flanzungs
besitzer, H am burg .

A u f P flanzung  „E n ke n a u “  bei Soga an der O sta frikan ischen 
Zentra lbahn, B e z irk  Daressalam, m itte ls  Neu-C orona-M aschine 2 
gewonnen. D ie  A u fb e re itu n g  e rfo lg t durch eine M aschine, welche 
den F lan f g le ichze itig  käm m t und bürstet.

D e u t s c h -  O s t a f r i k a n i s c h e  G e s e l l s c h a f t .
Gewonnen auf P flanzung  M oa. Sandiger Boden. U n te r

g rund  grauer Ton. Pflanzen v ie r jä h rig , einm al nachgepflanzt. 
P flanzw eite  2,5 X  2>5 m - G efa llener Regen 1912: 850 mm. E n t- 
fasert m it  Corona-M aschine.

P f l a n z u n g  N g o m e n i ,  G. m. b. H ., D eu tsch -O sta frika .
D er H a n f is t von einem Felde geerntet, das 1906 m it W u rz e l

schößlingen bepflanzt w u rde ; der Boden is t lehm iger Sand von 
schwarzer F arbe ; ungedüngt, da ehem aliger W aldboden (sekun
därer B uschw a ld ). N eupflanzung ha t noch n ich t sta ttgefunden. 
D ie  B earbe itung  geschah, w ie  üblich, n u r m it der Hacke. P flanz
w eite  2,5 X  1,25 m. D e r S ch n itt fand im  Dezember s ta tt, die 
P flanzen hätten 12 M onate  gestanden, sich jedoch in fo lge  abnorm  
trockenen W e tte rs  n u r w en ig  e n tw icke lt. D ie  Ausbeute be trug  
2,5 % . H e rg e s te llt m it einer Neu-Corona N r. 1 und m it Faser
schw inge gesäubert.

S i s a l - A g a v e n -  G e s e l l s c h a f t ,  D üsse ldorf.
Das M a te ria l is t auf der P lantage Pongw e im  F ebruar 1913 

gewonnen und en ts tam m t dem zw eiten  S ch n itt von Sisalagaven, 
die im  A p r il  1909 ohne D ün gu ng  auf ro tem  durchlässigen Boden, 
der vordem  Sisalagaven noch n ic h t getragen hatte, gepflanzt 
wurden. Das der E rn te  vorausgegangene W e tte r  w a r sehr trocken, 
so daß selbst die A gaven dadurch ungüns tig  beeinflußt wurden. 
N iederschläge im  Jahre 1912 576 mm. H e rg e s te llt m it der „M o la “ - 
Entfaserungsm aschine und" danach in  der üb lichen W eise ge
waschen, ge trockne t und gebürstet.

D i e s e l b e  fe rne r:
M a te ria l, auf der P lantage K igom be gewachsen. Das M us te r 

s tam m t von 41/ojährigen Pflanzen. Boden n ic h t gedüngt und is t 
zum erstenm al m it S isalagaven bepflanzt. Das W e tte r  w a r in 
fo lge  großer T ro cke nh e it besonders u ng ün s tig  fü r  die E n tw ic k 
lung  der P flanzen bzw . des Nachwuchses. E n tfa se rt m it  Neu- 
Corona N r. 2. D ie  H erste llungsw eise w ar fo lgende: Nach dem
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E ntfasern  kom m t der H a n f ins W asser, b le ib t do rt io  bis 15 M in u 
ten liegen und w ird  dann zum T rocknen  und B leichen in  die 
Sonne gehängt. Nach v ö llig e r T ro cke nh e it kom m t der H a n f in 
den B ürstenraum  und w ird  do rt ve rm itte ls . Faserschw inger ge
re in ig t, später gebündelt und m it der Schere etwas zugeschnitten. 
N unm ehr kom m t der H a n f in  den Preßraum  und w ird  in  200 kg- 
Ballen ve rsand fe rtig  gemacht. Diese Fasern wurden ebenso w ie 
die nächsten p räm iie rt.

S o n g a  P f l a n z u n g s g e s e l l s c h a f t  m.  b. H. ,  C h a r 
l o t t e n b u r g .

Gewachsen auf der Songa-P flanzung, B e z irk  Pangani, 
D e u tsch -O s ta fr ika ; 3J/2 Jahre a lt, ro te r Boden, ju n g frä u lich e r 
Boden, ohne D üngung , e rstm alige A n p fla n zun g ; A uspflanzze it 
A u g u s t 1909, E rn te ze it der K u ltu r  nach drei Jahren ohne R ück 
sich t auf die Jahreszeit, P flanzw eite  1 :2 . E rs tjä h r ig e  E rn te . 
V e rfah ren  der Faserhers te llung : S isa l-Entfaserungsanlage der 
F irm a  K ru p p  m it K ra ftb e tr ie b  und der Entfaserungsm aschine 
N eu-C orona N r. 2.

P f l a n z u n g s g e s e l l s c h a f t  K p e m e  i n  T o g o .  ( K p e -  
m e  b e i  A n e c h o ,  Togo .)

D ie  Probe is t auf der P lantage Kpem e von fü n f Jahre alten 
Pflanzen gewonnen. Boden: le ich te r Sand, gerodetes und ge
re in ig tes N euland, ungedüngt. P flanzze it im  F rü h ja h r 1909, 
E rn teze it M ärz  1913, P flanzw e ite  zw eim al 3 m, erste E rn te . 1901t 
und 1910 waren norm ale Jahre, 1911 und 1912 ungew öhnliche 
T rockenhe it, ohne besonderen E in fluß  fü r  die Pflanzen. D ie  Faser 
w urde m it Raspadoren gewonnen. 48stündige R östung in W asser 
und 24stiind ige  T ro ckn un g  und B leiche in  der Sonne.

N e u  G u i n e a  C o m p a g n i e ,  B e r l i n  N W ., eingesandt von 
der A k t i e n - G e s e l l s c h a f t  f ü r  S e i l i n d u s t r i e ,  vorm . 
Ferd inand W o lff, S e ile rw aren fab rik , M annheim -N eckarau (Baden).

D ie  baser is t au f der P flanzung  M elam u der Neu Guinea 
Compagnie in  K a ise r-W ilh e lm s lan d  gewonnen. D ie  Sisalagave 
w ird  do rt als Z w isch en ku ltu r zw ischen Kokospalm en und auch 
als R e in k u ltu r  angebaut. A lte r  der Pflanzen fü n f bis sechs Jahre. 
D er Boden is t le ich te r Schwemmboden, ungedüngt, m it der Hacke 
ge re in ig t. P flanzw e ite  zw eim al 3 m. Regenmenge 1910: 4612 mm, 
I 9 11 : ^ 5 6  mm. E n tfaserung  durch Raspadoren. E rn te  hat noch 
niemals über 20 Tonnen Rohfaser jä h rlic h  betragen.

F erner waren fe rtig e  A r t ik e l aus Fasern ausgestellt. B i n d e 
g a r n e ,  aus deutschosta frikanischem  H a n f zur Benu tzung  fü r  M äh
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m aschinell g e fe rtig t, und H a n f s e i l e ,  aus deutschostafrikanischem  
H a n f fü r  lan dw irtscha ftliche  Zwecke ge fe rtig t.

E i n e  Z u s a m m e n s t e l l u n g  v o n  S i s a l h a n f  und dar
aus hergeste llte r W are  hatte  die A k t i e n - G e s e l l s c h a f t  f ü r  
S e i l i n d u s t r i e ,  v o r m .  F e r d i n a n d  W o l f f ,  M a n n 
h e i m - N e c k a r a u ,  ge lie fe rt, und z w a r :

Je einen Ba llen  Sisalhanf
a) aus O s ta frika ,

der S isa l-Agavengesellschaft D üsse ldorf, Plantage Pongwe, 
der S isa l-Agavengesellschaft D üsse ldorf, P lantage K igom be, 
der Vogtländ ischen In du s tr ie - und P lantagengesellschaft

b) aus Togo,
der Pflanzungsgesellschaft Kpem e in  Togo,

Bindegarne, Seile, Ballen und Docken aus deutschostafrikanischem  
Sisalhanf.

Zum  V erg le ich  m it unseren K o lon ia lp ro du k ten  waren die am t
lichen Grade des Bureau o f a g ricu ltu re  M an ila  des M an ilahanfes aus
geste llt von P rofessor D r. W . F. B r u c k ,  Gießen, von demselben 
die o ffiz ie llen  Grade des Java-Sisals, der Java-Cantala und der Java- 
Acaba des Neederlandsch Landbouw -S ynd icaa t (Java) und fe rner 
eine Reihe von Geweben der P h ilipp inen -F aserindustrie . —

V on  w eiteren V o rfüh ru n ge n  erwähnen w ir  noch die graphischen 
T a fe ln  über die V e rte ilu n g  des Landbesitzes und die E n tw ic k lu n g  
der Farm en in D eu tsch-S üdw esta frika  von cand. ph il. Johannes Gad 
aus Jena.

D ie  Erzeugnisse der Ö l p a l m e  vom  R ohprodukt bis zur 
fe rtigen  V e rkau fsw are  (Pa lm kerne, rohes P a lm kernö l, ra ffin ie rtes 
P a lm ke rn fe tt, Pa lm kernkuchen und -mehl, P a lm kern fe ttsäure ) 
sowie die Erzeugnisse der K o k o s p a l m e  vom  R ohproduk t bis 
zur fe rtigen  V e rkau fsw are  waren in in s tru k tiv e r  W eise von der 
F irm a  H . S c h l i n c k  &  C ie .,  A .-G ., H am burg-M annhe im , aus
geste llt. U n te r den letzten P rodukten  befanden sich

schaft der Südseeinseln, H am burg ,
P lan tagen -K opra  der Neu Guinea Compagnie, B e rlin , 
P lan tagen -K opra  der P flanzungsgese llschaft Kpem e in Togo, 

B e rlin ,
K o k o s fe tt (P a lm in ), Kokoskuchen, K okosö lfe ttsäure , Seife, 

Kokosfaser-Erzeugnisse.

m. b. H ., P lauen i. V .,

H andels- und P lantagen-G esell-
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Dieselbe Gesellschaft hatte  auch die Erzeugnisse der E r d n u ß  
(Erdnüsse, E rdnußöl, E rdnußkuchen) vom  R oh p ro du k t bis zu r V e r
kaufsw are vo rg e fü h rt. In s tru k t iv  w irk te n  auch V  e r g l e i c h s -  
t a b e l l e n  ü b e r  d a s  V e r d a u l i c h e  u n d  U n v e r d a u l i c h e  
d e r  v e r s c h i e d e n e n  K u c h e n s o r t e n .

D e r Verband  der K am erun - und Togo-P flanzungen  hatte  eine 
lehrre iche Sam m lung von K a k a o  zur A uss te llung  gebracht, das 
durch A bb ildungen  und sta tistische Angaben g u t u n te rs tü tz t würde. 
D ie  F irm a  Gebr. S to llw e rck  A . G., K ö ln  a. Rh., zeigte fe rner die V e r
a rbe itung  der Kakaobohnen zu P u lve r und Schokolade.

E ine Sam m lung K a u t s c h u k  vom R oh p ro du k t bis zur 
fe rtigen  W are  hatten  die V e r e i n i g t e n  B e r l i n - F r a n k 
f u r t e r  G u m m i w a r e n -  F a b r i k e n  ge lie fe rt. K a u tschu k 
präparate, H ilfs m it te l und Tabellen  waren noch von der K a u tschu k
zentra ls te lle  fü r  die K o lon ien , D r. H enriques N ach fo lger, D r. M arck - 
w a ld  und D r. F rank , B erlin , zu sehen. K a f f e e  hatten  die P rin z - 
A lb rech t-P lan tagen  und die K a ffee-P lantage Sakarre A . G. in  O st
a frika  sowie die B im b ia -P flanzung  (C. W oe rm ann), Kam erun , zur 
V o rfü h ru n g  gebracht.

A llgem eines Aufsehen erregte der Kam eruner D eckb la tt-T abak , 
der von der B r e m e r  T a b a k b a u - G e s e l l s c h a f t  B a k o s s i  
m. b. H ., Bremen, ausgeste llt w ar. Zu diesem P ro d u k t is t zu be
m erken:

1909 s tifte te  E. A . O ldem eyer, Bremen, einen Preis von 
3000 M ., den er 1911 auf 6000 M . erhöhte, fü r  die ersten 
100 Zentner eines auf einer deutschen P flanzung  einer deutschen 
K o lon ie  gewachsenen Tabaks, der in  Bremen als brauchbares 
D eckm ateria l anerkannt w ird . D ie  ersten 100 Zentner wurden 
ge lie fe rt von Raethke, P flanzung  Esosung in  K am erun , je tz t 
Brem er Tabakbau-G esellschaft Bakossi m. b. IT ,  Bremen.

Probe 1 e rh ie lt den O ldem eyer-Pre is, Probe 2, E rn te  1912, 
Probe 3, E rn te  1913 (u n fe rm e n tie rt).

Zu erwähnen sind fe rner noch V o rfüh ru n ge n  von M angroven 
rinde und -ex trak ten , sowie dam it gegerbtem  Leder, welche von der 
Deutschen Versuchsansta lt fü r  Lederindustrie  F re ibe rg  in  Sachsen 
ausgeste llt w a re n .— A us N eu-K am erun  hatte  O k u m e h o l z  (A u - 
coumea K le ineana P ie rre ) A u fs te llu n g  gefunden, das von der F irm a  
J. B rü n in g  und Sohn, A .-G ., Langdiebach bei H anau, zu Z iga rren 
kisten und Furn ie ren  verw endet w ird .
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Weitere Beiträge über die Ölpalme im Bezirk Misahöhe, Togo.
Von Dr. G rü n e r ,  Misahöhe.

(Schluß.)

3. K u l t u r  d e r  Ö l p a l m e ,  

a) D i e  P f l a n z w e i s e .  D e r sicherste und kürzeste W eg, 
Ö lpalmen anzupflanzen, is t der, daß man die un te r den alten Palmen 
zahlre ich  auflaufenden jungen Pflanzen auspflanzt. Dabei is t man 
aber n ich t sicher, In d iv id u e n  gu te r Sorte zu erhalten. D azu muß 
man auserlesene F rüch te  gu te r Sorten aussäen. D er erste Versuch 
der Aussaat der F rüch te  ins fre ie  Feld  an den endgü ltigen  S tandort 
im  Jahre 1901 m iß lang. Ebenso hatte  die Aussaat in  den üblichen 
Saatbeeten im  Jahre 1903 bis 1904 keinen E rfo lg . Zu fo lge  der Be
obachtung, daß sowohl die von den E ingeborenen an feuchten S tel
len aufgehäuften Palmnüsse als auch die abgefallenen F rüch te  unter 
den Palm en zahlre ich  auflie fen, w urde A n fa n g  1905 folgendes V e r
fahren eingeschlagen. Das Saatgu t w ird  an einer feuchten schat
tigen  Stelle in  eine flache Grube ge leg t und le ich t m it E rde bedeckt. 
Die. Decke w ird , wenn nö tig , durch Gießen feuch t erhalten. D ie  
ersten K e im e erscheinen dann nach sechs bis acht W ochen, und nach 
etwa sechs M onaten is t die H auptm enge der Nüsse aufgegangen. 
Jedoch kom m en im  fo lgenden Jahre und noch später einzelne Ke im e 
heraus. Ja sogar nach v ie r Jahren noch erschien ein K e im  an der 
betreffenden Stelle. D a die Sorte K lode , der die Nüsse angehörten, 
in  einem U m kre ise  von über 5 km  n ic h t vo rkom m t, is t die V e r
schleppung durch T ie re  und gerade an diese Stelle höchst unw ah r
scheinlich. E ine Ausnahm e m acht die Sorte Dechla, die ganz be
sonders langsam  ke im t. Sie lie g t ein Jahr, bevor sie aufgeht. M eh r
wöchentliches L iegen  in  W asser, das z. B. die harten M anihot-Sam en 
binnen 15 Tagen zum K e im en b rin g t, b le ib t bei den Palmnüssen 
ohne jede W irk u n g . A ls  Saatgu t n im m t man besser Nüsse als 
F rüch te . Denn das F ruch tfle isch  z ieh t ein w inziges T ie r  an, namens 
E d i, das den K e rn  fr iß t, so daß n ichts aufgeht.

M an kann auch, wenn man m it der Saat n ich t zu sparen 
braucht, die Nüsse in  der Z e it der täg lichen  Regen auf gerodetem 
W aldboden der v o r V e fg ra sun g  geschützt ist, e infach als W u rfsa a t 
ausstreuen und m it den Füßen in  die E rde eindrücken, oder als 
Reihensaat in  regelm äßig abgesteckte Furchen legen. Bei günstigen 
N iederschlagsverhältn issen keimen dann etwa zwei D r it te l binnen 

zwei M onaten.
b) S a a t z e i t .  D ie  zweckm äßigste Z e it zum Säen is t nach 

der H aup te rn te , d. i. A n fa ng  der Tornadoze it. M au hat dann frische
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Früch te , die rascher keim en als alte. Ferner kann man die ungefähr 
20 bis 30 cm hohen P flänz linge  dann im  A n fa ng  der großen Regen
auspflanzen. In  dieser Zeit gehen die Pflanzen gut an. Man pflanzt
sie ohne E rdbä llen , indem man die W urze ln , wenn zu lang^ m it 
einem scharfen Messer re c h tw in k lig  und g la tt  abschneidet. Z w ar 
wäre es besser, zu w arten, bis sie 40 cm hoch sind, aber dann ve r
l ie r t  man die gute P flanzze it. A uch  is t es n ich t nö tig , da man 
etwa eingehende Pflanzen durch solche, die in der Grube nachkeimen, 
jederze it ersetzen kann. V e rw ende t man dagegen w ilde  Pflanzen, so 
w äh lt man am besten solche von e in e m A lte r von zw e ib is  drei Jahren,, 
wenn sie 40 bis 100 cm hoch sind, aus. Höhere, d. h. ä ltere wachsen 
w en iger le ich t an. A ber sogar bis zum A lte r  von sechs Jahren 
lassen sich 'Ö lpalmen bei A nw endung  der nötigen S o rg fa lt noch, 
e rfo lg re ich  versetzen. M an muß, wenn der 1 ransport des unve r
le tzten  W urze lba llens zu schw ie rig  ist, die langen W u rze ln  w ie bei 
den jungen Pflanzen abschneiden und die W edel b is auf die H e rz 
triebe kappen. D ie  entblößten W u rze ln  tauch t man in einen Leh m 
b re i e in ; das zu tun  em pfieh lt sich übrigens auch bei den jungen Pflanzen.

D ie  Ö lpalm en in  M isahöhe, dessen jäh rlich e  Regenmenge im  
D u rch sch n itt von 18 Jahren 1600 mm  be träg t, stellen, das W achstum  
betreffend, an den Boden n u r geringe Ansprüche. D ie  versuchs
weise g le ichze itig  auf tie fg rün d ig em  Lehm boden und auf durch und 
durch ste in igem  Boden m it F e lsun te rg rund  im  Jahre 1905 ge
pflanzten Ö lpalm en zeigen, daß le tztere  höherschießen als erstere, 
dagegen is t der E r tra g  le tz te rer ein w esentlich  geringerer als der 
von ersteren. D ie  H öhe des E rtra g s  häng t also von der Güte bezw. 
dem F euch tigke itsgeha lt des Bodens ab. A m  größten is t er auf t ie f 
g ründ igem  und g u t bewässertem Schwem mlandboden, w ie es sich

an den U fe rn  der W asserläufe findet.
c) P f l a n z w e i t e .  In  M isahöhe is t aus M angel an M it te ln  

zunächst eng gepflanzt worden, um den Graswuchs rasch zu un te r
drücken und die Palmen schneller hochzutre iben, und zw ar 4 X 4 , 
3 X 3 ,  4 X 2 ,  3 X 2 ,  3 X  1 I/2  m- D er Graswuchs m acht, da er 
ständ ig  bese itig t werden muß, v ie l A rb e it und is t m der I rocken 
ze it feuerge fährlich . D u rch  A u s lich ten  sollen sie später auf 6 X  6> 
g x  8 , 9 X 9  gebracht werden, um die beste P flanzw e ite  festzu 
stellen. D ie  nunm ehr siebenjährigen Anpflanzungen  4 X 4 und 
3 X 3 ,  deren Palmen 3 bis 4 m hoch sind, brauchen nur noch ein 
bis zw eim al im  Jahre durch einfaches Abhauen des U n kra u ts  ge
re in ig t zu w e rde n ; die neuen A npflanzungen dagegen v ie r- bis fü n f
m a l.& D ie  drei Jahre alte P flanzung  4 X 2  mußte je tz t schon auf 
4 X 4 ge lich te t werden. E inen A n h a lt zu r B eu rte ilung  der rich tigen
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P flanzw eite  g ib t der K ronenum fang  ausgewachsener Palmen, der 

einen Halbm esser von 4 bis 4 %  m bat. Danach w ürde ein Abstand 
von 8 X 8  bis 9 X 9 n ö tig  sein. Dagegen finden sich in  den alten 
vo lltragenden Beständen der Eingeborenen Abstände von meistens 
4 bis 5 m, selten 6 m, ö fte r aber sogar nur 3 m. W enn aber diese 
zu enge P flanzw eite  getade lt w ird , so ve rg iß t man, daß ja  der hiesige 
E ingeborene die Ö lpalm e in  erster L in ie  n ich t einer hohen Ö l
ausbeute wegen p flanzt, sondern um P a lm w e in  zu gew innen. Dazu 
fä l l t  er sie aber schon in  jugendlichem  A lte r  von zehn bis zw ö lf 
Jahren. Sie bedürfen bis dahin ke iner großen P flanzw eite .

d) P f l e g  e. A n  Pflege ben ö tig t die Ö lpalme n ich t m ehr als 
die N u tzhö lze r, is t aber fü r  erhöhte Pflege dankbar. Tn der Jugend 
genüg t ein O ffenha lten  der Baumscheibe und das m ehrm alige A b 
hauen des zw ischen den Pflanzen hochschießenden U nkrau ts , ferner, 
wo nö tig , Schutz vo r den Grasbränden durch R e in igung  des Feldes 
beim  Ende der Regenzeit. D ie  R e in igungsarbe it v e rr in g e it sich 
m it dem Hochwachsen der Palm en im m er mehr. A n  Stelle der 
R e in igung  kann Z w isch e n ku ltu r tre ten , bei B rachew irtscha ft, w ie 
sie E ingeborene tre iben, n u r ge legentlich, aber dauernd bei D üngung  
und F ruchtw echse l. U ng e fäh r vom  sechsten Jahre ab müssen die 
a lten B la ttw ed e l abgehauen werden. Schon das A bern ten  m acht 
das Abhauen der überflüssigen W edel e rfo rderlich . Regelmäßiges 
A bern ten  erhöht den E rtra g . L äß t man die T rauben auf der Palme 
verfau len, b le ib t der E r tra g  sehr gering . S ind die Palm en ä lte r, so 
müssen sie von lästigen Sch ling - und Schm arotzerpflanzen, die sich 
le ich t in  den W in k e ln  der stehen gebliebenen W edelansätze an
siedeln, b e fre it werden. Besonders ge fährlich  is t ein häufig  do rt 
anwachsender B aum w ürge r (F icu s ), der, wenn er ungestö rt jah re 
lang weiterwachsen kann, die Palm e im  W achstum  hem m t und zu
le tz t e rs tick t. V o n  K ra nkh e ite n  oder Parasiten der Ö lpalm e is t 
h ie r b isher n ich ts bekannt geworden. V on  tie rischen Feinden sind 

n u r bekannt g ew orden :
1. E in  w inziges Insek t, m it dem einheim ischen Nam en E d i, 

das seine E ie r in  das F ruch tfle isch  leg t. D ie  ausschlüpfende Made 
b o h rt sich durch die K e im löche r in  den K e rn  und fr iß t diesen.

2. E ine  A r t  M eerschweinchen (C av ia ), N u k p u i oder C lio ge
nannt, das die B lä tte r  ein- b is sechsjähriger Pflanzen ab friß t und 
sie dadurch tö te t. A u f diese W eise is t eine A n lage  von 300 Pflanzen 
bei der A ns ied lung  auf dem H ausberg  ve rn ich te t worden. M an
kann es durch eine n iedrige, e tw a 1/2 m  hohe E inzäunung, die es 
#

n ich t überste ig t, fe rnha lten.
3. E in  K ä fe r, A ta g b li, der, wenn die Palmen beginnen, einen
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A bb ild . 2. Ausdrücken des Palmöls aus den zerstampften Früchten.

Stam m  zu bilden, e tw a nacli v ie r bis fü n f Jahren in diesen seine 
E ie r ablegt. D ie  entstehende Made, Gbam ido oder Belt genannt, 
die bis zu 21/2 cm d ick  werden kann, leb t im  Stamm und kann, fa lls  
sie ungestö rt b le ib t und in  größerer A nzah l a u ft r it t ,  die Palm e zum 
Absterben bringen. Ich  verm ute, daß das der von D r. Preuß er
wähnte P a lm bohrer Rhynchophorus phoenicis ist.
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e) W a c h s t u m  u n d  G r ö ß e n v e r h ä l t n i s s e .  V o rlä u fig  
liegen n u r von einer Palme, und zw ar der au f dem S ta tionshof von 
M isahöhe stehenden N r. 295, zwei Messungen aus verschiedenen 
Jahren vor. Ih re  Stam m länge betrug , vom  Erdboden bis zum oberen 
Ende des g la tten  Stammes gemessen, im  Jahre 1910 3,90 m und 
zwei Jahre später 4,15 m, also 25 cm mehr. Das e rg ib t eine Jahres
zunahme von 12I/2 cm. Aus den Um fangm essungen ließ sich keine 
Veränderung  festste llen. Ih r  A lte r  im  Jahre 1892 habe ich auf 
höchstens sieben Jahre geschätzt, so daß sie je tz t 27 Jahre a lt ist 
bei einer Stam mhöhe von 4,15 m. Das ergäbe ein d u rchsch n itt
liches Jahreswachstum  von 15 cm, was der vo rigen  Zah l entsprich t. 
D r. Bücher (Deutsches K o lo n ia lb la tt 1911, S. 845) ste llte  in V ik to r ia  
eine Jahreszunahme von 20 bis 25 cm fest. D ieser be träch tliche  
U ntersch ied  w ird  bed ing t außer durch den ärmeren Boden durch 
die w e it geringere Regenmenge von M isahöhe gegenüber V ik to r ia . 
D ie  G eschw ind igke it des W achstum s hängt daher anscheinend 
ebenso sehr von der Regenmenge w ie von der B odenqua litä t ab. D ie  
in  M isahöhe m it der Ö lpalm e vorgenom m enen Pflanzversuchc sind 
noch zu jun g , um Messungen des Stammes zu gestatten. D ie 
Spitzen der vo r sieben Jahren angepflanzten Palmen sind je tz t 3 bis 
4 m hoch. E in  Stam m  is t noch n ich t geb ildet. D ie  jungen Pflanzen 
der Aussaat des O ktober 1910 sind je tz t bis zu 30 cm hoch. D ie  
au f dem Lande des Bezirksam ts stehenden vo lltragenden  Palmen 
haben eine Stam m länge von 3 bis 9 m, die längste 9,10 m. Gleiches 
W achstum  w ie  N r. 295, der sie nahe steht, vorausgesetzt, hätte  
diese le tz tere  ein A lte r  von 61 Jahren. Bei zehn von diesen Palmen 
wurden die U m fänge gemessen, a) der untere, 1 m über dem E rd 
boden, b) in der Verengerung, c) der obere, d ich t un te r dem Ansatz  
der W edel. Diese betrugen im  D u rch sch n itt a =  122 cm, b == 
95 cm, c =  107 cm, verha lten  sich also zueinander w ie 1,1: 0,9: 1,0. 
D ie  Höhenlage der schmälsten S tam m stelle  wechselt. Bei einer 
Palme tra ten  sogar zwei Verengerungen auf. V on  diesen lie g t 
jedoch die untere anorm al tie f, is t also w oh l n u r eine Folge  einer 
äußeren Beschädigung. Das V e rh ä ltn is  der Höhenlage der V e r
engerung zur gesamten Stam m länge is t d u rchsch n ittlich  1: 1,6. Es 
schw ankt zw ischen den G renzw erten 1,4 und 1,9. D e r U m fan g  am 
Fuß, 1 m über dem Erdboden gemessen, schwankte zwischen 90 cm 
(S tam m länge 4,60 m ) und 150 cm (S tam m länge 3 m ). U m fan g  
und Stam m länge sind, w ie hieraus e rs ich tlich , durchaus n ich t p ro 
p o rtiona l. E rs te re r be trug  bei einer Palm e m it 9 m Stam m länge 
sogar nur 120 cm. E ine Palm e von 3,10 m Stam mlänge besaß 
keinen g la tten  Stam m, sondern w ar d ich t bedeckt m it den W ede l
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ansätzen. D aher hatte  sie den abnorm  großen U m fan g  von 2,40 m. 
Solcher Palm en stehen in  M isahöhe noch zwei. D er U m fang  in  
der Verengerung  schwankte bei den gemessenen Palm en zwischen 
70 cm und 140 cm, der am K ronenansatz zw ischen 60 cm und 
140 cm. D ie  Stam m länge von 9 m bezeichnet im  allgem einen die 
durchschn ittliche  H öhe der a lten Bestände der E ingeborenen des 
Bezirks. Jedoch fand ich am A g u  v ie le  bis zu 12 m Stam mlänge, 
einige noch höher bis zu 16 m, fe rner im  Sechsherrenstock auf den 
Bergen K lo b o to  und N siam eto sowie an ih rem  Fuße Palmen, deren 
Stämme 16 bis 22 m lang  waren. Das w ürde einem A lte r  von 107 
bis 147 Jahren entsprechen. In te ressan t ist, daß auf diesen Bergen 
die Spuren je  eines ausgedehnten D orfes zu sehen sind, die ehemalige 
W ohnstä tte  der A kp a fue r. Es bes tä tig t dies w ieder, daß das V o r 
komm en der Ö lpalm e an das m enschlicher Ansied lungen gekn üp ft 
ist. D e r U m fan g  am Fuße be trug  bei acht dieser Palmen im  D u rc h 
sch n itt 152 cm, G renzw erte  131 cm und 200 cm, und am K ro ne n 
ansatz 91 cm, G renzw erte  84 cm und 98 cm. Es geht aus dem 
V e rg le ich  m it den M isahöhezahlen hervor, daß le tz te re r bei zu
nehmendem A lte r  ungefähr g le ich  b le ib t, während ersterer zw ar 
wächst, aber n u r unbedeutend im  V e rg le ich  zum Längenw achstum . 
D ie  höchste Palme, die ich d o rt sah, hatte  eine Stam m länge von 
e tw a 25 m. Sie w ar zw ischen zwei hohen U rw a ldbäum en  em por
gewachsen. Ih r  U m fa n g  am Fuße be trug  aber n u r 143 cm, be
s tä tig t also den vorherigen Satz.

