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Nachruf.
Nach langem schweren Leiden verstarb am 30. Juli d. J. 

das Mitglied unseres Vorstandes, der ehemalige ordent
liche Professor der Geographie an der Universität Jena

Herr Professor Dr. Karl Dove.
Der Dahingeschiedene gehörte zu den Mitbegründern 

des Komitees und bekleidete bei uns lange Jahre hin
durch das Amt eines stellvertretenden Vorsitzenden. Von 
jeher ein eifriger Förderer unserer gemeinnützigen Be
strebungen, stellte Professor D o v e  seine reiche koloniale 
und Ausländserfahrung sowie seine umfassenden wissen
schaftlichen Kenntnisse auf den Gebieten der Geographie, 
Geologie und Ethnographie bereitwilligst in den Dienst 
unserer Sache. In wirtschaftlichen und namentlich w irt
schaftsgeographischen Fragen besonders bewandert, lieh 
er uns seinen wertvollen Rat zu allen wichtigen Unter
nehmungen und Arbeiten; sein kluges Wort wurde in 
den Beratungen des Komitees stets gern und aufmerksam 
gehört.

Das Komitee wird diesem hochverehrten Mann alle
zeit ein treues und ehrenvolles Gedenken bewahren.

Kolonial-Wirtschaftliches Komitee.
L e n z ,

Vorsitzender.

Tropenpflarw»er 1922, Heft 7.
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Der landwirtschaftliche Dienst und das landwirtschaftliche 
Versuchswesen in den deutschen Schutzgebieten.

Nach dem Stande vom 30. April 1914.
(Schluß.)

6. 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  i n  B a m e n  da.
Zentrale für Landestierzucht.

Begründet 1913. Reinzucht des Buckelrindes und Verbesserung durch 
Zuchtwahl. E i n . g e b o r e n e n - L e h r a n s t a l t  für Viehzucht und Viehpflege.

Weißes Personal: ein Leiter (Tierzuchtinspektor).

7. A c k e r b a u s c h u l e  U s c h a n g .
Begründet 1909. Junge E i n g e b o r e n e  wurden daselbst in der Pflug

kultur und anderen Methoden eines rationellen Ackerbaues u n t e r r i c h t e t .
N.B. Die unter 4. bis 6. genannten Anlagen unterstanden einem und demselben 

Leiter; ein landwirtschaftlicher Assistent und Unterpersonal waren daneben tätig.

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

Begründet 1911. Kreuzung von Algäuer Bullen m it Kameruner Buckelrind 
zum Zweck der Gewinnung von Zugvieh für den Bezirk und Versorgung der 
Europäer m it Fleisch und Milch.

Weißes Personal: ein landwirtschaftlicher Assistent.

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  K u t i  
(bei Fumban, Bezirk Bamum).

Begründet 1912. Diente in erster Linie der H e b u n g  de s  B a u m w o l l 
b a u e s  im Bezirk. Arbeitsprogramm in dieser Richtung wie für die Baumwoll
stationen in Deutsch-Ostafrika (s. o;). Außerdem vergleichende Anbauversuche 
m it einheimischen Körnerfrüchten, Leguminosen und Hackfrüchten sowie m it 
Futterpflanzen. Versuche zur Einführung der Pflugkultur. Ferner waren in 
Aussicht genommen: Düngungs- und Fruchtwechsel-Versuche; Viehhaltung und 
Viehzucht; A u s b i l d u n g  f a r b i g e r  W a n d e r l e h r e r .

Weißes Personal: ein Leiter (Landwirtschaftlicher Sachverständiger), zwei 
landwirtschaftliche Assistenten.

10. 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  P i t t o a  
(bei Garua, Adamaua).

Begründet 1912. Aufgaben und Arbeitsprogramm wie bei 9.
Weißes Personal: ein Leiter, ein landwirtschaftlicher Assistent.

x i. 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  N o m a j o s
n  ̂ (Bezirk Jaunde).Begründet 1913. '
Weißes Personal wie bei 10.

12. 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  (Bezirk Ebolowa), A k o n o l i n g a  

(Bezirk Jaunde), D u m e und D j a h p o s t e n  (Bezirk Lomie).

Begründet 1907 bis 1909.
Anzucht und Verteilung von Pflanzmaterial (Kickxia und Hevea) a n  E i n 

g e b o r e n e ;  Beaufsichtigung der Neu-Anpflanzungen. Regeneration der durch



Raubbau mitgenommenen natürlichen Kautschukbestände. U n t e r w e i s u n g  
d e r  E i n g e b o r e n e n  in sachverständiger Zapfung. Aufbereitung und Konser
vierung des Kautschuks.

Den Kulturstationen war je ein Hilfsbeamter der Kautschuk-Inspektion 
zuerteilt; diese waren 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 
unterstellt.

Um die praktischen Fragen der Landwirtschaft in den einzelnen Bezirken 
den örtlichen Anforderungen entsprechend bearbeiten zu lassen, waren. — ab
gesehen von den vorstehend aufgeführten Versuchsanlagen noch mehreren 
Verwaltungsstationen landwirtschaftliche Beamte beigegeben, welche die daselbst 
eingerichteten Versuchsfelder und ^ersuchsgärten zu besorgen hatten. Solche 
Beamte waren u. a. an den Stationen 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 1 R e y und Y u k a d u m a  tätig.

Dle Versuchsanlagen dieser Stationen hatten ihr Hauptaugenmerk auf die 
Forderung von E x p o r t k u l t u r e n  zu 'richten und daneben Versuche mit 
rcmdlandischen Nutzpflanzen für Ausfuhrprodukte anzustellen. Das Arbeits

programm für alle diese kleineren Versuchsanlagen wurde vom Gouvernement im 
Einvernehmen m it den Chefs der betreffenden Verwaltungsstationen ausgearbeitet

Außerdem waren in Gründung begriffen: Die Einrichtung je einer l n s p e k 
t i o n  f ü r  O l p a l m e n -  und für K a k a o - K u l t u r .

13. L a n d e s g e s t ü t  G o l o r a b e  (Bezirk Garua, Nordkamerun);
Pf ,Bef ' ru" det 1913' Zentrale für Landespferdezucht. Zucht des einheimischen 

terdes Verbesserung durch Zuchtwahl. Zucht von Maultieren. Weidekulturversuche. 
Handwerker3 PerS0" aI: ei“  Gestütsleiteb ein Stutenmeister. Unterpersonal und

III. Deutsch - Südwestafrika.
Dem Gouvernement in Windhuk waren f ü n f  landwirtschaftliche Sach

verständige zu erteilt, und zwar je einer für die Bearbeitung der Fragen: x. der 
Viehzucht (außer der Schaf-, Pferde- und Maultierzucht), 2. der Schafzucht
3. des Ackerbaues, 4. des. Obst- und Weinbaues und 5. des Tabakbaues

Dem Sachverständigen für Schafzucht war zugleich die Leitung der KarakuU 
Stammschaferei F ü r s t e n  w ä l d e  (s. u.), dem Sachverständigen für Ackerbau 
die Leitung der Versuehsfarm Neudamm (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 s t a t i o n  f ü r  A c k e r b a u  i n  N e u d ä m m  (bei Windhuk).

Begründet 1911. Vergleichende Anbauversuche m it Getreide und Futter
pflanzen sowie Versuche m it dem „Trockenfarmsystem“ . Unterhaltung einer 
Stammherde mitteldeutschen Rotviehs.

Weißes Personal: ein Stationsleiter, ein Gehilfe.

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.
Begründet 1912. Diente ausschließlich der Hebung des Tabakbaues im 

chutzgebiet. Vergleichende Anbauversuche, Nachbehandlung des Tabaks.
Weißes Personal: ein landwirtschaftlicher Sachverständiger, ein landwirt- 

schaftljeher Assistent.

3- V e r s u c h s s t a t i o n  f ü r  W e i n -  u n d  O b s t b a u  i n  G r o o t f o n t e i n .
Begründet 1912.

Weißes Personal: ein Leiter (Sachverständiger für Wein- und Obstbau), 
ein landwirtschaftlicher Gehilfe.
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4. L a n  d e s ’g e s t ü t N . a uc has ,
Begründet 1898. Zentrale für die Landespferdezucht. Zuchtversuche m it 

eingeführten Vollblütern zur Gewinnung von Landesbeschälern und Erzielung 
eines einheitlichen Pferdetyps, Organisation und Überwachung des Beschäldienstes 
im Schutzgebiet.

Weißes Personal: ein Leiter, Gestütswärter und anderes Unterpersonal.

, 5< K a r a k u l - S t a m m s c h ä f e r e i  F ü r s t e n w a l d e  (bei Windhuk),
Begründet 1909 mit aus Buchara eingeführten Tieren. Reinzucht und 

Kreuzungszucht.
Weißes Personal: ein Leiter, ein Gehilfe.

6. 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  zu ,  am weißen Nossob
(Bezirk Windhuk).

Begründet 1,911. Zunächst Reinzucht m it aus Britisch-Südafrika eingeführten 
Vögeln, später auch Versuche mit in der Kolonie einheimischen wilden Straußen.

Weißes Personal: ein Leiter, ein Gehilfe.
Die ä l t e r e n  V e r s u c h s a n l a g e n  d e r  K o l o n i e  — teilweise schon 

in den Jahren 1897—99 eingerichtet -— dienten vornehmlich dem Obst- und 
Gemüsebau. Derartige Versuchsgärten bestanden 1914 in W i n d h u k  (haupt
sächlich für Rebenkultur), K l.  W i n d h u k ,  (Obstbaumschule), O k a h a n d j a ,  
G r o o t f o n t e i n ,  G o b a b i s  und G i b e o n  (vornehmlich für die Heranzucht 
von Korst- und Obstbäumen) sowie in U k u i b  (für Dattelkultur).'

IV . Togo.
Dem Gouverneur stand ein 1 a n d w i r  t s c h a f  11 i c h e r B e i r a t  für die 

Bearbeitung aller Angelegenheiten der Landwirtschaft zur Seite, diesem lag auch 
die, Oberleitung über die Tätigkeit der Baumwollstationen und der Bezirksland
wirte ob. Ein zweiter landwirtschaftlicher Sachverständiger war dem Gouvernement 
speziell für die Arbeiten betreffend Pflanzenzucht und Düngung beigegeben.

F ü n f  landwirtschaftliche Assistenten ( „ B e z i r k s l a n d w i r t e “ ) waren 
in den Bezirken L o m e - L a n d ,  A n e c h q ,  M i s a h ö h e .  A t a k p a n t e  und 
S o k o d e beschäftigt.

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  es k u 11 u r a n s t a 11 N u a t j ä (Bezirk Atakpame).
Begründet 1902 von der Station Atakpame; 1903 dem Kolonial-W irtschaft

lichen Komitee als „ B a u m w o l l s c h u l e “ f ü r  E i n g e b o r e n e  überlassen. 
1907 vom Kaiserlichen Gouvernement übernommen und zu einer allgemeinen 
Ackerbauschule (für Eingeborene) erweitert. 1912 u n t e r  B e i b e h a l t u n g  d e s  
S c h u l b e t r i e b e s  zur Landeskulturanstalt erhoben. Junge E i n g e b o r e n e  
aus den verschiedensten Gegenden des Schutzgebiets erhielten praktischen und 
theoretischen Unterricht im rationellen Ackerbau und in der Viehhaltung, Anbau
versuche mit Getreide, Hülsenfrüchten und Hackfrüchten, Düngungsversuche, 
Rindvieh-, Schweine- und Ziegenzucht.

Weißes Personal: ein Leiter, ein landwirtschaftlicher Assistent, Unterpersonal.

2. B a u m w o 11 s t a t i o n N 11 a t j  ä.
Im Jahre 1911 der damaligen Ackerbauschule angegliedert. Vergleichende 

Anbauversuche m it verschiedenen Baumwollarten und -Sorten, feiner Saatzucht
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und Saatvermehrung (vgl, Programm der Baumwollstationen Deutsch-Ostafrikas) 
Eigene Baumwoll-Entkörnungsanstalt.

Weißes Personal: Die Arbeiten der Baumwollstation wurden von dem 
Personal der Landeskulturanstalt geleitet und durchgeführt,

3; B a u m w q l l s t a t i o n  T t s c h a t s c h a m a n a d e  a m  K a m a a
(Bezirk Sokode).

Begründet 19x1. Dieselben' Aufgaben wie bei 2.
Weißes Personal: ein landwirtschaftlicher Assistent (Oberleitung siehe oben).

3. B a u m w q l l s t a t i o n  T o v e  (bei Palime, Bezirk Misahöhe).
Begründet 1912. Nebst Saatvermehrungsstelle K p a n d u. Arbeitsprogramm 

und Personal wie bei 2.
V. Deutsch-Neuguinea.

Das Landeskulturwesen sollte im Jahre 1914 neu organisiert werden; danach 
sollte der landwirtschaftliche Dienst von f ü n f  l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n  
S a c h v e r s t ä n d j g e n  und f ü n f  B e z i r k s l a p d w i r t e n  (landwirtschaft
lichen Assistenten) wahrgenommen werden. Einem Sachverständigen lag bereits 
1914 die Erledigung sämtlicher, die Landeskultur betreffenden Fragen beim 
Gouvernement ob, während sich ein landwirtschaftlicher Sachverständiger m it der 
Bearbeitung des Düngungswesens befaßte; den übrigen Sachverständigen sollte 
die Leitung der Versuchsstationen übertragen werden.

Den Bezirkslandwirten sollte die F ö r d e r u n g  d e r  E i n g e b o r e n e n -  
K u . l t u r e n  durch Belehrung, und Anleitung der Eingeborenen zu wirtschafts
gemäßer Anlage, Reinhaltung und Nutzung der Kokospflanzungen in den Bezirken 
R a b a u l ,  N a m a t a n a i ,  F r i e d r i c h  - W i l h e l m s  h a f e n ,  am S e p i k 
und i m I n s e l g e b i e t  Zufällen.

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. B o t a n i s c h e r  G a r t e n  i n  R a b a u l .

Begründet 1906. Anzuditstelle für tropische Nutzpflanzen.
Weißes Personal: ein Leiter.

2. T i e'r z u c h t s t a t io  11 K ä w i e n g ,  1914 in  G r ü n d u n g  b e g r i f f e n .
Zentrale für Landestierzucht. Züchtung der Haustierfassen. Verbesserung 

der vorhandenen Rassen durch Zuchtwahl. Beobachtung der einzelnen Tierrassen 
über ihre Eignung für das Schutzgebiet.

Weißes Personal: ein Leiter (Tierzuchtinspektor).

3. V e r s u c h s s t a t i o n '  f ü r  K o k o s k u l t u r ,
1914 in  G r ü n d u n g  b e g r i f f e n .

Bearbeitung der Sortenfrage, Züchtung, Kopraaufbereitung und Schädlings
bekämpfung.

Weißes Personal: ein Leiter (landwirtschaftlicher Sachverständiger).

4. L a n d w i r t s c h a f t l i c h e s  L a b o r a t o r i u m  i n  R a b a u l ,
1914 in  G r ü n d u n g  b e g r i f f e n .

Untersuchung der im  Schutzgebiet vorkommenden Rohstoffe, Bodenanalysen 
sowie Bearbeitung wichtiger Düngungsfragen. Erforschung der Schädlinge und 
Krankheiten der Kulturpflanzen.

Weißes Personal: ein Leiter (landwirtschaftlicher Sachverständiger).

5. V e r s u c h s s t a t i o n  i m  K a i s e r - W i l h e l m s l a n d  f ü r  t r o p i s c h e  
K u l t u r e n ;  1944 in  G r ü n d u n g  b e g r i f f e n .
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VI. Samoa.