f)  B l ü t e  - u n d  R e i f e z e i t .  D ie  B lü ten  sind ebenso w ie 
alle anderen T e ile  der Ö lpalm e von A . Chevalier in  ,,Docum ents sur 
le P a lm ie r ä H u ile “  m u s te rg ü ltig  und erschöpfend beschrieben, so 
daß ich als L a ie  m ir  Angaben h ierüber erspare. D ie  H a u p tb lü te ze it 
is t Tuni und Ju li. A m  Ende der Regenzeit, O ktober und Novem ber, 
sind die meisten F rüch te  angesetzt. D ie  H au p tre ifeze it beg inn t 
gegen Ende der T ro cke nze it und w ä h rt bis zum A n fa n g  der vielen 
Regen, also meistens in den M onaten Februar und M ärz. D ie  
meisten F rüch te  sind re if, wenn der Yam s gepflanzt w ird , d. i. Ende 
Februar, A n fa n g  M ärz. A lle rd in gs  re ifen n ich t alle F rüch te  in 
dieser Z e it, sondern es re ifen auch welche, fre ilich  in  geringerer 
Menge, in der Z e it der Gräsbrände, Januar und Februar. A m  a lle r
w enigsten F rüch te  re ifen  in  der Regenzeit. Das is t auch schon 
aus der im  B e rich ts jah r begonnenen E rn te s ta tis tik  zu ersehen. Es 

w urden geern te t im :
Januar . . 8 Trauben t
F eb rua r. . 1 3  ,, j  r. V ie rte ljah r =  32 Trauben

März . . . 11
Tropenpflanzer 1913, Heft 7. 26
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A p r il  . . . 
M ai . . . . 
J u n i. . . . 
Ju li . . . . 
A ugust . . 
September

8 Trauben 
8 
2 

3 
7 
2

| 2. V ie rte lja h r =  18 Trauben 

|  3. V ie rte lja h r =  12 Trauben

D ie  R e ifeze it is t fü r  alle verschiedenen Sorten gleich.

g ) E r t r a g .  Bei den im  O ktober 1905 gepflanzten Palmen 
wachsen die B lü tenko lben  und F ruchtstände noch u n m itte lb a r über 
dem Erdboden heraus. D ie  ersten F ruch ts tände  m it nur u n vo llko m 
men ausgebildeten F rüch ten  erschienen im  v ie rten  Jahre, 1909. D ie  
ersten v ie r zw ar kle inen, aber vo llausgeb ildete  F rüch te  en tha l
tenden T rauben  re iften  im  F lerbst 1910. Sie wogen 1,1 bis 
1,7 kg, im  D u rch sch n itt 1,4 kg . 1911 stieg das d u rchsch n itt
liche G ew ich t der T rauben auf 1,8 kg, 1912 im  1. Januar bis 
30. September auf 3,2 kg. Das is t die Zunahm e der K lode trauben. 
Diese is t s tä rke r als das Größenwachstum  der g le icha lte rigen  D ento- 
trauben. D e r Jahresertrag einer einzelnen, freistehenden und ge
pflegten Palm e kann sehr hoch werden. So brachte N r. 160 im  
le tzten  Jahre sieben Trauben, die zusammen m ehr als 100 k g  wogen, 
und N r. 286 im  laufenden Jahre bis. zum 1. O k tober drei T rauben 
von zusammen 88 kg  G ew icht. Jedoch da rf ein solcher E r tra g  n ich t 
als D u rch sch n itt einer ■Ölpalmenpflanzung e rw a rte t werden, auch 
wenn sie von W eißen ge le ite t w ird . V ie lm ehr is t er als ein M eh r
faches des D u rchsch n itts  anzusehen. U m  darüber zahlenmäßige 
U n te rlagen  zu erhalten, w urden Ende 1911 alle tragenden Palmen 
auf dem Pflanzungsgelände des Bezirksam ts von Schm arotzern  ge
re in ig t, num erie rt, und vom  I .  Januar 1912 an eine E rn te s ta tis tik  
ge fü h rt. N a tü r lic h  vergehen ein ige Jahre, ehe davon ein R esu lta t 
m itg e te ilt werden kann. Im m e rh in  lassen schon die Ergebnisse der 
ersten sieben M onate  erkennen, w ie gering  der du rchschn ittliche  
E rtra g  ist. Es w urden bis e inschließ lich 1. O k to b e r von 44 Palm en ge
e rn te t 63 T rauben von einem G esam tgew icht von 724 kg, also einem 
D u rchsch n ittsge w ich t von 11,5 kg. Dem nach tru g  eine Palme im  
D u rch sch n itt 16,5 kg  Trauben, das is t, da es sich n u r um Ede- 
palm en handelt, 16,5 X  0,62 =  10,2 k g  F rüch te . Das e rg ib t un
gefähr 1 k g  ö l  und iV g  kg  Kerne, also bei einem Preise von 20 P f. 
fü r  1 k g  Kerne und 30 P f. fü r  1 k g  ö l  einen E r tra g  von 57 P f. 
binnen neun M onaten fü r  eine Palme. Jedoch darf man fü r  ein Jahr 
n ich t einen entsprechend höheren B e trag  ansetzen, da diese 44 P a l
men z iem lich  abgetragen sind. Außerdem  is t zu berücksichtigen,
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daß die meisten der 310 Palmen nach der L is te  noch n ich ts getragen 
haben. W enn auch durch D iebstah l und anfäng lich  (also gerade i i i  
den H auptern tem onaten) unvo llkom m ene O rgan isa tion  der S ta tis tik  
v ie le  T rauben  n ic h t aufgezeichnet sind, so kann man diesen V e rlu s t 
unm ög lich  so hoch ansetzen, daß die b isher in  der L ite ra tu r  an
gegebenen D urchschn ittse rträge  herauskom m en. A lle rd in g s  is t da
bei noch in  Rechnung zu ste llen, daß das Jahr 1912 besonders wenig  
T rauben lie fe rte , w e il schon das vorhergehende Jahr ein D ü rre ja h r 
war. A b e r da von neun Jahren stets zw ei D ü rre jah re  sind, so muß 
m it dieser E rtrag sm in de run g  gerechnet werden. V o n  den 44 Palmen 
lie fe rten  31 S tück je eine Traube, sechs S tück je  zw ei T rauben, drei 
S tück je  drei, zwei S tück je  v ie r und zwei S tück je  fü n f T rauben. 
D araus e rg ib t sich, daß die durchschn ittliche  A nzah l der T rauben 
im  Jahr zwischen eins und zw ei liegen dürfte . A lle rd in g s  is t dabei 
zu berücksich tigen, daß die gemessenen Palmen auf einem steinigen 
und steilen A b h a n g ,m it d ü rftige m  Boden stehen. A u f  tie fg ründ igem  
Schwem mlandboden sind die E rträg e  s icherlich  bedeutend höher. 
Beides w ird  bes tä tig t durch den E rtra g  der 1905 gepflanzten Palmen. 
Es brachten 22 tragende K lodepalm en, die auf ste in igem  Berghang 
stehen, im  le tzten  Jahr nur 16 Trauben, dagegen 20 auf ebenem 
Schwem m land stehende 67 Trauben, also 3,3 T rauben au f eine 
Palme. E ine  Zäh lung der d iesjährigen Fruchtansätze  ergab sogar 
in  der Ebene 4,3 T rauben  au f eine Palme, am Berghang dagegen 
nur 2,0. Bei den D entopa lm en is t die A nzah l geringer, w ie nach
stehende Tabelle  ze ig t:

Anzahl der Trauben auf 

. . .  I  HöchstzahlDurchschnitt ;

eine Palme 

K l einstzahl

Palmenzahl

a) vor- ! b) tra- 
handen \ gende

b in Pro
zenten 
von a

Klode . . 
Dento . .

3,8
2,6

IO
6

I
I

104
iS?

44
62

42
33

D ie  siebente Reihe ze ig t die interessante Tatsache, daß von 
den A n fa n g  1912 sechsjährigen Palm en ungefähr e rst ein D r it te l 
trä g t, fe rner daß auch darin  die K lode  der D en to  gegenüber im 
V o r te il is t. Ferner is t bei der B ew ertung  des bisherigen Ergebnisses 
der E rn te s ta tis tik  zu beachten, daß obi-ge w ilde  Palm en b isher nur 
zum kle insten  T e il abgeerntet worden sind. Bei regelm äßigem  A b 
ernten w ird  der E r tra g  vo rauss ich tlich  steigen. A be r sicherlich  w ird  
auch un te r günstigen  Verhä ltn issen  in  T ogo  der D u rchsch n ittse rtrag  
n ich t auf 100 kg  T rauben ( =  62 kg  F rü ch te ) im  Jahr, w ie ihn P ro f. 
Preuß fü r  V ik to r ia  ang ib t, steigen. Es w ird  w ahrsche in lich  n ich t
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einm al der von E. Poisson fü r  Dahom ey angegebene geringere E r 
tra g -v o n  60 bis 75 kg  T rauben oder 40 bis 50 kg  F rüch te  e rre ich t 
werden. M an w ird  daher bei der A n lage  von Ö lpalm enpflanzungen 
in  T ogo  g u t tun , erstens bei der A usw ah l des Bodens rech t v o r
s ich tig  zu sein, wobei noch die Regenmenge der Gegend zu berück
sichtigen is t, zweitens m it w esentlich  geringeren D u rchsch n itts 
erträgen zu rechnen, als b isher angegeben worden sind. Es dürfte  
n ich t geraten sein, bei größeren Flächen, wo g u t bewässertes Land  
n u r einen kle inen A n te il ausmacht, w esentlich  über den D u rch 
sch n ittsw e rt von 20 kg  hinauszugehen. A ls  A n fa ng se rtrag  sowohl 
von un te r K u ltu r  genommenen W ildbeständen als auch von A n 
pflanzungen muß n a tü rlich  ein w e it geringerer angenommen werden. 
F ü r  die A np flanzung  scheint m ir  in  erster L in ie  die Sorte K lode  
am em pfehlenswertesten zu sein, w e il sie beständiger zu sein scheint 
als die Dechla. W enn man die Dechla ku lt iv ie re n  w ill, so erscheint 
es no tw end ig , den von D r. S tru n k  (T ropenp flanzer 1906, S. 641) 
genannten V o rsch lag  der Z üch tung  e iner beständigeren V a r ie tä t 
durch Saatauslese auszuführen.

4. P r o d u k t i o n  u n d  A u s f u h r  v o n  ö l  u n d  K e r n e n .
D ie  h ie r üb liche A u fb e re itu n g  der P a lm frü ch te  und die Ge

w inn un g  von Ö l und Kernen seitens der E ingeborenen, die die bei
gegebenen A bb ildungen  darste llen, sch ilde rt der B e rich t im  A m ts 
b la tt 1908, S. 156/57, so genau und erschöpfend, daß sie h ie r über
gangen werden können. Ich  w il l  nur ergänzend h inzu fügen , daß das 
ö l  in  der Landscha ft K u n ja  n ich t in  den beschriebenen Gruben, 
Edeto to  genannt, hergeste llt w ird , sondern in  kre isrund  gebauten 
T rögen  von 50 bis 90 cm H öhe und 60 bis 80 cm Durchm esser. 
D ie  innere H ö h lu n g  is t 30 bis 60 cm tie f, die W andung  8 cm dick. 
Sie heißen P in i. Sie sind aus Steinen m it L ehm m örte l aufgem auert. 
D e r M ö rte l w ird  durch M ischung  von Term iten lehm  oder T ö p fe r
ton m it den Faserrückständen der Ö lgew innung  hergeste llt und er
la n g t solche H ärte , daß er dem E in fluß  des Regens w iderstehen kann. 
A uch  in  B o w ir i komm en solche .Tröge vo r. Ferner, daß b isher das 
ö l  in  Buem n u r durch Stam pfen in  H o lzm örsern , also nach der zur 
G ew innung von Speiseöl angewandten M ethode, gewonnen w ird . 
Diese M ethode is t fü r  H e fs te ilu n g  von A u s fu h rö l w en iger zw eck
mäßig als die in E rdgruben , erstens w e il sie bei der H e rs te llu n g  
größerer M engen v ie l m ehr A rb e it e rfo rde rt, zweitens w e il sie 

w en iger ö l  e rg ib t.
D ie  A b b ild u n g  1 s te llt das Stampfen der F rüch te  durch die 

M änner in der m it Steinen ausgelegten Grube dar. In  dem T op fe  
w ird  das gewonnene Öl von Frauen gekocht, um es von W asser
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Gang der Jahresmittel der Preise von Palmöl und Palmkernen.
N u llpunk t ist das M itte l von 1897 100 kg Kerne =  18,18 M.

100 „  Ö l =  36,65 „

WT 9S 99 1900 01 05 03 Ch 09 06 01 OS 09 10 11

und U n re in igke iten  zu befreien, die F rau  schöpft den im  Schaum 
obenauf schwim m enden Schm utz ab.

D ie  A b b ild u n g  2 s te llt das A usdrücken des Öls aus der Faser
masse der zerstam pften  F rüch te  durch die F rauen dar.

D ie  A b b ild un g  3 ze ig t das durch Frauen und K in d e r er
folgende Knacken der Nüsse und Auslesen der Kerne.

D ie  P ro du k tion  setzt sich zusammen aus der im  Lande selbst 
verzehrten Menge und der A u s fu h r, die te ils  nach Lom e, te ils  über 
den V o lta  nach Akuse e rfo lg t. Le tz te re  be trug  im  Jahre 1911 rund 
30 000 kg  Kerne und 35 000 k g  ö l,  die A u s fu h r nach Lom e da
gegen rund  1 776 000 kg  K e rne  und rund 634 000 kg  Öl, zusammen 
also rund  1 806 000 kg  Kerne und rund  669 000 kg  ö l.  D ie  W issen
schaft ha t festgeste llt, daß ein M ann m itt le re r  Körpergröße, der 
mäßig arbe ite t, bei gem ischter K o s t tä g lich  ca. 100 G ram m  F e tt, also 
jä h rlic h  3 6 ^  kg  braucht. Da nun die N eger in fo lge  geringen F le isch-
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genusses bei jeder M ah lze it sehr re ich lich  P a lm ö l genießen —  eine 
S o lda tenfam ilie  von 4 K öp fen  ve rb rauch t in  'M isahöhe tä g lich  ^  k g  
Pa lm öl, das is t m ehr als 100 g pro K ö p f — , so dü rfte  diese Zah l als 
du rchschn ittliche r V e rb rauch  pro  K o p f der B evö lkerung zu be
trach ten  sein. Das e rg ib t fü r  die 134000 Seelen des B ezirks rund  
4 90 00 00  kg  Palm öl. D azu käme noch eine geringe M enge te ils  ve r
zehrter, te ils  auf F e tt ve ra rbe ite te r Pa lm kerne, ,die aber 40000 kg  
kaum  überschreiten dürfte . Das alles zusammengerechnet, e rg ib t

Gang der jährlichen Regenmengen in Misahöhe und Lome sowie der 
jährlichen Ausfuhrmengen Togos an Palmkernen und Palmöl.

W O  91 9* 95 9U 95 96 91 98 99 1900 01 0« 05 05 05 06 01 06 09 10 11 12

f tc g c n h ö A e  -U v  /n u n .
W O  91 99. 9i  95 95 96 91 98 99 1900 01 O i 05 0* 05 06  01 OB 09 10 11 14
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rund  1790000 kg  Kerne  und 565 50 00  kg  Pa lm öl. D araus ersieht 
man die interessante Tatsache, daß im  B e z irk  etwa 3 bis 4 M il l .  kg  
Pa lm kerne ungenutz t verkom m en müssen. W enn man nun den, 
Jahresertrag  einer Ö lpalme im  B ez irk  M isahöhe nach Angabe des 
P flanzungsd irektors  W oecke l m it  2,4 kg  ö l  ann im m t, so is t die 
p roduz ie rte  ö lm enge  der E r tra g  von nur 2,4 M illio n e n  Palmen. L e g t 
man die hohen Zahlen von P ro f. Preuß zugrunde, dann w ird  die 
Zah l noch n iedrige r. V e rg le ic h t man diese Zah l m it  der in 
K a p ite l 1 au f Seite 2 geschätzten, so d räng t sich uns die Ü be r
zeugung auf, daß bei w eitem  n ich t alle vorhandenen Palmen 
abgeerntet werden. D ie  E rk lä ru n g  lie g t darin , daß die A b e rn tun g  
a lle r Palm en die derzeitige  L e is tu n g s fä h ig ke it des Eingeborenen 
überste ig t. D ie  E rk lä ru n g  dafür, daß tro tzdem  sovie l Palmen ge
zogen worden sind, is t darin  zu suchen, daß der ungenutzte  U be r
schuß led ig lich  zu r P a lm w e ingew innung  gehegt w ird .

N un  hängt aber die A u s fu h r von P a lm produkten  n ich t nu r von 
der A nzah l der Palmen und dem Grade der A rb e its lu s t des E in 
geborenen ab, der wegen dessen geringer Bedürfnisse w esentlich  
m ehr als seine L e is tu n g s fä h ig ke it ins G ew ich t fä llt ,  sondern auch 
von der H öhe des W e ltm ark tp re ises  und der Regenmenge. D ie  v o r
stehenden D iagram m e veranschaulichen die Schwankungen dieser 
F ak to ren  in  den Jahren 1892 bzw . 1897 bis 1911.

D er Gang der Preise ze ig t a lle rd ings keinen sichtbaren E in fluß  
auf den der A u s fu h r. Dagegen besteht zw ischen Regenmenge und 
A u s fu h r ein unverkennbarer Zusam menhang. Sow ohl das H ö ch s t
maß als das K le instm aß  der A u s fu h r fä l l t  n ich t genau m it dem der 
Regenmenge zusammen, sondern fo lg t ihm  verspäte t nach, meistens 
ein Jahr, zuw eilen  sogar zw ei Jahre später.

Zu dem D iag ram m  der Regenmengen is t folgendes zu bemerken.
1. In  den Jahren 1896 bis 1899 w urde in M isahöhe n ich t ge

messen. D a fü r w urden die um den m ittle re n  Jahresunterschied der 
zw ei S tationen =ä  io o  mm  ve rring e rte n  Zahlen von Amedschope 
eingesetzt. D ie  Beobachtungen au f der A gup flanzung  zeigen, daß 
das w ahre R egenm axim um  zw ischen 1895 und 1904 n ich t 1902, 
sondern 1901 sta ttfand . Seine Spaltung und Versch iebung in A m e
dschope beruht anscheinend n u r auf ö rtlichen  E inflüssen oder 
M essungsfehlern.

2. In  den Jahren 1890, T892, 1895, 1900 und 1903 fehlen e in
zelne M onate . A n  deren Stelle w urde der M it te lw e r t des betre ffen
den M onats e ingesetzt, um eine verg le ichbare Jahressumme zu er
halten.
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K o lo n ia le  G esellschaften . fcSÜfcS)]

Deutsch-Ostafrikanische Gesellschaft, Berlin.
Dem Geschäftsbericht über das Jahr 1912 entnehmen w ir das Folgende,:
D ie Arbeiterverhältnisse in  Ostafrika sind fortgesetzt sehr schwierig. Das 

Steigen der Löhne und vor allem  die Kosten der Anwerbung von Leuten aus 
entfernt gelegenen Gebieten verschlingen große Summen. In  Gemeinschaft m it 
den übrigen Interessenten ist die Gesellschaft nach wie vor ernstlich bemüht, 
eine Besserung der Arbeiterverhältnisse herbeizuführen.

A u f der Pflanzung D e re m a  blieb info lge des starken Regens in  der B lüte
zeit die Kafifeeernte gegen das V orjahr beträchtlich zurück. Es wurden nur 
758 Sack ä 40 kg  Kaffee in  Hülsen geerntet, die einen Erlös von 35 884 M. 
brachten. Der Bestand an Kafifeebäumen beträgt rund 380 000 Stück. D ie kleine 
Ernte konnte die Unkosten nicht decken, so daß die Pflanzung m it einem Verlust 
von rund 30 600 M. abschließt. An Kautschukbäumen sind rund 40 000 Stück 
vorhanden. Zur Abrechnung gelangten 358 kg Kautschuk m it einem Nettoerlös 
von 2495 M. Da die Bäume wegen der hohen Lage nicht gut gedeihen, w ird  
von weiteren Neupflanzungen abgesehen.

D ie  Pflanzung L o n g u z a  hat sich gut entwickelt. H ie r stehen rund 164000 
Kautschukbäume, von denen 150000 je tzt zapfre if sind. D ie  Ernte hob sich auf 
19 153 kg m it einem Nettoerlös von 149 5*3 V ■, was einem Durchschnittspreis von 
3.90 M. per J/2 kg  entspricht. Bei der Neuanlage und Bewertung von Kautschuk
pflanzungen w ird  die größte Vorsicht als notwendig erachtet, da der Preis fü r 
Kautschuk in den letzten Monaten weiter stark gefallen ist, und die im m er größei 
werdenden Zufuhren von Plantagenkautschuk aus Ceylon und dem Malaiischen 
A rch ipe l an bessere Preise fü r die Zukunft nicht glauben lassen. Um  nicht auf 
Kautschuk alle in angewiesen zu sein, soll ein Versuch m it dem Anbau von Ol- 
palmen gemacht werden, für den das Land am S ig ilauf geeignet erscheint. Ob 
sich die Ö lpa lm enkultur für Ostafrika lohnen w ird, kann sich erst in  späteren 
Jahren zeigen. D ie Kapokbäume haben sich gut entwickelt. Sämtliche Kulturen 
auf Longuza bedecken ein Areal von 265 ha.

A u f der Pflanzung M u o a  hat sich der Bestand an Kokospalmen durch 
Sturmschaden um ca. 3000 Palmen auf ca. 142 000 Stück verringert. Von diesen 
sind 60000 tragend. Infolge ungünstiger W itterungsverhältnisse konnten nur 
640 000 Nüsse geerntet werden, was gegen das Vorjahr einen Ausfa ll von 360 000 
Stück bedeutet. Für 1000 Nüsse wurde in  der Kolonie ein Durchschnittspreis 
von 32t /a Rps. erlöst. A n Sisalhanf wurden 897 Tonnen m it einem Reinerlös von 
357 723 M. zur Abrechnung gebracht, was einen Durchschnittspreis von netto 
398.50 M. per Tonne gegenüber/ 370 M. im  Vorjahre ergibt. D er Bestand be
trägt rund 2200000 Agaven, von denen 1000000 schn ittre if sind.

A u f der Pflanzung K ik o g w e  wurden T 5 1 1  Tonnen Sisalhant geerntet, welche 
einen Erlös von 6 2 9 7 3 1  M. brachten; der Durchschnittserlös betrug demnach 
4 1 6 . 7 5  M. per Tonne gegenüber 3 7 0  M. im  Vorjahre. Der Bestand an Agaven 
be lie f sich auf 3 1 2 0 0 0 0  Stück, von denen 2 4 9 5 5 0 0  schn ittre if sind. Für das 
laufende Jahr w ird  m it einer Ernte von 1 8 0 0  Tonnen gerechnet. Die Pflanzung 
ergab einen Überschuß von 2 3 7  8 8 3 . 0 6  M.

D ie Pflanzung K a n  ge hat teilweise infolge ungünstiger W itterungsverhält
nisse einen Verlust erlitten. Es konnten nur 219 Tonnen H anf m it einem Netto
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erlös von 87 161 M. zur Verrechnung kommen. A u f dem Felde stehen rund 
1 276 000 Pflanzen, von denen 880 000 schn ittre if sind. A u f der Kautschuk
pflanzung stehen rund m  400 Bäume; 71400 derselben sind zapfreif. An Kaut
schuk wurden 6626 kg geerntet m it einem Reinerlös von 56 355 M., was einem 
Durchschnittspreise von 4.27V2 M. per J/2 kg  entspricht. A u f 25 ha sind 8400 
Kapokbäume neu angepflanzt worden. Der Verlust der Pflanzung beläuft sich 
auf 21 204.89 M.

A u f der Pflanzung M ik e s s e  sind im  ganzen 248000 Kautschukbäume ge
pflanzt worden; m it der E rnte w ird  im  laufenden Jahre begonnen. Zunächst ist 
von weiteren Neupflanzungen abgesehen, dagegen sind 25 ha m it Kapok be
pflanzt worden.

Das H a n d e ls g e s c h ä f t  der Gesellschaft hat sich günstig weiterentwickelt. 
Durch die Erschließung des H interlandes infolge des Bahnbaues sind im  Innern 
neue Arbeitsgebiete entstanden, wodurch die Festlegung weiterer Kapita lien er
fo rderlich  wurde. D ie Niederlassung in  Songea ist als unrentabel wieder ein
gezogen worden. D ie Niederlassungen au f Madagaskar haben zufriedenstellend 
gearbeitet. Von fremden Unternehmungen, an denen die Gesellschaft stark be
te ilig t ist, gaben die Handelsbank fü r Ostafrika im  Jahre 1912 eine erste D iv i
dende von 5 % . D ie Deutsch-Ostafrikanische Bank verteilte 6 '/2 u/o, die Ostafrika- 
Kompagnie 1 5 %  und die Pflanzung Ngomeni 8 %  auf die S tam m -und 10 °/0 auf 
die Vorzugs-Anteile. D ie D ividenden für 1912 aus fremden Beteiligungen kommen 
erst im  Jahre 1913 zur Verrechnung.

D e r im  Geschäftsjahre 1912 erzielte Überschuß beträgt 1 106 083.70 M. Bei 
großen Abschreibungen und Rückstellungen ist die Gesellschaft durch dieses 
Resultat in  der Lage, eine D ividende von 9 %  gegenüber 8 %  im  Vorjahre in  
Vorschlag zu bringen. Da auch fü r die Zukunft günstige Erfo lge erhofft werden 
und weitere M itte l notwendig sind, hat der Verwaltungsrat beschlossen, das Kap ita l 
der Gesellschaft um 2 M illionen auf 10 M illionen M ark zu erhöhen. D ie neuen 
Ante ile werden im  Verhältn is von 1000 M. neue Ante ile auf 4000 M. alte Ante ile 
zum Kurse von 145 °/0 angeboten werden.

Der Reingewinn soll wie fo lg t V erte ilung finden: Zur ordentlichen Rücklage 
1 0 %  von den Erträgnissen des Jahres 19x2 99255.29 M., zum Delkredere-Konto 
100000 M., zum Pensions- und Unterstützungsfonds der Angestellten 20000 M., 
Gewinnanteil des Aufsichtsrates 45 329.76 M., 9 %  D ividende 720000 M., Vortrag 
auf neue Rechnung 121 498.65 M.

Das G e w in n -  u n d  V e r lu s t - K o n to  führt im  D e b e t auf: Verwaltungs- 
Unkosten-Konto 185 024.27 M., Pflanzung Derema (Betriebsverlust und Rück
stellung) 55 588.51 M., Pflanzung Kange, Betriebsverlust 21 204.89 M., Pflanzung 
Mikesse, Abschreibung 35 076.70 M., Verlust auf Effekten 33 091.90 M., Talon
steuer 31 000 M., Im m obilien  in Ostafrika, Extra-Abschreibung 61 000 M., Saldo- 
Gewinn 1106083.70 M .; im  K r e d i t :  Saldo-Vortrag aus 1911 113 53°-83 M., 
General-Vertretung Daressalam 444 576.69 M., Niederlassung Nossibé-Majunga 
24 I 79-5I M „  Pflanzung Kikogwe 187 883.06 M., Pflanzung Muoa 77 994.89 M., 
Pflanzung Longuza 12713.09 M., Gewinn aus Zinsen 34°  5°3-96 M., Gewinn aus 
Provision 253 280.34 M., Gewinn aus Landverkäufen 26 080.30 M., Gewinn aus 
verschiedenen Beteiligungen (101 498.52, Abschreibung 54 171.22 M .) 47 327.30 M.

D ie B i la n z  enthält in  den A k t iv e n  folgende Posten: Kassa-Konto 2265.53 
M ark, Guthaben bei Banken und Bankiers 209 980.08 M „ Effekten-Konto 1573 575 
M ark, Effekten des Pensions-Fonds 112 054.15 M „  Konto verschiedener B e te ili
gungen 1825230.45 M., M obiliar-Konto 1 M „  Konto des Vertrages m it der
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Kaiserlichen Regierung vom 15. November 1902 9425000 M., Häuser in  Ost
afrika und auf Madagaskar 190000 M., Hypotheken-Konto Deutsch-Ostafrika 
391706.66 M „  Pflanzungs-Konto 1550000 M „  Landbesitz-Konto 1 M., General
vertretung in  Daressalam 7283940.15 M „  Niederlassung Nossibé - Majunga 
1278123.68 M., Debitoren 2427642.96 M „ Übergangsposten 722132.22 M., Un- 
verrechnete Produkte 13502 M .; in  den P a s s iv e n : Kapital-Konto 8000000 M., 
Konto der ordentlichen Rücklage 707008.95 M., Kürs-R iicklage-Konto 130000 M., 
Versicherungs-Rlicklage-Konto 400000 M., Delkredere-Konto fü i Debitoren und 
laufende Kontrakte 850000 M., Dispositions-Fonds 1 736 431-57 M -> Pflanzungs- 
Erneuerungs-Konto 1 000000 M., Talonsteuer-Rücklage-Konto 124000 M., Pensions
und Unterstützungs-Fonds der Angestellten 117 743.75 M „ D ividenden-Konto 
15600 M., K reditoren 3191366.48 M., Schuldverschreibungs-Konto 9425500 M., 
Übergangsposten 201920.33 M., Gewinn- und Verlust-Konto 1 106083.70 M.

Den Vorstand bilden die Herren Joh  J u l. W a rn  h o l t  z-Charlottenburg und 
C a esa r W ege ne r-C ha rlo tie nb u rg . Vorsitzender des Verwaltungrats ist Herr 
K a r l  von  d e r  H e y d t-B e r lin .

Aus deutschen K o lo n ien .

Der landwirtschaftliche Dienst und das landwirtschaftliche 
Versuchswesen in  den deutschen Schutzgebieten.

(Nach dem Stande vom 30. 4. 1913 )

Das R e ichs -K o lo n ia la m t s te llt uns fo lgende Ü bers ich t über den la nd 
w irts c h a ftlic h e n  D ienst und das la n d w irtsch a ftlich e  Versuchswesen in  den 
deutschen Schutzgebieten zu r V e rfü g u n g :

I .  Deutsch-Ostafrika.
Die Bearbe itung a ller, die L a n d w irts c h a ft des Schutzgebiets betreffenden 

A ngelegenheiten beim  K a ise rliche n  G ouvernem ent in  Daressalam  lie g t in 
Händen des R e f e r e n t e n  f ü r  L a n d w i r t s c h a f t .

Das la n d w irts c h a ftlic h e  Versuchswesen w ird  von den nachbenannten 
Versuchssta tionen w ahrgenom m en, die re in  w issenschaftlichen U n te i-  
suchungen vom  B io lo g isch -L a n d w irtsch a ftlich e n  In s t itu t  A m an i alle in.

F ü r die Bearbe itung des Düngungswesens und bodenkundliche U n te r
suchungen, fe rne r fü r  p raktische  A rb e ite n  auf dem Gebiete der V iehzuch t 
und endlich fü r  das S tu d iu m / der B aum w o llschäd linge und -K ra n kh e ite n  
sind jedoch dem G ouvernem ent noch d re i besondere w issenschaftliche 
Beamte beigegeben. D ie jen igen V erw a ltungsbez irke , in  denen die Ge
w innung  l a n d w i r t s c h a f t l i c h e r  E x p o r t p r o d u k t e  in  größerem  
U m fange bereits besteht oder nach den na tü rlichen  Bedingungen, nach Lage 
der je tz igen  Siedelungs- und V erkehrsve rhä ltn isse m ög lich  is t, erhalten 
la n d w irtsch a ftlich e  A ssis ten ten als „ B e z i r k s l a n d w i r t e  zue rte ilt, die 
zugle ich als W anderleh re r un ter den E ingeborenen tä tig  sind.

Z u rze it sind acht B ez irks la n d w irte  in  T ä tig k e it,  und zw ar in  den Be
z irken  B a g a m o y o ,  D a r e s s a l a m ,  K i l w a ,  L i n d i ,  K i s s a k i ,  
M o r o g o r o ,  R u f i d j i  und T  a b o r a. In  den dre i le tz tgenannten Be

I
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z irken  sind die betre ffenden Beam ten zug le ich Assistenten an den do rt 
be find lichen B aum w o lls ta tionen .

Das Schutzgebiet ve rfü g t je tz t  über fü n f im  B etrieb  befind liche land 
w ir ts c h a ftlic h e  V  e r s u c h s s t a t i o n e n  und eine A n lage fü r  Obstbau.

1. B i o l o g i s c h - L a n d w i r t s c h a f t l i c h e s  I n s t i t u t  A m a n i .
Im  Usam bara-G ebirge, Bez. Tanga. Begründet 1902.

N atu rw issenschaftliches F o rsch u n g s in s titu t m it  botanischem , chem i
schem und zoologischem  L a b o ra to riu m . Versuchsgarten und V ersuchs
p lantagen in  A m an i und im  S ig i-T a l. E in fü h ru n g  und A nzu ch t fre m d 
ländischer, trop ische r Nutzpflanzen. W issenscha ftliche U ntersuchungen und 
Versuche im  Interesse der osta frikan ischen  P lan tagenku ltu ren . S tud ium  
der P flanzenschädlinge und -krankhe iten . Düngungsversuche, Bodenana
lysen, U n te rsuchungen technisch ve rw e rtba re r Landesprodukte . A bh a ltu n g  
von K ursen  fü r  Pflanzer.

W issenscha ftliches Persona l: 1 D ire k to r, 2 Chem iker, 2 B o ta n ike r und 
1 Zoologe, Ferner sind 1 O be rgärtne r und m ehrere G ärtne r am In s t itu t  
angeste llt.

2. L a n d w i r t s c h a f t l i c h e  V e r s u c h s s t a t i o n  K i b o n g o t o .
A m  K ilim a n d ja ro , Bez. M osch i. Begründet 1911.

F ü r Ackerbau und V iehzuch t. Sorten- und Anbauversuche m it Baum 
w o lle , tü rk ischem  Tabak, Kaffee, K ö rn e rfrü ch te n , Legum inosen und H a ck 
frü c h te n ; Z üch tung  von  Loka lrassen der B aum w olle  und w ich tigs te n  Ge
tre idea rten ; Versuche m it  G ründüngung und F u tte rp flanzen , zur Verbesse
run g  der W eiden und zur H eugew innung.

R indv iehzuch t m it eingeborenen Schlägen und F rankenv ieh ; später V e r
suche m it  K le in v ie h , insbesondere W o llscha fen  und m it Schweinezucht.

Weißes Persona l: 1 L e ite r  (L a n d w irts c h a ftlic h e r Sachverständiger), 
1 w issenschaftlich  vorgeb ilde te r A ss is ten t und 1 tü rk isch e r Tabakpflanzer. 3 4 5

3. B a u m w o l l s t a t i o n  M p a n g a n y a .
A m  R u fid ji, Bez. M oh o rro .

Begründet 1904 als „B au m w o llsch u le “  des K o lo n ia l-W ir ts c h a ftlic h e n  
K om itees. Im  Jahre 1910 vom  K a ise rlichen  G ouvernem ent übernom m en 
und un te r B e ibeha ltung des Schulbetriebes fü r  E ingeborene zur Spezial- 
V ersuchssta tion  fü r  B aum w ollbau und -Züchtung ausgestaltet. G ew innung 
von  hochw ertige r B aum w ollsaat fü r  den B ez irk . Verg le ichende A nb au 
versuche m it  verschiedenen A rte n  und Sorten. Z üch tung  hochw ertige r 
und den Bedingungen des A nbaubezirks angepaßter Lokalrassen. A usb ildung  
fa rb ige r W anderlehre r.

Weißes Persona l: 1 L e ite r (L a n d w irts c h a ftlic h e r Sachverständiger, 
1 la n d w irts c h a ftlic h e r A ssistent.

4. B a u m w o l l s t a t i o n  M y o m b o .
Bei K ilossa , Bez. M o ro go ro .

Begründet 1911. K e in  Schu lbetrieb . Im  übrigen das gleiche A rb e its 
p rog ram m  und Personal w ie fü r  die S ta tio n  M panganya.

5. B a u m w o l l s t a t i o n  M  a b a m a.
Bei Tabora .

Begründet 1912. K e in  Schu lbetrieb . Im  üb rigen  das gleiche A rb e its 
p rogram m  und Personal w ie  fü r  die vorgenannten B aum w o lls ta tionen .
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D ie E in r ic h tu n g  von zwei w e ite ren B aum w o lls ta tionen , und zw ar in 
den B ezirken L in d i und Muansa, steh t bevor.

F r u c h t k u l t u r s t a t i o n  M o r o g o r o .

B egründet 1910. A nzu ch t von trop ischen O bstgewächsen und Abgabe 
von P flänz lingen an Europäer und Farbige.

Weißes P ersona l: 1 V o rs te he r (P flanzungsle ite r).

I I .  Kamerun.
W ie  in O s ta fr ika , so ve rfü g t auch das G ouvernem ent von K am erun 

über einen R e f e r e n t e n  f ü r  L a n d w i r t s c h a f t .
A ls  Z entra le  fü r  das gesamte la n d w irtsch a ftlich e  Versuchswesen der 

K o lo n ie  is t die V ersuchsansta lt fü r  L a nd esku ltu r in  V ic to r ia  tä tig .

1. V e r s u c h s a n s t a l t  f ü r  L a n d e s k u l t u r  i n  V i c t o r i a .

Begründet 1891 als Botan ischer G arten. Nach E in r ic h tu n g  botanischer 
und chem ischer L a b o ra to rie n  w urde  1905 die V ersuchsansta lt in  ih re r 
je tz igen  G esta lt geschaffen. A nzu ch t trop ische r Nutzpflanzen, L ie fe ru ng  
von Saat- und P flanzenm ateria l. Versuche zur H ebung der P lantagen
k u ltu re n , insbesondere der K akao-, K au tschuk- und Ö lpa lm enku ltu r. D ün
gungsversuche. W issenscha ftliche  und technische U ntersuchungen.

Seit 1910 is t der V ersuchsansta lt eine l a n d w i r t s c h a f t l i c h e  
S c h u l e  angegliedert worden, in  der jüngere  E i n g e b o r e n e  zu A u f
sehern fü r  P lantagen ausgebildet werden.

W issenscha ftliches Persona l: 1 L e ite r, 1 C hem iker, 1 B otan ike r.
1 G arten inspekto r, 1 G arten techn iker und 1 G ärtner sind an der V ersuchs
ansta lt tä tig .

2. S e n n e r e i  i n  B u e a .

Begründet 1898. R e inzucht des A llg ä u e r R indes, Abgabe von  re in 
rassigen Z uch tbu llen  und R inde rn  an andere D iensts te llen  und P riva te . V e r
sorgung von Buea und Um gegend m it M o lke re ip ro duk te n . Schweinezucht.

3. V o r w e r k  B u e a .

Begründet 1901. K reuzungszuch t m it  A llgä ue r B u llen  und dem ein
heim ischen W a ld la n d rin d . G ew innung von  Zugvieh fü r  den dienstlichen 
Bedarf in  Buea und V ic to r ia . V e rso rgu ng  von Buea, Soppo und V ic to r ia  
m it S chlachtvieh. A nbau von M ais und K a rto ffe ln . 4

4. und. 5. V i e h z u c h t s t  3 t i o n e n  D s c h a n g  u n d  D j u t t i t s a .
B egründet 1909.

a) S t a m m h o f  D s c  ) / a .  n g. K reuzungszuch t m it  A llg ä u e r B u llen  und 
K am eruner (A dam aua-)B ucke lv ieh.

b) H a u p t h o f  D j u t t i t s a  m it  V orw erken .
R e inzucht des K am eruner B ucke lrindes und K reuzungszuch t von A l l 

gäuer B u lle n  m it Bucke lv ieh, sow ie von indischen Zebubu llen m it Buckelv ieh.
Dschang und D ju t t i ts a  haben außerdem A ckerbaube trieb  zur E rzeugung 

von  K ra f t fu t te r  fü r  die Herden. Dem  in  Dschang s ta tio n ie rte n  la n d w ir t
scha ftlichen Beam ten lie g t außerdem die A u fs ic h t über die Landesviehzucht 
und deren H ebung im  Bezirke, u. a. durch Abgabe von A dam aua-Zuch t- 
bu llen  an E ingeborene, ob.
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6. A c k e r b a u s c h u l e  D s c h a n g .

Begründet 1909. Junge E ingeborene werden daselbst in der P flu g 
k u ltu r  und anderen M ethoden eines ra tione llen  Ackerbaues u n te rrich te t.

D ie  un ter 4. bis 6. genannten A n lagen  unterstehen einem und demselben 
L e ite r ;  1 la n d w irts c h a ftlic h e r A ss is ten t und U n te rpe rsona l sind daneben 
tä tig .

7. V i e h z u c h t s t a t i o n  J a u n d e .

Begründet 191J. K reu zun g  von A llgä ue r B u llen  m it K am eruner B ucke l
r in d  zum  Zweck der G ew innung von Zugvieh fü r  den B ez irk  und V e r
sorgung der Europäer m it  F le isch und M ilch .

8. L a n d w i r t s c h a f t l i c h e  V e r s u c h s s t a t i o n  K u t i .
Bei Fum ban, Bez. Bam um .

Begründet 1912. D ie n t in  erster L in ie  der H ebung des B aum w ollbaus 
im  B ez irk . A rb e itsp ro g ra m m  in  dieser R ich tu n g  w ie  fü r  die B a u m w o ll
s ta tionen in  O s ta fr ik a  (s. o.). Außerdem  verg le ichende Anbauversuche m it 
e inheim ischen K ö rn e rfrü ch te n , Legum inosen und H a ck frü ch ten , sow ie m it 
F u tte rp flanzen . Versuche zur E in fü h ru n g  der P flu g k u ltu r. Ferner in  A u s 
sich t genom m en: D üngungs- und F ruch tw echse l-V ersuche ; V ie h h a ltu n g  und 
V ie h zu ch t; A usb ild u n g  fa rb ig e r W anderlehre r.

W eißes Persona l: 1 L e ite r  (L a n d w irts c h a ftlic h e r Sachverständiger), 
I la n d w irts c h a ftlic h e r Assis ten t.

9. L a n d w i r t s c h a f t l i c h e  V e r s u c h s s t a t i o n  F i t t o a .
Bei Garua, Adam aua.

B egründet 1912. A u fgaben und A rb e itsp ro g ra m m  w ie  bei 8.
Weißes P ersona l: w ie  bei 8.

10. K a u t s c h u k -  I n s p e k t i o n  m i t  d e n  K a u t s c h u k - K u l t u r 
s t a t i o n e n  i n  S a n g m e l i m a  (Bez. E bo low a), A k o n o l i n g a  (Bez.

Jaunde), D  u m e (Bez. Dum e) und D j a h p o s t e n  (Bez. Lornie).

Begründet 1907— 1909. A nzu ch t und V e rte ilu n g  von P flanzm ateria l 
(K ic k x ia  und Hevea) an E ingeborene ; B eaufs ich tigung  der N eu-A npflanzun- 
gen. Regeneration der durch Raubbau m itgenom m enen na tü rlichen  K a u t
schukbestände. U n te rw e isun g  der E ingeborenen in  sachverständiger Zap
fung, A u fb e re itu n g  und K onse rv ie run g  des K autschuks.

Den K u ltu rs ta tio n e n  is t je  ein H ilfsb e a m te r der K a u tsch u k -In sp e k tio n  
z u e r te ilt ; diese sind dem I n s p e k t o r  d e r  K a u t s c h u k -  D i s t r i k t e  

> u n te rs te llt.1)

U m  die p raktischen  Fragen der L a n d w ir ts c h a ft in  den einzelnen Be
z irke n  den ö rtlich e n  A n fo rde ru ng en  entsprechend bearbeiten zu lassen, sind 
— abgesehen von  den vorstehend au fge füh rten  Versuchsanlagen — noch 
m ehreren V e rw a ltu ngss ta tione n  la n d w irts c h a ftlic h e  Beamte beigegeben, 
welche die daselbst e ingerich te ten V ersuchsfe lder und V ersüchsgärten zu 
besorgen haben. Solche Beamte sind u. a. an den S ta tionen : D u a l a ,  
E d e a ,  B u e a ,  J a b a s s i ,  R i o  d e l  R e y  und Y u k a d u m a  tä tig .

D ie Versuchsanlagen dieser S ta tionen haben ih r  H auptaugenm erk auf i)

i) Über den Arbeitsplan fü r die Kautschuk-Inspektion vgl. Deutsches Kolon ia l
b la tt 1910, N r. 12 und 13.
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die F örde rung  von E x p o r t k u l t u r e n  zu rich te n  und daneben Versuche 
m it frem dländ ischen N u tzp flanzen fü r  A u s fu h rp ro d u k te  anzustellen. Das 
A rb e itsp ro g ra m m  fü r  alle diese k le ineren Versuchsanlagen w ird  vom  G ou
vernem ent im  E invernehm en m it den Chefs der betre ffenden V e rw a ltu n g s 
sta tionen ausgearbeitet.

Außerdem  sind in  G ründung begriffen : eine V e r s u c h s s t a t i o n  
f ü r  E i n g e b o r e n e n - K u l t u r e n  im  B ez irk  Jaunde, tMe E in r ic h tu n g  
je  einer l n s p e k t i o n  f ü r  Ö l p a l m e n -  und f ür  K a k a o - K u l t u r  
und ein L a n d e s g e s t ü t  in  Adam aua. F ü r das Jahr 1913 is t außerdem 
die Schaffung einer V e r s u c h s s t a t i o n  f ü r  R i n d v i e h z u c h t  im  
B ez irk  Bamenda geplant.

I I I .  Deutsch-Südwestafrika.
Dem  K a ise rliche n  G ouvernem ent in  W in d h u k  sind v ie r la n d w ir ts c h a ft

liche Sachverständige zue rte ilt, und zw ar je  einer fü r  die B earbe itung der 
F ragen: 1. der V ie hzu ch t (außer der Schafzucht), 2. der Schafzucht, 3- des 
Ackerbaus und 4. des O bst- und W einbaus.

Dem  Sachverständigen fü r  Schafzucht is t zug le ich die L e itu n g  der 
K araku l-S tam m schä fe re i F ürs tenw alde (s. u.), dem Sachverständigen fü r 
Ackerbau die L e itu n g  der V ersuchs fa rm  Neudam m  (s. u.) übertragen.

L a n d w i r t s c h a f t l i c h e  V e r s u c h s a n l a g e n .

1. V e r s u c h s f a r m  f ü r  A c k e r b a u  i n  N e u d a m m .
Bei W in d h u k .

B egründet 1911. Verg le ichende Anbauversuche m it G etreide und F u tte r
pflanzen, sow ie Versuche m it  dem „T ro cke n fa rm sys te m “ .

2. V e r s u c h s s t a t i o n  f ü r  T a b a k b a u  i n  O k a h a n d j a .

B egründet 1912. D ie n t ausschließlich der H ebung des Tabakbaus im  
Schutzgebiet. Verg le ichende Anbauversuche m it verschiedenen Tabaksorten . 
Versuche in  der N achbehand lung des Tabaks.

W’ eißes Persona l: 1 ( fü n fte r) la n d w irts c h a ftlic h e r Sachverständiger, 
1 la n d w irts c h a ftlic h e r Assis ten t.

3. K a i s e r l i c h e s  L a n d e s g e s t ü t  N a u e  h as.

B egründet 1898. Z entra le  fü r  die Landespferdezucht. Zuchtversuche 
m it  e ingefüh rten V o llb lü te rn  zur G ew innung von Landesbeschälern und 
E rz ie lu n g  eines e inhe itlichen  P ferdetyps, O rgan isa tion  und Überwachung 
des Beschäldienstes im  Schutzgebiet.

Weißes P ersona l: 1 L e ite r, G çs fü tw â rte r und anderes U nte rpersona l. 4 5

4. S t a m m  s c h ä / f e r e i  F ü r s t e n  w  a i d e .
Bei W in d h u k .

Begründet 1909. R e inzuch t und K reuzungszucht.
W eißes P ersona l: 1 L e ite r , 1 G ehilfe. .

5. V e r s u c h s f a r m  f ü r  S t r a u ß e n z u c h t  O t j i t u e z u .
A m  weißen Nossob, Bez. W in d h u k .

Begründet 1911. Zunächst R e inzuch t m it aus B rit is c h -S ü d a fr ik a  ein
ge füh rten  V öge ln , später auch Versuche m it in  der K o lo n ie  einheim ischen 
w ilde n  Straußen.
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W eißes Persona l: i  L e ite r, i  G ehilfe.
D ie  ä lteren Versuchsanlagen der K o lo n ie  ■— te ilw eise schon in  den 

Jahren 1897_99 e ingerich te t — dienen vo rn eh m lich  dem O bst- und Gemüse
bau. D e ra rtige  Versuchsgärten bestehen in  W i n d h u k ,  G r o o t f o n t e i n ,  
B e t h a n i e n ,  G o b a b i s  und K l .  W i n d h u k .

IV . Togo.
Dem G ouverneur stehen ein la n d w irts c h a ftlic h e r B e ira t fü r  die Be

a rbe itung  a lle r A ngelegenheiten der L a n d w ir ts c h a ft zu r Seite, sowie ein 
zw e ite r la n d w irts c h a ftlic h e r Sachverständiger speziell fü r  die A rb e ite n  be
tre ffend P flanzenzucht und Düngung.

F ü n f la n d w irts c h a ftlic h e  A ssis ten ten („B e z irk s la n d w irte  ) sind in  den 
B ezirken Lom e-Land , Anecho, M isahöhe, A takpam e und Sokode beschä ftig t; 
ihnen fä l l t  in  den B ez irken  M isahöhe, A takpam e und Sokode die A u fs ic h t 
über die Anbauversuche der B au m w o lls ta tio ne n  (s. u.) zu, deren O ber
le itu n g  in  Händen des la n d w irtsch a ftlich e n  B e ira ts  lieg t. Daneben sind 
die B e z irks lan dw irte  als W and erleh re r fü r  die E ingeborenen, vo rnehm lich  
in  der M e th o d ik  des Baum w ollbaus tä tig .

L a n d w i r t s c h a f t l i c h e  V e r s u c h s a n l a g e n :

1. L a n d e s k u l t u r a n s t a l t  N u a t j ä .
Bez. A takpam e.

B egründet 1902 von der S ta tio n  A takp am e; 1903 dem K o lo n ia l-W ir t 
scha ftlichen K om ite e  als „ B a u m w o l l s c h u l e “  fü r  E ingeborene über
lassen. 1907 vom  K a ise rliche n  G ouvernem ent übernom m en und zu einer 
allgem einen A ckerbauschu le ( fü r  E ingeborene) e rw e ite rt. 1912 un te r B e i
beha ltung  des Schulbetriebes zur La nd e sku ltu ra n s ta lt erhoben. Junge Leu te  
aus den verschiedensten Gegenden des Schutzgebiets erha lten  praktischen  
und theoretischen U n te rr ic h t im  ra tio n e lle n  A ckerbau und in  der V ie h 
ha ltung. Anbauversuche m it Getreide, H ü lsen früch ten  und H ack früch ten , 
Düngungsversuche, R indv ieh -, Schweine- und Z iegenzucht.

W eißes Persona l; ? L e ite r, 1 . la n d w irts c h a ftlic h e r A ss is ten t, U n te r

personal.
2. B a u m w o l l s t a t i o n  N u a t j ä .

Im  Jahre 1911 der dam aligen A ckerbauschu le angegliedert. V e r 
gleichende Anbauversuche m it verschiedenen B a u m w o lla rte n  und -Sorten, 
fe rne r Saatzucht und S aatverm ehrung (verg l. P rog ram m  der B a u m w o ll
s ta tionen O sta frikas). E igene B au m w o ll-E n tkö rnu ngsa ns ta lt.

Weißes Persona l: D ie  A rb e ite n  der B a u m w o lls ta tio n  werden von  dem 
Personal der L a nd esku ltu ran s ta lt ge le ite t und du rchge füh rt.

3. B a u m w o l l s t a t i o n  T s c h a t s c h a m a n a d e  a m  K a m a a .
Bez. Sokode.

Begründet 1911. D ieselben A ufgaben w ie  bei 2.
W eißes Persona l: I la n d w irts c h a ftlic h e r A ss is ten t (O berle itu ng  s. o).

4. B a u m w o l l s t a t i o n  T o v e .
Bei Palim e, Bez. M isahöhe.

B egründet 1912. N ebst Saatverm ehrungsste lle  K pandu. A rbe itsp ro g ram m  

und Personal w ie  bei 2.
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V. Deutsch-Neuguinea.
E in  eigentliches la nd w irtscha ftliche s  Versuchswesen und ein la n d w ir t

scha ftliche r D ienst bestehen in  diesem Schutzgebiete noch n ich t. Nachdem  
im  vergangenen Jahre ein P rog ram m  fü r  die G esta ltung des V ersuchs
wesens ausgearbeitet w o rden  is t, das die B illig u n g  des Reichstags gefunden 
hat, w ird  demnächst m it  den V o ra rb e ite n  begonnen werden.

E in  als A nzu ch ts te lle  fü r  trop ische N u tzp flanzen  dienender V e r 
s u c h s g a r t e n  besteht in  Rabaul seit 1906.

Weißes Persona l: 1 L e ite r  (B o ta n ike r), I G artenm eister.

V I. Samoa.
In  dieser K o lo n ie  is t seit A n fa n g  1912 ein la n d w irts c h a ftlic h e r Sach

vers tänd iger tä tig . Das Versuchswesen befindet sich noch in  V o rb e re itung .

A n m e r k u n g .  In  den trop ischen  K o lo n ie n  A fr ik a s  und der Südsee 
werden auf K os ten  und un te r A u fs ic h t der V e rw a ltu n g  seit 1911 auf s taa t
lichen  A n lagen  und in  P riva tp flanzungen  ausgedehnte system atische D ü n 
g u n g s v e r s u c h e  zur F ests te llung  des N ährs to ffbedürfn isses der w ic h 
tigs ten  K u ltu rp fla n z e n  ausgeführt. Diese auf m ehrere Jahre berechnete 
V ersuchsa rbe it e rfo rd e rt einen eigenen, m ehr oder w en iger um fangre ichen 
Stab von  la n d w irtsch a ftlich e n  Sachverständigen und Assistenten, der außer
ha lb des ständigen Personals e ingeste llt werden mußte. In  den vorstehenden 
A ufze ichnungen is t dieses P ersonal, sow eit n u r vorübergehend in  den 
Schutzgebieten tä tig , n ich t be rü cks ich tig t w orden.

C eylon hat la u t am tlichen Z iffe rn  im  Jahre 1912 rund  15 000 000 engl. 
P fund  K au tschuk  e x p o rtie rt =  6600 t im  W e rte  von  52000000 Rps. (1 Rps. 
ä 1,35 M ., also 75000000 M .), durchw eg von  P lantagen abstammend (1911 
3200 t). Es sind m it Hevea bras iliens is  bepflanzt 200 000 Acres =  80 000 ha, 
also unge fähr zehnm al so v ie l als in  K am erun , die zum  größeren T e il noch 
n ich t in  E r tra g  gekom m en sind. D er gesamte O sten, d. h. Ind ien , Ceylon, 
M a lakka , Sum atra , Java, hat etwa 1000000 Acres, also etw a 400000 ha 
m it  Hevea bepflanzt.

A u f C eylon k o m m t als P ly fita g e n k u ltu r neben dem K au tschuk  haup t
sächlich der A nbau von  Tee in  B e trach t, w ährend K akao, Z im t und v e i-  
schiedene andere G ewürze nu r in  geringem  U m fange gepflanzt werden. A ls  
E ingeborenenku ltu r is t dagegen die K u ltu r  der Kokospa lm e, die ungeheure 
S trecken bedeckt, von  w e ittragende r Bedeutung.

D er K u ltu r  der Hevea bras iliens is  sind die vorhandenen V erhä ltn isse  
zugute gekommen. Nach dem vö llig e n  E ingehen der K a ffe e k u ltu r wandten 
sich die P flanzer der T e e k u ltu r zu, um  von dieser, die langsam , aber sicher 
von der T e e k u ltu r auf Java üb e rh o lt w ird , zur K u ltu r  des Kautschukbaum es

Tropenpflanzer 1913» Heft 7.