In dieser Kolonie waren seit Anfang 1912 ein 1 a n d w i r  t s c h a f  11 i c h e r 
S a c h v e r s t ä n d i g e r  und ein Z o o l o g e  (Entomologe) zur Bekämpfung der 
Pflanzenschädlinge tätig. Das Versuchswesen befand sich 1914 noch in Vorbereitung.

A n m e r k u n g :  ln  den tropischen Kolonien Afrikas und der Südsee wurden 
auf Kosten und unter Aufsicht der Verwaltung seit 1911 auf staatlichen Anlagen 
und in Privatpflanzungen ausgedehnte s y s t e m a t i s c h e  D ü n g u n g s v e r 
s u c h e  zur Feststellung des Nährstoffbedürfnisses der wichtigsten Kulturpflanzen 
ausgeführt. Diese, auf mehrere Jahre berechnete Versuchsarbeit erforderte einen 
eigenen, mehr oder weniger umfangreichen Stab von landwirtschaftlichen Sach
verständigen und Assistenten, der außerhalb des ständigen Personals eingestellt 
werden mußte. In der vorstehenden Nachweisung ist dieses Personal, soweit nur 
vorübergehend in den Schutzgebieten tätig, n i c h t  berücksichtigt worden.

Motor oder Kuli1)?
Von W. F. R u d i n ,  Radck Estate, Kediri (Java).'

. Sieht die Leitung einer tropischen Landbauunternehmung aus irgendwelchen 
Gründen (teuere oder ungenügende eingeborene Arbeitskräfte, bedeutende Aus
dehnung der Anpflanzung usw. usw.) sich vor die Frage gestellt, menschliche und 
tierische Arbeitskraft durch motorische zu ersetzen,, so hat sie in erster Linie 
R e n t a b i l i t ä t ,  Z w e c k m ä ß i g k e i t  und B e t r i e b s s i c h e r h e i t  der 
Neuerung ins Auge zu fassen, w ill sie sich nicht den größten Enttäuschungen 
und bedeutenden finanziellen Verlusten aussetzen. Bei den) heutigen Tiefstände 
beinahe aller tropischen Rohprodukte auf dem Weltmärkte, der eine große 
Anzahl Unternehmungen zwingt, einen Kampf um Sein oder Nichtsein zu führen, 
wird von den Direktionen nur dann Geld für' technische Neuanschaffungen zu 
erhalten sein, wenn diesen versichert werden kann, daß oben angeführte Punkte 
gewährleistet sind. Ohne dipse Voraussetzungen aber in der jetzigen Krisezeit 
das Budget einer Plantage zu belasten, zeugt nicht für fortschrittliche Gesinnung 
der Leitung, wohl aber für ein geringes Verantwortlichkeitsgefühl dem Anteilhalter 
oder Besitzer gegenüber.

Ein Urteil aber über eine technische Neuerung zu fällen,ist für den Pflanzer, 
der in den seltensten Fällen über mehr als elementare technische Kenntnisse 
verfügt, eine überaus heikle Angelegenheit. Ganz ausnahmsweise wird er infolge 
der teuren Transportkosten großer Maschinen (Motorpflüge, Traktoren usw.) 
Gelegenheit haben, Prüfungen auf eigenem Lande vornehmen lassen zu können. 
Und wenn dies auch möglich ist, werden sie dennoch keine befriedigende Auf
klärung ergeben. N icht nur arbeitet in solchem Falle absolut neues Material 
unter fachmännischer Aufsicht (keine Maschinenfabrik wird verfehlen, ihren ein
gearbeiteten Techniker mitzusenden, der Betriebsstörungen leicht reparieren 
kann), sondern man wird auch keine Antwort auf die Frage erhalten, wie es mit 
der Rentabilität beim Gebrauche während längerer Zeit steht.

*) W ir haben den vorliegenden Mitteilungen des Herrn Verfassers — ob- 
wqhl sie sich nur auf einen speziellen und eigengearteten Fall beziehen —> gern 
Raum gegeben, well Wir uns nur von einer derartigen Aussprache eine nach
haltige Förderung der vorliegenden, ungemein wichtigen Frage versprechen 
können. B.
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Ist man zum Ankauf irgendwelcher Maschine geschritten, so wird man in 
kürzester Zeit einer Fülle unerwarteter Überraschungen gegenüberstehen. 
Scheinbar geringfügige Pannen können durch das europäische Personal und den 
eingeborenen Schlosser nicht gefunden und noch weniger repariert werden, man 
wird sich Möglichkeiten gegenübersehen, die bedingt sind durch spezifische 
Eigenheiten des Arbeitskreises (Bodengestaltung, Klima), die unter Umständen 
alle Berechnungen über den Haufen werfen und aus einem winkenden Erfolg ein 
geldverschlingendes Unternehmen gestalten.

Es ist nun freilich eine Tatsache, daß f e s t s t e h e n d e  maschinelle Ein
richtungen zur Verarbeitung irgendwelchen Produktes weit zuverlässiger arbeiten 
als Motorpflüge oder Mähmaschinen, da sie unter viel allgemeinem Gesichtspunkten 
konstruiert werden können. Ein Zuckerwalzwerk auf Kuba und Java kann m it 
denselben Maschinen auskommen; sehr fraglich ist aber, ob ein Traktor, der in 
den Baumwollfeldern Ägyptens guten Dienst tut, in den südamerikanischen Baum- 
wolldistrikten verwendet werden kann.

Meine Erfahrungen in dieser Beziehung, die vielleicht als praktischer Kom
mentar zu den Ausführungen des Herrn Prof. Dr. P a u l  P r e u ß  (Über, ma
schinelle Einrichtungen in Kokospalmenplantagen, „Tropenpflanzer“  25. Jahrg., 
Heft 1) von einigem W ert sind, habe ich1 auf einer Kokosplantage auf der 
sumatranischen Westküste gemacht.

Die Unternehmung, ±  1800 bahoes (1 bahoe =  0,709649 ha) groß, wovon 
ein Teil auf einer vorgeschobenen Insel liegt, w ird seit 1908 bewirtschaftet. Seit 
1916 stehqn 580 bahoes m it ±  59400 Palmen in Produktion; Neuanpflanzungen 
wurden vorgenommen 1919 270 bahoes, 1920/21 580 bahoes. Die mittlere Jahres
produktion betrug 1916 bis 1920 3 240000 Nüsse == 10 530 pik. Kopra (1000 Nüsse 
=  ±  3,25 pik. Kopra; 1 pik. =  61,761 kg). Die Pflanzung liegt zwischen o und 
5 m über dem Meer. Zur Zeit der F lut wird sie zeitweilig und örtlich durch 
Stauwasser eines nahen Flusses fußtief unter Wasser gesetzt. Die Böden, zum 
Teil sandiges Schwemmland, zum anderen Teil morastiger Humus, wie er nach 
dem Niederlegen jungfräulichen Urbusches beinahe immer zutage tritt, eignen 
sich vorzüglich für Kokoskultur. M it seltenen Ausnahmen fä llt täglich schwerer 
Rcgön. Eisen, das nicht ständig in Gebrauch oder oft gereinigt wird, rostet in 
wenigen Wochen völlig ein. Die Verwaltung der Unternehmung stand in dieser 
Zeit unter einem Administrateur und zwei Assistenten, wovon der eine diplomierter 
Maschineningenieur war.

Eine der vornehmsten Schwierigkeiten, unter der dieser'Betrieb von Beginn 
an litt, war außer dem ungesunden Klima, dem periodischen Auftreten von 
Malaria, Typhus und Cholera, der Mangel an guten, eingesessenen Arbeitskräften.

' Auße^ zum Prauwenführer und Buschfäller taugt der westsumatranische Malaie 
nicht, seine Ungebundenheit erschwert auch seine Einordnung in einen Betrieb 
und machen Disziplinhaltung beinahe zur Unmöglichkeit. So entschloß man sich 
schon früh, javanische Vertragskulis einzuführen. Der Javane, außer dem Bali- 
nesen der beste Ackerbauer des tropischen Ostens, bewährte sich auch hier vor
züglich, und ließ die hohen Kosten der Anwerbung (Werbegeld, Einrichtung eines 
Spitales, gesetzlich verlangte Anwerbung eines javanischen Doktors usw. usw.) 
leichter verschmerzen.

Der Stand der Dinge war bis 1918, durchaus befriedigend. In diesem Jahre 
brachte eine militärische Expedition Cholera und Syphilis auf die Insel, welche 
beide vereint im Taufe eines Jahres die einheimische Bevölkerung um 1/3, den 
Arbeiterbestand der Unternehmung auf ’4  dezimierte. Die Lage war überaus



ernst. Konnte in kürzester Zeit die Lücke nicht gefüllt werden, so ging eine 
Ernte verloren, oder aber die Unternehmung wurde von Unkraut und Alang- 
Alang überwuchert. Javanische Vertragskulis waren in diesem Jahre kaum mehr 
zu bekommen, die Ostküste sog alles auf. '

Um eine Lösung zü finden, entschloß man sich zur Anschaffung eines .Motor
scheibenpfluges (zur Reinhaltung des Bodens in einer Breite von 1,5 m rund 
um die Palmen) einer Mähmaschine (zum Kurzhalten des Grases unter der ganzen 
Unternehmung), eines Schleppmotorbootes (zur Abfuhr der Kopra) und neuer 
Trockenanlagen m it Rosten. Prüfungen konnten, da die Unternehmung zu fern 
abgelegen war, dicht stattfinden. Man mußte sich auf die Ergebnisse stützen, 
die eine Schtvesterunternehmung im Sumatranischen Binnenlande mit denselben 
Einrichtungen gemacht hatte. Diese lauteten durchweg günstig.

Man ging voller Hoffnung an die Arbeit, um Enttäuschung über.Enttäuschung 
zu erleiden. Allein die neue, einfache feuersichere Trockeneinrichtung genügte 
allen Anforderungen. Die anderen, sehr teuren Maschinen versagten durchweg. 
Der S c h e i b e n p f l u g  schürfte und zerquetschte die Kadenwurzeln der Palmen, 
ohne den Boden ümzuwerfen. Seine Bewegungs- und Wendefähigkeif war durch
gehend ungenügend. Massen niedergerissener junger Anpflanzung hinterließen 
ein trübes Bild seiner Unvollkommenheit. Die Betriebssicherheit war gering 
und wochenlange Reparaturen wurden nötig. Die M ä h m a s c h i n e ,  die auf 
trockenem Grund ohne Zweifel gute Dienste leisten kann, sank beinahe täglich 
in die weichen Böden ein. Ihre Messer splitterten auf den glasharten Muscheln, 
die jede t  lut brachte. Das Schnaufen und Fauchen dieses Ungetümes aber lockte 
riesige Affenvölker aus den umliegenden Büschen in die Pflanzung, die dadurch 
nicht besser Vmrde, Das Unkraut überwucherte in  den Wochen, da die Maschine 
in Reparatur stand, weite Strecken Landes. Das M o t o r b o o t ,  das anfänglich 
flott lief, e rlitt eine Panne, die selbst von zu H ilfe gerufenen Schiffsingenieuren 
nicht repariert werden konnte.

So stand man nach drei Monaten vergeblichen Abmühens vor der Tatsache,' 
daß die Anschaffung all dieser Neuerungen mit Ausnahme des Trockenhauses 
ein absoluter Fehlschlag war, der einen großen Te il der Gesellschaftsreserven 
verschlungen hatte und dies zu einer Zeit, wo die Koprapreise beträchtlich sanken, 
die Steuern und Betriebskosten bedeutend erhöht wurden, und die Konkurrenz der 
inländischen, viel b illiger arbeitenden Kokoskultur mehr denn je fühlbar wurde.

Der Grundfehler, an dem alle sumatranischen Unternehmungen kranken, 
rächte - sich auch hier bitter. Man hatte von Anfang an der Arbeiterfrage zu 
geringe Beachtung .geschenkt, hatte vergessen, daß der beste Boden nur bei 
g r ü n d l i c h e r  Bearbeitung ausgenutzt werden kann, und zudem übersehen, 
daß  e i n e  L a n d b a u u n t e r n e h m u n g  n u r  d a n n  l e i s t u n g s f ä h i g  
i s t ,  w e n n  s i e  ü b e r  b i l l i g e s  A r b e i t s v o l k  v e r f ü g t .  D a s  a b e r  
k a n n  s i e  n u r ,  w e n n  s i e  e i n  S t ü c k  i m,  G a n z e n  d e r  e i n h e i m i 
s c h e n  B e v ö l k e r u n g  a u s m a c h t ,  v o n  d e r  s i e  g e s p e i s t  w i r d ,  
u n d  d e r  s i e  w i e d e r u m  V e r d i e n s t  g i b t .

Dhnn ist „Bruder K u li" nicht nur die b i l l i g s t  e- und r i s i k p l o s e s t e ,  
sondern auch die m a n n i g f a l t i g s t e  A r b e i t s m a s c h i n e ,
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Anbauversuche mit Zigarettentabak in den deutschen 
Schutzgebieten.
I. Südwestafrika.

Von Regierungsrat Dr, S c h w o n d e r ,  Berlin, früherem Leiter der Kaiserlichen;
Farmwirtschaftlichen Versuchsstation Okahandja (Deutsch-Südwestafrika).

x. V o r g e s c h i c h t e .  Im früheren Deutsch-Südwestafrika fallen die 
Anfänge des Tabakbaus abgesehen von vorangegangenen Eingeborenen
kulturen allerkleinsten Umfanges — in den Beginn der deutschen Besiedelung. 
Zunächst wurde ausschließlich P f e i f e n t a b a k  angebaut, seit 1909 auch auf 
kleinen Versuchsflächen Z i g a r e t t e n t a b a k ,  und zwar auf Veranlassung des *  
Reichs-Kolonialamts. Vergleiche der orientalischen Tabak erzeugenden Länder 
(ägäische und pontische Anbaugebiete) hinsichtlich des Klimas m it den mittleren 
und nördlichen Teilen Deutsch-Südwestafrikas ließen solche Versuche von vorn
herein aussichtsvoll erscheinen. Sie wurden in größerem Umfange erstmalig 
durchgeführt auf der im April 1912 durch den Verfasser begründeten 
V e r s u c h s s t a t i o n i n  O k a h a n d j a .  Die Versuche dauerten seit Errichtung 
der Station bis zum Juni 1915, als die Maßnahmen der feindlichen Truppen der 
Südafrikanischen Union der V e r s u c h s  tätigkeit ein Ende' setzten. Hierbei ging 
auch das von m ir ursprünglich gerettete wertvolle Ernteprodukt,, welches sich 
gerade im Stadium der Fermentation befand, leider verloren, da die disziplin
losen Burenkommandos gleich in  einer der ersten Nächte die verschlossenen 
Räume erbrachen und u. a, auch die Zigarettentabakballen „eroberten-1.

Den , Ausgangspunkt der m it erheblichen staatlichen Mitteln ins Werk 
gesetzten systematischen Versuchstätigkeit bildete der Wunsch, Rohmaterial tür 
die deutsche Zigarettenfabrikation in neuen Produktionsgebieten, in den deutschen 
Kolonien, zu gewinnen, sei es auch nur solche Ware, die zur Herstellung von 
Mischungen für wohlfeilere Preislagen geeignet erscheinen konnte.

2. S o r t e n .  Zum Anbau gelangten die folgenden 27 verschiedenen Sorten 
und Lokalrassen, von welchen die Saat der unter 1—5 aufgeführten Sorten durch 
einen Sachverständigen an Ort und Stelle in den Ursprungsgebieten von gut 
bestellten Feldern und zu diesem Zwecke ausgewählten Pflanzen aus teilweise 
verschiedenen „Lagen“ entnommen waren, während die unter 6 bis 10 genannten 
Proben bei anderen Gelegenheiten beschafft wurden.