Aus fre m d e n  P ro d u k tio n sg eb ie ten .

Die Kautschukkultur auf Ceylon.
Von C. L.

27
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überzugehen. D ie  Heveen w urden zunächst als Schattenbäum e fü r  die Tee
sträucher gepflanzt, und die glänzenden Ergebnisse des „R u b b e r“  haben als
dann dazu ge füh rt, daß die K u ltu r  des Tees a llm äh lich  aufgegeben, und 
daß alles einigermaßen brauchbare L a nd  fü r  den A nbau von Hevea in  A n 
spruch genom m en w ird . D ie  H a u p td is tr ik te  fü r  K au tschuk  sind K a lu ta ra  
und K e lan i, aber auch die höheren Lagen von M ata le , dem heutigen H a u p t
te e d is tr ik t, kom m en fü r  K au tschuk  in  B etracht.

D ie  F o rm a tio n  des Landes is t übera ll be rg ig  und zerrissen. Das 
zw ischen den einzelnen Rücken liegende Land  is t fast ausschließlich in  
H änden der eingeborenen B evö lke rung  (S inghalesen) und is t in  äußerst ge
sch ick te r W eise fü r  den in  „saw ahs“  betriebenen Reisbau angelegt. Auch 
die Bergrücken sind v ie lfach  E igen tum  der E ingeborenen, und es e rfo rd e rt 
langw ie rige  V erhand lungen m it  der R eg ie rung und genaue Verm essung, 
bis es ge lin g t, einen L a n d k o n tra k t zu erhalten. Fast unm ög lich  is t es, 
einigerm aßen ansehnliche Landkom plexe  zu erhalten, diese müssen v ie l
m ehr in  langsam em  A rron d ie run gsve rfa h ren  a llm äh lich  zusam m engekauft 
werden. D ie  A usdehnung der einzelnen P flanzungen is t denn auch v e r
hä ltn ism äß ig  ge ring  und v a r iie r t  zw ischen 40 A cres und 3000 Acres. Der 
Boden der in  B e trach t kom m enden D is tr ik te  is t L a te r it ,  ro te r und rö t 
lich e r sandiger Lehm  und muß als m äßig bezeichnet werden, der auf den 
Bergen und H ängen vorhandene H um us is t abgeschwem m t und den T a l
sohlen zugute gekom m en, ein V organg , der durch das „c lean w eed ing“ , 
das absolute R e inha lten  der an den Berghängen liegenden P flanzungen, noch 
ge fö rde rt w ird .

D ie  A r b e i t e r  a u f  d e n  P f l a n z u n g e n  sind hauptsächlich S in 
ghalesen und T am u len  (von der C orom andelküste V o rde rind iens), angeblich 
werden die ersteren vorgezogen. K o n tra k te  auf Ze it sind n ich t rechts- '  
g ü lt ig . F ü n f Tage K ü n d ig u n g  sind sow ohl fü r  den A rbe itne hm er als fü r  
den A rbe itgebe r gesetzlich maßgebend. A u f die tro tz  dieses Zustandes den 
A rb e ite rn  zu le istenden Vorschüsse —  in  H öhe von 35 bis 100 Rps. — da rf 
nu r am Schlüsse von bestim m ten M onaten eine K ü rz u n g  vom  M on a ts lo hn  
vorgenom m en werden. H ie rd u rch , hauptsächlich aber durch die fre ie  K ü n 
digung, en tw icke lt sich der Übelstand, daß die P flanzungsgesellschaften 
un te r ih ren  A k tiv e n  „K u li-S c h u ld e n “  füh ren, die m indestens zw e ife lha ft, 
v ie lfach  aber w en ig  oder gar n ich ts  w e rt sind. Irgen d  eine Pression zur 
A rb e it auf die in ländische B evö lke rung  finde t seitens der R eg ie rung n ich t 
s ta tt. D ie  A rbe its lö hne  bewegen sich zw ischen 30 und 40 Cents p ro  
Tag, doch verdienen gute Zapfer auch 20 Rps. p ro  M onat. F ü r V erp flegung 
hat der K u l i selbst zu sorgen. Sow eit irgend m ög lich , w ird  die gele istete 
A rb e it im  A k k o rd  bezahlt, und besonders g i l t  das fü r  das E rn te n  des La tex, 
der auf trockenen K au tschuk  um gerechnet h iernach ve rg ü te t w ird . D ie 
G rundpre ise und Systeme sind h ierbe i n a tü r lic h  sehr verschieden.

Ebenso sind die A n s t e l l  u n g s b e d i n g u p g e n  d e r  E u r o p ä e r  
entsprechend der versch iedenartigen Größe und A n lage der P flanzungen 
äußerst variabel. D ie  M anager ganz k le ine r A n lagen  erhalten 250 bis 
300 Rps. p ro  M ona t und unterstehen gew öhn lich  noch einem „S up erin ten 
dent“ ; m itt le re  A n lagen  von etwa 500 Acres bezahlen bis zu 500 Rps. und 
2 % K om m iss ion , größere von 1000 bis 2000 A cres so llen 600 bis 1000 Rps. 
und Tan tiem e gewähren. D ie Assis tenten kom m en als „creeper“  hinaus 
f ü r  e i g e n e  R e c h n u n g ,  erha lten  w ährend der ersten sechs M onate
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n u r  K o s t  u n d  L o g i s ,  alsdann un ter F o r t fa ll der V erp flegung  150 Kps. 
im  ersten, 200 Rps. im  zw e iten und 250 Rps. im  d r itte n  Jahre. E ine we itere 
S te igerung der A ssis ten tengehä lte r is t n ich t üb lich , doch kom m en auch 
Bezahlungen von 400 Rps. m on a tlich  bei Assis tenten von  fü n f-  bis sechs
jä h rig e r E rfa h ru n g  und erwiesener T ü c h tig k e it vor.

D ie  K u l t u r  d e r  H e v e a  is t in  C eylon zunächst als Zw ischen
k u ltu r  der Teepflanzungen angelegt, die Teesträucher siTid in  ä lte ien  A n 
lagen heute schon durchw eg en tfe rn t, so daß die Hevea als R e in k u ltu r 
überw ieg t. A uch  v ie le  Kakaopflanzungen haben ih re  F e lder m it  Hevea 
durchse tzt, um  nach und nach den K akao  eingehen zu lassen. Jüngere 
An lagen finden sich sow ohl als R e in k u ltu r  w ie  auch als M is c h k u ltu r  m it 
Tee vo r, der erstcren w ird  jedoch der V o rz u g  gegeben. E ine M is c h k u ltu r  
der Hevea m it anderen K u ltu re n  gehört in  C eylon m ehr zur Ausnahm e 
als zur Regel. D e r Boden w ird  übera ll, auch bei ganz neuen A nlagen, m it 
der Hacke von Gras und U n k ra u t re in  gehalten (clean weeding), ein w irk lic h  
tiefes D urchhacken des Bodens findet jedoch n i c h t  s ta tt. D ie  E n t
wässerungen sind m eistens sehr s o rg fä lt ig  du rchg e füh rt, an den Berghängen 
sind gew öhn lich  Q uergräben gezogen, bei ste in igen G ründen w ird  sogar, 
sow eit angängig, te rrass iert.

D ie  P flanzw e iten  va riie ren  außerordentlich. D ie älteren A n lagen weisen 
durchw eg sehr eng gepflanzte Bestände auf m it nu tz los hohen und schlanken 
Stämmen, die heute auch durch A u s lich te n  n ich t m ehr verbessert werden 
können. A ls  e rfo rd e rlich  w ird  heute ein A bstand von  20X20 engl. Fuß 
angesehen, W ickh a m  g ib t sogar 24 X 24 als no rm a l an. M aßgeblich werden 
h ie rfü r stets die B odenverhältn isse der P flanzungen sein müssen.

D er D ü n g u n g  d e s  B o d e n s  w ird  w eiteste A u fm e rksa m ke it ge
schenkt, doch is t auch h ier eine E in h e it lic h k e it n ich t zu erkennen; jede 
P flanzung s tü tz t sich auf eigene E rfa h ru n g  und hat ih r  eigenes System. 
G ebraucht werden neben K a li,  S ticks to ff und besonders hergeste llten 
D üngern  auch B lu tm e h l und F ischm ehl, die in  Colom bo selbst he rgeste llt 
werden. Zweckm äßig erschien m ir  die B e ib ringung  des Düngers in  einem 
etwa 1 m  bre iten  S trich  zw ischen zwei Baum reihen und n ich t w ie  b isher 
im  K re ise  um  den Baum  herum . Es e rhä lt som it die erste und zw eite  Reihe 
der Bäume einen D ü ng e rs trich , die d r itte  und v ie rte  Reihe und so fo r t .  
D er D ünger wdrd le ich t un ter den Boden gehackt.

In  dem Z a p f e n  d e r  B ä u m e  sind gegenüber den bisher geübten 
M ethoden ganz w esentliche Ä nderungen eingetreten, nu r die Z ap fre ife  der 
Bäume w ird  w ie  b isher bei 18" U m fan g  in  3 '  S tam m höhe angenommen 
(so cm bei 1 m). A ugensche in lich  is t in fo lg e  des b isherigen starken Zapfens 
ein R ückschlag eingetreten, d e /  eine mäßigere Beanspruchung der Bäume 
veranlaß t hat. A ls  r ic h tig  g i l t  heute die B earbe itung des Stammes  ̂auf 
einem D r it te l seines Umfanfees in  jedem Jahre, bei fü n f-  bis sechsjährigen 
Bäumen g i lt  sogar ein V ie r te l des Stammes fü r  angebracht. Ferner werden 
an die L a u fr in n e  nu r zwei Z ap frinnen  in  E n tfe rn u n g  von  12" angelegt, so 
daß bei B earbe itung von 1 Z o ll im  M on a t die beiden Flächen in  einem 
Jahre gezapft sein sollen. V o n  a u to rita tiv e n  Seiten w ird  sogar nu r die 
Z apfung e i n e s  Feldes als zulässig angesehen, jedenfa lls  bei jungen  Bäumen 
m it nu r einem Felde begonnen. D er E r tra g  so ll h in te r den Ergebnissen 
des b isherigen ha lben und ganzen G rätenschn itts  m it dre i bis v ie r Z ap f
fe ldern  keineswegs zurückstehen. G änzlich aufgegeben sind alle Zapfungen

27*
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in  höher als i  m  Stam m höhe. D ie  L a u fr in n e  und die ersten Z ap flin ien  
werden m it  einem !__I eckigen S ch n itt ausgeführt, die w e ite re  täg liche A b 
schü rfung  der R inde m eistens m it. einem m eiße lartigen In s tru m e n t m it 
w in k e lfö rm ig e r Schneide, doch g ib t es auch h ie r eine große A nza h l von 
verschiedenen Messern, welche von  den einzelnen P flanzungen fü r  die a lle in  
r ich tig e n  gehalten werden. Ganz abweichend von allen Systemen is t das 
„P r ic k in g “ -System  von  N o r t h w a y  a u f  D e v i t u r a i  Estate, das über 
das E rfind e rs tad ium  längst hinaus is t. N . hat auf der von  ihm  verw alte ten 
P flanzung im  Jahre 1911 70000 lbs, 1912 120000 Ibs. K au tschuk  erhalten und 
schätzt die E rn te  1913 auf 170000 lbs. E r  g ib t selbst an, daß außer auf 
D e v itu ra i nu r auf w enigen Estates nach seiner M ethode gezapft w ird , und 
daß die m eisten P flanzungen, die m it  dem System  m ehr oder w eniger seriöse 
Versuche gem acht hatten, diese m angels genügender E rfo lg e  w ieder auf
gegeben hätten. D ie  a llgem ein anerkannte E rfa h ru n g , daß die abgeschürfte 
R inde an den gezapften S te llen des Baumes gew öhn lich  fü n f Jahre ge
brauch t, um  nachzuwachsen und w ieder zap ffä h ig  zu werden, läßt N.s 
System, das die R inde v ö ll ig  in ta k t läßt, als vorzugsw eise geeignet er
scheinen, den Baum  zu schonen und sein W achstum  zu fö rde rn . D ie 
Bäume werden p u n k tie r t in  der G rä ten fo rm . Nachdem  die äußerste B aum 
rinde  in  etw a 10 cm B re ite  m it irgend  einem In s tru m e n t bis zu 5 engl. Fuß 
H öhe abgeschabt is t, w ird  eine n ich t t ie f liegende ve rtika le  L a u fr in n e  ge
zogen. In  einem W in k e l von  45° zu dieser R inne werden alsdann in  A b 
ständen von  1 engl. Fuß fü n f erste P unktie rungen  m it  dem Stoßmesser aus
ge füh rt, und zw ar durch einen kurzen  Schlag der rechten H and auf den 
S tie l des Messers, das senkrecht auf den S tam m  gehalten w ird . In  jeder 
som it entstehenden A b te ilu n g  w ird  alsdann an jedem  T a g  eine w e ite re  P u n k 
tie ru ng  gem acht. D e r aus den gestoßenen S chn ittw unden austretende La tex  
muß eventuell m it einem Stückchen oder einem Z w e ig  bis in  die L a u fr in n e  
ge le ite t werden, wonach der F luß ohne S tö rung  e rfo lg t. D ie  P unktie rungen 
werden m it  % " D is tanz  un te r der le tz ten  vorgenom m en, sodaß ein F e ld  
m it  24 P unktie rungen  in  einem M o n a t e rled ig t is t. D ieselbe M a n ip u la tio n  
w ird  danach auf der d iam e tra l gegenüberliegenden Seite des Baumes v o r 
genom m en und dam it nun fo rtge fah ren , so daß a llm äh lich  die ganze R u n 
dung des Baumes in  A nsp ruch  genom m en w ird . Zu beachten is t. daß das 
Abschaben der O berfläche etwa einen halben T a g  v o r dem Zapfen e rfo lg t. 
D ie  Abschabung eine Reihe von  Tagen v o r  dem Zapfen vorzunehm en, is t 
w iederum  n ich t rä tlic h , da dann die M ilc h  n ich t so gu t fließen so ll. Es 
scheint h ie r also, ähn lich  w ie  bei dem A bziehen der R inde bei M an ih o t, eine 
E ntspannung vorzu liegen, die die E rw e ite ru n g  der La texkanä le  be fö rde rt. 
M it  W und re fle x  d ü rfte  die durch dieses Abschaben der R inde erre ichte 
W irk u n g  n ic h t zu bezeichnen sein.

N . g ib t zu, daß die Bäume sich an diese Z a p fa rt sozusagen gewöhnen 
müssen, und daß w ährend des ersten ha lben Jahres die erha ltenen Resulta te 
m eistens unbefried igende sind. Jedoch t r i t t  alsdann eine Ä nd e ru ng  ein 
und das E rn te re su lta t ü b e r tr if f t  ba ld  dasjenige der in  der a llgem ein üb lichen 
W eise gezapften Bäume. H ervorzuheben is t, daß die nach N.s System 
gezapften Heveen auf D e v itu ra i ausnahmslos einen gesunden S tam m  und 
gutes W achstu m  zeigen, w ährend bei den in  üb liche r W eise gezapften 
Bäum en schlechtes V erw achsen und D e fo rm ie ren  der R inde eine sehr häufige 
E rsche inung  is t. D ie  aus S teinzellen bestehenden kle inen H o lzkno ten , die 
schnell anwachsen und D e fo rm ie ru ng  veranlassen, kom m en bei N.s System



379

n ich t häufiger vo r, als auf anderen P flanzungen bei dem gebräuchlichen 
Zapfsystem , sie müssen, w ie  übera ll, rech tze itig  e n tfe rn t werden.

F ü r das A u f f a n g e n  d e s  L a t e x  am Baum  werden in  C eylon fast 
ausnahmslos Kokosscha len gebraucht, ganz vere inze lt kom m en A lu m in iu m 
becher v o r. D ie  G lasbecher sind als ungeeignet v ö ll ig  aufgegeben, sie 
springen in fo lg e  der H itz e  le ic h t und können einen V erg le ich  m it  den 
Kokosscha len h in s ich tlich  des K ostenpre ises n ich t aushalten. A m  Fuße 
der La u frin n e , bzw . do rt, w o  die M ilc h  aufgefangen werden so ll, w ird  eine 
k le ine  B lechrinne in  den Baum  getrieben, um  das La u fen  des L a te x  zu 
d irig ie ren .

D er e in  g e s a m m e l t e  L a t e x  w ird  auf a llen einigermaßen um fang
reichen A n lagen  nach der F a b rik  gebracht und d o rt ko a g u lie rt, nu r bei 
k le inen Betrieben ko a g u lie rt jeder Zapfer seinen L a te x  selbst. Es is t ohne 
weiteres einleuchtend, daß die E in h e it lic h k e it des P roduktes durch zen tra 
lis ie rte  A rb e it nu r gew innen kann. F ü r die K o a g u la tio n  w ird  fas t aus
nahm slos Essigsäure gebraucht, vere inze lt auch P urub  und M a rt in o l, ein 
D e s tilla tio n s p ro d u k t aus der V erb rennung von  K okosscha len und Fasern, 
das einen starken C reosotgeha lt besitzt.

D ie  A u f b e r e i t u n g  d e s  k o a g u l i e r t e n  L a t e x  geschieht auf 
allen B etrieben von m itt le re m  und größerem  U m fange durch m it M asch inen
k ra f t  getriebene W alzm aschinen. D ie spärlichen H olzbestände gestatten 
nu r in  vere inze lten  Fä llen  die A u fs te llu n g  von Lo kom o b ilen , ich sah daher 
auch le d ig lich  Ö lm otore  in  Betrieb. N u r k le inere  A nlagen, die bis zu etwa 
20000 bis 30000 lbs. K au tschuk  lie fe rn , verwenden H andw alzen, m it  denen 
a lle rd ings nu r „sheets“  he rgeste llt werden können.

Beim  H a n d b e t r i e b  w ird  der L a te x  in  ob longen Em ailleschüsscln , 
ganz p r im it iv  auch in  aus H o lz  ge fe rtig ten  K ästen ko a gu lie rt, eine gewisse 
Z e it stehen gelassen, und die alsdann erhaltene schwam m ige Masse durch 
eine H andw alze getrieben, deren g la tte  W a lzen  den K au tschuk , entsprechend 
der ob longen F o rm  der Em ailleschüsseln, ausarbeiten. Nach m ehrm aligem  
D urchziehen durch die g la tten  W alzen  gehen die Fe lle  durch eine zweite 
H andw alze m it ge riffe lte n  R o llen  und werden hiernach ge trockne t und ge
räuchert. D ie R äucherkam m ern sind auf manchen k le inen  A n lagen von 
geradezu verb lü ffende r P r im it iv itä t .  D ie  Größe der Fe lle  (sheets), die eine 
S tärke von  Va bis % cm haben, en tsp rich t den Abm essungen der K is te , die 
E m a ille te lle r sind daher dieser F o rm  angepaßt. D e r gewonnene Scrap würde 
im  H andbetrieb  nu r unvo llkom m en zu vera rbe iten  sein und w ird  meistens 
auf einer größeren A n lage  gegen V e rg ü tu n g  in  „crêpe“  um gearbeite t. M it  
T ro ckn e n  und R äuchern beansprucht diese M ethode eine Ze it von etwa drei 
bis v ie r W ochen von der G ew innung der M ilc h  bis zum  V ersand des fe rtige n  
K autschuks.

Im  M  a s c h i n e n b^e^t r i e b  w ird  der koa gu lie rte  L a te x  erst in  eine 
M aschine m it  zwei pa ra lle l und grob ge riffe lten  W alzen m ehrm als du rch 
gezogen, alsdann werden diese groben „crêpes durch eine M aschine m it 
g la tten  W alzen  ge füh rt und ein ganz dünnes sp itzenartiges P ro d u k t e rz ie lt, 
das auf einem T rom m e lges te ll au fgesp indelt w ird , der sogenannten „lace 
crêpe“ . D ieser aufgespindelte „crêpe“  w ird  danach, durch einen Lä ng sschn itt 
g e te ilt, von der T ro m m e l abgehoben und in  einem T rocken o fen  ku rze  Ze it 
— etwa Va S tunde — einer H itz e  von  150° F. ausgesetzt. Nach geschehener 
A b k ü h lu n g  kom m en die Lappen w ieder in  die F a b rik  und werden zw ischen 
den ge riffe lten  W alzen  zu dem „b lan ke t crêpe“  ausgewalzt oder m it  g la tten
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W alzen  zu dünnem „crepe“ . M it  Schneidemessern werden die endlosen 
„crepes“  alsdann in  der G rundfläche der K is te  entsprechende Felle ge
schn itten , ve rpackt und versandt. D e r ganze Prozeß, vom  E insam m eln des 
L a te x  bis zum  V ersand des fe rtig e n  K au tschuks, dauert zwei Tage. Daß 
fü r  große A n lagen nu r m aschinelle Betriebe in  Frage kom m en können, d ü rfte  
m it  R ücks ich t auf die Quanten, die zu bew ä ltigen sind, und die sich in  der 
H a up te rn teze it auf tausende von lbs. täg lich  belaufen, kaum  in  Frage geste llt 
werden. D ie K is te n  kom m en zugeschnitten aus Japan und werden an O r t 
und S telle zusammengesetzt.

D ie  in  Gebrauch befind lichen M a s c h i n e n  sind durchw eg englisches 
F a b rika t, zum  T e il auch in  Colom bo hergeste llt. A u f  einer P flanzung sah 
ich einen T rocken o fen  von Paßmann, B e rlin , und eine S crap-R ein igungs- 
maschine von P fle iderer, die vo rzü g lich  arbeitete, aber die h in s ich tlich  des 
Preises n ich t m it  der von  der Com m ercia l Co L td . in  Colom bo hergeste llten, 
nach ähnlichen G rundgedanken k o n s tru ie rte n  M aschine ko n k u rr ie re n  kann.

D ie  M asch inen haben durchw eg die gleichen G rundprinz ip ien . Zw ei 
W alzen, senkrecht übere inander, schräg übere inander oder nebeneinander 
angeordnet, in  der E n tfe rn u n g  voneinander ve rs te llba r, m it un tersch ied licher 
U m drehungsgeschw ind igke it, A n tr ie b  m it  H and - oder M asch inenkra ft, Z u
fü h ru n g  von W asserspülung durch ein über den W alzen angeordnetes R ohr, 
m ehr oder w en iger s tarke R iffe lu n g  der W alzen, die Länge der W alzen, 
ebenso ih re  S tärke, je  nach den geste llten  A n fo rde ru ng en  verschieden.

Schon die große R e inh e it und die g le ichble ibende Q u a litä t w ürden dem 
P lan tagenkautschuk a llm äh lich  das Ü bergew ich t über den „ W ild “ kau tschuk 
verschaffen, bei sinkenden Preisen w ird  der P lan tagenkautschuk aber noch 
R e n ta b ilitä t aufweisen, wenn die Zapfungen der w ild  vorkom m enden Hevea- 
Bestände längst n ich t m ehr lohnend sind.

D ie  Z u k u n ft gehört dem P lantagenkautschuk.

D ie b isher nach E uropa  gelangten Beschreibungen über das T rocknen  
der K o p ra  sind n ich t besonders erg ieb ig , da in  den m eisten derselben gerade 
das feh lt, was fü r  den T rocken techn ike r am no tw end igsten is t zu r A u s 
a rbe itung  von  V orsch lägen zu r E rbauung geeigneter, ih ren  Zweck v o l l
kom m en e rfü llende r E in rich tu nge n . M it  z iem liche r S icherhe it läßt sich 
aber darauf schließen, daß die gegenw ärtig  gebräuchlichen auf einer hohen 
S tufe n i c h t  stehen, was zw ar te ilw eise in  der S chw ie rigke it der Beschaffung 
a lle r E rfo rde rn isse  und in  der U n m ö g lic h k e it, mechanische K ra f t  zum  A n 
tr ie b  von Gebläsen zur V e rfü g u n g  zu ste llen, begründet ist, was sich aber 
auch in  hohem  Maße darauf zu rü ck fü h re n  läßt, daß der E uropäer gar n ich t 
weiß, was der Überseer e igen tlich  b ra uch t!

Nach p riva ten  E rkund igungen  und nach dem, was der Verfasser dem 
B eihe ft zum  „T ro p e n p fla n ze r“ , Jahrgang 1911, No. 10: Hans Zaepernick, Die

V erm ischtes .

Kopra-Trocknung.
Von Z iv ilingenieur O t to  M a r r ,  Leipzig.
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K u ltu r  der Kokospa lm e, zu entnehmen verm ochte, dü rfte  ungefähr folgendes 
als zu tre ffend  anzunehmen sein.

W enn die re ife  K okosnuß  von der sie umgebenden bastartigen H ü lle  
be fre it w ird , so ve rb le ib t zunächst der von  einer sehr harten Schale um 
schlossene K ern , we lcher sich erst durch Spalten der Schale m itte ls  einer 
A x t  fre ilegen  läßt. Das weiße F le isch der K erne  ha fte t gern  an den 
Schalenstücken. D ie  B ese itigung le tz te re r koste t ve rhä ltn ism äß ig  v ie l Ze it 
und M ühe, wenn das K ern fle isch  noch feucht ist, läßt sich dagegen 
le ich t bew erkste lligen , wenn sie etwas ange trockne t w ird . Der
T rockenprozeß  m üßte also' in  zw ei T e ile  g e te ilt werden, wenn dieser V o r 
te il zu r G e ltung kom m en so ll, was e igentlich  nu r bei einer na tü rlichen  
T ro c k n u n g  an der Sonne ohne größere U m stände du rchzu führen  ist. In  
D eutsch-N euguinea, w o  die kün s tlich e  T ro c k n u n g  am weitesten ve rb re ite t 
und vo rg esch ritte n  zu sein scheint, en tfe rn t m an daher die K op rasch ich t 
s o fo rt nach dem Öffnen der Nuß aus der Schale, und möge fü r  unsere 
w e ite ren B etrachtungen angenommen werden, daß dies stets geschieht.

D ie  so vorbere ite te  K o p ra  w ird  auf D ra h tho rden  ausgebreitet, fü r 
welche sich eine Größe von  i  m  X  o,5 m  am besten bew ährt, und auf ihnen 
in  W agengestelle gesetzt, zu m ehreren neben- und zu sechs bis acht und 
m ehr in  g le ichen A bständen übereinander. A n s ta tt der W agen, von  ähn
liche r A us fü h run g , w ie  in  A bb . i  b is 3 da rgeste llt, verw endet m an auch 
o rts feste  Gestelle, welche in  etwa 2 m  H öhe über dem Boden auf einem 
eisernen R ost stehen, der die Decke eines von  v ie r M auern  umgebenen 
Raumes b ilde t. Diese M auern  sind nahe dem Erdboden m it  Ö ffnungen fü r 
den E in t r i t t  von F r is c h lu ft  ausgestattet, die durch Schieber in  ih re r Größe 
dem B edarf entsprechend e ingeste llt werden können. D u rch  den Raum  
un te r dem R ost ziehen sich zwei oder m ehrere schmiedeeiserne R auch
roh ren  von zwei Feuerungen, an denen sich die vorbe istre ichende F ris c h 
lu ft  e rw ärm t und durch den R ost un te r die H o rden  ge langt, um  auch durch 
sie, welche ebenfalls ringsum  von  geschlossenen W änden umgeben sind, 
nach oben zu ziehen und d o rt durch Ö ffnungen in  der A bdeckung zu ent
weichen. D ie  Um fassungswände der Gestelle werden durch hö lzerne T ü ren  
gebildet, nach deren Ö ffnung sich entweder die festen Gestelle le ich t be
schicken, oder die fah rbaren  aus- und e in fahren lassen. Zu beiden Längs
seiten des Trockenhauses z ieh t sich in  der Höhe des eisernen Rostes eine 
b re ite  Galerie, die gegebenenfalls fü r  das T ro ckn e n  an der Sonne m it 
benu tz t werden kann. D ie  kün s tlich e  T ro c k n u n g  dagegen e rfo lg t durch die 
an den R auchrohren e rw ärm te  L u f t,  welche von  unten nach oben durch 
die säm tlichen H o rden  m it d e /  auf ihnen ruhenden K o p ra  zieht, dabei 
deren F euch tigke it au fn im m t und, m it ih r  beladen, ins Fre ie  entw eicht.

E in rich tu n g e n  dieser A r t  sollen sich ganz gu t bew ährt haben, e rfo rd e rn  
dann aber eine sehr gew issenhafte W a rtu n g ; auch werden sie v ie l B renn
s to ff verbrauchen und sind z iem lich  feuerge fährlich .