1. 7 Proben S a m s u n  (Dere, Dschanik, Evgaf);
2. 1 Probe P l a t a n a ;
3. 4 Proben S m y r n a  (Ayassoluk, Giaurköi, Ligdä);
4. 3 Proben J a k k a  u. K a r s c h i - J a k k a 1);
5. 3 Proben X a n t h i  (z. B. Owä, Djebel);
6. 5 Proben m a z e d o n i s c h e r  Ba s  ma  - T a b a k e  (Kir, Serres, Zichria, 

Veznik);
7. 1 Probe s y r i s c h e r  L a t a k i a 2);
8. ,1 Probe b r i t  i s c h - s ü d a f r i k a n i  s c h e r  „ S b u l o o k “ 3);
9. r Probe r u m ä n i s c h e r  K i l d j i a  M o u s s a l ;

10. 1 Probe C a v a 11 a.

') Jakka und Karschi-Jakka sind hervorragend gute Produktionslagen 
unweit Xanthi in Thrazien.

2) W ird auch zu Shagtabak verarbeitet.
3) Vermutlich in Britisch-Südafrika akklimatisierter Ayassoluk (vgl. Nr. 3).



D ie  k l i m a t i s c h e n  u n d  B o d e n v e r h ä l t n i s s e  D e u t s c h  - S ü d 
wes  t a f r i k a s  sind — wie vorausschickend bemerkt werden soll — im ganzen 
dem Anbau orientalischen Tabaks recht günstig gewesen, wenngleich nicht zu 
verkennen war, ■ daß die Sorten ihren heimatlichen Charakter, den neuen 
Vegetationsbedingungen entsprechend, im  Laufe der über dreijährigen Versuche 
mehr oder weniger stark veränderten, wie denn überhaupt Tabak zu den „k lim a
diffizilsten“  Kulturgewächsen der W elt gehört1). Besonders die infolge verhältnis
mäßig geringer Niederschläge und geringer relativer Luftfeuchtigkeit notwendig 
werdende B e w ä s s e r u n g  der Tabakpflanzen hatte eine deutlich erkennbare 
Vergröberung der Blattstruktur, eine Vermehrung des Nikotingehalts und eine 
größere* Strenge des Aromas im Gefplge, letzteres auch insofern, als die den 
meisten OrienttäbakeneigentümlicheSüßlichkeit des Geschmacks großenteils nachließ. 

Die vergleichende Bewertung der einzelnen Sorten ist in Abschnitt 13 gegeben.
3. K 1 i m a. Die besonderen Eigentümlichkeiten der Tabakkultur in Süd

west sind in der Hauptsache aus den klimatischen Verhältnissen des Landes zu 
erklären, weshalb sie an dieser Stelle zunächst kurz geschildert' werden sollen.

a) Die N i e d e r s c h l ä g e  sind verhältnismäßig gering, auch, sehr ungleich
mäßig verteilt (fast ausnahmslos als Gewitterregen), in den einzelnen Jahren zudem 
äußerst schwankend. So betrug in Okahandja der Jahresdurchschnitt in den 
Beobathtungsperioden 1891/92 bis 1918/19 (1. Juli bis 30. Juni) nach amtlichen 
Messungen 402,6 mm, im Minimum 136,5 mm (1910/11) und im Maximum 
746,6 mm (1892/93); in den vier Jahren 1912/13 bis 1915/16 sogar nur 227,5 mm.

Die hier in Frage kommenden Jahre waren nach unten gegebener Tabelle sehr 
schlechte Regenjahre. Dies fä llt um ko mehr in die Augen, wenn man sich ver
gegenwärtigt, daß in Deutschland (Pfalz) die Regenmenge durchschnittlich 650 mm 
beträgt, an der Südküste der Krim  500 und in Ssuchum (Abchasien) 1200 bis 
1350 mm, und daß am letzteren Ort kein Monat ohne Regen ist und lediglich 
ein trockneres und ein feuchteres Halbjahr zu unterscheiden sind.

ln den Vegetationsperioden 1912/13, 1913/14 und 1914/15, d. h. in den 
Versuchsjahren, stellte sich die Verteilung des Regens auf die einzelnen Monate 
folgendermaßen:

1912/13
mm

1913/44
mm

I 9H / I5
mm

A ugust....................
• _ 4a)

September . . . — 10,2 —
Oktober . . 0,6 2,7 24,]
November 1,6 44T o,3
Dezember. . . .  . 43,1 39,7 6,4
Januar . . . . 18,0 84,2 25,5
Februar . . . . 13,0 46,4 434,4
M ä r z ................... 44,4 60,3 4 4,3
April . . . 19,6 4,5 34.2
M a i ......................... 29,93) — 0,2
Juni . . — ' T-f I1,03)
J u l i ........................

Sa. 170,2 292,1 251,4

Vgl. B u s s e : K lima und Tabakbau in „Tabakwelt“ , 17. Jg. (1922), Nr. 9 10.
2) Sonst ist der August völlig regenfrei.
3) Seltenheit; sonst Mai und Juni fast ausnahmslos ohne Regen, der auch 

für die Vegetation der Kulturgewächse an sich ohne direkten Nutzen ist.
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Während der Jahre 1891 bis 1919 fielen in Okahandja durchschnjftlich in 
7,8 Monaten meßbare Regenmengen, während 4,2 Monate entweder ganz ohiie 
Regen oder ohne meßbare Regenmengen wären. Die an Niederschlägen reichsten 
Monate waren in den Beobachtungsperioden 1912/13 bis 1915/16 der Februar 
(durchschnittlich 57,8 mm), März (38,4 mm), Januar (36,3 mm), Dezember (34,7 mm) 
und A pril (15,8 mm). Die übrigen Monate fallen ganz dagegen ab.

Die Zahl der Regentage im Jahr betrug 1900—1915 nur 74 (im Höchst
fälle 95, im Mindestfalle 57, beides aber nicht im vorliegenden Berichtsabschnitt). 
Hierbei sind auch die Tage m it unmeßbaren Regenmengen mitgezählt. D ie . 
Zahl der Regentage mit wirklich meßbaren Niederschlagsmengen betrug nach 
Beobachtungen des Verfassers in Okahandja in den Kalenderjahren 1912 53, 
1913 37, 1914 51 und 1915 46. Die nächsten drei Jahre weisen die Zahlen 57, 
64 und 64 auf. Regenfälle von 3 mm und mehr — also solche, die für die 
Vegetation dürrer Länder, überhaupt erst von merklichem Einfluß sind — 
herrschten in den Kalenderjahren 1912—1915 an nur 37, 20, 22 und 29 Tagen, 
während in den darauf folgenden Jahren 1916,—1918 20, 35 und 30 solcher Tage 
festgestellt wurden.

b) Die T e m p e r a t u  r.e n betrugen im J a h r e s m i t t e l  in den Kalender
jahren 1916—1918 : für welche allein l ü c k e n l o s e  Beobachtungen vor
liegen 20,0, 18,4 und 19,3° C. Der durchschnittlich wärmste Monat war der 
Februar 1916 m it 25,3°- C, der kühlste der Juli 1917 m it 11,4° C. Die diesen 
Ziffern zugrunde liegenden Messungen wurden vorgenommen i n g e s . c h l o s s e n e n  
Wetterhäuschen nach Vorschrift der Hamburger Seewarte. Daneben wurden 
für die eigentlichen Zwecke der Versuchsstation Messungen in o f f e n e r  
Wetterhütte gemacht, Thermometer natürlich gegen Sonnenbestrahlung absolut 
geschützt, wobei die Instrumente sich 0,65 m über dem Boden, also in durch
schnittlicher Pflanzenhöhe, befanden. D i e s e  Messungen ergaben (für die 
Kalenderjahre) die Jahresmittel von 20;5° C für 1916, 19,3° G für 1917 und 
19.4° C für 1918; das Maximum von 26,5° C für den Februar 1916 und das 
Minimum von 11,5° C für den Juli 1917.

Innerhalb der D e k a d e n  (ein Monat =, drei Dekaden) bewegten sich die 
Höchsttemperaturen im Freien (also im allgemeinen die Sonnentemperaturen) 
von 33,0 bis 5 i,5 °\C , die, Maxima im Schatten (in der offenen Wetterhütte) 
zwischen 24 und 38,j v  C, während die Minimum-Dekadentemperaturen zwischen 

- 3,5 und 17,5° C schwankten.
Die höchste beobachtete T a g e s  wärme (in der Sonne in Pflanzenhöhe 

gemessen) betrug 66,o° C 1), die höchste Schattentemperatur zur selben Zeit 41,3° C, 
der stärkste Nachtfrost im sandigen Okahandja-Flußbett — 18,10 C, während in 
den folgenden Jahren nicht ganz so starke Nachtfröste herrschten, aber immer
hin Kältegrade bis — 9,8° C.

Zwischen höchster Tages- und niedrigster Nachttemperatur innerhalb von 
. 24 Stunden wurden sehr erhebliche Spannungen festgestellt, in der kalten (trockenen) 
Jahreszeit als höchste 51,3° C.

t) Die r e l a t i v e  L u f t f e u c h t i g k e i t  ist in Südwest im Durchschnitt 
recht gering. Sie betrug im Jahre innerhalb der Beobachtungszeit nur 29,0 °/0 
m it e i n z e l n e n  J a h r e s d u r c h s c h n i t t e n  von 28,8, 29,5 und 28,8 %. ln  
den regenreichsten Monaten (Februar und M ä r z )  erhob sich dieser Prozentsatz

a) ln Jalta in der Krim  wurden nach B u s s e  (Über die Kultur des 
Zigarettentabaks in Transkaukasiep und der Krim , „Tropenpflanzer“ 1910) bis 
700 C gemessen.
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einmal ausnahmsweise auf 48,3 im Monatsdurchschnitt. x8,8 °/0 betrug das- 
Monatsdurchschnittsminimum. An manchen besonders heißen und trockenen 
Tagen sank die relative Luftfeuchtigkeit auf 5,5 %. Verstärkt wird ihre schäd
liche Wirkung durch häufig auftretende und sehr heftige a u s d ö r r e n d e  
W i n d e ,  besonders die sogenannten „Windhosen“ . (Die Mitte des Landes liegt 
mehr als 1000 m über dem Meeresspiegel.)

Die den genannten Ziffern zugrunde liegenden Messungen wurden von 
Mitte 1915 bis Ende Oktober 3919 dreimal täglich mit öfters geeichten 

, Instrumenten ausgeführt, und zwar um 7 Uhr morgens, 1 Uhr nachmittags und 
7 Uhr abends. Die erste Messung zeigte in der Regel die höchste, die zweite 
die niedrigste Feuchtigkeit der drei genannten Beobachtungszeiten, wenn nicht 
dazwischen auftretende Regenfälle vorübergehende Anstiege bewirkten.

Zum Vergleiche sei hier mitgeteilt, daß in den Vorsterilanden auf java 
während der Tabakbau-„Saison“ die relative Luftfeuchtigkeit 67 --79 u/0, in den 
Küstenstrichen des Balkans etwa ebensoviel (trotz weit geringerer Niederschläge) 
beträgt, und man kann daran ermessen, daß in einem so heißen und trocknen 
Klima, wie Südwest es hat, der Anbau selbst von orientalischen Tabaken, die 
viel Trockenheit vertragen, in der nach dem Aussetzen der Pflanzen aufs Feld 
beginnenden Periode zuweilen erhebliche Schwierigkeiten bereitet, j e d e n 
f a l l s  o h n e  B e w ä s s e r u n g  n i c h t  d u r c h z u f ü h r e n  i st .

d) H ö h e n l a g e .  Die Mitte des Landes liegt über tooo m über dem 
Meeresspiegel, Okahandja über 1200 ;m, W indhuk über 140Ö m. ' Für die 
T r o p e n ,  wenigstens für Ostafrika, .gelten nach B u s s e 1) 1200 m als unterste 
Grenze. In  Südwest könnte man m. E. m it dem Zigarettentabakbäu ohne Schaden 
auch in tiefere Lagen gehen. Die Plöhenlage erklärt bis zum gewissen Grade die 
relativ geringe Luftfeuchtigkeit, die scharfen und austrocknenden Winde und die 
in der Trockenzeit nachts herrschenden niederen Temperaturen, überhaupt die 
ziemlich erheblichen Unterschiede zwischen Tages- und N^chttemperatur.

Die Schilderung der Technik des Anbaus von Zigarettentabak in Südwest
afrika, wie sie im Nachstehenden gegeben werden soll, ist so eingerichtet, daß, 
der Kürze halber allgemeine, den Tabakbau des früheren Schutzgebietes' an
langende Gesichtspunkte nur da berührt sind, wo solche Ausführungen zum Ver
ständnis der speziellen Fragen der Z i g a r e t t e n  tabakkultur unumgänglich/ 
nötig schienen2). Andererseits wurden die Ergebnisse der Anbauversuche mit 
orientalischen Tabaken ausführlich behandelt, weil sie vielleicht für analoge 
Versuche in anderen trockenen oder halbtrocknen Ländern mit ähnlichen Vor
bedingungen verwertbar sind.

4. A u s s a a t  u n d  B e h a n d l u n g  i n  d e n  S a a t b e e t e n .  Die Aus
saat fä llt in  Südwestafrika in die Monate J u l i  und A u g u s t .  Da in diesen 
Nachtfröste Vorkommen, mußten zur Erzielung und annähernden Konstant
erhaltung der zum Keimen der Saat notwendigen Temperatur (13-—140 C) geeignete 
Vorkehrungen getroffen werden. Die Anwendung von Kästenbeeten, deren 
wenigstens 15 cm hohe Wandungen aus Zementziegeln oder -beton bestehen 
(Zement: Sand =  1 :8  Raumteilen) und m it Pferdedung von außen umpackt sind, 
hat sich gut bewährt.

*) Die Gewinnung von türkischem Tabak in den Tropen („Tropenpflanzer1' 
1922, Nr. 3/4). 1

a) Hinsichtlich dieser méhr allgemeinen Ausführungen wird auf die ein
schlägigen Aufsätze des Verfassers in der Landw. Beilage des Amtsblatts für 
Deutsch-Südwestafrika, 3. und 4. Jahrgang, verwiesen.

/



Ferner erwies es sich als zweckmäßig, die Saatbeete einen halben Meter 
,unter der Erdoberfläche auszuheben,, in der Grube Strauch- und Astwerk zur 
Sterilisation zu verbrennen, in die Grubensohle to cm hoch Pferdedung ein
zustampfen und diesen anzufeuchten. Seine Zersetzung erzeugt Wärme und gibt 
■der Saat „wärme Füße“ . Als eigentliches K e i m b e t t  wurde eine etwa 20 cm 
dicke Schicht aus Humuserde, grobkörnigem Sand und Holzasche gegeben, eine 
Mischung, die gute Durchlässigkeit und wasserhaltende Kraft besitzt. Schwerer 
Boden erstickt leicht die Saat oder läßt sie nur schwer und ungleichmäßig zur 
Keimung gelangen, abgesehen von der verderblichen Verkrustung der Beetfläche. 
Diese ist völlig w a g  r e c h t  zu gestalten, was von höchster W ichtigkeit ist. Zu 
diesem Zwecke wurde nicht gleich nach Herrichtung des Beetes gesäet, sondern 
man ließ den Boden erst einige Tage — unter regelmäßiger Durchfeuchtung 
mit Gießkanne — sich setzen, um die erkennbaren Unebenheiten durch Abfragen 
bzw. Aufstreuen von Feinerde zu beseitigen. Bei Sortenwechsel wurde streng 
darauf geachtet, daß frische Erde zum Keimbett verwendet wurde, um nach
trägliches Auskeimen im  Boden verbliebener Körner von früheren Saaten und 
unliebsame Mischungen im Pflanzenmaterial zu vermeiden, labaksamen behält 
auch in der Erde in  tiefer trockener Lage sehr lange seine Keimkraft. •

Zur Gewinnung von Pflänzlingen für einen Hektar Tabakland brauchte man 
etwa 30 Gramm normal keimfähige Saat und bereitete für je 1 g Tabaksamen 
3>/„—4 Quadratmeter Beetfläche bei R e i h e n s a a t ,  2 Üs 3.l /a Q111 km B r e i t 
saat1). Die Gleichmäßigkeit der Saatverteilung wird gewährleistet durch Ver
mischung des Samens m it fein gesiebtem Sande, und zwar auf 1 g Samen 1 Litei 
Sand, wobei der innigen Durchmischung besondere Sorgfalt zu widmen ist.