D ie  Angaben über die Le is tu n g  sind le ider in  m ancher Beziehung un 
k la r ;  es b le ib t m ith in  n ich ts anderes üb rig , als das w ahrsche in lich  R ich tigs te  
zu G runde zu legen und läßt sich dies in  nachstehender W eise zusam m en

fassen.
Jede H o rde  von  y2 qm F läche läßt sich belegen m it  3 kg  feuchter K o p ra ; 

die T em pe ra tu r im  T rocken rau m  w ird  auf 40 bis 50° C. gehalten, doch 
scheint es durchaus zulässig, die F r is c h lu ft bis auf 70°- vo rg ew ärm t ein-
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zu fü h ren ; k ü h lt  sie dann doch bis zum  A u s tr it t  auf 40 bis 45° ab, so daß 
die m itt le re  T em pe ra tu r im  T rocken rau m  sich auf etwa 55° s te llt. D ie  
T rockendauer, d. h. die Z e it, welche die K o p ra  im  T rocken rau m  bei so° C. 
verb le iben muß, um  genügend trocken  zu sein, w ird  zu 12 bis 24 Stunden 
angegeben, woraus sich schon erkennen läßt, daß die Z uverläss igke it, m it 
w e lcher de ra rtige  A n lagen  arbeiten, keine sehr große is t. A n  F euch tigke it 
so ll die nasse K o p ra  etwa 3 0 %  enthalten, welche durch die T ro c k n u n g  
auf m indestens 5 % ,  w o m ög lich  aber noch tie fe r herabzudrücken is t. A ls

Abb. 1. Längsschnitt.

B ren ns to ff d ien t die faserige H ü lle  der K okosnuß, eventuell auch die harte 
Schale, doch en tw icke lt er sehr v ie l Ruß, w ahrsche in lich  in fo lg e  unzu läng
lich e r Feuerungse inrich tungen, weshalb Versuche m it  Heißwasserheizungen 
zu keinem  befried igenden E rgebn is g e fü h rt haben. G roßer W e rt w ird  an
scheinend auf die M itbe nu tzu ng  der Sonnenwärm e gelegt, ob m it  Recht 
oder U n rech t, möge dah ingeste llt bleiben, indem  sich ein regelmäßiger, 
geordneter Betrieb  doch nu r schwer dabei au frech te rha lten  läßt.

U n te r B e rü cks ich tigun g  a lle r dieser P unkte  w urde der, durch die 
A bb . 4 dargeste llte  T rockenappa ra t en tw orfen , w e lcher den gebräuch
lichen  D a rren  äußerlich ähnelt, sich aber bei näherer B e trach tung  als 
T u n n e l- oder K a n a ltro c k n e r erw eist.
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Dieser T unn e l oder K an a l befindet sich in  der M it te  des Obergeschosses 
und w ird  du rch s trö m t von der an seinem lin ke n  Ende in  einem K a lo r ife r  
e rw ärm ten L u f t ,  welche an seinem rechten Ende in  die Abzugssch lo te  ent-, 
w e ic h t; ih r  langsam  in  der R ich tu n g  der gefiederten P fe ile  entgegen
g e fü h rt w ird  das auf den H ordenw agen ausgebreitete G ut, welches dabei 
seine F euch tigke it an die L u f t  abgibt, so daß diese, sich m ehr und m ehr 
auf ih rem  W ege s ä ttig t und entsprechend an T em pera tu r v e rlie rt. Sie 
ge langt schließ lich m it 40 bis 50° C. in  die zu beiden Seiten des Schorn-

Abb. 2. Querschnitt.
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Zerlegbarer Hordenwagen zum Kopratrockner.

steins angeordneten Schlote, gieren Z u g w irk u n g  durch die • S chornste in
w ärm e entsprechend e rhöh t ^F ird . F ü r m ög lich s t vo llkom m ene und rauch
fre ie  V e rb rennung  des w ahrsche in lich  z iem lich  feuchten B rennsto ffs  is t 
ein T repp en ros t vorgesehen, der den beabsichtig ten Zweck schon e rfü llen  
w ird ;  die Abgase ziehen durch die le ich t zu re in igenden sch langenförm igen 
W indungen  des K a lo r ife rs  und das schräg ansteigende R auch roh r in  den 
Schornstein.

D a m it sich die T ro c k e n lu ft g le ichm äßig über den ganzen T unne lque r- 
schn itt v e rte ilt ,  s ind in  seinen beiden S tirnw änden S chlitze vorgesehen, deren 
W e ite  geregelt werden kann.

A n  den beiden E nden des T unne ls  befinden sich fe rne r zwei Schiebe
bühnen, auf w'elchen die H ordenw agen in  den T unne l ein- und auszuführen
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sind, um sie entweder durch den T unn e l zu le iten , oder sie auf den Außen
ga lerien aufzustellen, wenn die Sonne die T ro c k n u n g  übernehm en s o ll; 
alsdann is t das aus einzelnen K lappen bestehende Schutzdach, so w e it als 
nö tig , hoch zu schlagen, fa lls  dasselbe n ich t aus Glas besteht. W ird  k ü n s t
lic h  ge trockne t, so is t im  regelmäßigen D auerbetrieb  etwa jede Stunde an 
der E in tr itts s e ite  ein W agen m it fris ch e r W are  ein- und an der A u s tr it ts 
seite ein W agen m it fe rtig e r K o p ra  auszuführen.

Abb. 3.” ^Grundriß.

D u rch  die A r t  der H e izung  und durch die E in s te llu n g  der R e gu lie r
schieber am K a lo r ife r  läßt sich die T em pe ra tu r und M enge der zu r A n 
wendung kom m enden T ro c k e n lu ft vo lls tä n d ig  dem B edarf anpassen, so daß 
m it S icherheit auf eine w e it schnellere und gle ichm äßigere T ro c k n u n g  als 
b isher gerechnet werden da rf, und steht zu erw arten , daß sie sich auf 
höchstens z w ö lf Stunden beschränken läßt, ohne daß die Güte des F ab rika ts  
da run te r le ide t. Im  G egenteil —  da verhä ltn ism äß ig  große Lu ftm engen  
anzuwenden sind, um  eine h inre ichend schnelle Bewegung im  T unn e l zu 
erzielen, muß m it m äßig hoher T em pe ra tu r gearbeitet werden, d. h. die
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L u f t  is t m it etwa 50° e inzuführen, aber nu r w en ig  abgeküh lt und gesä ttig t 
zu entlassen, dam it in  den A bzugssch lo ten auch der fü r  E rzeugung der 
G eschw ind igke it nö tige  A u ftr ie b  entstehen kann. N ied rige  Schlote sind 
deshalb zu verw erfen  und is t jedes M it te l zu verwenden, welches ih re  Z ug
k ra f t  erhöh t, insbesondere bei der hohen T em pe ra tu r von  25 bis 30° C., 
welche die A uß e n lu ft in  Gegenden hat, welche sich zu r K oko sp a lm e n ku ltu r 
eignen. S e lbstverständ lich  is t das A rb e ite n  m it  n ich t v ö ll ig  ausgenutzter 
L u f t  bis zu einem gewissen Grade u n w irts c h a ftlic h , doch jedenfa lls  noch 
lange n ich t in  dem Maße, w ie  es b isher Vorgelegen haben w ird ;  es is t 
aber bei dem Fehlen a lle r m echanischen K ra f t  zum  A n tr ie b  von Gebläsen 
n ich t zu um gehen und w ird  vo ra uss ich tlich  durch verm ehrte  Güte des 
fe rtige n  P rod uk ts  w ieder aufgewogen.

Nach den vorliegenden Angaben so ll K o p ra  in  größeren S tücken a lle r
dings be lieb te r sein, als solche von  k le inerem  K a lib e r, da sich von ersterer 
die schlechten Stücke beim  S ortie ren  le ich te r ausscheiden lassen; doch 
steht dem entgegen, daß sich b isher noch bei a llen T rockenprozessen ge 
ze ig t hat, daß W are  von  k le inem  gleichm äßigem  F o rm a t schneller und 
gle ichm äßiger trockne t, als solche von größerem. L ie g t es doch auch auf 
der H and, daß ein gleichm äßiges D u rch tro ckn e n  größerer S tücke m ehr 
S chw ie rigke iten  b ie te t, als das von  kle ineren, weshalb die A usb ild u n g  des 
V erarbe itens der le tz te ren  entschieden em pfohlen werden muß.

D er gezeichnete T ro c k n e r en thä lt 132 qm Hordenfläche und is t berechnet 
fü r  die T ro c k n u n g  von  800 k g  nasser K o p ra  in  12, bzw. von 1600 k g  in 
24 Stunden.

D ie  fü r  ih n  nötigen, aus E uropa  zu1 beschaffenden E isente ile , w ie  K a 
lo r ife r ,  W agen, H o rden  usw. b ilden  entweder k le ine, le ichte Stücke, oder 
lassen sich ohne S chw ie rig ke it aus solchen zusammensetzen, so daß sie 
sich g u t verpacken und versenden lassen. Ih r  G esam tgew icht w ird  un
gefähr 6000 k g  und ih r  P reis 4500 bis 5000 M . betragen.

W ie  schon angedeutet, w ürde die V erw endung von  V e n tila to re n , bzw . 
auch die anderer Heizsystem e, noch bessere R esulta te , sow ie nö tigen fa lls  
eine periodenweise Beschickung, z. B. m orgens und abends, erm öglichen, 
doch fe h lt fü r  V e n tila to re n  die B e tr ie b sk ra ft (4 bis 5 PS in  vorliegendem  
F a ll)  und stehen der A nw endung  von  Heißwasser- oder N iede rd ru ck -D am p f
he izung die schlechten E igenschaften des B rennm ate ria ls  entgegen: fü r  
die ve rhä ltn ism äß ig  engen Rauchzüge der N iede rdruck-D am pfkesse l eignet 
sich e igen tlich  nu r rauch-, ruß- und sch lackenfre i brennender K o k s ; m it 
den Heizschlangen der Heißw asser-H e izungen steht es n ich t v ie l besser, 
so daß sie ebenfalls keine V o rte ile  versprechen.

Bei der K le in h e it des Betriebes kann  aber auch zur Beschaffung eines 
H ochdruck-D am pfkesse ls  n ich t geraten werden, dessen D am pf seine K ra f t  
erst in  einer M aschine, und dann 'se ine W ärm e in  dem T rockenappa ra t ab
zugeben hätte . E ine solche E in r ic h tu n g  erscheint auf den ersten A n b lic k  
zw ar bestechend, fü h r t  aber nu r dann zu befried igenden Ergebnissen, wenn 
alle E inze lhe iten  genau den vorliegenden V erhä ltn issen  angepaßt und aufs 
so rg fä ltig s te  d u rch ko n s tru ie rt sind. Das is t aber um  so schw ieriger, je  
k le in e r die ganze E in r ic h tu n g  is t und finde t sich daher in  W irk lic h k e it  
selten.
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Mais und W eltmarkt.
Von D r. C. C. H o s s e u s , Buenos Aires.

In der vom argentinischen Landwirtschaftsm inisterium  herausgegebenen 
Zeitschrift »Agricu ltura Moderna«, Jg. II, Nr. 5, Februar 1913, publizierte der 
Sektionschef und D irekto r im  Landwirtschaftsm inisterium Julio J. Bolla eine sehr 
interessante Übersicht über den »Mais auf dem W eltm arkt«, die durch vier moderne 
Tabellen m it graphischer Darstellung tre fflich  illu s tr ie rt w ird. Bolla berücksichtigt 
zuerst die allgemeine politische W eltlage, die auf den gesamten Getreidemarkt 
n icht ohne Einfluß war und ist. D ie offizielle Z iffer fü r das m it Mais bepflanzte 
Gebiet g ib t 3 830 000 ha an, bei einer Durchschnittsproduktion von 2000 kg pro 
Hektar. Von den 7600000 Tonnen gehen etwa 1600000 Tonnen fü r den Inland
gebrauch und als Saatgut ab. Rechnen w ir dann noch den bedeutenden Verlust 
vor und beim  Export ab, so bleiben fü r den W eltkonsum 5060110 Tonnen.

D ie Im portländer benötigen im  Jahre eine Menge von 6 700 000 Tonnen. 
W enn w ir 7000000 Tonnen rechnen, so verteilen sich diese m it 3000000 für 
Rußland, die Donauländer und die Verein igten Staaten von Nordamerika, während 
der Rest nach A rg e n tin ie n  geht, also ein P lüs von  1 000000 T onnen  an N ach
frage nach M ais. M it  Recht w e is t deshalb B o lla  auf die N o tw e n d ig ke it und 
W ic h t ig k e it  eines verm ehrten  M aisbaues in  A rg e n tin ie n  h in . Im  Ansch luß an 
diesbezügliche V orsch läge g ib t B o lla  die B erich te  der K on su la te  — te le
graph isch eingezogen — von  S üdafrika , A us tra lie n , Japan und Neuseeland 
w ieder. A us den Angaben geht u. a. he rvor, daß die V e re in ig ten  Staaten in 
der le tz ten  Saison 924 717 ha m ehr m it  M ais bebauten als in  der 
vorausgegangenen, und daß in  A r g e n t i n i e n  11,6 v. H . H e k ta r 
m ehr un te r K u ltu r  standen. Kanada erz ie lte  bei einer E rn te  1912 37 Zentner 
pro Hektar gegen 1911 30 Zentner pro Hektar. D ie W eltproduktion von 1911 
betrug 789860828 Zentner, von 1912 919337207 Zentner, darunter Nordamerika 
m it einem Plus von 123066336 Zentner.

Interessant sind auch die Vergleiche des Preisstandes m it einem M in im um  
von 3,50 Pesos im  Juni 1904 und einem Maxim um  von 6,40 Pesos im  Oktober 1907 
und 6,30 Pesos im  Januar 1910. Jetzt schwankt der Preis zwischen 4,50 und 
5 Pesos.

9. Internationaler Baumwollkongreß.
D er vom  9. bis 11. Jun i 1913 in  Scheveningen abgehaltene überaus zah l

re ich besuchte 9. In te rn a tio n a le  B aum w o llkong reß  hat auch dem ko lon ia len  
B aum w o llbau w iederum  besondere B eachtung geschenkt und rfach E n t
gegennahme der. von den V e rtre te rn  ^verschiedener N a tionen  über den Stand 
des Baum wollbaues e rs ta tte ten B erich te  fo lgende E rk lä run gen  beschlossen:

D er K ongreß  e rkenn t dankbar^ die auf H ebung des Baum wollbaues ge
rich te ten  Bem ühungen an, h o fft, daß dieselben in  a llen Ländern , w o die 
kaufm ännischen G rund lagen dazu vorhanden sind, fo rtgese tz t w e iden  und 
ve rsp rich t, zur F ö rde run g  dieser Bestrebungen seinen ganzen E in fluß  in  a llen 

T e ile n  der W e lt  einzusetzen.
M it  besonderer G enugtuung w urde davon K en n tn is  genommen, daß die 

b ritische  R eg ie rung jü n g s t die Z insgaran tie  auf eine A n le ihe  von  60 M il l io 
nen M a rk  übernahm , welche der englisch-ägyptische S u d a n  zur E n tw ic k 
lu ng  seines B aum wollbaues aufnehm en w ill,  und daran die H o ffn u n g  ge
k n ü p ft, daß auch andere K o lo n ia lve rw a itu n g e n  ähnliche S ch ritte  in  g le icher 
R ich tu n g  unternehm en möchten.
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W as speziell O s t i n d i e n  b e tr iff t ,  so scheint dieses das einzige Ge
b ie t zu sein, von  dem m an eine so fo rtig e  bedeutende A usdehnung des Baum 
wollbaues e rw arten kann. Le ide r ist. in  In d ie n  der dam it be treute  tüch tige  
Beam tenstab v ie l zu k le in  und die fü r  F ö rde rung  des Ackerbaues im  Budget 
eingesetzte Summe v ie l zu ge ring  und dabei n ich t einm al jä h r lic h  m it S icher
he it zu erw arten. D a r in  so llte  ba ld eine Besserung em treten. Ebenso 
werden die Regierungsm aßnahm en gegen betrügerische M ischungen und 
kün s tlich e  Befeuchtung der B aum w o lle  in  Ind ie n  ge fo rde rt.

Das R efe rat über die d e u t s c h e n  K o lo n ie n  w urde  von dem V er
tre te r des K o lo n ia l-W ir ts c h a ftlic h e n  K om itees, H e rrn  M o r i t z  S c h a n z ,  
C hem nitz, e rs ta tte t, der fe rne r seinen B e rich t über „B a u m w o lle  in  Ä gyp ten  
und im  eng lisch-ägyptischen Sudan“  vo rleg te . D ieser im  Februar als B e i
heft zum  „T ro p e n p fla n ze r“  erschienene um fangre iche B e rich t hat auch im  
A us land  so große B eachtung gefunden, daß er ins Eng lische, Französische, 
Ita lien ische  und Spanische übersetzt w u ide .

W eltproduktion von Pflanzenfasern aufser Baumwolle 
1908 b is  1912.

Die folgende Zusammenstellung der W eltproduktion von Pflanzenfasern außer 
Baumwolle für die letzten fün f Jahre ist eine A rbe it des Spinnfaser-Sachverstän
digen im  Ackerbau-Departement der amerikanischen Regierung zu Washington, 

Lyster H. Dewey.
H a r t e  F a s e r n .

A rt und Erzeugungs- Produktion in Tons

länder 1908 1909 1910 I9 I I 1912

A b a k a  (M anilahanf):
168 000 160 000P h i l ip p in e n ..................... 1 3 2  OOO 160 000 1 70 OOO

IOO 150 350 400 500

Zusammen . . 132 IOO 160 150 168 350 160 400 170 500

H e n e q u e n  (Yucatan-Sisal):
136 712Yucatan, M exiko \  . . — 98 976 101 126 121 750

Übriges M exiko . . . — 200 200 1 75 150

K u b a ................................ — I 200 1 600 1 850 2 IOO

Zusammen . . — 100 376 102 926 123 7 7 5 138 962

S i s a l h a n f :
Deutsch-Ostafrika . . . — — — I I  2 1 2 16 OOO1

Java .’ ................................ — — — — 4 000

Bahama- Inseln . . . . 2 640 2 923 3 048 2 500 3150

H a w a i ................................ 60 IOO IOO 300 500

P apua-Inse ln..................... — — 300

N e u s e e l ä n d i s c h e r
F l a c h s  (Phorm ium):

20 645 18 000N e u s e e la n d ...................... 17 403 14318 18 094

i) D ie Ausfuhr Deutsch-Ostafrikas betrug 1901 — 204, 1902 — 356, 1903 — 422, 
I904 =  764, I9 o5 =  1140, 1906 =  1836, 1907 =  2830, 1908 =  3896, 1909 =  5283. 
I9 IO  =  7228, 1911 =  11 213, 1912 =  17080 Tonnen. (D. R.)
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W e i c h e F a s e r n :
A rt und Erzeugungs- Produktion in Tons

länder 1908 1909 1910 I9 I I 1912
F la c h s  (Linum

usitatissim um): 
Österreich-Ungarn . . . 52 166 49 327 38913 37 323 —

B e lg ie n ................................ 13 500 13 500 14 OOO —
B u lg a r ie n .......................... 84 IOO 354 400 —
F r a n k r e ic h ..................... 23 943 15 247 16 553 22 502 —
I t a l ie n ................................ 3 500 3 621 3 441 3 039 2 756
R u m ä n ie n ..................... I 202 814 2 224 2 OOO —
Rußland (europäisches) . 789 000 545 532 \

351238
{  517 000 —

„  (asiatisches). . 42 392 48 201 f \  24 500 —
S erb ien................................ 516 438 1 096 1 046 —
Schweden .......................... 773 724 700 750 —
I r l a n d ............................... 8 872 8 040 9941 12 590 12 922
Andere Länder . . . . 17847 6 722 — — —

Zusammen . . 953 795 692 264 — — —

F la n f  (Cannabis sativa):
Österreich-Ungarn . . . 60 861 62 183 68 269 — 22 OOO
F r a n k r e ic h ..................... 13 803 15 005 14 492 16 128 —
I t a l ie n ...............................
Vere in igte Staaten von

— 86 420 95 724 74 2 4 0 104 608

A m e r i k a ..................... 3 000 3 500 I  5 0 0 I  O O O I  4 0 0

C h i l e ...............................
J u te  (Corchorus capsularis

6 6 3 629 765 104

und Corchorus o lito rius) :  

O s t - I n d ie n ..................... 1 1 4 2  6 4 7 I  3 0 1  4 I I  I 43°  567 I 470 500 I  9 2 0  O O O

C h in e s . J u te  (Abutilon
theophrasti):

China (Tientsin) . . . 2  6 7 9 — — — —

K a p o k  (Ceiba pentandra): P o l s t e r - F a s e r n .

Ja v a ..................................... 7 589 8 325 8  3 7 6 9 960 —

E c u a d o r .......................... — —  . 23 60 —

(Nach D a ily  Consular and Trade Reports.)

A uszüge und M itte ilu n g e n .

A u s f u h r  v o n  B a  U/fn w o l l e  u n d  B a u m w o l l s a a t  a u s  
S ü d - N i g e r i a .  Das o ffiz ie lle  „La go s  Custom s and T rade  Jou rna l“  vom  
17. Januar v e rö ffe n tlic h t die fo lgende S ta tis t ik :

Ballen
1911 
Cwts. £ Ballen

1912
Cwts. £

Baumwolle . . . ■ ■ 4 478 19 984 66 935 11 068 39042 102 933

Baumwollsaat . .
Sack 

. . 38 482
Tons 
1 908 4 577

Sack 
82 089

Tons
4058 10 030

(The A frican  M ail.)
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W e l t r o h s e i d e n e r n t e  i m  J a h r e  1912. Nach der V e rö ffe n t
lichun g  des Synd ika ts der L yo n e r Seidenhändler s te llte  sich W e ltroh se iden 
ernte im  Jahre 19121) (und 1911)2) auf insgesam t 267400 (245700) dz. D avon 
en tfa llen  auf: F rank re ich  5050 dz (4020), I ta lie n  41 050 dz (34900), Spanien 
780 dz (880), Ö ste rre ich -U ngarn  3020 dz (3500), zusammen W esteu ropa . 
49 900 dz (43 300). A s ia tische T ü rk e i 9450 dz (12 700), europäische T ü rk e i 
2600 dz (3750), B u lga rien , Serbien und Rum änien 1450 dz (1700), G riechen
land und K re ta  500 dz (620), K aukasien 3950 dz (4800), T u rke s ta n  und Z e n tra l
asien (A u s fu h r) 2800 dz (3030), Persien (A u s fu h r) 2250 dz (3000), zusammen 
Levan te  und Zentra las ien 23 000 dz (29600). China (A u s fu h r von Schanghai) 
64 000 dz (59400), C h ina (A u s fu h r von K an ton , fü r  n  M onate  im  Jahre 1911) 
22 550 dz (17300), Japan (A u s fu h r von Y okoham a) 106 200 dz (93 700), 
Ind ie n  (A u s fu h r von Bengalen und K a sch m ir) 1600 dz (2240). H in te r 
ind ien  (A u s fu h r von  Saigon, H a iph on g  usw.) 150 dz (160), zusam 
men O stasien 194 500 dz (172800). Danach sind im  Jahre 1912: 21 700 dz 
Seide m ehr geern te t w orden als im  Jahre 1911. A u f W esteuropa e n tfä llt  
eine Zunahm e von 6600 dz, auf O stasien eine solche von  21 700 dz, während 
die Levan te  und Zentra las ien ein M inde re rgebn is  von  6600 dz aufweisen. 
Uber die W eltse idenern te  seit dem Jahre 1906 g ib t die fo lgende A u fs te llu n g  
A u fsch luß :

Europa Levante u. 
Zentralasien Ostasien zusammen

t t t t

1906 .....................  5748 2624 12 541 20 913

1907 .....................  5909 3026 13 125 22 060

1908 .....................  5551 2693 15836 24 080

1909 .....................  5385 3038 16 087 24 510
1910 ..................... 4700 2800 16995 24 495
1911 .....................  433° 2960 17 280 24 570
1912 .....................  4990 2300 19 450 26 740

Aus dieser A u fs te llu n g  geht he rvor, daß der A n te il Ostasiens, insbe
sondere Japans, an der W e lte rn te  von  Jahr zu Jahr an Bedeutung zu n im m t; 
er be trug  im  Jahre 1912 fast 73 % ■  D ie  E rn te  in  E uropa  n im m t, von 
Schw ankungen abgesehen, s tänd ig  ab; die in  der Levan te  und Zentra lasien 
erzeugten M engen ha lten  sich seit Jahren etwa auf derselben Höhe.

(B e rich t des K a ise rl. K on su la ts  in  Lyo n .)

K a u t s c h u k a u s f u h r  ü b e r  P a r a  1912.3) D ie  K au tschukausfuh r 
aus Para, M anäos und Iq u ito s  w ährend des Jahres 1912 (1911) be trug  
43 362 (35 859) t. H ie rv o n  g ingen nach E uropa  22008 (19 758) t, nach N o rd 
am erika 21 354 (16 101) t. A u f die dre i Städte Para, M anaos und Iq u ito s  v e r
te il t  sich die A u s fu h r w ie  fo lg t:

im  Jahre 1912

von Para 
von Manäos 
von Iquitos .

nach
Europa

t
10 611 
8 708 
2 676 

21 995

nach
Nordam erika

t
12 224 
9 004 

139 
21 367

zusammen

t
22 835 
17 712 
2 815

43 362

i) Vorläufige. Zahlen. — 2) Berichtigte Zahlen.
3) V g l. Nr. 5 d. J., S. 270, Brasiliens Kautschukausfuhr 1912. (D. R.)



39 i

im  Jahre 1911 nach nach
Europa •y t j  -, zusammen Nordamerika

t t t

von Para . .....................  8 810 8 360 I7  I7O
von Manáos .....................  8 935 7 564 16499
von Iqu ito s . .....................  2 013 177 2 I90

19758 16 IOI 35 859
(Bericht des Kaiserl. Konsulats in  Para.)

S t a a t l i c h e  F ö r d e r u n g  d e r  K a u t s c h u k p r o d u k t i o n
B r a s i l i e n .  D ie  Vossische Z e itun g  be rich te t nach einem Telegram m
R io  de Jane iro : D er L a n d w irts c h a fts m in is te r D r. Pedro de T o ledo  hat
K a u ts c h u k k o n tra k t, der zw ischen der Bundesreg ierung und dem Staate Para 
abgeschlossen w orden ist, un terze ichnet. E ine V ersuchssta tion  w ird  in  der 
Nähe von Belen, eine K au tsch u kra ffin e rie  und eine K a u ts c h u k fa b rik  werden 
in  Belen e rrich te t werden. In  dem A bkom m en is t die E rr ic h tu n g  einer 
M u s te rfa rm  auf der Inse l M a ra jo  und die Ina ng riffna hm e  von  E isenbahn
lin ien , E rbauung von H o te ls  und H o sp itä le rn  fü r  die K au tschukgeb ie te  v o r
gesehen, um  die E inw anderung  zu un terstü tzen . D er S taat Para w ird  zu
sammen m it der B undesreg ierung dazu schre iten, nach und nach den A u s 
fu h rz o ll fü r  K au tschuk  herabzusetzen und w ird  dieses A u s fu h ro b je k t 
w ährend 25 Jahren von jeg lichem  staa tlichen und städtischen Z o ll befre ien. 
D er durch den v o rjä h rig e n  E rlaß  zum Schutze der K a u tsch u kp ro d u k tio n  
vorgesehene A u s fu h rz o ll von  5 % so ll zur U n te rh a ltu n g  der Chausseen und 
anderen. V erb indungsstraßen in  den K autschukgeb ie ten und in  den la n d w ir t
scha ftlichen  Gebieten dienen. D ie  beiden K on trahe n ten  werden danach 
trachten, die T a r ifra te n  der S ch iffahrtsgese llschaften , die sie ve rw a lten  oder 
un ters tü tzen , herabzusetzen. In  der Presse w ird  die Bedeutung dieses P ro 
jektes betont, von  dem m an einen e rfo lg re ichen W e ttbew erb  m it  der 
K a u tsch u kp ro d u k tio n  des fernen Ostens e rhofft.

I n t e r n a t i o n a l e  A u s s t e l l u n g  f ü r  K a u t s c h u k  u n d  
s o n s t i g e  t r o p i s c h e  B o d e n p r o d u k t e  s o w i e  v e r w a n d t e  
I n d u s t r i e n ,  L o n d o n  1914. U n te r dem P ro te k to ra t des K ö n ig s  von 
E ng land  findet vom  24. Jun i bis 9. Ju li 1914 in  der R oya l A g r ic u ltu ra l H a ll 
zu L o nd on  eine „ In te rn a tio n a le  K au tschuk  - A usste llung , verbunden 
m it einer In te rn a tio n a le n  A uss te llu ng  von B aum w o llfase rn  und an
deren trop ischen B odenprodukten nebst e inschlägigen In d u s tr ie n “  
s ta tt. D ie  o ffiz ie lle  B e te iligung  haben bereits zugesagt: Ita lie n , Belgien, 
P o rtu ga l, B ras ilien , M ex iko , B o liv ie n , H onduras sow ie eine A nza h l b r itis c h e r 
und französischer K o lon ien . J3ie beiden in  Lo nd on  vorangegangenen in te r
na tiona len K au tschuk-A uss te llungen  1908 und 1911 w urden übere instim m end 
sehr gü ns tig  b e u rte ilt ;  auj7 der le tz te ren  w a r D eutsch land durch eine be
sondere A b te ilu n g  vertre ten. A uch  fü r  die bevorstehende A uss te llu ng  ze ig t 
sich in  der heim ischen In d u s tr ie  Interesse. D er Z en tra lve re in  Deutscher 
K au tschukw are n -F ab riken  ha t sich e ins tim m ig  zugunsten einer deutschen 
B e te iligun g  ausgesprochen. D ie  A uss te llu ngs le itu ng  hat einen gu t gelegenen 
P la tz  fü r  eine eventuelle deutsche A b te ilu n g  rese rv ie rt. F ü r den F a ll des 
Zustandekom m ens einer solchen hat in  Gemäßheit eines Beschlusses des 
P lenarvorstandes der „S tänd igen A usste llungskom m iss ion  fü r  die Deutsche 
In d u s tr ie “  dessen M itg lie d , H e rr  K om m e rz ien ra t Seligm ann, D ire k to r  der

Tropenpflaczer 19x3, Heft 7. 28
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C ontinen ta l-C aoutchouc- und G uttapercha-C om pagnie in  H annover, S te ll
ve rtre tende r V o rs itze nd e r des Zen tra lve re ins D eutscher K au tschukw aren - 
F abriken , die D u rc h fü h ru n g  übernom m en. In teressenten w o lle n  sich un te r 
Angabe ihres vo rauss ich tlichen  P la tzbedarfes m ög lich s t ba ld  m it  H e rrn  
K om m e rz ien ra t Seligm ann in  H annover in  V e rb in dun g  setzen.