Besonders gut bewährt hat sich die R e i h e n s a a t ,  für welche die Rillen 
in die Oberfläche, vorgeritzt und nach Einbringen der Saat m it Sand bestreut 
und angefeuchtet zugedrückt .werden. Reihenabstand 6—7 cm. Gewissermaßen 
als „D rillschar“ wurde eine feste, m it Siegellack geschlossene Papiertüte be
nutzt, die an der Spitze eine feine Öffnung hat und dort nach Bedarf m it der 
Fingerkuppe geschlossen werden kann. Ein Überdecken des Ganzen m it feinem 
Kies bewirkte besseren Schutz vor Austrocknung und Krustenbildung, förderte 
auch den Luftaustausch im Saatbeet.

Um die Saat rasch zur Keimung zu bringen, bedeckte man die Beete mit 
Schilfmatten, welche über die Beetkanten gelegt wurden und den Innenraum 
verdunkeln, auch die Nachtfröste abwehren helfen; um in letzterer Beziehung 
ganz sicher zu gehen, deckte man bei Frostgefahr abends noch Säcke darüber.

■ Für ständiges Feuchthalten der Beetoberfläche mußte Sorge getragen werden.
Nachdem die Saat aufgelaufen, wurden die jungen Pflänzchen systematisch 

gegen Hitze und Frost abgehärtet, was durch vorübergehende Entziehung der 
schützenden Bedeckung geschah, erst wenige Stunden in mäßiger Vormittags
oder Spätnachmittagssonne, dann durch tagsüber erfolgende Sonnenbestrahlung. 
Die Nacht über konnten die Pflanzen, wenn sie etwa das dritte Blättchen ge
schoben haben, schließlich, ohne Schaden zu nehmen, ganz unbedeckt bleiben. 
Zudecken der Saatbeete m it gespanntem GazestotT war, am Platze, wenn Gefahr 
des Befalls durch Minierraupen bestand (vgl. Kap. 6. e). Selbst starker Reif 
beschädigte die Zigarettentabak-Setzlinge eigentümlicherweise gar nicht. Im 
Gegenteil werden in diesem Wachstumsstadium die 1 abakpflanzen bei wärmender 
Nachtbedeckung nur verweichlicht.

Das „Verziehen“ der zu dicht stehenden Pflanzen wurde zunächst im Abstand

') Auf Java nimmt inan sogar 6,7—9 qm auf 1 g I abaksaat.



von etwa zwei Fingern Breite, beim nächsten Mal in etwas weiterem Abstande 
vollzogen. Hierdurch erhielten die Setzlinge die erstrebte Rosettenform m it flach 
über den Boden gebreiteten Unterblättern, auch kräftige Wurzelballen m it tief
gehender und gerader Pfahlwurzel, was für das spätere Auspflanzen von aller
größter Bedeutung ist. Nach jedesmaligem Verziehen wurden die Pflänzchen 
mit der Hand angedriickt, und darauf wurde scharf gegossen, um die z. T. ge
lockerten Wurzelchen gut einzuschlämmen.

R.n Vereinzeln bei B r e i t  saat macht ungleich mehr Mühe, kostet auch 
zu viel Pflanzenmaterial, und das Wurzelsystem der stehenbleibenden Exemplare 
ist a l l  seitig zu sehr gefährdet.

M it dem Ausdünnen wurde so früh wie möglich begonnen. Sind die in 
dichtem Gedränge stehenden Pflänzchen erst einmal im Längenwachstum über 
ein gewisses Maß fortgeschritten, so vertragen sie wegen ihrer Langstenglichkeit 
das. Vereinzeln nicht mehr so gut, bilden auch nicht mehr so schöne Rosetten.

Das P i k i e r e n  der Setzlinge macht vermehrte Arbeit und führt leicht zu 
großen Verlusten bei ungeschickter Handhabung durch eingeborene Arbeiter 
und nicht richtig regulierter Schutzbedeckung. Auch werden die Wurzeln 
flacher,- besonders die Kronenwurzeln, die Pfahlwurzel kürzer und häufig ver- 
kiümmt. fe rner bedeutet es in einem Lande mit besonders heißem und trockenem 
Klima einen Vorteil von nicht zu unterschätzender Bedeutung, wenn die Pflanzen 
bis zum Aussetzen im Felde an ihrem ursprünglichen Standort verbleiben können.

5. Beim Au s p f l a n z e n  wurdemöglichsteineAuswahlderkräftigstenSetzlinge 
von annähernd gleicher Größe getroffen, schon im  Interesse der Gleichmäßigkeit des 
I'eldbestandes, einer recht frühen Ernte und eines gleichzeitig reifen Ernte
produktes. Exemplare, die von der Tabakminierraupe (vgl. Kap. 6, e) befallen sind, 
wurden sogleich vernichtet.

Das V e r s e t z e n  erfolgte am besten, wenn die Pflänzchen 12—15 cm 
hoch waren. Sie waren dann 93-100 Tage alt, wenn die Saat früh vorgenommen 
wurde (vgl. Kap. 4), bei späterer Aussaat 85 -93  Tage alt, bei ganz später 
61 -6 9  Tage. Bei ihrer Entnahme aus den Saatbeeten wurde darauf geachtet, 
daß nach deren gründlicher Durchfeuchtung ein unverletzter, möglichst 
großer Wurzelballen, m it der daran haftenden Erde zum Klumpen gepreßt, er
halten blieb. Man rechnete etwa 70 000 Zigarettentabakpflanzen auf den Hektar.

Das Auspflanzen geschah in. Furchen von etwa 60 cm Abstand, im Einzel
abstande von 13— 15 cm, je nach Größe der Sorte: Die kleinblättrigen Xanthi- 
und Basma-Tabake erhielten den geringsten Abstand, möglichst im „Dreiecks
verb ande“ .

Von Vorteil wurde 'zum bequemeren Betreten der Räume zwischen den 
Reihen auch folgende Pflanzweise gefunden: Flache Furchenbeete, etwa 30 cm 
breit, darin je  zwei Reihen Zigarettentabak m it Pflanzenabständen von 15 cm in 
der Reihe; zwischen diesen Furchenbeeten 0,65 m breite Gänge. Pflanz
furchen und 1> urchenbeete mußten v o l l k o m m e n  w a g r e c h t  liegen ; jede 
Abweichung von der Horizontalen störte das Wachstum empfindlich und konnte 
zum völligen Vertrocknen von Pflänzchen führen (vgl. Bewässerung, Kap. 6, a). 
Der Boden wurde vor Beginn der Pflanzarbeit durch Bewässerung gut durch
feuchtet.

Das Auspflanzen selbst geschah am besten m it Pflanzkelle. Zu lange Pfahl
wurzeln wurden abgezwickt. Ein etwas tieferes Einsetzen, also über den Wurzel
hals hinaus, hat Schaden nicht gemacht — im Gegensatz zu der für andere 
Klimate aufgestellten Regel. Natürlich ist dabei zu vermeiden, daß die Vege
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tationsspitzen (Herzblättchen) bei der nachfolgenden Bewässerung eingeschlämmt 
werden, wodurch die Pflanze eingeht. — War der Himmel bewölkt, was M i t t e  
O k t o b e r ,  in der Z e i t  d e s  B e g i n n s  d e s  A u s , p f l a n z e  ns ,  also in der 
„kleinen Regenzeit“ , die aber zuweilen ausbleibt, Vorkommen kann, so konnte 
fast den ganzen Tag über gepflanzt werden. Bei Sonnenschein, der um die an
gegebene Jahreszeit schon sehr intensiv ist, wählte man zweckmäßig die späten 
Nachmittagsstunden. Sind einige Furchen bzw. Beete fertig bepflanzt, müssen 
sie sogleich unter Wasser' gesetzt werden. A uf diese Weise wird ein „Trauern“  
der Pflanzen vermieden. Der Zigarettentabak ist auch in dieser Beziehung er
freulicherweise besonders widerstandsfähig.

Da N achp flanzen  stets nötig war, mußten für die nächsten 1V2 Wochen 
in den Saatbeeten noch Reservepflanzen in genügender Zahl übrigbleiben. Man 
tat gut, für den schlimmsten Fall ],4 des Saatbeetbestandes in Reserve zu 
halten.

B e s c h a t t u n g  der frisch ausgepflanzten Setzlinge, wie es bisweilen bei 
großblättrigen (Zigarren- und Pfeifen-) Tabaken bei brennender Hitze und äußerster 
Trockenheit nicht zu umgehen war, zeigte sich bei Zigarettentabak n i c h t  nötig, 
vielmehr wurden auch unter sonst ungünstigsten Umständen die Pflänzchen, so
weit sie überhaupt nach dem Versetzen einschlappten, sehr bald wieder stengel
fest. Ein Verwelken der im Saatbeet erst gebildeten Blättchen war jedoch fast 
regelmäßig zu |beobachten, auch wenn die Pflanzen am endgültigen Standor 
genau ebenso tie f eingesetzt wurden, wie sie im Saatbeet gestanden hatten.

6. B e h a n d l u n g  d e s  Z i g a r e t t e n t a b a k s  a u f  d e m  F e ld e -, 
a) Hier ist an erster Stelle die B e w ä s s e r u n g  zu nennen, denn ohne sie war 

wie oben bemerkt — selbst bei dem widerstandsfähigen Zigarettentabak ein 
r a t i o n e l l e r  Anbau leider nicht möglich. Immerhin ist sein Wasserbedarf 
schätzungsweise etwa nur l / 3 so hoch wie derjenige großblättriger Sorten, ein 
Vorteil, welcher nach Maßgabe der besonderen klimatischen Verhältnisse Süd
wests sowie vor allem der an sich nicht großen unterirdischen Wasservorräte des 
Landes, soweit sie Bewässerungszwecken nutzbar gemacht werden können, gar 
nicht hoch genug zu veranschlagen ist. Kleinblättrigkeit, spitzwinkliger Ansatz 
der somit der Sonne wenig Fläche darbietenden Blätter am Stengel, überhaupt 
relativ niedriger und spindliger Wuchs sind die Hauptursachen der geringen 
Wasserverdunstung und des dadurch bedingten geringeren Wasserbedürfnisses 
des Zigarettentabaks.

Die Wassererschließung, -hebung und -Verteilung, das ständige und un
regelmäßige Wechseln des Grundwasserstandes —- worüber auf der Versuchsstation 
Okahandja sehr eingehendes Material gesammelt ist — bilden ein Kapitel für sich, 
auf welches aber trotz seiner eminenten W ichtigkeit für die Landeskultur im all
gemeinen hier nicht näher eingegangen werden soll.

Wegen der im N o r d e n  von Südwestafrika herrschenden etwas starkem 
Niederschläge erscheint m ir dieser T e il des Landes auch für orientalische Tabake 
geeigneter zu sein als die Mitte und der Süden, denn erstens wird nicht so viel 
q u a l i t ä t s v e r s c h l e c h t e r n d e  Bewässerung nötig, und zweitens bewirkt 
eine — wenn auch nur ein wenig — stärkere Bewölkung eine feinere Struktur 
des Blattes, obschon letzterer kleiner Vorteil gegen den erstgenannten zurück
tritt. Auch trägt dort die höhere Luftfeuchtigkeit, verbunden m it größerer 
Wärme, sehr viel zum rascheren Längenwachstum des Tabaks und zu früherer 
Reife bei, vor allem aber zu einer besseren Trocknung (vgl. Kap. 8) und 
Fermentation (Kap. 10).
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Wie oft Bewässerung zu geben ist, darüber lassen sich allgemeine Vor
schriften’ nicht machen. Der längste Zeitraum zwischen Je zwei Bewässerungen, 
durch unvermutet eingetretenen Wassermangel herbeigeführt, betrug zwei Wochen. 
Die Zigarettentabakpflanzen' litten dabei keinen Schaden, wohl aber die daneben 
wachsenden großblättrigen Tabake, an deren Blättern in der glühenden Dezember
sonne partielle V e r b r e n n u n g e n  eintraten. Auch bei reichlichem Wasservorrat 
machte eine gewisse:'Abhärtung 1 der Tabakstauden gegen Dürre sich vorteilhaft 
bemerkbar, während Verwöhnung der Pflanzen durch zu reichliche Wässergaben 
naturgemäß zur Folge hatte, daß bei größerer Trockenheit solche Gewächse um 
so mehr Not litten.

Möglichste A b k ü r z u n g , d e r  V e g e t a t i o n s z e i t  mußte das Ziel auch 
bei Regulierung der Bewässerung sein. Langsam gereifter Tabak lieferte eine 
weniger befriedigende Qualität als fasch zur Reife gebrachter. Frühreifer .Tabak 
kam zum Trocknen noch in eine warme, diesem Prozeß günstige Jahreszeit, 
erhielt dann auch vor der Ernte nicht so viel Regen, der in den Produktions
gebieten des im Welthandel am höchsten bewerteten Zigarettentabaks aus den 
ägäischen Anbaugebieten als qualitätsverschlechternd gilt. Im allgemeinen kann 
gesagt werden, daß zu starke Bewässerung übermäßig große, mastige Pflanzen 
liefert m it groben Rippen und „knöllerigem“ Geschmack, eine zu geringe da
gegen zu kleine Stauden m it geringen Mengen von übermäßig mageren Blättern, 
die zum Schutz gegen abnorme Wasserverdunstung m it dicker Oberhaut und 
überreichlichem Drüsen- und Haarbesatz versehen sind, Faktoren, die gleich
falls eine schlechte Qualität des Ernteguts zur Folge haben. , (Forts, folgt.)

Koloniale Gesellschaften.

Deutsch-Ostafrikanische Gesellschaft zu Berlin. Die Bemühungen der Ge
sellschaft, im Auslande Verbindungen anzuknüpfen, wurden fortgesetzt; im übrigen 
hat sie die Abwicklung ihrer afrikanischen Konten weiter betrieben. Der Saldo 
des Kontos Generalvertretung ist entsprechend zurückgegangen. Der gesamte 
Besitz im früheren Deutsch-Ostafrika wird von dem Custodian of Enemy Property 
liquidiert,, und die wertvollsten Pflanzungen und Häuser sind bereits in Auktion 
verkauft worden. Über die Liquidation ihrer Niederlassung I b o hat die Ge
sellschaft noch keine Nachricht erhalten. Auf M a d a g a s k a r  war laut Bericht 
vom September 1921 die Liquidation bis auf die Immobilien und die Vanille- 
pflanzung durqhgeführt. ln Z a n z i b a r scheint die Liquidation der Nieder
lassung beendet zu sein. Bisher sind der Gesellschaft vom Reich Vorschüsse in 
Höhe von rund 12000000 M. ausbezahlt worden, die dem Entschädigungskonto 
bzw. der Generalvertretung und den Niederlassungen Nossibé und Majunga gut
geschrieben sind.

Der Vorstand beantragt, den Gewinn wie folgt zu verteilen: Gewinnsaldo 
600 353,42 M., 5 °/o Dividende auf 10000000 M. =  500000 M., Gewinnanteil 
des Verwaltungsrats 11111,10, Vortrag auf 1922 89 242,32 M. (Aus dem Ge
schäftsbericht für 1921.)

Ostafrikanische Pflanzungs-Aktiengesellschaft zu Berlin. (Aus dem Bericht 
über das 14, Geschäftsjahr 1921.) Gegen Ende des Berichtsjahres ist die Pflanzung 
Gomba, wie englischen Zeitungen entnommen wird, bei der Versteigerung in 
Daressalam für den Preis von 36000 £ an einen Inder verkauft worden. Das



ist, verglichen mit den Erlösen für andere deutsch-ostafrikanische Sisalpflanzungen, 
ein recht hoher Preis, wenn er auch nur etwa ein Viertel des Friedenswertes 
erreicht. Im Berichtsjahre hat die Gesellschaft ihre, im Jahre 1920 eingeleiteten 
Verhandlungen und sonstigen Bemühungen, sich ein neues Arbeitsfeld in einem 
geeigneten Auslandsgebiet zu sichern, fortgesetzt; die gleichen Gründe, die es 
der Verwaltung im  Jahre 1920 geraten erscheinen ließen, ihre Arbeit im  Aus
lande noch nicht wieder aufzunehmen, sind auch im  Berichtsjahre bestimmend 
gewesen, zunächst noch abzuwarten. Bilanz: A u f/dem  Wiederaufbaukonto ist 
die Restzahlung auf die Vorentschädigung in Höhe von 621500 M. in Reserve 
gestellt worden. Der Verlustsaldo von 23414,07 M. ist vorgetragen worden.

Kamerun-Kautschuk-Compagnie, Aktiengesellschaft zu Berlin. (Aus dem 
Bericht über das 16. Geschäftsjahr 1921.) Die Pflanzung Mukonje soll, wie zu
verlässig in Erfahrung gebracht worden ist, im Oktober 1922 in London zusammen 
m it einer Anzahl anderer Kameruner Pflanzungen versteigert werden. Im  Berichts
jahre hat die Gesellschaft ihre, im Jahre 1920 eflngeleiteten Verhandlungen und 
sonstigen Bemühungen, sich ein neues Arbeitsfeld in einem geeigneten Auslands
gebiet zu sichern, fortgesetzt; die gleichen Gründe, die es der Verwaltung im 
Jahre 1920 geraten erscheinen ließen, ihre Arbeit im Auslande noch nicht wieder 
aufzunehmen, sind auch im  Berichtsjahre bestimmend gewesen, zunächst noch 
abzuwarten. Bilanz: A u f dem Wiederaufbaukonto ist die Restzahlung auf die 
Vorentschädigung in Höhe von 1615000 M. in Reserve gestellt worden. Durch 
diese Zahlung haben sich unter den Aktivwerten die Posten „Bankguthaben“ 
und „Effektenkonto“  entsprechend erhöht. Der Verlustsaldo von 8448,18 M. ist 
durch das Reservenkonto ausgeglichen worden.

Samoa-Kautschuk-Compagnie, Aktiengesellschaft zu Berlin. (Aus dem 
Bericht übe,r das 17. Geschäftsjahr 1921.) Auch im Jahre 1921 ist es der Ver
waltung nicht möglich gewesen, ebensowenig wie im Vorjahre, amtliche oder 
andere zuverlässige Nachrichten über die Verhältnisse auf Samoa zu erhalten; 
nach verschiedenen Berichten englischer Zeitungen sieht es auf Samoa traurig 
aus. Bilanz: Der vom Reich erhaltene Vorschuß von 200000 M. auf die Ent
schädigungsansprüche ist nach Abzug von 1%  Abgabe auf dem Wiederaufbau
konto in ReseWe gestellt worden. Die Gesellschaft beabsichtigt, erst nach end
gültiger Regelung ihrer Schadensersatzansprüche das Konto Samoa aufzulösen. 
M it Hilfe dieses Vorschusses war es möglich, die vorjährigen Kreditorenkonten 
sämtlich auszugleichen Ferner zahlte sie an ihren früheren' Administrator 
15000 M. akonto seiner Gehalts- und sonstigen Ansprüche. Dieser Betrag Ist 
dem Konto Samoa belastet worden. Der durch das Gewinn- und Verlustkonto 
ausgewiesene Verlust im Geschäftsjahre 1921 ist m it 11557,23 M. vorgetragen worden.

Safata-Samoa-Gesellschaft zu Berlin. (Aus dem Bericht über das 18. Ge
schäftsjahr 1921.) Eine Entschädigung für den Verlast ihrer Pflanzung hat die 
Gesellschaft immer noch nicht erreichen können. Bilanz: Das Konto Samoa 
wurde im  Geschäftsjahre 1921 belastet m it: 3600 M. 6%  Zinsen auf die 
I. Tuanaimato-Hypothek; 19100 M. 5%  Zinsen auf 382000 M. Teilschuldver
schreibungen. Die Zahl der Kreditoren hat sich vermehrt und die Gesamtsumme 
erheblich erhöht, da es aus Mangel an geldlichen M itteln nicht möglich war, 
irgendwelche Zahlungen zu leisten. Die Gesellschaft hat daher, wie in den Vor
jahren, Geschäftsunkosten aller A rt und Zinsen den einzelnen Empfängern gut
geschrieben. Die Verwaltungskosten und die Schuldenzinsen im Gesamtbeträge 
von 28123,27 M. laut Gewinn- und Verlustkonto sind als Verlust vorgetragen 
worden.

Tropenpflanzer 1922, l ie f t  7. 13
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Bismarck-Archipel-Gesellschaft m. b. H. zu Berlin. (Aus dem Bericht über 
das 15. Geschäftsjahr 1921.) Der Leiter der früheren Pflanzung Aropa, Herr 
L. S o m m e r ,  der während des Krieges und danach bis zum September 1920 
der Pflanzung vorgestanden und sie bis zuletzt zweckmäßig und gut bewirtschaftet 
und ausgebaut hat, ist dann von den Engländern abgeschoben worden und im 
Laufe des Jahres 1921 wieder hier eingetroffen. Bilanz: Die tatsächlich und 
buchmäßig erzielten Gewinne im Geschäftsjahre 1921 betragen zusammen 
30904.33 M., nach Abzug der Verwaltungskosten von 23098,78 M. verbleibt ein 
Rest von 7805,55 M., der dem Konto Pflanzung Aropa gutgeschrieben wurde, 
da diesem Konto die Verluste der Jahre 1914/20 belastet worden sind: Auf 
Grund der Vorentscheidung vom 11. Januar 1921 erhielt die Gesellschaft vom 
Reich einen Vorschuß von 300000 M., der nach Abzug von 1 °/0 Abgabe auf dem 
Wiederaufbaukonto in Reserve gestellt worden ist. Erst nach endgültiger Regelung 
der Schadensersatzansprüche soll das Konto Pflanzung Aropa aufgelöst werden.

Die Faserindustrie in Ostafrika. Unter dieser Überschrift bringt die eng
lische Monatsschrift ,.United Empire“ , das offizielle Blatt des Royal Colonial 
Institute, in ihrer Juninummer 1922 einen längeren Artikel von A. W i g g l e s -  
w o r t h ,  dem w ir folgendes entnehmen: Die Aufmerksamkeit der ostafrikanischen 
Ansiedler richtete sich schon frühzeitig auf die fascrstoffhaltigen Pflanzen. 
Deutsche und Amerikaner waren die ersten, welche Maschinen für die Ver
arbeitung der Blätter dieser Pflanzen einführten. S i s a l  wurde zuerst von 
Dr. H i n d o r f  im Jahre 1893 im  d e u t s c h e n  G e b i e t  in Ostafrika eingeführt. 
E r gedieh so gut, daß die jährliche Ausfuhr bis zum Jahre 1913 auf 20000 t 
steigen konnte. D ie  I n d u s t r i e  w a r  g u t  o r g a n i s i e r t ;  d i e s  e r g a b ,  
im Verein m it dem günstigen Boden und Klima, e i n e  W a r e ,  d i e  n i c h t  
ü b e r t r  o f f e n  wurde. Die Engländer in den benachbarten Kolonien ließen 
sich von den Deutschen Schößlinge, geben und versuchten ebenfalls die An
pflanzung von Sisal. Die längs der Küste angelegten Pflanzungen erwiesen sich 
als günstig: die landeinwärts und in zu großer Entfernung von der Eisenbahn 
gegründeten Pflanzungen mußten aufgegeben werden, da sie bei den inzwischen 
gesunkenen Preisen wegen der hohen Transportkosten bis zum Ausfuhrhafen nicht 
mehr konkurrenzfähig warert. Infolge des Krieges wurde Deutäch-Ostafrika 
britisches Mandat. Die Pflanzungen wurden versteigert und die deutschen Besitzer 
sind größtenteils durch britische, in einigen Fällen durch indische ersetzt, worden. 
E in  g r o ß e r  T  e i 1 d e r  P f l a n z u n g e n  i s t  j e t z t  d u r c h  V e r n a c h 
l ä s s i g u n g  so h e r u n t e r g e k o m m e n ,  d a ß  s i e  n u r  n o c h  e l e n d e s ,  
m i t  U n k r a u t  u n d  I n s e k t e n  ü b e r s ä t e s  G e s t r ü p p  s i n d .  Nur 
auf einigen wenigen Pflanzungen ist es gelungen, den, vortrefflichen Stand von 
früher aufrechtzuerhalten, die übrigen bemühen sich, allmählich wieder in die 
Höhe zu kommen. Es wird indessen geraume Zeit dauern, bis der Stand von 
1914 . erreicht sein wird. Die Gesamtproduktion betrug vor dem Kriege in 
Deutsch-Ostafrika 20 000, in Britisch-Ostafrika 6000, in Portugiesisch-Ostafrika 
1000 t; gegenwärtig beläuft sieh die Produktion auf nur iqooo t im früheren 
Deutsch-Ostafrika, auf 8000 in Kenya (also Britisch-Ostafrika) und 5000 in Por

Aus ehemals deutschen Kolonien.
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tugiesisch-Ostafrika. (Hierzu bemerkt ein Freund unserer Zeitschrift, der uns vor
stehende Mitteilung einsandte: „Kann es einen schlagenderen Beweis für die M i ß 
w i r t s c h a f t  i n  d e n  M a n d a t s l ä n d e r n  geben, als diesen, aus englischer 
Feder stammenden Bericht? Hier wird von englischer Seite zugegeben, daß-die 
blühenden Pflanzungen, die deutsche Tatkraft geschaffen hat, unter der Mandats
herrschaft in geradezu erschreckender Weise zurückgehen. Um 50%, von 20000 
auf 10000 t, ist die Produktion im  früheren Deutsch-Ostafrika gesunken. Dabei 
muß noch berücksichtigt werden, daß bei dem tadellosen Zustand der deutschen 
Pflanzungen bei einer normalen Weiterentwickelung, die gewährleistet war, wenn 
man die bewährten deutschen Pflanzer dort gelassen hätte, für diese Pflanzungen 
m it einer ähnlichen Ertragssteigerung gerechnet werden konnte, wie sie auf den 
portugiesischen Pflanzungen tatsächlich erzielt ist.“  Die Schriftl.)

Über das Biologisch-Landwirtschaftliche Institut Amani schreibt „The 
African W orld“  Nr. 1021 vom 3. Juni 1922 folgendes:

„Im  früheren Deutsch-Ostafrika befindet sich eine Versuchsstation namens 
Amani, die in  V o r k r i e g s z e i t e n  e i n e  d e r  f ü h r e n d e n  t r o p i s c h e n  
V e r s u c h s s t a t i o n e n  d e r  W e l t  w a r ,  i n  w e l c h e r  u n s e r  e h e 
m a l i g e r  t e u t o n i s c h e r  N a c h b a r  m i t  c h a r a k t e r i s t i s c h e r  
G r ü n d l i c h k e i t  j e d e  w i s s e n s c h a f t l i c h e  E r s c h e i n u n g  a u f  
l a n d w i r t s c h a f t l i c h e m ,  m e d i z i n i s c h e m  u n d  p r o d u k t i v e m  
G e b i e t  s t u d i e r t e .  Diese Station ist zusammen m it dem Gebiet an Groß
britannien, den Mandatar, übergegangen. Jetzt werden Vorschläge für die Ver^ 
Wendung dieser sehr wertvollen Station zu fortschrittlichen Untersuchungen auf 
landwirtschaftlichem Gebiet in  Erwägung gezogen. Unser Berichterstatter in 
Nairobi schreibt uns unterm 5. Mai, daß der D irektor der Kgl, Botanischen 
Gärten in Kew, Herr D a v i d  P r a i n ,  lebhaft wünsche, daß diese Station zu 
einer Zentral-Versuchsstation für alle ostafrikanischen Gebiete, also Kenya, 
Uganda, Tanganyika, Nyassaland und Zanzibar gemacht werde. Nach M it
teilungen des Staatssekretärs haben die landwirtschaftlichen Führer aus vier der 
erwähnten fünf Kolonien unlängst das Institut besichtigt und darüber Bericht 
erstattet. Im Prinzip ist das Projekt angenommen, aber die Ausgaben sind für 
die gegenwärtige finanzielle Lage des Landes sehr groß; auch würden die großen 
Gebiete, die das Institut zu bedienen hätte, sich gegen die vorschnelle Annahme 
eines Systems wehren, das ein jedes von ihnen seiner eigenen Versuchsstation 
beraubt, welche ihm Beamte in entfernte Gegenden senden könnte. Die Ver
waltungen der betreffenden Länder denken jetzt ernsthaft über M ittel und Wege 
nach, die bestehenden Schwierigkeiten zu überwinden; denn die Rückführung 
dieses umfangreichen Unternehmens in seine volle Tätigkeit erfordert von dem 
jungen Lande tatsächlich ein Opfer. Ich hoffe binnen kurzem berichten zu 
können, daß ein Ausweg gefunden ist.