K a k a o a u s f u h r  a u s  d e m  A m a z o n a s g e b i e t  1912. Im  
Jahre 1912 ge langten aus dem Am azonasgebiet nach einem K on su la tsb e rich t 
aus P ara  die fo lgenden M engen zu r V e rsch iffu n g : V o n  Para 1678 t, von  
O bidos 144 t, von  M anaos 99 t, von  Ita c o a tia ra  881 t, zusammen 2802 t, gegen 
2669 t im  Jahre 1911. Es e rg ib t sich som it fü r  1912 eine Zunahm e von  133 t. 
V o n  den im  Jahre 1912 (1911) ausgeführten M engen w urden  v e rs c h ifft: Nach 
N o rda m e rika  433 (29s) t, nach E uropa  2369 (2374) t. Nach w ie  v o r s tam m t 
die E rn te  zum  w eitaus größten T e il von  w ildw achsenden Bäumen, die E r 
träge der angelegten P flanzungen fa lle n  n ic h t ins G ew icht. D e r größte T e il 
der E rn te  geht an französische F abriken , ein k le ine re r w ird  nach N o rd 
am erika ve rsch ifft, w ährend D eutsch land von  dem b itte re n  P arakakao so gu t 
w ie n ich ts konsum ie rt. A us ganz B ras ilien  w urden  1912 30492 t  K akao  aus
g e fü h rt, gegen 34 994 t  im  V o r ja h re  und 29157 t  im  Jahre 1910.

D ie  A u s f u h r  v o n  K a k a o  a u s  S u r i n a m  in  den letzten 
Jahren war nach einem Konsulatsberichte aus Paramaribo folgende:

Sack von
100 kg

1903 . . . . . 22085
1904 . . . 8 540
1905 . . . . . 16 818
1906 . . . . . 14 806
1907 . . . • ■ 16 253

Sack von
100 kg

I908 ..................... 16 992

1909 ..................... • 18971
I 9 I O ..................... 20425
I 9 I I ..................... 15 939
1 9 1 2 ..................... 9 622

zehn

D ie  K a f f e e - E r n t e  P o r t o  R i c o s  is t im  Jahre 1912 besonders 
groß ausgefallen, und auch die Preise der Bohnen w aren bedeutend besser 
als im  V o r ja h r ,  w ie  aus nachstehender A u fs te llu n g  zu ersehen is t:

Jahr Pfund W ert in  $

I9IO 45 209 792 5 669 602

I9 I I 33937021 4 992 779
1912 40146365 , 6 754 913

Geschäftsjahr bis zum 30. Juni:
Durchschnitts-

E  r  n 1 e preis
Cent
12,5
14.7
16.8

D ieser langersehnte A u fsch w un g  der K a ffee ind us trie  is t von  ganz be
sonderem  V o r te il fü r  die Inse l, da er nam en tlich  den m itt le re n  und ärm eren 
K lassen der B evö lke rung  zugute kom m t, deren Ländere ien sich fü r  den A n 
bau von  Z u cke rro h r und T abak n ich t eignen. Den verbesserten V erhä ltn issen  
angepaßt, w ird  der A nbau langsam  ausgedehnt, und es g e lin g t dann w o h l 
auch, die E rg ie b ig ke it der Ländere ien zu heben, die in  dieser E rn te  nu r 
1% bis 2 Zentner K affee d u rch sch n ittlich  vom  A cre  (40,5 A r )  be trug.

(B e rich t des K a ise rl. K on su la ts  in  San Juan de P o rto  R ico.)

Z u c k e r - P r o d u k t i o n  u n d  - A u s f u h r  J a v a s .  Nach A u f
s te llun g  einer M a k le rfirm a  in  Batav ia , die sich auf p r iva te  E rm itt lu n g e n  der 
E rzeugnisse der einzelnen Z ucke rfab riken  g ründe t und im  H ande l als zu-
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verläss ig  angesehen w ird , hat die Gesam terzeugung von  Zucker auf Java 
in  den le tz ten 5 Jahren die fo lgenden Zahlen ergeben:

Ost-Java Mittel-Java West-Java 
T a u s e n d  P i k u l

Ganz Java
dz

1908 . . • • 10857 5482 3269 19 609 12 157 870
1909 . . . . 10821 5089 3445 19 350 11 997 561
1910 . . . .  11 509 5340 3304 20 154 12 495 950
1911 . . . . 13564 6019 3570 23 153 14 354 860
1912 . . . .  12 552 6539 3386 22 478 13 882 546

H in te r  der Z uckerern te  auf K uba, die fü r  1911/12 auf 18959840 dz ge
schätzt w ird , b le ib t som it die Javas noch um rund  5 M illio n e n  D oppe l
zentner zurück. G le ich fa lls  p riva te n  A ngaben entstam m en die w e ite r h ier 
fo lgenden Zahlen über die A u s fu h r von Java-Zucker, die sich auf eine Z u
sam m enstellung der bekannt gewordenen V ersch iffungen  gründen und 
ebenso als zuverlässig  angesehen werden. H ie rnach  be trug  die Gesamt
ausfuhr:

1 9 0 8  ....................................................12 918 770 dz,
1 9 0 9  ....................................................12 615 932 „
1 9 1 0  ....................................................13 017 294 „
1 9 1 1 - ............................................... 14558603 „
191,2.....................................................14 731 608 „

D ie  am tlichen Z iffe rn  über die Z uckerausfuhr, die sich m it  den obigen 
A ngaben n ich t decken, zeigen m it  14379276 dz im  Jahre 1911 eine gewisse 
A bw e ichun g  nach unten gegenüber der p riva te n  Schätzung; die am tlichen 
Z iffe rn  fü r  1912 liegen noch n ich t vor.

(B e rich t des K a ise rl. G eneralkonsuls in  Batavia.)

D ie  V a n i l l e e r n t e  a u f  G u a d e l o u p e  hat im  Jahre 1912/1913 
etw a 40000 P fun d  betragen, gegen 55 500 im  V o r ja h re  und 43 493 im  D u rch 
s ch n itt der fü n f Jahre von 1908 bis 1912.

(N ach D a ily  Consular and T rade  R eports.)

A u s f u h r  v o n  P a r a n ü s s e n  a u s  d e m  A m a z o n a s g e b i e t  
1912. Im  Jahre 1912 w urden von Para 100030, von  O bidos 37279, von 
Ita co a tia ra  57 178, von M anaos 151 835, zusammen 346 322 hl Paranüsse, gegen 
135018 h l im  Jahre 1911, ve rsch ifft. H ie rv o n  nahmen ih ren  W eg nach dem 
europäischen K o n tin e n t 36548 (1911: 8729), nach E ng land 92827 (26958), 
nach N o rda m e rika  216947 (99 33 l) hl.

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

B a k o v e n ( B a n a n e n ) - k u - l t u r  i n  S u r i n a m  1912. Das Jahr 1912 
w a r fü r  die B ako ve n ku ltu r in  fyürinam  in  v ie le r Beziehung ungünstig . D ie 
D ü rre  der ersten M onate  w a r/n ic h t a lle in  U rsache eines sehr trägen W achs
tums, sondern ließ auch die F ruchtansetzung länger ausbleiben, als es anders 
der F a ll gewesen wäre, w ahrend ganze Felder ausgegraben werden mußten, 
um  aufs neue um gepflanzt zu werden. Es w urden 213 999 (1911: 384097) 
.Büschel ve rsch ifft, m it  einer Q ua litä tsprozen tage von 63% (77) %• -D ie Kongos 
Bakoven zeigten sich im  Jahre 1912 aufs neue gegen die P anam akrankhe it 
im m un. (Aus dem H andelsberich te des K a ise rl. K onsu la ts

in  P aram aribo  fü r  1912.)

D ie  G e t r e i d e e r n t e  1912 i n  F r a n k r e i c h .  Nach einer im  
Jo u rn a l O ffic ie l erschienenen S ta tis tik  sind nunm ehr die endgü ltigen E rn te 

28*
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ergebnisse der hauptsächlichsten K ö rn e rfrü c h te  F rankre ichs  im  Jahre 1912 
fes tgeste llt w orden. D ie  G esam tziffern werden w ie  fo lg t angegeben:

h l dz

fü r Weizen .
„  Mengkorn 
„  Roggen.
„  Gerste .
„  Hafer

118 208 500 
2116 990 

17 166 730 
17 249 200 

110 676 600

90 751 290 
1 552 220 

13 242 420 
10 977 400 
51 614 800

(Bericht des Kaiserl. Konsulats in Havre.)

D i e  K o p r a a u s f u h r  D e u t s c h - N e u g u i n e a s  i m  J a h r e  
1912. K o p ra  is t zu rze it bei w e item  der w ich tig s te  A u s fu h ra rt ik e l D eutsch- 
Neuguineas. V o n  einer G esam tausfuhr von  10232 t im  W e rte  von 4 109 420 M . 
entfie len im  Jahre 1911 a lle in  9553 t im  W e rte  von  3 331 930 M . auf die 
K op raa us fuh r. Das Jahr 1912 ze ig t w ieder eine bedeutende S te igerung ; die 
G esam tausfuhr an K o p ra  be trug  11130 t im  W e rte  von  4 025 285 M ., sie 
ü b e rtra f also die G esam tausfuhr des V o rja h re s  der M enge nach ganz e r
heblich und steht auch im  W e rte  nu r w en ig  h in te r dem G esam twerte der 
A u s fu h r des V o rja h re s  zurück. Bei diesen Zahlen handelt es sich nu r um  
das alte Schutzgebiet — den B ism arckarch ipe l, e insch ließ lich der S alom on
inseln und K a ise r-W ilh e lm s lan d . Neun Zehntel der K op raa us fuh r stammen 
aus dem B ism arckarch ipe l, aus K a ise r-W ilh e lm s la n d  kam en nur 1063100 kg  
im  W e rte  von 405 067 M . Seit dem Jahre 1907 hat sich die K op raa us fuh r 
nahezu verdoppe lt —  sie be trug  damals 5694 t — , der W e r t be lie f sich damals 
auf 1807957 M „  der je tz ige  A u s fu h rw e rt übers te ig t also das D oppelte  noch 
um  10 P rozent. (D . P.)

A u s f u h r  v o n  I n d i g o  a u s  N i e d e r l ä n d i s c h - I n d i e n  1912. 
Nach dem le tz ten  Jahresberich t der H andelsvereenig ing von Samarang, dem 
H a up ta us fuh ro rte  fü r  In d ig o , w urden 1912 von d o rt ausge führt rund  62000 kg  
Ind igo , da run te r 55000 k g  nach den N iederlanden, welche d o rt fü r  Rechnung 
der P flanzer zu w en ig  befried igenden Preisen abgesetzt wurden. D er H andel 
in  diesem einst fü r  den M a rk t in  Sam arang so w e rtvo lle n  A r t ik e l ha t s ta rk  
ge litten . D ie  In d ig o k u ltu r  w ird  in fo lg e  des im m er w e ite ren V o rd rin gen s  
von  küns tlichem  In d ig o  von den m eisten U nte rnehm ungen aufgegeben, n u r 
einzelne haben noch k le ine  Anpflanzungen, 'deren Erzeugnisse zum  größten 
T e il an in ländische Färbereien v e rka u ft werden. Nach der fü r  1912 nun
m ehr vo lls tänd igen  am tlichen  M o n a ts s ta tis tik  w urden  an In d ig o  im  ganzen 
aus N iede rländ isch -Ind ien  ausge führt: 69062 k g  gegen 62266 k g  im  
Jahre 1911. (B e rich t des K a ise rl. G eneralkonsu la ts in  Batavia.)

D i e  H a u p t a u s f u h r a r t i k e l  d e r  I n s e l  M a u r i t i u s  s ind 
Zucker, Rum , V a n ille  und A loefasern. D ie  Zuckerausfuh r be trug  1911/1912 
insgesam t 165566 t, gegen 214093 t  im  Jahre 1910/1911. D ie  A u s fu h r der 
üb rigen  A r t ik e l gestaltete sich im  Jahre 1912 (und 1911) w ie  fo lg t:  R um  
84 747 (247 978)1 im  W e rte  von  18503 (39671) Rupien, V a n ille  963 (2030) k g  
im  W e rte  von  21295 (44182) Rupien, und A loe fase rn  2249047 (2 129 330) k g  
im  W e rte  von  679729 (603490) Rupien.

(N ach einem B erich t des K a ise rl. K onsu la ts  in  P o rt Lou is .)

H a n d e l  D e u t s c h - O s t a f r i k a s  1912. Das „D eutsche K o lo n ia l
b la t t “  v e rö ffe n tlic h t in  seiner 12. N um m er vom  15. Jun i 1913 die fo lgende
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vo rläu fige  Ü bers ich t über die Bewegung des Gesamthandels des deutsch-ost
a frikan ischen  Schutzgebietes im  K a le n d e rja h r 1912 im  V erg le ich  m it  1911:

1912 I9 I I Zunahme
M. M. M.

E in fuh r über die Küstengrenze . . . 44 691 775 40356236 4 335 539
„  „  ,, Binnengrenze . . 5 617 389 5 535 406 81 983

Gesamteinfuhr . . 50 309 164 45 891 642 4417 522
Ausfuhr über die Küstengrenze . . . 25 079 776 17 122 830 7 956 946

„  ’ „  „  Binnengrenze . . . 6 338 606 5 314 930 1 023 676

Gesamtausfuhr . . 31418 382 22 437 760 8 980 622
Gesamthandel über die Küstengrenze . 69771551 57 479066 12 292 485

„  ,. Binnengrenze . 11955 995 10850 336 1 105 659
Gesamthandel des Schutzgebietes . . 81727 546 68 329 402 13 398 144

D er Handel des Schutzgebietes hat som it w ieder eine erfreu liche
S te igerung aufzuweisen, die besonders in  der A u s fu h r zum  A usd ruck  
kom m t.

D er „D eutschen Tagesze itung“  entnehm en w ir  noch fo lgende E in ze l
he iten : D ie  v ie r w ich tigs te n  E u ro pä e rku ltu ren  zeigen gegenüber dem V o r 
ja h re  folgendes E rgebn is :

Menge in Tonnen W ert in 1000 M.
I 9 I I 1912 I9 I I 1912

Sisalagavenhanf . . • 11213 17 080 4532 7361
Plantagenkautschuk . 684 1 053 3609 6142
Baumwolle . . . . 1 080 1 882 1331 2IOO
K a ffe e .......................... 1 176 1 576 1266 1903

Gegenüber dem zweitvorhergehenden Jahr 1910 be träg t die Zunahm e der 
M engenausfuhr des Jahres 1912 bei B aum w o lle  302 %, bei P lan tagen
kau tschuk 255 %, bei S isa lhanf 236 % und bei K affee 159 %. Diese Zahlen 
reden eine sehr deutliche Sprache fü r  die E rfo lg e  deutscher K o lo u ia lp o lit ik .  
D ie  vorw iegend von E ingeborenen betriebenen K u ltu re n  zeigen fü r  das Jahr

folgendes B ild :
Menge in  Tonnen W ert in 1000 M.

I9 I I 1912 I9 I I 1912

K o p r a ..................... . . . 5421 4241 1844 1563
Erdnüsse . . . . . . . 2504 6079 490 1273
S esa m ..................... ■ ■ • 1633- 1882 403 523

D ie  K op raa us fuh r, die schqfi im  V o r ja h re  gegenüber 1910 s tab il w ar, 
ze ig t fü r  1912 einen erheblichen R ückgang. H ingegen scheint die K u ltu r  
der Erdnuß — die beispielsweise in  F ranzös isch -W esta frika  in  ku rze r Z e it 
sich zu einer E xpo rthöh e  y 6 n  etwa 40 M illio n e n  M . aufgeschwungen hat — 
auch fü r  D eu tsch -O s ta fr ika  wachsende Bedeutung zu gewinnen. D ie  Ge
sam te in fuh r is t gegenüber dem V o r ja h r  um  rund  4% M illio n e n  M . ge
stiegen. Diese Zunahm e is t keineswegs einer ve rm ehrten  E in fu h r von  
E isenbahnm ateria l zu verdanken, die im  V o r ja h re  annähernd dieselbe H öhe 
erre ichte , sondern v e r te ilt  sich auf alle zur E in fu h r  gelangenden A r t ik e l.  
D ie  größte Zunahm e ze ig t sich bei den T e x tilw a re n , insbesondere den Baum - 
w o llgew eben (16507000 gegen 14 013 000 M . im  V o rja h re ). D ie  zw e itg rößte  
S te igerung ze ig t sich bei dem Posten „ In s tru m e n te , M aschinen und F a h r
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zeuge“  (4435000 gegen 3 188 000 M . im  V o rja h re ), w ährend die E in fu h r von 
sonstigen M e ta lle n  und M e ta llw a ren  von  9782000 auf 10 426 000 M . ge
stiegen ist.

D ie  D i a m a n t p r o d u k t i o n  d e r  W e l t .  E inen Ü berb lick  über 
die D ia m a n tp ro d u k tio n  der W e lt  seit den Tagen, da m an den D iam anten als 
Ede lste in  schätzen le rn te , gew ährt de Launay in  einer k ü rz lic h  ve rö ffe n t
lich te n  „A b h a n d lu n g  über M eta llogen ie “ . A lle  a lten D iam anten kam en aus 
Ind ien . A be r die do rtige n  D iam an tm inen  sind vo llkom m e n  erschöp ft; ge
naue Angaben über die H öhe ih re r P ro d u k tio n  sind n ich t m ehr aufzustellen, 
aber In d iz ie n  weisen darau f h in , daß m an den G esam tertrag dieser M in e n  
auf etw a 2000 kg  schätzen darf. 1723 w urden dann die D iam an tlage r B ra 
siliens gefunden; sie lie fe rte n  im  Lau fe  der Z e it rund  2500 k g  D iam anten, 
die einen B ru tto w e rt von  400 M illio n e n  M a rk  darste llen. A be r auch diese 
M in en  sind so gu t w ie  erschöp ft, und seit e in igen Jahren is t ih r  E rträ g n is  
auf 350 K a ra t oder 70 g gesunken. D er größte T e il des heutigen D ia m a n t
bedarfs der Erde w ird  durch die 1870 entdeckten M inen  in  K ap land  gedeckt. 
D ie  P ro d u k tio n  erre ichte 1887 und 1898 ih ren  H öhepunkt, seitdem hat das 
M in en synd ika t die Schürfungen eingeschränkt, um  die A nh äu fu ng  großer V o r 
rä te  zu verm eiden. Im  Jahre 1909 v e rte ilte  sich die W e ltp ro d u k tio n  an D ia 
m anten w ie  fo lg t :  K ap la nd  (de-Beers-G esellschaft) 1 860000 K a ra t;  T ransvaa l 
1 929492 K a ra t;  O ran je fre is ta a t 656319 K a ra t;  D eu tsch-S üdw esta frika  400000 
K a ra t;  E ng lisch-G uinea 5546 K a ra t und Neusüdwales 2205 K a ra t. D er W e r t 
der Steine is t je  nach ih re r H e rk u n ft sehr verschieden. F ü r den rohen 
K apd iam an ten  zah lt m an du rch sch n ittlich  32 M . fü r  das K a ra t, w ährend 
der T ransvaa ld iam an t nu r 12 bis 13 M . e rb r in g t. Nach den Forschungen 
de Launays is t die G esam tp roduktion  der W e lt  seit den ersten größeren 
D iam an tschürfungen w ie  fo lg t  zu bew erten: In d ie n  lie fe rte  unge fähr 10 M i l 
lionen  K a ra t im  W e rte  von etwa 340 M illio n e n  M a rk , B ras ilien  (1723 bis 1910) 
12 M illio n e n  K a ra t im  W e rte  von  400 M illio n e n  und S üd a frika  (1867 bis 
1910) 120 M illio n e n  K a ra t im  W e rte  von  3120 M illio n e n  M a rk . Diese Ge
sam tzahl von  142 M illio n e n  K a ra t en tsp rich t einem G ew ichte von  28,4 t oder 
einem R a um in ha lt von  etwa 8 cbm bei einem B ru tto w e rte  von 4 M i l 
lia rden. Das Schle ifen v e rr in g e rt den U m fang  um  die H ä lfte , v e rfü n ffa c h t 
aber den W e rt. Nach dieser Berechnung w ürde der G esamtbesitz der W e lt  
an D iam anten etwa 4 cbm  betragen und n ich t ganz 20 M illia rd e n  w e rt sein. 
D e r ganze m ärchenhafte  Schatz w ürde  in  einer 2 m langen, 2 m  bre iten  
und 1 m hohen K is te  P la tz  finden. T ro tzd e m  n im m t der W e ltha nd e l jä h r 
lich  gegen 110 M illio n e n  M a rk  an R ohd iam anten auf, die geschliffen einen 
V e rka u fsw e rt von  nahezu 500 M illio n e n  darste llen.

(G roß -E inkäu fe r fü r  Reederei und Ind us trie .)

K o l o n i a l m a s c h i n e n - A u s s t e l l u n g  i n  L e i p z i g .  D ie  in  
der Z e it vom  M a i bis O k to be r d. J. in  L e ip z ig  sta ttfindende B au fach-A us
s te llung  is t auch m it einer Sonderausste llung fü r  K o lon ia lm asch inen  v e r
bunden, die fü r  vie le unserer Leser aus dem G runde ein besonderes Interesse 
haben dü rfte , als die F irm a  R itte rshaus &  B lecher, Barm en, h ie r eine v o l l
ständige B aum w o llen tkörnungsan lage  v o r fü h r t ,  bei we lcher die B e fö rderung  
der B aum w o lle  von  und zu den einzelnen M asch inen se lbs ttä tig  durch eine 
D ru ck lu fta n la g e  e rfo lg t. Es is t dies die erste de ra rtige  A nlage, die in  
D eutsch land gezeigt w ird . D ie  ganze A n lage besteht aus W alzeng ins, einer 
Sägen- und L in te rg in  sow ie einer hyd rau lischen Ballenpresse. Ferner w e r-
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den einige M aschinen m it  H andbetrieb  fü r  die versandm äßige A u fb e re itu n g  
des R ohkautschuks in  den K o lo n ie n  gezeigt. D ie  M aschinen können im  Be
tr ie b  vo rg e fü h rt werden.

A u s k u n f t s z e n t r a l e  f ü r  d e n  G r o ß e i n k a u f ,  H a m b u r g .  
D ie  v o r einigen M onaten begründete W och e n sch rift „G roß e inkäu fe r fü r  
Reederei und In d u s tr ie “  hat un te r L e itu n g  von  D r. Stange eine A u s k u n fts 
zentra le  ins Leben gerufen, die den Lesern der W och e n sch rift auf staats
w issenschaftlichen und technischen Gebieten u n en tg e ltlich  A u s k u n ft e rte ilt. 
D ie  Z entra le  w e is t zw ei Sektionen, eine staatsw issenschaftliche m it  ih ren  
U n te rab te ilungen : H andels- und Seerecht, H andels- und Z o llp o lit ik ,  K a r te l l
wesen, Handelsw issenschaft, V e rke h r fü r  B innen land und Übersee, auf. D ie 
technische S ektion  m it  ih ren  U n te rab te ilu ng en : H e izm ate ria lien , M in e ra l
öle, M o to r tre ib m itte l,  Schw erm eta lle , N ahrungs- und G enußm itte l, K a u t
schuk, Getreide, F rüch te  und Saaten, Öle und Fette , A ns trich fa rb e n , 
G ärungsindustrie , Faserstoffe, Leder, Pelze, Sprengstoffe, B aum ateria lien , 
C hem ika lien, M asch inen und V erb rauchsm ate ria lien . Das A rbe itsge b ie t der 
Z entra le  befaßt sich m it  der B ea n tw o rtu ng  bzw. A u sku n ftse rte ilu n g  über 
E rn teaussich ten und Ernteergebnisse, die M a rk tla g e  der W e ltha nd e lsa rtike l, 
die Beschaffenheit m a rk tfä h ig e r W are, die E rkennungszeichen von  etwaigen 
Verfä lschungen, V ersch iebung in  der P ro d u k tio n  und in  den P ro d u k tio n s 
gebieten, landesübliche Usancen un te r B e rücks ich tigung  der Entscheidungen 
maßgebender K örpe rscha ften , ge rich tliche  Entscheidungen bei W a re n 
s tre itig ke ite n , Z o ll-  und V erkehrsanlagen. D er Z entra le  stehen annähernd 
40 Referenten zur Seite, und dem zufolge w ird  diese zeitgemäße E in r ic h tu n g  
auch von  den K au fleu ten , In d u s tr ie lle n  und Reedern m it  F reuden begrüßt 
werden.

D er preußische L a n d w irts c h a fts m in is te r ha t die E in r ic h tu n g  einer 
c h e m i s c h - t e c h n i s c h e n  A b t e i l u n g  d e r  H a u p t s t a t i o n  d e s  
f o r s t l i c h e n  V e r s u c h s w e s e n s  i n  E b e r s w a l d e  v e rfü g t. M it  
der L e itu n g  dieser A b te ilu n g  und des dam it verbundenen La b o ra to riu m s  
fü r  Z e lls to ff-  und H o lzchem ie is t D r. p h il. C arl G. S c h w a l b e ,  P ro fessor 
an der K ö n ig lich e n  Forstakadem ie in  Eberswalde, beau ftrag t. M it  G ründung 
einer besonderen A b te ilu n g  fü r  fo rst-chem isch-techno log ische  S tud ien w ird  
nunm ehr einer neuen E n tw ic k lu n g s ric h tu n g  in  der V e rw e rtu n g  von F o rs t
p ro du k te n  R echnung getragen. H o lzkonse rv ie rung , kün s tlich e  A lte ru n g  und 
F ä rbung  der H ö lze r, V e rh ü tu n g  des Schw indens und A rbe itens, Z e lls to ff
he rs te llung  aus den verschiedenen H o lza rte n , A b fa llh o lz -  und Sägemehl
ve rw ertung , H a rznu tzu ng  u. a. m. gehören zum  A rbe itsge b ie t der neuen A b 
te ilung. Preußen bes itz t je tz t fü r  de ra rtige  S tud ien eine A n s ta lt ähnlichen 
C harakte rs w ie  die v o r e inigen f a h r e n  in  den V e re in ig te n  Staaten von  N o rd 
am erika, in  B r it is c h - In d ie n ,/  in  Cañada gegründeten „F o re s t Products 
la bo ra to rie s “ .

J a h r b u c h  ü b e r  d i e  d e u t s c h e n  K o l o n i e n .  Herausgegeben von 
D r. K a r l Schneider, V I .  Jahrgang. M it  einer P ho tog ravü re  des H erzogs 
A d o lf F r ie d ric h  zu M eck lenburg , G ouverneurs von  T ogo , einem m ehr-

N eu e  L ite ra tu r .
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fa rb igen  K ä rtch e n  von  A fr ik a  und einer K a rte  von  K am e run  m it  der 
V e rte ilu n g  der deutschen M ilitä rs ta tio n e n . Essen, G. D . Baedeker. Preis 
geb. 5 M .