Um die Quellen, die das Institut erschließt, ersichtlich zu machen, sei er
wähnt, daß während der ersten 18 Monate des Krieges in  Ostafrika das Institut 
für den Gebrauch der deutschen - Truppen aus seinen eigenen Erzeugnissen 
16 verschiedene Nahrungsmittel und Getränke herstellte, n  verschiedene Gewürze, 
12 Medizinen und Medikamente, 5 Gummiartikel, 2 Arten irdener Gefäße, 6 Arten 
Seife, Öl und Lichte, dreierlei Schuhmaterial und xo verschiedene andere Er
findungen, zusammen 67. Viele derselben wurden in verhältnismäßig großen 
Mengen hergestellt, so z. B. 15 000 Flaschen Whisky und anderer alkoholischer 
Getränke, 4683 kg Chokolade und Kakao, 2652 Päckchen Zahnpulver, 10000 Stück 
Seife, 300 Flaschen Castoröl, 8000 Lichte usw.“

13
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Ausfuhr Kameruns. Der für 1921 festgestellte R ü c k g a n g  d e r  A u s 
f u h r  Z i f f e r  in Kamerun beläuft sich auf 25152106 Fr. Es muß jedoch be
merkt werden, daß dieser Rückgang mehr auf dem veränderten Wechselkurs als 
auf verminderter Warenausfuhr beruht. Die P r  o d u k t i o n ist, nachdem sie in 
der la t infolge des plötzlichen Preissturzes auf allen europäischen Märkten fast 
auf ein Nichts zurückgesunken war, unmittelbar, nachdem die kleinen Bestände 
der Eingeborenen aufgebraucht waren, w i e d e r  g e s t i e g e n .  Schon in der 
zweiten Hälfte des Jahres 1921 wurde die Ausfuhr wieder normal, so daß die 
Gesamtziffer des Jahres 1921 in bezug auf Quantitäten nur wenig hinter der des, 

orjahres zurückblieb. Das B ild  ist im einzelnen folgendes: P a l m k e r n e  er
gaben einen Minderwert von 17 108 312 Fr., obgleich nur 3000 t weniger aus- 
ge uhrt worden sind, nämlich 19096 t im Jahre 1921 gegen 22575 im Jahre 1920. 
Man kann diese Produktion also als normal bezeichnen, sie erreicht übrigens 
fast genau diejenige von 1913 (19566 t). Von Ö l e n  wurden dagegen nur 
1655 t im Jahre 1921 gegen 2650 t im Jahre 1920 und 4612 t im Jahre 1913 
ausgeführt. Sie scheinen zur Zeit auf den europäischen Märkten nicht sehr ver
langt zu werden. (?) Ebenso ist es m it K a u t s c h u k ,  worin die schon sehr 
zuruckgegangene Ausfuhr von 573 t im Jahre 1920 auf 468 t im Jahre 1921 
gesunken ist. Rechnet man die Produktion des englischen Teiles von Kamerun, 
in dem die meisten Pflanzungen liegen, hinzu, so sind indessen die angegebenen' 
Zahlen nicht niedriger, als die zu Zeiten der deutschen Herrschaft erreichten. 
Die H o l z a u s f u h r  ist von 473 t im Werte von 100321 Fr. in 1920 auf 1713 t 
im Werte von 547 468 Fr. in 1921 gestiegen; sie erreichte aber nicht die Höhe 
von 1913 (22847 t). („La Dépêche Coloniale“  Nr. 7348 v. 16. Juni 1922.)

• Wirtschaftliches aus Togo. Die A u s f u h r z o l l s ä t z e  für die wichtigsten 
Produkte (Palmkerne 28, Palmöl 4o, Kopra 31, Baumwolle und Sisal 21 Mais 
und Maniokmehl 7 Fr. je Tonne) sind m it dem 1. Januar i 9i i  in Kraft getreten. 
Ende des Jahres wurde die bis dahin fast ausschließlich umlaufende ¿¿-Währung 
durch die französische ersetzt. Der G e s a m t h a n d e l  hatte sich 1913 auf 
23,7 ‘Will. f r .  belaufen. E r war 1918 auf 21,7 gefallen, 1919 auf 38,4 gestiegen 
Dann trat eine gewaltige Senkung ein. Bei der Ausfuhr sanken von 1920 zu 
1921 an Menge; P a l m k e r n e  auf mehr als die Hälfte, P a l m ö l  auf 1/..; gegen 
r9>9 ging d i e K a k a o a u s f u h  r auf die Hälfte, K o p r a auf »/„ zurück Nur 
B a u m w o 11 e scheint sich gehalten zu haben, und außerdem scheint ein kleiner 
Ausgleich durch Mehrausfuhr von Sisal, Mais und Bohnen eingetreten zu sein. 
(Alles dies sind vorläufige Zahlen.) Die Folgen waren für die Kaufkraft der E in
geborenen und demzufolge für die Einfuhr geradezu katastrophal. Im Viertel
jahr Oktober—Dezember 192r war der G e s a m t h a n d e l  auf 30% des Vor
jahres g e s u n k e n ,  und zwar die E i n f  u h r auf 1,4 M ill. Fr. Die Vorräte 
blieben trotz einer Preisherabsetzung um 50% unverkäuflich. (H. Z a c h e  im 
„Wirtschaftsdienst“  Nr. 20/1922.)

Aus fremden Produktionsgebieten.

Produktion und Ausfuhr der Kenyakolonie (Britisch-Ostafrika) und des 
Uganda-Schutzgebiets. Die wirtschaftliche Lage der K e n y a k o l o n i e  ist 
nicht erfreulich. Die Produktion beschränkt sich auf Acker- bzw. Plantagen-
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Wirtschaft und Viehzucht. Im europäischen Besitz sind über 3 M ill. acres, von 
5>/3 M ill., die für europäische Betriebe geeignet gehalten werden; davon sind 
noch immer '/2 M ill. den Kriegsteilnehmern Vorbehalten, von denen bis 1920 2200 
angesetzt wurden. Unter Kultur sind knapp 6 %  (176000 acres). Bepflanzt sind 
m it Mais 18, m it Sisal 17, m it Kaffee 16, m it Flachs 14,. m it Gerberakazien 7, 
m it Kokos 5, m it Weizen 3% . Dieser gab 1921 wegen Rostes nur geringen 
Ertrag ( i l/t  Sack je acre), während die 25000 acres Kaffee durchschnittlich 
4 cwt gaben, die einen Höchstpreis von 202 £ je Tonne erzielten. M it Sisal 
waren 31000, m it Flachs 9300 acres bestellt, nach der Ernte sind sogar 
24 000 acres bepflanzt worden. Flachs scheint die aussichtsvollste Kultur zu sein, 
wenn auch 1919 einen empfindlichen Rückschlag brachte. An V i e h  besitzen 
die Europäer 138000 Haupt Rindvieh, wovon 66 %  Kreuzungsprodukte europäischen 
Blutes sind, und 90 000 Wollschafe, meist australischer Herkunft. Für Rindfleisch 
fehlt es an Absatz. Außerdem ..wüten Seuchen. So brach die Rinderpest in 
Jahresfrist (1919/20) achtzigrtial aus. Die A u s f u h r  ist um 3 5 % gestiegen, 
dabei war das Tanganjika-Territory m it >/3 M ill., dem Doppelten des Vorjahres, 
beteiligt. Obenan steht B a u m w o l l e ,  m it 47% . die den Höchstpreis von 
a rd  — 1916 572d — je lb erzielte. Sie stammte fast restlos aus Uganda, 
36 000 cwts mehr als im Vorjahr. %  ging nach England, V* nach Indien (!) 
Häute und Felle machen 16% aus (+  226% gegen das Vorjahr wegen der 
hohen Preise), es folgen Kaffee (17000 cwts weniger als im  Vorjahr), Mais 
(146000 cwts), Natron 181 000 cwts, worin sich Norwegen m it 44%  und Japan 
m it 41 °/o teilten, Sisal (83000 cwts), Flachs (8150 cwts). Von der Ausfuhr 
gingen 59%  nach Großbritannien, 22l/.,0/l) nach dessen Besitzungen. U g a n d a  
war an der Ausfuhr m it 1,829 M ill. £  beteiligt gegen 0,957 im Vorjahre. M it 
Baumwolle waren 164000 acres, fast ausschließlich von eingeborenen Unter
nehmern bepflanzt. An Saat wurden 5000 t ausgeführt. Es bestehen 58 Gin
anstalten, für jedes lb entkernte Baumwolle ist eine Abgabe , von 4 cts, neuer
dings 3 cts an den Staat zu zahlen, was in 3/ i  Jahren eine Einnahme von 
472 000 Rp. ergab. Die Ausfuhr fiel 1916 von 26 000 auf 22 000 Ballen (von 
je 400 lbs), stieg dann aber 1917 auf 27000 und 1919 auf 37000. Trotzdem 
sieht man m it Sorgen in die Zukunft, denn der Preisfall 1921 nach den über
trieben hohen Preisen von 1920 hat die Eingeborenen kopfscheu gemacht, so daß 
die bestellte Fläche erheblich — von 236000 auf 164000 acres zurückging, 
und man nur 55 000 statt 75 000 Ballen erwartet. Die Eingeborenen verstehen 
eben nichts von Weltmarktspreisen und fühlen sich, wenn der Preis nicht dauernd 
steigt oder gar fällt, betrogen. Deshalb hatte in Deutsch-Ostafrika die Regierung, 
auf Anregung und m it Mitteln des Kolonial-Wirtschaftlichen Komitees einen 
Mindestpreis, garantiert. Die Ugandaregierung aber hat 5000 Ballen aufgekauft, 
um daran 100% zu verdienen! „Manchester Guardian“ nennt denn auch die 
deutsche Wirtschaftsorganisation vorbildlich. Da streng auf Saatzucht gehalten 
wird, steht Ugandabaumwolle gleich hinter Sea Island und ägyptischer. Kaffee ist 
dagegen reine Plantagenkultur der Europäer; es wurden 59000 cwts (arabischer 
Kaffee) ausgeführt. M it Parakautschuk sind noch 20000 acres bepflanzt, die fast 
4000 cwts, aber nur 26 000 £ ergaben. Kakao — 660 cwts von 4000 acres für 
,231 £ — scheint keine Aussicht zu haben. (Nach H. Z a c h e  im „Wirtschafts
dienst“ Nr. 18/1922.)

Zur Produktion Siams i. J. 1921. Siam ist fast ausschließlich Agrarstaat. 
Das Hauptprodukt des Landes ist der Re i s .  Von der Güte der jeweiligen 
Ernte wird das ganze Wirtschaftsleben, wie Handel und Schiffahrt maßgebend
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beeinflußt. So entfielen von der Gesamteinfuhr in Höhe von 157 M ill. 'I'icals im  
Jahre 1921 nicht weniger als 130 M ill., also über 80% -auf die Ausfuhr von Reis, 
die 1921 insgesamt 1 198 791 betrug, gegen 1 229 732 im Jahre 1917. Von den rest
lichen 27 M ill. waren 8,4 M ill. Ticals Teakholz, so daß für alle übrigen Güter nur 
19 M ill. verblieben. (Nach F . W . M o h r  im „W irtschaftsdiensf Nr. 14, 1922.)

Ausfuhr Jamaikas 1920. Aus dem Bericht des Kolonialamtes sei folgendes 
wiedergegeben: P i m e n t  erreichte trotz der Nachfrage nur die Hälfte der Aus
fuhr von 1919. Untersuchungen über die Gewinnung ätherischen Öls aus den 
Blättern sowie die Darstellung von Eugenol. Iso-Eugenol und Vanillin daraus 
ergaben, daß die Ausbeute an Ö l und Eugenol m it der Jahreszeit und der Her
kunft des Rohmaterials erheblich wechselt. Proben von Pimentblätteröl erzielten 
in London und New York 10 sh pro lb. Eine eigene Industrie hierauf zu gründen, 
erscheint nicht gerechtfertigt. Vielleicht gewährt die Vanillinherstellung aus 
Pimentblätteröl bessere Aussichten. S i s a 1 h a n f  beginnt in den Ausfuhrlisten 
der Kolonie zu erscheinen. Zwei Fabriken zur Fasergewinnung in Clarendon 
haben den Betrieb eröffnet; eine dritte in Litzitz soll: 1922 die Arbeit aufnehmen. 
K o k o s n ü s s e  und K o p r a wurden i. W. von zusammen 356 000 £ ausgeführt, 
gegen 300000 £ im Vorjahr. Der Gesundheitszustand der Palmen war niemals 
so gut wie im Berichtsjahr, was auf straffe Organisation des Überwachungsdienstes 
zurückgeführt wird. K a m p e s c h e h o l z  wurde i. W. von 700000 £ ausgeführt. 
O r a n g e n ö l  erzielte sehr hohe Preise; ein Gewinn von 90000 £ kam den 
Eigentümern wilder Orangenbäume zugute. C i t r u s f r ü c h t e  spielten keine 
Rolle im Handel; doch hofft man durch Vereinbarungen m it Cariada diese Kultur 
demnächst wieder auf die Höhe zu bringen. (Nach „O il and Colour Trades 
Journal“ v. 3. Juni 22.)

Baumwollverschiffung aus den Westhäfen Nordamerikas. Die industrielle 
Entwicklung Japans und der überaus schnell zunehmende Anbau von Baumwolle 
in Californien und Arizona haben bewirkt, dass ein neuer Baumwollmarkt von 
wachsender Bedeutung an der pazifischen Küste der Vereinigten Staaten entsteht. 
Dieser Markt scheint seinen Mittelpunkt in Los Angeles zu haben, von wo im 
Jahre 1921 100 000 Ballen gegen 14000 im Vorjahre verschifft worden sind. Wenn 
die Entwicklung so weiter geht, wird Los Angeles bald in Wettbewerb treten 
m it Galveston, einem der grössten Baumwollhäfen der Welt. Preßmaschinen 
werden jetzt in Phönix und Imperial Valley errichtet. Ein wichtiger Umstand 
für die neue Entwicklung ist die Fähigkeit des unter dem Namen „pazifischer 
Südwest“ bekannten Gebietes, B a u m w o l l e  zu p r o d  u z i e r e n ,  wo die lange 
Irockenheit der Bekämpfung des Baumwollkapselwurmes sehr nützlich ist. Es 
wird behauptet, daß dieses Gebiet 12000000 für die Baumwollkultur geeignete 
Acres umfaßt, wovon bis jetzt nur 500 000 fü r diesen Zweck ausgenutzt werden. 
Der größte Teil der in den Vereinigten Staaten gezogenen langstapeligen ägyp
tischen Baumwolle stammt aus Arizona oder Californien. (Weltwirtschaft!. 
Nachrichten Nr. 355, 1922, nach „The Manchester' Guardian Commercial“  vom 
25. Mai 1922.)

Zur BaumwollWirtschaft Chinas. (Vgl. Tropfl. 1922 S. 90.) Der Verband 
chinesischer Fabrikbesitzer (Chinese Millowners’ Association) in Shanghai schätzt 
(nach „Far Eastern Review“  vom März 1922) die gesamte chinesische Erzeugung 
von Baumwolle im Jahre 1919 auf 4 Millionen Ballen von 500 engl. Pfund, also 
auf 15 Millionen Pikul. Diese Schätzung deckt sich ungefähr m it den Angaben 
des chinesischen Ministeriums für Ackerbau und Handel, die im Bulletin des 
Government Bureau ofEcopomic Information Nr. 43 (Serie 1) vom 17.Dezember 1921
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veröffentlicht wurden und 15739771 Pikul ergaben. Diese Aufstellung wurde 
zwar in einer späteren Nummer (45) als unrichtig bezeichnet, mi allgemeinen 
dürfte aber eine Schätzung von rund 10 M illionen Pikul für 1918 und run 
, 5 M illionen Pikul für 1919 die größte Wahrscheinlichkeit für s,ch haben. Ähn
liche Zahlen ergeben sich auch aus dem Aufsatz „Cotton Production in China 
during 1920“  im Bulletin des Government Bureau o f Economic Information Nr. 8 
(Serie 2) vom 31. Dezember 1921. Die A u s f u h r  v o n  R o h b a u m w o l l e  
n a c h  d e m  A u s l a n d e  belief sich 1919 auf 1 072040 P ikul -  ungefähr 7 k  o 
der Ernte, außerdem B a u m w o l l f a b r i k a t e  u n d  B a. u m w o 11 a 
im Werte von über 8 Millionen Haikuan Taels. Der V e r b r a u c h  an  c h i n e -  
s i s c h e r  B a u m w o l l e  in den Fabriken in China wird für das Jahr vom 
i.  August 1919 bis 31. Juli 1920 auf 637779 Ballen von 500 lbs. =  2791671 I iku l
oder ungefähr 16% der Ernte 1919 angegeben.