Das zum  6. M a le  erscheinende Schneidersche .J a h rb u c h “  b r in g t zu
nächst einen Lebensabriß  des neuen G ouverneurs von  T ogo , H erzogs A d o lf  
F r ie d ric h  zu M eck lenburg , aus der Feder des H auptm anns a. D. W in k le r. 
U n te r den w e ite ren A rb e ite n  beschäftigen sich m ehrere, so die von H a u p t
m ann C. von  Perbandt, P asto r Gleiß und Rud. W agner m it  der F rage der 
„Besiede lung unserer K o lo n ie n  durch Deutsche“ . E inen in teressanten B e i
tra g  hat C arl S inge lm ann in  seinem A r t ik e l über die „Beziehungen der 
deutschen K o lo n ie n  zu ih ren  spanischen und portug ies ischen N achbarn“  be i
gesteuert. E. Langen be an tw orte t die Frage „W ie  w ande lt sich Samoa und 
seine B evö lke rung?“ , und D r. F. Zadow  behandelt das „z o llp o litis c h e  V e r
hä ltn is  zw ischen K o lo n ie  und M u tte r la n d “ . W ie  es m it  dem E rtra g e  der 
Z ö lle  aussieht, e rg ib t sich aus der am Schluß des Jahrgangs w iedergegebenen 
K o lo n ia ls ta tis tik , der D ied r. Baedeker interessante E rläu te rungen  h inzu fü g t. 
W e ite r ausho lt das gle iche Them a D r. W a ltz  in  seinem A r t ik e l „D ie  P flan 
zungen der E uropäer und ih re  E rträgn isse “ . P ro fessor M e inh o ff is t im  
„Ja h rb u ch “  w ieder m it  einem B e itra g  über das „Seelenleben der E ingebore
nen“  ve rtre ten , und P ro fessor F le ischm ann m it eingehenden A usführungen 
über die „V e rw a ltu n g  der K o lo n ie n  im  Jahre 1912“ , w ährend P ro fessor 
E c k e rt die „F o r ts c h r it te  in  der geographischen E rschließung unserer 
K o lo n ie n “  behandelt. A lles  in  a llem  abermals ein re ich h a ltig e r In h a lt,  der 
den K o lo n ia lfre u n d  rasch über das rege Leben u n te rr ich te t, welches gegen
w ä rtig  in  den deutschen Schutzgebieten herrscht.

D e u t s c h e r  K o l o n i a l a t l a s  m i t  i l l u s t r i e r t e m  J a h r b u c h .  
Herausgegeben auf V eranlassung der Deutschen K o lon ia lge se llscha ft. Be
arbe ite t von  P. Sprigade und M . M oise l. V e rla g  von  D ie tr ic h  Reim er 
(E rn s t Vohsen) in  B e rlin . Ausgabe 1913. In  U m sch lag  80 P f. In  Le inen 
band 1,20 M .

D ie  neue Ausgabe ze ig t sich gegen die b isherigen in  w esen tlich  v e r
ändertem  und verbessertem  Gewände. In  erster L in ie  is t fü r  die W e ltk a rte , 
die b isher in  M e rc a to r-P ro je k tio u  da rges te llt w ar, eine flächentreue P ro 
je k tio n  gew äh lt w orden, die die A rea le  der einzelnen Ländergebiete u n m itte l
bar zu verg le ichen gesta tte t. D ie  deutschen P os td am pfe rlin ien  sind in  
K a rte  und T e x t v ö ll ig  neu bearbeite t w orden. E in  besonderer V o rz u g  aber 
is t es, daß n ich t nu r auf der W e ltk a rte , sondern auch im  ganzen A tla s  die 
po litisch e n  M ach tve rhä ltn isse  durch gle ichm äßig du rchge füh rte  bunte 
Farben ke n n tlich  gem acht sind. D adurch  w ird  der A tla s  n ich t nur ansehn
liche r, sondern auch k la re r und lesbarer. A uch in  jede r anderen Beziehung 
sind die K a rte n  auf das Laufende gebracht w orden. D ie  neuen Grenzen 
T ogos gegen die französischen Gebiete des Sudans und Dahom eys, und 
D e u tsch -O sta frikas  gegen B e lg isch -K ongo  und U ganda tre ten in  E r 
scheinung, ebenso auf den Ü bers ich tskarten  die po litisch en  Veränderungen 
in  N o rd a fr ik a . Neue und veränderte  V e rw a ltungsbez irke , der gegenw ärtige 
S tand der Bahn- und W egebauten, V eränderungen der posta lischen E in 
rich tungen, der S ch iffa h rts lin ie n  usw. sind be rücks ich tig t w orden. A uch
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größere topograph ische K o rre k tu re n  w urden ausgeführt, w ie  z. B. die Resul
tate der deutsch-n iederländischen G renzexped ition  in  Neuguinea und der 
K a ise rin -A u g u s ta -F lu ß -E xp e d itio n  bereits e ingetragen werden konnten.

D ie  T i e r w e l t  d e r  T r o p e n  u n d  i h r e  V e r w e r t u n g .  V o n  
D r. A lexander S oko low sky. V erlagsbuchhand lung  von F r. W . Thaden, 
H am burg . Preis geb. 3 M .

Bei der Behandlung des Stoffes w ird  w eniger W e rt auf die system a
tische Beschreibung der betre ffenden T ie re  gelegt, v ie lm eh r versucht, m it 
w en ig  W o rte n  cha rakte ris tische  Züge aus ih ren  Lebensgewohnheiten zur 
Sprache zu bringen. D er S chw erpunkt der A rb e it  is t aber in  den Angaben 
über die V e rw e rtu n g  der T ie rw e lt  zu suchen. Verfasser ließ sich bei der 
B earbe itung des Buches von der Idee le iten , daß 6s den in  den T rope n  
weilenden Interessenten n ich t nu r darauf ankom m t, die Nam en und die 
Lebensweise der verschiedenen T ie re  kennen zu lernen, sondern nam entlich  
A n le itu n g  zu ih re r V e rw e rtu n g  zu erhalten. E in  ausfüh rliche r Ind ex  er
le ich te rt das A u ffin d e n  der Angaben über die in  dem Buche behandelten 
T ie re , sow ie über deren V e rw e rtu n g  und gesta tte t auch, sich schnell und 
le ich t über das V orko m m en  der T ie re  in  den verschiedenen Ländern  zu in 
fo rm ie ren . A m  Schlüsse des Buches is t eine kurze A n le itu n g  über das 
Sam m eln und K onserv ie ren  der T ie re  angefügt.

D ie  V i e h z u c h t  i n  d e n  T r o p e n  u n d  S u b t r o p e n .  V o n  C arl 
S ch le ttw e in . Süßerotts K o lo n ia l-B ib lio th e k , Band 26. V erlagsbuchhand
lung  von W ilh e lm  Süßerott, B e rlin . Geb. 3 M .

Das W erkchen  des bekannten südw esta frikan ischen Farm ers be
handelt k u rz  in  le ich t vers tänd liche r W eise die R inde r-, Z iegen-, P ferde-, 
M a u ltie r-, W o lls c h a f- und Straußenzucht in  den trop ischen und sub
trop ischen Ländern. Sow ohl der angehende Farm er, w ie  auch der bereits 
p ra k tisch  tä tige  A ns ied le r w ird  in  dem B üch le in , das m it  einer Reihe gu ter 
I llu s tra tio n e n  versehen is t, manche A nregungen finden.

D j  a v e ,-  N ü s s e  u n d  d e r e n  F e t t .  V o n  H . W agner und H . O ste r
m ann. M it te ilu n g  aus dem S taatl. Chemischen U nte rsuchungsam te fü r  
die Auslandfleischbeschau zu D u isbu rg , v e rö ffe n tlic h t in  der „Z e its c h r ift  
fü r  U n te rsuchung der N ahrungs- und G enußm itte l, sow ie der G ebrauchs
gegenstände“ , 1912, Band 24,. H e ft 5. V e rla g  von  Ju lius S pringer, 
B e rlin  W . 9.

D ie  Verfasser untersuchen an H and neuer T ie rfü tte rungsve rsuche , m it 
Bezugnahme auf die frühe re r! U nte rsuchungen von  D r. F ickendey-K am erun  
und D r. K ra u se -B e rlin ,1) jriachmals die Frage, ob die F rüch te  und die fe t t 
reichen Samen des in  K am e run  einheim ischen D jave - oder N jab i-B aum es, 
M im usops djave, schädliche S toffe  enthalten. Sie kom m en auf G rund dieser 
neuen Versuche zu dem g le ichen E rgebn is w ie  K rause, daß dies n ich t der 
F a ll is t. A lle rd in g s  w ird  die Frage offen gelassen, ob das A lte r  der Bäume 
einen E in fluß  auf den G lykos idgeha lt und dessen W irk u n g  hat.

1) V g l. „D . T ro p .“  1910, S. 29 und 258 (D . R.).
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U n te r dem T ite l „ B a h n b a u t e n  i n  a l l e r  W e l t “  is t von  der F irm a  
O r e n s t e i n  &  K o p p e l  - A r t h u r  K o p p e l  A k t i e n g e s e l l 
s c h a f t  ein A lb u m  herausgegeben w orden. In  diesem Buche g ib t die 
F irm a  einen m it  zah lre ichen A bb ildungen  geschm ückten B e rich t über die 
Bahnbauten, die sie in  den deutschen K o lon ien , in  O stind ien , B o liv ie n , 
U ru gu ay, S ib irien , Spanien, Rum änien usw. zur A u s fü h ru n g  gebracht hat. 
Das A lb u m  leg t über die Le is tungen der deutschen In g e n ie u rtä tig k e it im  
A us land  ein beredtes Zeugnis ab.

A n l e i t u n g  z u m  K a k a o b a u  i n  K a m e r u n ,  Beilage zu N o . iS des 
A m tsb la tte s  fü r  das Schutzgebiet K am erun , 1913. Herausgegeben von der 
V ersuchsansta lt fü r  La n d e sku ltu r „V ic to r ia “ .

E. M e r c k ’s J a h r e s b e r i c h t .  Ü ber Neuerungen auf den Gebieten der 
P harm ako -Therap ie  und Pharm azie. X X V I .  Jahrgang. E. M erck, Che
m ische F a b rik , D a rm stad t, 1913.

B e r i c h t  v o n  S c h i m m e l  &  Co .  (Inha be r E rns t, K a r l und H e rrm ann  
F ritzsche) in  M il t i tz ,  Bez. L e ip z ig , über Ä the rische  Öle, R iechsto ffe  usw., 
A p r i l  1913-

G e h e  &  C o ., A k tiengese llscha ft, Dresden, H ande lsberich t 1913-

BERLIN C 2, Spandauer Straße 33.

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

Spezial-Abteilung für Tropen-Ausrüstung.

Taschenapotheken, Sanitätskästen.
Arzneimittel und Verbandstoffe in komprimierter Form. 

Malariamittel :: Dysenteriemittel.
—: Viersprachige illustrierte Preisliste gratis und franko. = =

Vertreter: Theodor Wllckens, Hamburg, flfrlkahaus.
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Organisation und mifgliedscftaft
des

Kolonial »Wirtschaftlichen Komitees,

I n  Verbindung m it dem Reichs-Kolonialamt, dem Reichsamt des 
Innern und dem JVJínísteríum für Randei und Gewerbe fördert das 
Kolonial-Wirtschaftliche Komitee die Kolonialwirtscbaft und dam it die 
heimische Volkswirtschaft.

Die Unternehmungen des Komitees erstreben insbesondere:
n Die Deckung des Bedarfs Deutschlands an kolonialen Rohstoffen und 

Produkten aus den eigenen Kolonien zur Schaffung einer breiteren 
und gesicherteren Grundlage für den heimischen Gewerbefleiss.

2 . Die Entwicklung unserer Kolonien als neue sichere Hbsatzgebiete für 
den deutschen Randei und die deutsche Industrie  und im Zu
sammenhänge dam it die Einführung neuer JMaschinenindustrie- 
zweige, z. B . fü r die tropische Landwirtschaft, in Deutschland.

3 . Den Husbau des Verkehrs m it und in den Kolonien, insbesondere 
eines kolonialen Eisenbahnnetzes, sowie die Schaffung einer ra tio 
nellen Wasserwirtschaft in den Kolonien.

4 . Eine deutsche Siedlung in den Kolonien.

Das Kolonial-Wirtschaftliche Komitee is t am 1 8 . Juni > 8 9 6  begründet 
und besitzt die Rechte einer juristischen person.

Das Kolonial-W irtschaftliche Komitee unterhält eine Zentralstelle 
in Berlin und Zweigniederlassungen in den Kolonien, -für das ßaum- 
wollversuchswesen besteht seit 1 9 0 6  die „Baumwollbau-Kommission“ , 
fü r kolonial-technische fragen seit 19 1 0  die ,,Kolonial-Cechnisehe Kom
mission“  und zur förderung der Kautschuk- und Guttapercha-pro- 
duktion in den Kolonien seit 1911 die „Kautschuk-Kommission“ .

Die Unternehmungen des Komitees werden durch die Reichsregierung, 
die W ohlfahrtslotterie zu Zwecken der Deutschen Schutzgebiete, Randeis
kammern, Städte, Banken, kaufmännische und industrielle Körper
schaften und Vereine, Missionen, koloniale Gesellschaften und In s titu te  
ta tk rä ftig  gefördert.

Die JVHtgliedscbaft des Kolonial-Wirtschaftlichen Komitees, Berlin 
JSW., U nter den Linden 4 3  (JVIíndestbeítrag JV11 5 ,— pro ^ahr), berechtigt 
a) zu S itz  und Stimme in der Mitglieder Versammlung; b) zum Bezug 
der Zeitschrift „Der Cropenpflanzer“  m it wissenschaftlichen und prak
tischen Beiheften; c) zum Bezug der „Verhandlungen des Kolonial- 
Wirtschaftlichen Komitees“ ; d) zum Bezug des ,, W ir t  sch a fts -H t las der 
Deutschen Kolonien“ zum Vorzugspreise von M  4 ,5 0 ; e) zum Bezug 
der Kolonialen Volksschriften; f) zur freien Benutzung des Kolonial- 
Wirtschaftlichen Hrchivs.

Geschäftsstelle des Kolonial=Wirtsdiaffliehen Komitees,
Berlin flW, Unter den (rinden 43.
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m m m w m m w m m m m m m m  M a r k t b e r i c h t .  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m
Die Preise verstellen sich, wenn nichts anderes angegeben, pro 100 kg Hamburg per 21. 6. 1913, 
D ie Notierungen fü r die wichtigeren Produkte verdanken w ir  den Herren W arnholtz & Goßler. 

Hachfeld, Fischer & Co., Max E instein und Heinrich Ad. Teegier in  Hamburg.
A lo ö  O a p e n s is  90—95 Mk.
A r r o w r o o t  60—95 Pf. pro 1 kg.
B a u m w o lle .  Nordamerik. m idd ling62 (25. 6.1, 

Togo 63 (21. 6.), Ägyptisch M itaflü fu lly  
good fa ir 83 (24. 6.), ostafrik. prima Abassi 
83—93 (21.6.) Bengal, superfine 48, fine 46'/2, 
fu lly  good 45 Pf. pro J/2 kg.

B a u m w o lls a a t .  Ostafrik. 120—130 Mk. pro 
1000 kg. (23.6.)

C a la b a rb o h n e n  1,00M k.p ro  1 kg. (21.6.)
C h in in  sulphuric. 30—48 Mk. pro 1kg.
C o c h e n i l le ,  silbergr. Teneriffa 3,80—4,20 Mk., 

Zacatille 3,70—3,80 Mk. pro 1 kg.
C o p ra , westafrik. 24—28, ostafrik. 28—28*/2, 

Südsee 28V2—29 Mk. pro 50 kg. (23.6.)
D a t te ln .  Pers. — Mk. pro 50 kg.
D iv id i v i  8,50—10,50 Mk. pro 50 kg.
E lfe n b e in .  Kamerun,Gabun,Durchschnittsgew. 

15-16 lbs. 11,50—11,75 Mk. pro 1/2 kg. (21.6.)
E rd n u ß ,  ungesch. westafrik. 24I/2—25V2 Mk. pro 

100 kg, gesch. ostafrik. 17—171/* Mk. pro 
50 kg. (23.6.)

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 .  Ia  6,90 11a l,25M k. pro kg.
(21. 6.)

H a n f, Sisal, ind. 64-30 n. Qual.,Mexik. 70,D.O. A.71, 
AloeMaur.60—60n.Qual.,Manila(g.c.)115, Manila 
(f. c.) 64,Neuseeland 62—54 Mk. n.Qual., Basthanf 
(roh) ita l.90 Mk. ind. 58—45Mk. n. Qual. (25.6.)

H ä u te . Tamatave 80—79, Majunga,Tulear 80—75, 
S ierra Leone, Conakry 140—139, Bissao, Casa- 
mance 110—105, ostafr. 110—90 Pf. pro >/2 kg. 
(23.6.)

H o lz . Eben-, Kamerun 10—15, Calabarl0,50bis 
13,50, Mozambique—, Minterano 117,50—18,Ta

matave 10—15, Grenadillholz 9 Mk. pro 50 kg, 
Mahagoni, Goldküste 140—180, Congo 140 bis 
160 Mk. pro 1 cbm. (23. 6.)

H o n ig ,  Havana 25—28, mexik. 26—27, 
Californ. 36—48 Mk. pro 50 kg (unverz.).

H ö rn e r ,  Deutsch-Südw.Afr.Kuhl3— 20, Ochsen 
32—56, Madagaskar Ochsen 14—23, Kuh 11—13, 
Buenos A ires Ochsen 24—38, Kuh 9—12, Rio 
Grande Ochsen 44—58, Kuh — Mk. f. 100 St. 
(21. 6 .)

In d ig o .  Guatemala 1,50—3,70, Bengal, f. blau 
u. v iol. 3,50—4,50, f. viol. 3—3,50, gef. u. v iol.
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 18 Mk. pro 
50 kg. (23.6.)

J u te ,  ind.flrsts,alte Ernte 59V2, neue 53 Mk. (25.6.)
K a ffe e . San tos 54—64, do. gewasch. 62—68, 

Rio 53—62, do. gewasch. 61—67, Bahia 48—56, 
Guatemala 65 -  82,Mocca76—83, afric.Cazengo 
50—56, Java 93—118 (21.6.), L ibe ria  56, 
Usambara I  56 Pfg. pro */a kg- (23.6.)

K a k a o . Kamerun - Plantagen 68, Lagos 61, 
-Togo 6IV2, Accra 62'/2, Calabar 61, Bahia 62, 
Sao Thomö 68V2, Südsee 72—80, Caracas 74 bis 
81 Mk. pro 50 kg. (21.6.)

K a m p fe r ,  raff, in  Broden 3,80—3,90 Mk. pro kg.
K a n e e l,  Ceylon 1,15—1,60, Chips 1972—20 Mk. 

pro >/2 kg.
K a p o k , Oalcuttal25, Pflanzenseide (Akon) un- 

ger. 70 Mk. (25.6.)
K a rd a m o m . Malabar, rund 4,30—5,50, Ceylon 

4,80—7,00 Mk. pro Vs kg.
K a u ts c h u k . Ia  Kamerun -Würste 4,20—4,40, Ia  

Kamerun-Kuchen 4—4,30, I a  Süd-Kamerun 
geschn. 4,70—4,80, Para Hardcure fine,loco 8,20 
a. Lieferung 8,10, Peruvian Balls 5, Conacry 

(Fortsetzung nebenstehend.)

Preiskataloge, Prospekte, Anerkennungsschreiben, 
Kostenanschläge, Bestellformulare und Tele- 
graphenschliissel auf Wunsch zur Verfügung.

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

Hamburg,Tsingtau, Hong
kong,Canton,Swakopmund 
Lüderitzbucht, Windhuk, 

Karibib, Keetmanshoop.

Proviant, Getränke aller 
Art,Zigarren,Zigaretten, 

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

siedler und Farmer.



Niggers 5,70 — 6,30. la  Gambia Balls 4,20 — 4,50, 
IaAdeliNiggers6,60—7,20n.Qual.IaTogoLumps 
3,60—4, Ia  Goldküsten Lumps 3—4,30, Ia  
Mozambique Spindeln 6,40—6,60, Ia  dto.Bälle 6 
bis 7,40, Ia  Manihot Orepe 4,80—5,60, Ia  Manihot 
scrappy Platten 4,40 — 4,80, Ia  Manihot B a ll
platten 4,40—4,80, Ia  Manihot Bälle 3,60—4,20, 
Hevea-Plantagen 6,80 Mk. pro 1 kg. (21.6.)

K o la n ü s s e . Kamerun-Plantagen 75—70 Mk. 
(23. 6.)

K o p a l. Kamerun 70—90, Benguela, Angola 
80—85, Zanzibar (g la tt) 220—280, Madagas
kar do. 80—250 Mk. per 100 kg. (23.6.)

M a is . Deutsch-Ostafr. 105, Togo 116 Mk. pro 
1000 kg. (23.6.)

M a n g ro v e n r in d e .  Ostafr. 10—10V2, Madagas
kar 10—10*/s Mk. (23.6.)

N e lk e n . Zanzibar 86—87 Mk. pro 50kg. (23.6.)
Öl. Baumwollsaat59—60,Kokosnuß,Oochin 101— 

103, Ceylon 94—96, Palmkernül 88 pro 100 kg, 
Palmöl, Lagos 3172—30'/4, Calabar 30—30'/4 
Kamerun, 305/i, Whydah 31—31 V4) Sherbro, 
RioNunez 25s/4—26 Va, Grand Bassam 26,h—263/4, 
Liberia26V4 Mk. pro 50 kg, Ricinusöl, l.Pressung 
—, 2. Pressung — Mk. pro 100 kg. (23.6.)

Ö lk u c h e n . Palm- 132—134, Kokos- 147—150, 
Erdnuß- 140—170, Baumwollsaatmehl 165 Mk. 
pro 1000 kg. (23.6.)

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

22,25, Whydah 22,15, Popo 22,05, Sherbro 
21,50, Bissao, Casamance, Rio Nunez 21,75, 
Elfenbeinküste 21,95 pro 50 kg. (23.6.)

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 */> kg.

P fe ife r .  Singap ore, sch warzer 49—49,50, weiß er 
83—84, 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  35—48, ordinär 
24—32, Ia  Sierra Leone 26—27, Grand Bassa, 
Ia  20—21, do. Ila . 14—18, Cape Palmas, gute 
16‘ /2—17V2, Gaboon 8—14 Mk. pro 50 kg. (21.6.)

R a m ie  (China-Gras) 95—80 Mk. nach Qual. 
(25.6.)

R e is , Rangoon, gesch. 101 /2—12l/2, Java 16—21 
(23.6.)

S e sa m sa a t. Westafr. 163/4—17, ostafr. 17 bis 
17»/* Mk. pro 50 kg. (23.6.)

S o ja b o h n e n . 170 Mk. pro 1000 kg. (23.6.)
T a b a k . Havana - Deckblatt 5, -Einlage 0,80 

bis 4,—, Portorico —, Java und Sumatra 0,50 
bis 8 Mk. pro l /„ 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 »/« kg.

V a n i l le .  Madagaskar 37, Tahiti 18 Mk. pro 
kg. (23.6.)

W achs . Madagaskar 292—295, Deutsch-Ost
afr. 297—300, Bissao 292—295, Chile 310-311, 
B ras il.310—311, Benguela 295—297, Abessinien 
289—295, Marokko 260—280, Tanger, Casa
blanca 297—300 Mk. (21.6.)

D ie  Wachs-Palme
eine neue, lohnende Kultur 

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

anspruchslos an K lim a  und Boden und findet deshalb weite V erbre itung. 
Sie lie fe rt das w ertvo lle  Carnäuba-W achs, e rm ög lich t auch Zw ischen
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 ftig e r E n t
w ick lung  zukom men läßt, n ich t nu r als sehr nütz lich , sondern auch 
als rech t e in träg lich  erweisen.

Zu Versuchen lie fe rn  w ir  gegen Einsendung 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  80.— •

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

Gevekoht & Wedekind, Hamburg 1



Theodor Wilckens
G m b H

Homburs-Afrikahnus -  Berlin W.35, Masglhaus 
Ausfuhr. Einfuhr. Commission

Kolonial-Maschinenbau
insbesondere L ie fe ru n g  säm tliche r M asch inen  fü r  P flanzungsbetriebe, z. B . fü r  

A gaven-, B a u m w o ll- , Kaffee-, K a ka o -, K a p o k -, K o kospa lm en -, Ö lpa lm en-, 
Z ucke rroh r-P flanzungen

D am pfm asch inen, L o ko m o b ile n , M o to re , W asserräder, G öpelw erke
R ode- und B aum fä llm asch inen , P flüge a lle r A r t,  M o to rp flü ge , D am pfpflüge
A lle  M asch inen  fü r  in d u s trie lle  und B e rgw erks-B e triebe
M üh le n  fü r  K o rn , M a is , Reis
Ö lm üh len  und Pressen fü r  B aum w o llsaa t, Bohnen, E rdnuß , K o p ra , P a lm früch te , 

R ic in u s , Sesam
E in r ic h tu n g  v o n  S p iritu s -B re n n e re ie n  und Z ucke rfa b rike n , D am pfw asch -, E is -  und 

K üh l-A n lagen , H olzsägere ien und S e ilfab riken , Seifen- und  K e rzen fab riken

Sämtliche in Frage kommende Maschinen werden für Hand- und 
Cfipelbetrieb, für Wind-, W asser- und Dampfkraft geliefert

Geräte, Werkzeuge, Eisenwaren aller Art 
Transportmittel

w ie  E isenbahnen, Feldbahnen, Seilbahnen, A u tom ob ile , D am pflas tw agen , F a h r
räder, W agen , T ra n sp o rtka rre n , D am pf- und M o to rboo te

Baumaterialien
insbesondere B auho lz , Zement, W e llb le c h , Baubeschläge, F arben , kom p le tte  
Gebäude aus H o lz -  oder E is e n -K o n s tru k t io n , Spezia litä t Patentbaueisen

Maschinenöle, Putzwolle 
und andere maschinen-technische Artikel

Provisionen
Ausrüstungsgegenstände, Möbeln, Wäsche, Haus- und 
Küchengeräte, Medikamente u. medizin. Instrumente

Sämtl. Eingeborenen-Artikel
Spezialkataloge und Kostenanschläge kostenfrei

Kommissionsweiser Verkauf sämtl. Landes-Produkte



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

empfiehlt: Sämtliche Medikamente für die Tropen 
in komprimierter Form zu Engros-Preisen

K o m p l e t t e  m e d i z i n i s c h e  T r o p e n - A u s r ü s t u n g e n  
M e d iz in e n k ä s te n , K iih la p p a ra te , F iltr ie ra p p a ra te  usw.

zu b il l ig s te n  P re isen  in  ta d e llo s e r A u s fü h ru n g

Komprimierte Verbandstoffe, Malariamittel, Dysenteriemittel 
T ie r a r z n e im it te l

S p e z ia l-P re is lis te  sä m tl. fü r  d ie  T ro p e n  e r fo rd e r l ic h e r  M e d ika m e n te  g ra tis  zu  D iens ten

Warnholtz & Oossler
Telegr.-Adresse
WARNOOSSEL

Teleph.: Gruppe3 
2996,2997 u.2998.Hamburg

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

Export und Import, Kommission.

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

16
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Plantagen-Maschinen.
_ ! Baumfäll-, Säge-, Rodemaschinen, Dampf- und Gespannpflüge, Erdschaufeln. 

Baumwolle: Walzen-, Säge-, Linter-Ginmaschinen und Ballenpressen für Hand- und Kraftbetrieb. 

Kautschuk: Zapfmesser, Becher, Walzwerke, Blockpressen, Koagulierungsmittel. 

Foserhereitung: Entfaserungs- und Bürstmaschinen für Sisal, Sanseviera, Musa usw.
D n i.  U n ir  • Mühlen jeder Art, Manioc-Raspelmaschinen. Vollständige Starke- und 

U ß llß lU ß , KßlS, n n iS .  Sago-Fabrikations-Einrichtungen.

Kaffee : Schäl- und Pollermaschlnen, Vorseparatoren, Trockenapparate.
, hydraulisch und für Handbetrieb, für Sesam- Baumwollsaat Erdnü^e, »zmus, Kopi 
» usw. ; Extraktionsanlagen, Seifenfabriken. Palm olaufbereitung „System Fournier

Zucker: Zuckerrohr-Brech- und Walzwerke, Scheide- und Klärpfannen, Filterpressen.
• Heißluftdarren für einfache Holzfeuerung ohne maschinellen Betrieb, Trocken- Trockenunlugen. m aschm e„H ansa“ mit Druck- und Saugventilatoren fur Kopra, Kakao usw. 

U a n l ln H lm m i l • Dampfmaschinen, Gas-, Benzin-, Petroleum-, Öl-, Wind-, Elektromotoren, Loko- 
n r a n u m u g c n .  mobilen, Transmissionen.

Bohrgeräte, Bewässerungs- und Kühlanlagen, Weinpressen Tropenhh^user Ber

W. Jankę. Hamburgi.

ropen-Zelte-M
W as se rd ich te

Alle Arten 

Klappmôbel s s 
Tropenbetten usw.

Segelleinen

Tropenbetten, Klappmöbel

Oscar Eckert, Berlin O 27

Telegr. Adr. „E ckert W asserdicht Berlin“

Lieferant des Reichs-Kolonialamtes

H o lzm ark ts tr. 12/15
A. B. C. Code 5 th  Ed.

Besichtigung meiner Ausstellungsräume erbeten.

17
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Kautschuk-Zentralstelle Stir die Kolonien.
Abtlg. C. des Chem- Lab. L 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 Roh
produkte ! Untersuchung, V e ra rbe itung  und Bew ertung von K oh len , T o rf, 
ko lon ia lp flanzlichen O elprodukten, Asphalt, M inera lö len, Teeren sowie deren

H andelsprodukten.

Kautschuk - Zapimesser!