Im  Jahre 1920 waren im ganzen Norden katastrophale Mißernten zu ver
zeichnen, und die gesamte Produktion wird auf nur 6690000 Pikul geschätzt. 
Die A u s f u h r  v o n  R o h b a u m w o l l e  nach dem. Auslande fiel in dem Jahre 
demgemäß auf 376230 Pikul =  ungefähr 5V2%  der Erute- Die A u s f u h r  
v o n  B a u m w o l l f a b r i k a t e n  u n d  B a u m w o 11 a b f a H  hielt sich aber 
1920 m it einem Werte von rund 8 Millionen Haikuan Taels auf der gleichen 
Höhe des Vorjahres. Der V e r b r a u c h  v o n  c h i n e s i s c h e r  B a u m 
w o l l e  i n  d e n  F a b r i k e n  betrug dagegen in der Zeit vom 1 August 1920 
bis 3t. Juli 1921 728292 Ballen oder 2731095 Pikul =  über 4° 7» der Ernte.

' Die b e h ö r d l i c h e n  V e r s u c h s s t a t i o n e n  haben umfassende Ver
suche m it dem Anbau von Pflanzen aus eingeführten amerikanischen Baumwoll
garnen unternommen. Dabei hat sich bisher die Sorte „ In c e “  als die für China 
geeignetste erwiesen; es folgen sodann „Tone Star“ , „Cook’s Big Boll“ , „Bankers 
Account“  Schwierigkeiten bietet noch immer die Aufgabe, die Gute der ein
geführten Baumwolle dauernd auf der gleichen Höhe zu halten; bisher hat man 
fast regelmäßig die Erfahrung gemacht, daß sich die in China gezogene Baum
wolle amerikanischer Herkunft allmählich verschlechtert und in wenigen Jahren 
auf das Niveau der einheimischen sinkt. Nach einem Berichte des General
konsuls in Hankau betreibt die landwirtschaftliche Versuchsanstalt in Wu c h a n g ,  
welche die Unterstützung der Provinzialregierung von Hupei genießt, als eine 
ihrer Hauptaufgaben die Pflege des Baumwollbaues. Ihr rühriger Leiter Sung 
Kangi beabsichtigt u. a„ auf den' ausgedehnten BaumVollversuchsfeldern der A - 
stalt umfangreiche Versuche m it künstlichen Düngemitteln anzustellen. (Aus 
Berichten des deutschen Gesandten in Peking.)

B au m w o llku ltu r im B ezirk  Canton (China). Seit vielen Jahrzehnten wird 
die Baumwolle in den Bezirken des Nordflusses, besonders in den Kreisen 
Namhung und Tschiching, angebaut. Bisher handelte es sich um die bekannte, 
niedrig wachsende einheimische A rt des Baumwollstrauches. Auch in manchen 
Gegenden des Ostflusses (Tungkun, Lienpmgchow), des Westflusses (Takhing) 
und in Kwangsi (Wuchow) wird die Staude gezogen. Im Vergleich zum T a b a k 
anbau ist der Baumwollanbau nur sehr wenig ausgedehnt. Seit etwa 5 Jahien 
haben sich insbesondere Personen, die im Auslande gelebt haben, um Forderung 
der Baumwollkultur bemüht. In Kuangtung befassen sich ^ . A c k e r b a u -  
v e r s u c h s a n s t a l t  i n  C a n t o n  und das C a n t o n  C h r i s t i a n  c  0 11 e * 
m it der Förderung des Baumwollbaues durch systematische Anbauversuck 
der Ackerbau-Versuphsanstalt hat man amerikanische und indische Versuchs 
pflanzen angebaut, neben der Verwendung der bei Shanghai und in Japan bereits
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gewonnenen Saat aus großblätterigen und -blumigen Sorten. Vor zwei Jahren 
etwa wurde bekanntgegeben, daß man interessierten Personen frische Saat aus 
hier geernteten und von auswärts bezogenen Samen zu Vorzugspreisen ablassen 
werde. Durch schriftliche Propaganda hat man sich bislang bemüht, die Bauern 
zur Aufnahme der Baumwollkultur in ausgedehnterem Maße als bisher zu bewegen. 
Das Ergebnis ist offenbar bislang nicht gerade sehr ermutigend gewesen. Aus
ländische Sachverständige sind an der Landwirtschaftlichen Versuchsanstalt bis- 
her nicht zugezogen worden, wohl aber solche Chinesen, die im Auslande (Japan, 
Amerika) vorgebildet worden sind. Der frühere Leiter der Station, Huang, in 
JaPan ausgebildet, hat die Baumwollkulturversuche zuerst aufgenommen; ein in 
Amerika ausgebildeter junger Botaniker ist zur Zeit dort tätig. Man arbeitet m it 
ziemlichem Eifer an der Aufgabe, verwendet Mikroskope und allerlei ältere und 
neuere Apparate und maschinelle Vorrichtungen, wie die unlängst abgehaltene 
Ausstellung^ landwirtschaftlicher Erzeugnisse zeigte. Das hiesige amerikanische 
Canton Christian College hat eine „Agricultural Section“ m it einem Leiter an der 
Spitze, der wissenschaftlich vorgebildet ist; ihm zur Seite stehen zwei Botaniker, 
deren Aufgabe es ist. vor allem die Nutzpflanzen Südchinas zu studieren (neben 
Porst- und Parkbäumen und der übrigen Flora), Seit Jahren hat man sich 
bemüht, den Chinesen zu zeigen, daß die amerikanische Baumwollpflanze auch 
hierzulande am besten gedeiht; insbesondere hat man sich auf das Studium der 
Schädlinge verlegt. Da die Anstalt sich bereits einen guten Ruf unter dem 
Volke erworben hat (sie bemüht sich auch noch um Förderung der Haustier
zucht), so ist hie und da ein gewisser Erfolg zu verzeichnen. (Aus einem Bericht 
des deutschen Generalkonsuls in Canton.)

Baumwollkultur in Cambodja. In der BaUmwollproduktion der französischen 
Kolonien steht Cambodja bei weitem an erster Stelle. Bis vor wenigen Jahren 
wurde die Kultur ausschließlich auf dem vom Mekong überschwemmten Ufer- 
geiande, und zwar auf leichtem Boden von Eingeborenen betrieben. Das Areal 
umfaßte mindestens 20000 ha. Die dort gewonnene Baumwolle war kurzstaplig. 
Neuerdings wurden Versuche angestellt, die Kullur auch auf dem höher ge
legenen, aber ebenfalls von den Überschwemmungen begünstigten Roterdegebiet 
aufzunehmen. Die Resultate waren ausgezeichnet, man erzielte hier eine lang- 
fasi 1 ige Baumwolle von vorzüglichen Eigenschaften, entsprechend „good m iddling" 
in Amerika. Die Erträge pro Hektar sind höher als auf dem Ufergelände: auch 
scheint die I flanze im Roterdegebiet Pilzkrankheiten und schädlichen Insekten 
weniger stark ausgesetzt zu sein als dort. Die für den Baumwollbau geeignete 
Fläche im Roterdegebiet w ird auf über , 2 M ill. ha geschätzt. Eine französische 
Gesellschaft hat dort eine Konzession für 18000 ha erhalten und bereits 1400 ha 
untei Kultur genommen. Eine weitere Konzession im Umfang von 64000 ha ist 
in \  orbereitung. („Raw Materials Review“ Nr. 1, 1922.)

Zur Hebung der Baumwollkultur Australiens weiden neuerdings große An
strengungen gemacht. Und zwar ist geplant, m it Staatshilfe und in Verbindung 
m it det „Australian Cotton Growing Association“  geeigneten Ansiedlern besondere 
Erleichterungen für Aufnahme dieser Kultur zu gewähren. Man beabsichtigt 
bis September 1923 ioooo neue Siedler und im folgenden Jahr die gleiche An
zahl anzusetzen. Die Kapitalsaufwendung für die Ansetzung des ersten Schubs 
von 10000 Siedlern wird auf etwa 6 M ill. £ geschätzt. Um der sehr ungünstig 
liegenden Arbeiterfrage Herr zu werden, w ill man zum System der K l e i n 
s i e d l u n g e n  greifen, wobei die Siedler m it H ilfe ihrer Familie die Arbeit zu 
leisten hätten. Die genannte Asspciation hofft, in der Nähe der projektierten



N ord-Süd-Transkontinentalbahn t M illion Acres Baumwolland zu erhalten. 
{„Raw Materials Review“  Nr. i ,  1922.)

Weizenbau auf Java. Die seit etwa 2 Jahren im Hochland von Pengalengan 
(in der Preanger-Regentschaft) ausgeführten Versuche haben so günstige Erfolge 
gezeitigt, daß größere Flächen m it Weizen bestellt werden sollen. Von 160 
geprüften Sorten haben sich nur 4 für die dortigen Klima- und Bodenverhältnisse 
als geeignet erwiesen. Die Poerbasari Co. hat ihre Anbaufläche um 300 bouws 
vergrößert. Das Gouvernement mißt der Angelegenheit größte Bedeutung bei, 
und man denkt bereits an die Errichtung einer großen modernen Mühle, um die 
Mehlgewinnung im Lande selbst aufzunehmen, („indische Mercuur“ Nr. 11/1922.)

Die Reisausfuhr Brasiliens hat sich in den letzten Jahren sehr wesentlich 
gesteigert. 1920 bezog Deutschland aus Brasilien rd. 51704 t Reis i. W. von 
36244 Contos. Sehr stark zugenommen hat die Einfuhr von brasilianischem Reis 
nach Argentinien; sie umfaßte: 1915 3 t, 1916 439 t, 1917 17436 t, 1918 
18450 t, 1919 14368 t und 1920 31447 t. Uruguay importierte an brasilianischem 
Reis 1913 nur 50 t, 1916; 873 t und 1920 über 6000 t i. W. von 4454 Contos. 
Seit einigen Jahren beziehen apch andere europäische Länder als Deutschland 
Reis aus Brasilien, so 1920 Holland: 8837 t, Belgien: 7794 t, Portugal: 7793 t, 
England: 4251 t und Frankreich: 3352 t. Die g e s a m t e  R e i s a u s f u h r  
Brasiliens umfaßte 1919: 28423 t i. W. von 19593 Contos, 1920: 1345.54 t i. W. 
von 94158 Contos. („Lateinamerika“  Nr. (B) 27/1922.)

Zuckerproduktion und -handel Cubas.
'1921/22 1920/21 1919/20

t t t
Anlieferung . . . . 1 683 948 r 596 876 2 104 330
Ausfuhr , , . . . 866 927 7 98 096 1 430 714
Verbrauch . . . . 11 557 25 442 8 263

V o r r a t ......................... 804 564 773 338 665 353
Vorrat aus alter Ernte 156 564 82 042 —
Ausfuhr nach Europa 

Davon nach:
149 106 ♦ 59 458 330 705

England . . . . 95 413 . 53 551 262 888

Frankreich . . . . 25 246 5 315 27 745
Spanien.................... • 3 155 592 4 545
Anderen Ländern . 25 292 — 35 577

Seit Beginn dés laufenden Jahres ist sowohl in der Produktion wie auch in 
der Ausfuhr von Cuba-Zucker eine w e s e n t l i c h e  B e s s e r u n g  eingetreten, 
und alles weist auf eine beschleunigte Erholung von den Schlägen hin, welche 
die Zuckerindustrie der (nsel im  Sommer 1920 betroffen hatte. Nachdem die 
Vorräte am 31. Dezember 1921 noch 1 224000 tons betragen hatten, Waren diese 
bis 31. März d. J. um 1 M illion tons vermindert und außerdem waren noch er
hebliche Mengen von der neuen Ernte verkauft worden. Die Ausfuhr vom 

Januar bis 15. März übertraf m it 1 400 000 tons alle früheren Ziffern. („Indische 
Mercuur“  Nr. 17 und No. 20, 1922.)

Die Kopragewinnung auf den Philippinen hat in den letzten Jahren ständig 
z u g e n o m m e n .  Sie betrug 1916: 141764, 1917: 186511, 1918: 346657, 
1919: 349 385, i 92° : 361605, 1921 (schätzungsweise): 381338 t. Die Provinz 
Laguna. allein lieferte im Jahre 1920 146000 t, also 40% der Gesamtproduktion.



Andere ergiebige Kopragebiete sind Leyte, Samar und der Norden von Misamis. 
Man trifft im Archipel noch ausgedehnte Landstrecken an, die sich für die Kokos
kultur vorzüglich eignen, sowohl in Händen von Pflanzungsgesellschaften wie von 
Eingeborenen. Das Gebiet am Davaogolf, früher als Produzent des besten 
Manilahanfs der W elt bekannt, kommt für Kokospflanzungen wesentlich in Be
tracht, ferner die ganze Insel Mindanao und der Sulu-Archipel. („Indische 
Mercuur“  Nr. 13, 1922.)

Raps-, Senf-, Leinsaat- und Sesamernte British-Indiens 1920/21 und 1921/22.
(Vgl. ..Tropfl.“  1922, S. 126.)-

L e i n s a a t .
Anbaufläche Ertrag und Acre

Ertrag in 1000 tons IOOO Acres lbs

Zentralprovinzen u. Berar
1921/22' 1920/21 I 9 2 I / 2 2 1920/21 I 9 2 I / 2 2  I 920/21

m. Eingeb. Staaten 67 16 795 455 189 79
Vereinigte Provinzen . , 162 105 943 597 385 394
Bihar und Orissa . . . 165 121 7 0 J 647 527 419
B e n g a le n ........................ 16 16 ‘ 33 126 269 284
P u n ja b .............................. . *2>' 2 36 27 ‘ 87 166
Bombay inki. Eingeborenen-

S ta a te n ......................... 10 6 102 109 2 2 0 123
H y d e ra b a d .................... 8 3 223 266 80 25
Kotah (Rajputana) .. . . 3 i 60 41 112 55

Zusammen: 434 270 2993 2268 325 267

Außerdem ist Leinsaat auch in gewissen anderen Distrikten British-Indiens; 
Burma, Assam, Ajmer-Merwara, Manpur, Pargana und Madras angebaut worden, 
und die Durchschnittsanbaufläche für die letzten 5 Jahre beträgt etwa 24 000 Acres 
m it einem geschätzten Ertrag von 3000 tons.

R a p s  u n d  S e n f s a a t
♦ Anbaufläche Ertrag p. Acre

E rtrag in 1000 tons I  OOO Acres lbs •
I92I/22 1920/21 1921/22 1920/21 1921/22 1920/21

Vereinigte Provinzen . . 475 385 '2283 2220 466 388
B e n g a le n ......................... T48 ‘ 53 895 882 370 389
P u n ja b .............................. 2I7 94 1322 . 583 368 361
Bihar und Orissa . . . 175 ‘ 45 787 775 498 419
Assam . . . . . . . 59 56 315 311 420 403
Sind u. Khairpurstaat 37 I  I 246 139 337 177
Nordwestgrenzprovinz 23: 8 192 59 268 304
Bombay m jt Ind. Staaten 2 L 13 8 345 280
Delhi ............................. I (c) 6 6 373 149
B a ro d a ............................. 3 4 26 r6 258 560
Hyderabad . . . . . (a) (b) 4 2 56 —
Alwar Rajputana . . . 2 (d) ‘ 5 7 299 96

Zusammen : 1142 857 6104 5008 . 4 ‘ 9 . 383
a) 100 tons, b) weniger als too tons, c) 400 tons, d) 300 tons.

Raps und Senfsaat sind auch in gewissen 1 anderen Bezirken Britisch-lndiens 
angebaut worden, und diese Durchschnittsanbaufläche für die letzten 5 Jahre be-



zifFert sich auf etwa S8 ooo Acres m it einem geschätzten Ertrag von 16 ooo tons. 
Die S c h ä t z u n g  für 1921/22 basiert auf Berichten aus den Provinzen, wo 
Raps Senfsaat und Leinsaat in ziemlich beträchtlicher Ausdehnung wachsen. 
Diese Provinzen stellen ungefähr 98,6% der Gesamt-Anbaufläche für Raps und 
Senfsaat und 99,2 0/0 der gesamten Leinsaat-Anbaufläche Britisch-Indiens dar.