Hervorragender Konstruktion und Ausführung, in der Praxis 
bestens bewährt. Große Auswahl verschiedener Modelle. 
Verlangen SieM uster unterA ngabe, welche Pflanzegezapft werden soll.

Gebr. Dittmar, Kgl. H oflie fe ran t,
Fabrik feiner Stahlwaren.

H e ilb ro n n  a. N . 7 (Deutschland).

E. C. Kaufmann & Co., E S "
Export von Lebensmitteln aller Art, haltbar in den 

Tropen, sowie sämtlicher Industrie-Erzeugnisse
---------------------- Ä u ß e rs t v o r te i lh a f t  ----------------------

Spezialität: V e rp ro v ia n tie ru n g  u nd  A u sriis ten  ganzer E x p e d itio n en , 
Forschungsreisen, F a k to re ie n , F arm e r, B eam ten, M i l i t ä r  u. M a r in e

Unsere P re is lis ten stehen kostenlos und po rto fre i zu D iensten

Ü b e rs e e is c h e  R o h p ro d u k te  u sw . weisen Verkauf übernommen

Tropenpflanzer 1913, Heft 7. b 18



(Waft liobiskrug 6.m.b.H.Bendsbui
Leichter,Schuten, 
Pontons, Ramm-, 
Fahr- und Hebe
prähme, Schlepp
dampfer, M otor

barkassen.

Für Export in völlig zerlegtem 
Zustande oder in Sektionen.

Oute Empfehlungen von 
Kolonial - Gesellschaften, 
Exporteuren, Behörden.

Hydraulische Presse Entkörnungsmaschine

M a s c h in e n  z u r  G ew inn un g  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. Haake, Berlin HU. Zl
Kolonial - Maschinenbau

Mahl- u. Öl- 
Mühlen etc.

Reisschälmasch. Schrotmühle Bacmwollginmasch. Baumwoll - Ballenpresse

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

A. WARMUTH
H ofsped iteu r Se iner K ö n ig l. H o h e it 
des P rin ze n  G eorg v o n  Preußen

BERLIN
C. a, H in te r  der G a rn iso n k irch e  1 a 
N W . 7, S chadow str. 4-5 (Ecke Dorotheenstr.) 
W . 15, Toach im sthaler S tr. 13 (Bhf. Zoolg.

Garten)

M öbel-Transporte  A. B. C. CODE, 5. Ausgabe — LIEBERS CODE
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Haage & Schmidt
Erfurt, Deutschland

Gärtnerei, Samenbau, Samenhandlung
em pfehlen sich fü r d e r. Bezug a ller A rte n  von Sämereien (Ge
müse-, landw irtschaftlichen, Blumensamen, Gehölzsamen, Palmen

samen), von Pflanzen, B lum enzw iebeln und K no llen . 
H a u p tp re is v e rze ic h n is  (m it  284 Seiten, i l lu s tr ie r t  durch  v ie le  A b b ild u n g e n ) 
und  H erb s tv e rze ic h n is  erscheinen a lljä h r lic h  A n fa n g  Januar bzw. August.

1 5
s >

g I

KOLONIALE
R U N D S C H A U

MONATSSCHRIFT FÜR D IE 
INTERESSEN UNSERER SCHUTZ 
GEBIETE UND IHRER BEWOHNER

Herausgeber: 
ERNST VOHSEN

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

'S 3

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

M. 14,— ; Einzelhefte à M. 1,—.

Inhalt des Juni-Heftes 1913: Die seuchenhaften Krankheiten des Kinderalters der Eingeborenen 
und ihre Bedeutung für die koloniale Bevölkerungsfrage. Von Regierungsarzt Prof. D r.L. K ülz. 
— Verhältnis zwischen Staat und Mission in den spanischen Kolonien im 19. und 20. Jahr
hundert. Von M. M e r ry  d e l V a l,  spanischem Botschafter in London. — Ackerbau in Deutsch- 
Südwestafrika. Von Franz K o lb e , Oberleutnant a. D., Berlin. — Allgemeine Rundschau. 

— Wirtschaftliche und finanzielle Rundschau. — Tropenhygienische Rundschau.

Verlag von D ie tr ic h  R eim er (Ernst Vohsen) in Berlin SW 48.

b* 20



Dom lsuperM iat
phosphorsaures Ammoniak 
phosphorsaures Kali 
salpetersaures Kali

und sonstige

h o ch ko n zen trie rte

Düngemittel
fü r alle landwirtschaftlichen Kulturen

H o h e r N ä h rs to ffg e h a lt
deshalb bedeutende Frachtersparnis

Bewährte 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

21



Conservirte Nahrungs- und 
Genufsmittel,

h a l t b a r  in den Tropen.
Sachgemäfse Verproviantirung von Forschungsreisen, Expeditionen, 

Stationen, Faktoreien, Jagd, M ilitä r, M arine.

Gebrüder Broemel, Hamburg,
Deichstr. 19.

Umfassende Preisliste zu Diensten.

rLANTAGENUKD
zum  A nbau v o n  G um m i, S isal, 
K a p o k ,K o ko sp a lm e n  und  anderen 
T ro p e n k u ltu re n  an der Strecke

D A R E S S A L A M - M P A P U A

der M itte lla n d b a h n  in  D eutsch- 
O s ta fr ika  zu ve rka u fe n  oder 
zu verpach ten . In teressenten 
e rha lten  nähere A u s k u n ft in  

D a r e s s a la m  bei der

m.b.H.
in  B e r l i n  bei der

Ostafrikanischen Eisenbahngesellschaft,
W. 8 ., Jägerstrasse 1

Ostafrikanische Bank
Berlin SW 11, Dessauer Str.28/29
mit Zweigniederlassung in Daressalam 

Recht der Notenausgabe.

Geschä f t szwe i ge :
Briefliche und telegraphische Aus

zahlungen.
Ausstellung von Kreditbriefen, Wech

seln und Schecks.
Einziehung von Wechseln, Ver

schiffungspapieren und andern 
Dokumenten.

An- und Verkauf von Wechseln und 
Wertpapieren.

Gewährung von gedeckten Krediten.
Annahme offener und geschlossener 

Depots.
Eröffnung laufender Rechnungen.
Depositen-,Scheck- und Giro-V erkehr.
Vermittlung des An- und Verkaufs 

von kolonialen Werten.

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.

Roggatz & Co. K. Fitzner Berlin-Pankow
Schulstr 28, T e l.-A m t Pankow5i8. Prim a Referenzen. Man verlange Prospekte
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GEBRÜDER EBERHARDT, PflwfäbriR
ULM a. Donau

Schutzmarke

Spez i a l i t ä t :  Geschmiedete Stahlpflüge. 
Bedeutender Übersee-Export.

J a h re s p ro d u k t io n  
über 100000  Ein-, 

Mehrschar- und 
W e c h s e l pflüge.

Bewährte Konstruktio
nen für alle Bodenarten. 

Genauest passende 
R e s e r v e t e i l e .

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

Aquarienkunde.
Spezialzeitschrift für 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 
M k. 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 M k. 6 ,— postfrei.

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

Löwen, Tiger, Schakale, Hy änen etc.
fangen to d s ic h e r m eine w e ltb e rü h m te n

Raubtierlallen und Selbstschüsse.
S p e z ia litä t: Aifeniallen, Krokodilhaken, Schlangenzangen etc. 
P ro sp e k t ü b e r sä m tliche  Raubtieriallen, Jagdsport- und 

Fischerei-Artikel gratis .

R. WEBER, Haynau i. Schles. ‘¿ S
Älteste deutsche Raubtieriallen-Fabrik.

LINNAEA
Naturhistorisches Institut 

Berlin NW21, Turmstr. 19
N atu rw issenscha ftliche  L e h rm itte l

Anatomie
Zoologie

Botanik
P re is lis te n  kosten los

A n g e b o t e  v o n  z o o l o g i s c h e m  u n d  
b o t a n i s c h e m  M a t e r i a l  e r w ü n s c h t

==n

Matthias Rohda & Co., Hamburg, 
Matthias Rohde & Jürgens, Bremen,
Spediteure der Kaiserlich Deutschen M arine, des Königlich 
Preußischen Kriegs-Ministeriums und des Reichs-Kolonialamtes.

Spedition. « Kommission. *» Assekuranz.
Export, s» 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 Stickstof&Düngung der 
Tropen wichtigste Bedingung erfüllt der

Kalkstickstoff
17—22%  N . 60—70%  nutzbarer Kalk

V erkaufsverein igung fü r S tickstoffdünger
G < n  i  • n  t o m  ■* , E xportvertre t.: Wilhelm Hamann

. m. b. I I . ,  o e rlin  3  W  11 Hamburg, Rosenstraße N r. 11

w . v

Die Deutsch-Westafrikanische Bank
vermittelt den bankgeschäftlichen Verkehr

zwischen Deutschland und den deutschen Schutzgebieten in Togo
und Kamerun.

Sie hält ihre Dienste besonders empfohlen für
B e so 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 aren  

V ersch iffun g en , _ ,
A u ssch re ib u n g  von Checks u n d  K re d itb r ie fe n ,
B rie 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  fü r  Z o l l  Zah lungen  usw.

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

Hamburg: durch Filiale der Dresdner Bank in Hamburg. 
Vertreter in: B rem en: n Bremer Bank, Filiale der Dresdner Bank.

Außerdem nehmen sämtliche übrigen Filialen der Dresdner Bank Aufträge fü r  die 
Deutsch-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 
Kilim andjaro- Gebiet_______________ _

K onto-K orrent- und D epositenverkehr, K red itbrie fe, A kkred itierungen , b rie f
liche und te legraph ische Überw eisungen, E inziehung von Wechseln und 

D okum enten. B esorgung a lle r  sonstigen B ankgeschäfte.
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Fondé en ig o i

<£’(Agriculture pratique des S aYs chauds
publiée sous la Direction

de l ’Inspecteur 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.

Artic les et notes inédits. —  Documents officiels. — Rapports de missions, etc. 
a v e c  f ig u re s  e t p h o to g ra p h ie s .

Un numéro de 88 pages parait, tous les mois

C H A O U E  A N N É E  D E U X  V O L U M E S  D E  500  PAG ES
a b o n n e m e n t  a n n u e l  (  Union posta le). . .  . 2 0  F R A N C S

A u g u s t i n  C H A L L A M E L ,  E d i t e u r , 17, r u e  Jacob, PARIS

M e rc k ’sche G u a n o - &  P h o s p h a t -W e rk e  A . - G .
H am burg  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

„De Handel“
Illustrierte Zeitschrift fü r  Gewerbe, Handel, 

Bankwesen und Handelsunterricht

... Verlag G. Deiw el, Haag =====
Abonnementspreis: 12 M ark jährlich, portofrei

INI. Martin, Bitterfeld4
Seit 1865 Spezial-Fabrik für den Bau von

Schälerei-Anlagen
für alle Arten Hülsenfrüchte und Getreide, als: Erbsen, Bohnen, 
Linsen, Buchweizen, Mais, W eizen, Roggen, Gerste, Reis, Erd
nüsse, Pfeffer, Rohkaffee, Rizinus, Sesam, Ölpalmfrüchte, viele 
andere Kolonialprodukte etc. Baumwollsaatentfaserungsmaschinen. 

Handschälmaschinen.
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Untersuchung u. Begutachtung überseeischer 
Produkte als: Ölfrüchte, Kautschuk, Harze, Drogen, 
Gerbstoffe usw.

Dr. Louis Allen.
Von der Handelskammer und der Zollbehörde beeidigter Handelschemiker.

H am burg , Gr. Reichenstr. 17.

... -aseett.f'.
Für die 

C O L O N I E N ..  eKter K o l o n i e n .
v  jm P 0 ' ' 1 «IllustrierteCalalegepostfrei

Stahl-Windturbine

„Athlet“
ist

die beste der W eit
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
Lieferant f.d. Kais. Gouvernement D.-S.-W.-A.

Rob. Reichelt Stralauerstrasse 52.
Spezialfabrik für Tropenzelte und Zelt-Ausrüstungen

k  Zeltgestell a. Stahlrohr
2  Ä .  l  D- R- o. m . ©

Tuchwohnzelte mii kompletter innerer Einrichtung. 0  Buren-Treckzelte. 0 Wollene Decken aller Art.
Lieferant kaiserlicher und königlicher Behörden, Expeditionen, Gesellschaften.
Illustrierte Zelt-Kataloge gratis. — Telegramm-Adresse: Z e l t r e i c h e l t  Be r l i n .
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F. K raus, Berlin O27, Markusstr. 48 Amt Konigstadt 12523

Fabrik für Draht- und Maschinen
bürsten jeder Art für technische 

und industrielle Zwecke. 
Alleiniger Fabrikant der gesetz
lich geschützten Bürsten für Aufbe
reitung aller Hanfarten (Spezialität).

t_ Gegründet 1842 a 
Arbeiterzahl 15000 BOCHUMER VEREIN

□ Jahresumsatz □ 
5 0 0 0 0 0 0 0  Mark

für Bergbau und Gußstahlfabrikation, B o c h u m .
Abteilung: Feldbahnbau.

Liegendes und rollendes Material für Kolonialbahnen.

S either fehlte dem Pflanzer ein unzerbrechlicher Pflanzentopf von mehrjähriger Haftbarkeit,,an 
dessen Wänden sich die Wurzeln nicht Zusammenhalten, der das Heranziehen von Sämlingen 
und Stecklingen auf Vorrat gestattet und deren Wurzelballen so fest rfd tfe ife t

dem Verpflanzen ein sicheres Anwachsen der jungen Pflanzlinge am neuen Standort gewährleistet ist.
Diesem Mangel w ird abgeholfen durch die neuen M e t  a 11 - G i 11 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 
37,50 die 100 Stück 

20 Kilo die 100 Stück
Mark 12,— 14,50 26,— 32 ,—

Gewicht ca. 4,5 6,5 10 15
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 bewahrt.

sEte t^ RzuebTenesîen. Ludwig Luckhardt, Cassel
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D!e „Saxonia“
nach einwandfreien Fest

ste llungen:
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.

Kautscliuku/asclimasctiine
„S a x o n ia “  M o d e ll K .

Gnmmiu/nlzwerk für Hand- 
und Kraftbetrißl).

ln  de r Praxis bestens bewährt.
Eine Gesellschaft schreibt: I

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

„Saxonia“  K IV . - • - etc.
Brecher resp. V o rb re ch e r fü r 
landw irtscha ftliche  Produkte.

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

schaftlichen Komitees.
F a b rika n t

C. Herrin. Haussmann, Grossenhain i. Sa.
A lle in . E xp o rtve rtre te r:

Carl Benning, Hamburg, Alsterdamm 2.
~ B

S uchen S ie  
S te llu n g

in den Deutsch-Afrikanischen 
Kolonien oder

A n g e s te llte
nach den Deutsch-Afrikanischen 
Kolonien, so verl. Sie kostenlose 
Zusendung des „Arbeitstnarkt 
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. Die guten 
Bestrebungen desBundes 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 Erha ltung seltener T ie r- 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!

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

Blätter fü r Naturschutz
Berlin S W 29, Gneisenaustr. 102
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Preis M1.70 und20Pfg. Porto 
in Deutschland u. deutsch. Kolonien 

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

Gemüse-und Blumensamen
Probesortiment

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

Für Landwirte Vorzugsangebot in Saatkartoffeln, Getreide, 
Mais, Luzerne, Futtergräsern, Tabak, Baumwollsaat etc.

Heft:TropischerGemüsebaui2Abb. ii.Aufl.Pr.75Pf.

Stetiger & Roller, Erfurt T. Sam en-Exporlgärtnerei

r ------------------------------------------------------------------------------------------------- >

Akademisch gebildeter Forst- und Landwirt
m it U rw a ld -E xp lo ita tio n  ve rtra u t, m it langjähriger 
Praxis, sucht be i e iner Pflanzungs- oder H o lz 
gesellschaft S te llung auf festes Engagement bei 

Zusicherung ev. späterer finanzieller Beteiligungsmöglichkeit.
Deutsche K o lon ien  oder Südam erika. O ffe rten  
un te r F. L. 1500 an die E xped ition  dieses B lattes.

s .________________________________________________________________________— ------------------------------------------------------------- V

Rudolph W illiger, Haynau i. Schl
Raubtierfalleniabrik

fabriziert als Spezialität:

Fangeisen und F a lle n
fü r die größten und stärksten R aubtiere der T ropen a ls :

Löwen, Tiger, Leoparden, Hyänen, Schakale usw.
Glänzende F an g b erich te  aus allen W e ltte ile n  bekunden 
die u n e r r e ic h te  F a n g s ic h e r h e i t  u. H a l t b a r k e i t  
m einer F ab rika te ! Illu s tr ie r te r  H a u p tka ta lo g  m it 

bestbewährten Fanglehren k o s te n lo s .

Tropenfür die
Delikatessen aus unverz0,ltem ĝros-Lager
Getränke direkt an die Konsumenten.
■/Jrfnrren In allen deutschen Kolonien als beste¿.lgdrreu un{J b i l l i g s t e  B e z u g s q u e l le  bekannt.
Zigaretten Bitte verlangen Sie die neue Preisliste
Bedarfsartikel oder erteilen Sie einen Probeauftrag.

_ _ _  aller A rt M . Paul, Bremen, Postfach 3 —

Viele Anerkennungen von Pflanzern aus allen deutschen Kolonien sowie aus Sumatra.
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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 Mark.

as Werk berichtet ausführlich und unparteiisch über sämtliche deutschen 
Kolonial- und Übersee-Unternehmungen, nicht nur über Aktien-

___  __ gesellschaften, sondern auch besonders über reine Kolonial-Gesell-
schaften, Gesellschaften m. b. H., offene Handelsgesellschaften und Privat- 
Unternehmungen.

Es verbreitet sich eingehend über Gründung, die Lage, Zweck und 
Tätigkeit, Kapital, Erträgnisse, M itglieder der Geschäftsleitung und des 
Aufsichtsrates und die Bilanz einer jeden Gesellschaft, soweit sie zu erlangen 
war. Es enthält eine Fülle der wertvollsten Mitteilungen und Angaben, welche 
bisher noch in keinem Buche veröffentlicht wurden.

Bei dem großen Interesse, welches heute unseren Kolonien entgegengebracht 
wird, dürfte das Werk geeignet sein, eine Lücke in unserer einschlägigen Literatur 
auszufüllen, da es das einzige W erk ist, welches dem Bankier sowie dem Privat
kapitalisten, Kaufmann und Industriellen, sowie jedem, der sich für unsere Kolonien 
interessiert, näheren Aufschluß über die deutschen Unternehmungen gibt.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung sowie direkt durch den Verlag  
fü r Börsen- und Finanzliteratur A.-G., Berlin W .3 5 .

V)
W
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D E U T S C H E  O S T - A F R I K A - L I N I E
H A M B U R G , A F R IK A H A U S

in  V erb indung m it der
WOERMANN-LINIE A.-G., der HAMBURG-AMERIKA LINIE 

und der HAMBURG-BREMER AFRIKA-LINIE A.-G.
R E G E LM Ä S S IG E R  R E IC H S P O S T D A M P F E R D IE N S T  

fü r Post, Passagiere und Fracht nach Ost«, Süd* und Südwest*Afrika
Britisch * O sta frika , Uganda, Deutsch* O stafrika, M ocam bique, Maschonaland, 
Zambesia, Rhodesia, Transvaal, Nata l, dem Kaplande und Deutsch*Südwestafrika

Zwischen H A M B U R G  und O S T*A FR IK A  m onatlich 2 A bfahrten
über ROTTERDAM oder 1 SOUTHAMPTON, LISSABON, TANGER, 
über ANTWERPEN /  MARSEILLE, NEAPEL, SUEZ*KANAL

(östliche Rundfahrt um Afrika)
Zwischen H A M B U R G  und D E U TS C H *S Ü D W E S TA F R IK A  sowie dem K A P L A N D E

m onatlich 2 Abfahrten
über BOULOGNE s. M., TENERIFE oder
über BREMERHAVEN, ANTWERPEN, SOUTHAMPTON, LAS PALMAS 

(Westliche Rundfahrt um Afrika)
Zwischen H A M B U R G  und LO U R E N Q O  M ARQ ES sowie D U R B A N

m onatlich 4 A bfahrten
11 über ROTTERDAM oder i  SOUTHAMPTON, LISSABON, TAN G ER ,, 

über ANTWERPEN j MARSEILLE, NEAPEL, SUEZ*KANAL
(Östliche Rundfahrt um Afrika)

2) über BOULOGNE s. M., TENERIFE oder
über BREMERHAVEN, AMTWERPEN, SOUTHAMPTON, LAS PALMAS 

(Westliche Rundfahrt um Afrika)

Vertretung für Passagen in Berlin: Neustädtische Kirchstr. 15

WOERMANN-LINIE A.-G., HAMBURG-AMERIKA LINIE UND 
HAMBURG-BREMER AFRIKA-LINIE A.-G.

AFRIKA-DI EN ST
Regelmäfsige Post-, Passagier- 
und F rach t-D am pfsch iffahrt

zwisch. H am b urg , B rem erhaven, R otte rdam , 
A n tw e rp e n , D o ve r, B o u lo g n e  s/m, S o u th 
am p ton , L issa b o n  und M ade ira , den K ana
r is chen Inse ln  sowie der W e s tk ü s te  A f r i k a s
Die am 9. und 24. jedes Monats von Hamburg via Dover-Boulogne ab
gehenden erstklassigenPassagierdampfer bieten ausgezeichneteGelegen- 
heit nach Madeira, Teneriffe u. Las Palmas sowie nach Togo u. Kamerun 

Näheres wegen Fracht und Passage bei der

W O E R M A N N -L IN IE  A.-G., HAMBURG, AFRIKAHAUS. 
@j H A M B U R G -A M E R IK A  L IN IE , HAMBURG, ia  
HAM BU RG -BREM ER A F R IK A -L IN IE  A.-G., BREMEN.
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florftftcutfdKr £loy5 Sternen
R eg e lm äß ig e  ö erb inäu n g en  m it

R ekt)0 p o |W a m p fw i
nn<t> © f lo ß e t l jm »  f lu f l r o l ic n

DerbindungeUnien © in g o p o ce -R eu  G u in e a  u .^ a p o n -^ u /lra lie n

naeß (Dftafkn olle 14 lEage +  Rad) BuftraKen alle Pier iöod>en

BnfA lufilin ien nach den Philippinen, nad) ®«am, 3aoa ««ö dem 
iRalaüfdjen Br<b>Prt, R eu-6eeland, Tasm anien ufro.

n ä h e r e  / M is P u n f t  u n d  D r u t f f a ^ c n  u n e n t g e l t l ic h

ftorddcuifcb« £lopd 6 temen
u n d  f e i n e  ü e r t r e t u n g e n

Z S

JOURNAL D’AGRICULTURE 
TROPICALE

Fondé par J. Vilbonchevitch, Paris 13,164, rue Jeanne d’Arc prolongée.
Abonnement: i  Jahr 20 francs.

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

Tropisch - landwirtschaftliche Tagesfragen. Bibliographie. Aus
kunft über Produktenabsatz. — Ernteaufbereitungsmaschinen. — 
V iehzucht — Obst- und Gemüsebau. — Über hundert Mitarbeiter 

in allen Ländern, Deutschland miteinbegriffen.

Jeder fortschrittliche, französischlesende tropische Landwirt sollte 
neben seinem nationalen Fachblatte auch auf das ,J o u r n a l  

d ’A g r ic u ltu re  tro p ic a le “  Abonnent sein.
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Reismühle „C O LO N IA “

f

lie fert einen s c h ö n e n  w e iß e n  R e is  wie die 
größten Reismühlenwerke. L e is tu n g  in der 
Stunde 80 bis 125 kg je nach dem Feinheitsgrade 

des fertigen Reises.

B R U T T O G E W IC H T ............... 700 kg
RAUM BEDARF verpackt . . .  2 cbm
K R A F T V E R B R A U C H ............ 2 PS

bei GÖPELBETRIEB 3 - 4  Zugtiere 

W ir liefern s e i t  m e h r  a ls  30 J a h r e n

REISMÜHLEN
in allen Größen und A rten für die ganze Erde.

Weitere Spezialitäten:

Oatsfabriken, Grüizmühlen, Buch- 
weizenmühlen, Erbsenmühlen und 
alle Arten Schälmühlen, Trans
portanlagen, Transmissionen usw.

E ' EISENWERK

NAGEL & KAEMP A.-G.
HAMBURG

E : 53
Soeben erschienen:

Allerlei Wissenswertes für Auswanderer
nach den Deutsch-Afrikanischen Kolonien c

Herausgegeben von

Hans Winterfeld, Berlin-Schöneberg
Innsbrucker Straße 38 . Fernspr.: Am t Lützow 4602

Preis broschiert M  1,—, gebunden M 1,75

Gegen Nachnahme oder Voreinsendung des Betrages zu beziehen 
durch den Verlag des . . . .Arbeitsmarkt
Innsbrucker Str. 38 für die Deutsch-Afrikanischen Kolonien

Diese Schrift gibt 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 er H erau s g eb er.
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Versandhaus „Ubersee“
V

P IN C K E R T & CO.

^  E R F U R T - T
T E L E  G R A M M -A D  RE S S E : 
S im baErfurtA .B.C .Codes^Ed.
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, F ilia le  E rfurt. 
Concern der Deutschen Bank.

f i p S f l l i i f f c  P v i m i n '  ? ie besten W aren sind gerade gut genug fü r unsere 
C 3 l< l la l la ~ r  1 H lZ l jJ  . Überseer; denn die besten W aren sind die b illigsten

Spczialhaus für

Tr op en-Ausrüstungen
fü r O ffiz ie re , Beam te, K aufleu te , Farm er usw.

Expeditions - Ausrüstungen
T hü rin ge r und Sächsische Industrie-Erzeugnisse.
Artikel fü r den 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 au f Grund der 
persönlich in  den Tropen gesammelten reichen E r
fahrungen fa c h -  u n d  s a c h g e m ä ß  ausgeführt werden.
Verlangen Sie b itte  u/isere neueste, reich illustrie rte  Preis
liste „ E “  sowie Spezial-Liste der medizinisch-pharma
zeutischen Abte ilung, welche porto freizurVerfügungsteht.

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

Interessenten wollen sich dieserhalb m it uns 
in  V erb indung setzen.

Tropenpflanzer 1913, H eft 7. 34
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Fosersetoinnunss-Masclilnen
„NEU-CORONA“ PATENT 

BOEKEN
für Agaven, Aloe, Musa, Sanseviera u. andere faserhaltige Pflanzen.

Über 65 Neu-Corona-Maschinen geliefert

Ausstellung A lla h a b a d  (Brit. Indien) 1911: Goldene Medaille.
Ausstellung Soerabaya  (Niederländ. Indien) 1911: Diplom  

für ausgezeichnete Bauart, Leistung und Güte des Erzeugnisses.

Vorquetscher, Bürstmaschinen, Faserschwingen. Ballenpressen.
Zuckerrohr-Walzwerke. Kaffee-Schäl- u. Poliermaschinen.

Maschinen 
und vollständige 
Einrichtungen zur 
Ölgewinn ung

Maschinen und 
vollständ. Anlagen

zur

Gewinnung 
von Rohgummi

Krane- und Verlade- 
Einrichtungen Ölmühle für Kleinbetrieb

FRIED. KROPF U .  GRUS1HWERK
MAGDEBURG-BUCKAU

Veran tw ortlich  fü r  den wissenschaftlichen T e il des „Tropenpflanzer“  P rof. D r. O. Wa r  b u r  g , B erlin . 
V erantw ortlich  fü r  den Insera tenteil: 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 lo n ia l-W irtsch a ftliche n  Kom itees, B erlin , Unter den L inden 43 .
Gedruckt und in  V ertrieb  bei E. S. M i t t l e r  &  S o h n  in B e rlin  SW 68, Kochstr. 6 8 - 71.



Höhere Ernten

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

K A L IS A L Z E

Kalisalze

Ausführliche Broschüren 
über die Düngung in den 
Tropen und Subtropen 
und kostenlose Auskünfte  

jederzeit durch das

Kalisyndikat G.m.b.H., 

Berlin SW .il,

Kalisalze

Dessauer S tr. 2 8 /2 9  *  A g r ik u ltu r -A b te ilu n g .



BIBLIOTEKA 
UNIWERSYTECKA  

GDAŃSK CII 4535

Kemna’s Heißdampfpflug in  P orto-R ico.

Kemna’s Heißdampfpflilge
m it Pat. W . Schmidt’schem R auchröhren-Überhitzer 
für Kohlen-, H o lz -  und Strohfeuerung arbeiten in

Europa • Asien • Afrika • Amerika
Große silberne Denkmünze der D. L. G. 1909.

Königlich Preußische Staalsmedaille für gewerbliche Leistung 1912.

StraßenlokomotlvzOge.
Erstklassiges M aterial — höchste Lebensdauer

Am 2 2 . Oktober 1 9 1 2  besaßen 17341 Lokom otiven den Patent Schmidt’schen Rauch-
röhren-Überhitzer

J. Kemna, Breslau V.
Größte Dampfpflugfabrik Deutschlands.

H ervorragende Gutachten stehen Reflektanten zur Verfügung.

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