Ses a m.
Ertrag 

in 1000 tons 
1921/22 1920/21

Anbaufläche 
1000 Acres

128
95
75
«7
34
3°
17

103
91
53
51
34
2]
IO

I
(0 .2)

H
3
1

382

1921/22 

i 225 
786 
744 
611 
208 
185 
151
33
51

554
75
54

4641

1920/21 

1 151
753
709
646
199
167
108
27
19

520
77
56

4 432 

und in

Vereinigte Provinzen . . . .
Madras . . . • • • ■
Zentralprpvinzen und Berar . .
Bombay mitEingeborenen-Staaten
B enga len .............................  . •
Bihar und O r is s a ........................
Punjab ....................
Sind mit Eingeborenen-Staaten 2
A ijm e r-M e rw a ra ......................... 1
H y d e ra b a d ................................... 37
B aroda .................................. ..... • 5
Kotah (Rajputana)......................... 3

Zusammen: 515

Sesam ist ausserdem auch in anderen Bezirken angebaut worden, 
diesen betrug die Durchschnitts-Anbaufläche in den letzten Jahren etwa 1 209 ooo 
Acres m it einem geschätzten Ertrage von etwa 134000 tons. (M itgeteilt vom 
Verbände der deutschen Ölmühlen.)

Ricinus-Produktion in Madras. . Die m it Ricinus bestellte Fläche betrug 1921 
391000 acres (gegen 350000 i. V.), die Ernte wird auf 39000 tons Saat (gegen 
32000 i. V.) geschätzt. („O il and Colours Trades Journal“  v. 4. März 1922.)

Kaffeeausfuhr Columbiens. Unter den zahlreichen Ausfuhrprodukten 
Columbiens nimmt der K a f f e e  die bedeutendste Stelle ein. Nach Brasilien 
ist Columbien der stärkste Kaffeeproduzent Lateinamerikas. Der Umfang und 
W ert der Kaffeeausfuhr beträgt etwa die Hälfte der Gesamtausfuhr und ist daher 
von entscheidendem Einfluss auf die Zahlungsbilanz Columbiens. Bet guter 
Kaffeeernte und hohen Kaffeepreisen erhöhen sich naturgemäß die Einnahmen 
aus den Kaffeezöllen und die Kaufkraft der an der Kaffeeerzeugung beteiligten 
Kreise, die ihre stärkende Rückwirkung auf die Kaufkraft auch der übrigen 
Handelskreise und der gesamten Bevölkerung ausübt. Ernte und Absatzau»- 
sichten für Kaffee können dem Handel als Maßstab für die voraussichtlichen 
Absatzmöglichkeiten in Columbien dienen. Die K a f f e e a u s f u h r  hat nach dem 
Kriege einen bedeutenden Aufschwung genommen, wie nachstehende Zusammen
stellung zeigt: Sack zu je 62 */» kg W ert in 1000

1914 . . . . 61 916 t =  990 657 16 098

1917 . . • . 62 831 t =  1 005 300 12 652

1919 • ■ ■ • 101 026 t =  1 616 423 54 292
1920 . . ■ • 86 620 t  — 1 385 916 36328
1921 (geschätzt) 120 000 t I 92OOOO 40 OOO



Die bis dahin unerreichten Ernten von Ende 1918 und Mitte 1919 erzielten 
m den Vereinigten Staaten den außerordentlich hohen Durchschnittspreis von 
26 cts. für das Pfund. Für die Marken Medellin und Quindio wurden bis zu 
31' 2 cts’’ für Cundinamarca und Santander 28 ' ¡ 2 cts. bezahlt. Vor dem Kriege 
schwankten die Preise zwischen 12 und 16 cts. für das Pfund. Die Ursache für 
die hohe Kaffeebewertung war die Aussicht auf eine grosse Nachfrage M itte l
europas. Der columbianische Kaffee hat seinen Markt in der Hauptsache in 
den Vereinigten Staaten. Seine Ausfuhr dorthin hat — im Gegensatz zu der 
nach England von Jahr zu Jahr zugenommen. D ie Ausfuhr nach den Ver
einigten Staaten i. J. 1921 betrug 1826000 Sack =  95,1% der columbianischcn 
Ernte und =  55,0% der amerikanischen Kaffeeeinfuhr. Für die Ausfuhr nach 
Großbritannien stellen sich die entsprechenden Werte auf r , i  bezw. 3V20/0. Die 
Ausfuhr nach Deutschland ist so geringfügig, daß sic kaum ins Gewicht fällt. 
Wie alle anderen Länder der Welt, so hat auch Columbien unter der allgemeinen 
Weltwirtschaftskrisis zu leiden. Seine Ausfuhr findet keinen günstigen Absatz; 
so sind vor allen Dingen die Preise für columbianischen Kaffee beträchtlich 
zufückgdgangen. (Nach „Wirtschaftsdienst“  Nr. 22, 1922.)

Eine Beschränkung der Tabakproduktion Sumatras auf 195000 Ballen ist für 
1922 und 1923 beschlossen worden, um den Markt nicht zu überfüllen. Die 
normale Ernte vor dem Kriege belief sich auf 250000 Ballen. („Indische Mercuur“  
Nr. 18, 1922. nach Deli Courant.)

Krisis in der Viehzucht Argentiniens. Die „Sociedad Rural“  von Bahia 
Bianca, die „L iga Ganaderos del Sur“ , die „Bolsa de Comercib“  von Bahia 
Bianca und eine Anzahl von Viehzüchtern aus dem Süden und Westen der Pro
vinz Buenos Aires übergaben der Öffentlichkeit ein P r o j e k t  z u r  M i l d e 
r u n g  d e r  i n  d e r  V i e h z u c h t  A r g e n t i n i e n s  h e r r s c h e n d e n  
K r i s i s .  Die Urheber dieses Projektes halten die Lage für so verzweifelt, daß 
ohne Staatshilfe alle Züchter dem Ruin entgegengehen würden. Nach ihrem 
Plane soll die Regierung den Banco de la Nacion zur Bereitstellung von 
250 M ill. $ m/n ermächtigen, die den Züchtern gegen Sicherheit als Darlehen 
gewährt werden sollen. Diese wären m it 5%  zu verzinsen und in jährlichen 
Raten von 2o°/0 des Betrages zurückzuzahlen, Ferner soll ein M i n d e s t 
e x p o r t p r e i s  für l  leisch von 65 Cts. je kg festgesetzt werden. Außerdem 
wird die Regierung aufgefordert, dem Kongreß den Entwurf eines Emergenz- 
gesetzes, nach A rt des jüngst genehmigten Mictsgesetzes, vorzulegen, durch das 
alle I achtverträge über Kampland für 2 Jahre dahin geändert werden, daß für 
diese zwei Jahre die Pachten zu zahlen sind, die am 31. Dezember 1914 gezahlt 
wurden. Schließlich soll die Regierung für alsbaldige Verabschiedung des der 
Deputiertenkammer vorliegenden Gesetzes über den Verkauf von Vieh nach dem 
Lebendgewicht und über Veranstaltung einer Viehzählung eiutreten. Die „L iga 
Agiaria wandte sich inzwischen an die Deputiertenkammer m it einer Eingabe, 
in der die landwirtschaftliche Versicherung als dringend notwendig bezeichnet 
und um Unterstützung der notleidenden Viehzüchter gebeten wird. Die gegen
wärtigen niedrigen Fleischpreise werden in dieser Eingabe auf das Vorgehen der 
britischen Regierung zurückgeführt, die, um die Lage der Arbeiter und Arbeits
losen zu erleichtern, alle Kühlhäuser und Transportm ittel sich angeeignet habe 
und dadurch den Markt beherrsche. Da fast die ganze Fleischausfuhr Argen
tiniens nach England gehe, so sei durch jene Maßregeln ein künstlicher Tiefstand 
der Preise verursacht, dessen Andauern zum Ruin der Züchter führen werde. 
Da diese nicht die M ittel besitzen, um ihrerseits Kühlhäuser und Transportmittel



anzukaufen, bleibe nichts übrig, als einen Mindestpreis für Fleisch festzusetzen.
Die P r e i s e  f ü r  Z u c h t v i e h  sind im allgemeinen gedruckt; Verkaufe sind 
schwer zu tätigen. Immerhin finden gute Zuchttiere Interesse und erzielen be
friedigende Preise. Bei einem Verkauf an der B. A. P.-Linie brachten 1379 Kühe 
und Jungvieh im Durchschnitt 100,63 $ m/n; 2395 Kühe m it kalbern durch
schnittlich 61,08 $ m/n; 345 junge Stiere, 1-1»/« Jahr alt 48,20 $ Der höchste 
gezahlte Preis für trächtige Kühe betrug 202 $. für Kühe m it Kalbern 13 $■ 
(„Lateinamerika“  Nr. [A] 26/1922.)

Viehzucht Nordbrasiliens. Hier ist die Viehwirtschaft keineswegs so unbe
deutend, wie man vielfach annimmt. Merkwürdigerweise weist die Viehzucht m 
einigen Gebietsteilen einen starken Rückgang auf, was vielleicht m it der teil
weisen Verschlechterung der Weiden zusammenhängt. Ueber Schatzungen ist 
man in der Statistik übrigens noch nicht hinausgekommen. Die Brazil Land and 
Cattlc Co. hat auf ihren, an der Nordwestbahn in Munizip T r e s L a g o a s ge
legenen Ländereien, die in der Hauptsache aus „Campo cerrado“  bestehen und 
470000 Hektar umfassen, große Invernadas im Umfange von 2000 Alqueires an
gelegt. „Capim Jaragua“  und „Gorduar“  sowie „Rhodes-GraS“  uberwiegen unter 
den Futtergräsern. In den Invernadas werden 25000 Stuck Vieh gehalten. 
800 Stück davon sind in ihnen gezogene H e r e f o r d -  und S h o r t h o r n -  
R i n d e r .  Sterblichkeit nur 5 - 6 %  (gegen io °/0 normal). Das Vieh wird nur 
m it hochwertigen Rassen gekreuzt. Zebus befinden sich nicht unter den Be
ständen. Die genannten Grasarten gedeihen vortrefflich, obwohl die Campos . 
cerrados so ziemlich den schlechtesten Boden haben, den man in Brasilien kennt. 
Die Land and Cattle Co. hat auch Versuche m it dem Anbau von Baumwolle ge
macht, die befriedigend ausgefallen sein sollen. Die Faser ist nach fach
männischem Urteil der der amerikanischen Middling-Sorte gleich. („Latein
amerika“  Nr. (B) 27, 1922.)

(©) Landwirtschaftstechnische Mitteilungen [H g

Betriebsverbesserungen in Kokospflanzungen Indiens. In Travancore 
werden sowohl auf der Versuchsfarm zu Trivandrum wie auch auf Privat
pflanzungen seit 12 Jahren Versuche vorgenommen, um durch Düngung und 
Bodenbearbeitung die Erträge zu steigern und den Eingeborenen den Einfluß 
intensiver Kultur zu demonstrieren. In  einer Pflanzung gelang es durch rege- 
mäßig einmal im Monat ausgeführtes Umpflügen des Bodens, den Ertrag von 
4o Bäumen von 250 Nüssen nach 3 Jahren auf 2000 zu erhöhen. Auch Düngungs
versuche waren allenthalben von bestem Erfolg begleitet (leider wird über Art 
der Düngmittel nichts angegeben). Die Verwaltung ist weiterhin bestrebt, wissen
schaftlichen Methoden in der Kokoskultur Eingang zu verschaffen, u. a. die Ver
edlungsauslese und auch praktische Methoden zur Bekämpfung der Krankheiten 
und Schädlinge einzuführen. (Nach „O il and Colour Trades Journal“ v. 22. 6. 22.)

Steigerung der Kautschukerträge von Hevea durch Okulieren. Wie wir 
erfahren, sind seit einiger Zeit auf den Pflanzungen der „Hollandsch-Americaan- 
schen Plantagen M ij“ in Sumatra von dem holländischen Pflanzer C o l e n b r a n d e r  
Zapfversuche an fünfjährigen o k u l i e r t e n  Heveabäumen im Gange, die ein 
erstaunliches Ergebnis gezeitigt haben. Die o k u l i e r t e n  B ä u m e  l i e f e r t e n



e t w a s  m e h r  a l s  d a s  D o p p e l t e  an  t r o c k e n e m  K a u t s c h u k ,  a l s  
d i e  n i c h t  o k u l i e r t e n V e r g l e i c h s b ä u m e .  DieseErgebnisse — unseres 
Wissens die ersten derartigen Versuche von entscheidender Bedeutung - - dürften 
eine Umwälzung in der Kautschukgewinnung bedeuten und verdienen daher 
größte Beachtung. W ir hoffen, demnächst eingehendere Mitteilungen darüber 
bringen zu können.

Vermischtes.

Faserstoffe B rasiliens.1 In R io  de  J a n e i r o  soll baldigst eine große 
Fabrik für P f l a n z e n s e i d e n  eröffnet werden. Es handelt sich dabei um 
seidenartige Pflanzenfasern/ an denen das tropische Südamerika so reich ist. 
Das Aussehen und ganz besonders die Haltbarkeit des neuen Seidenproduktes 
soll den aus den Fäden des Seidenspinners hergestellten Erzeugnissen mindestens 
ebenbürtig sein, ln der Stadt S ilo  P a u l o  hat eine englische Gesellschaft eine 
grosse J u t e s p i n n e r e i  und -Weberei errichtet. 200 Webstühle sind in der 
Fabrik Jätig. Bisher sind 300 Arbeiter beschäftigt; sobald jedoch alle Maschinen 
aufgestellt sind, soll die Arbeiterzahl auf 800 erhöht werden. Vorläufig ist die 
Erzeugung auf 3 M illionen Säcke jährlich bemessen, doch soll die Leistungs
fähigkeit bald auf 9 Millionen erhöht werden. („Der W eltmarkt“  Nr. 23, 1922.)

W elt-Kautschukerzeugung. „Worlds Rubber Position“ macht folgende An
gaben über die Verschiffungen und die Verteilung von Kautschuk in den letzten 
Jahren;
V e r s c h i f f u n g e n  (in Tonnen);

1919 1920 1921 1921

Pflanzungskautschuk.................... 340225 304 816 272 915
7 a
92.3

Brasilianischer Kautschuk . . .. . 34 285 30 790 19837 6,7
Sonstige Herkünfte (einschl. 

Mittelamerika, Afrika, Mexiko) . 7 350 8 125 2 890 1,0

Zusammen: 381 860 343 731 295 642 100,0

Schwimmend 31. Dezember 1918 42 340. 

V e r t e i l u n g  (in Tonnen):
Nordamerika . . . 236 977 248 791 180 000

07Jo
59-2

E n g la n d ................... 42 520 56 972 42 116 13,8
Frankreich . . . . 2 2 3OO l6 606 14 OOO 4,6
Deutschland . . . 4 OOO 13 400 22 OOO 7,3
Ita lie n ........................ IO 200 6 300 5 000 1,7
Kanada ................... 9 500 I I  300 8 500 2,8
H o lla n d ................... 3 200 5 700 2 500 0,9
Japan ........................ 12 000 5 500 21 OOO 6,9
Belgien . . . . . 5 000 3 5°o 3 000 °,9
Andere Länder . . 4 700 5000 5 700 1,9

Zusammen: 348 397 374 069 303 816 100,0

Schwimmend 31. Dezember 1921 37 291.



Dann wird bemerkt: der traurige Zustand des Kautschukmarktes ist /.um 
grossen Teil auf den Mangel an Zusammenhang unter den Produzenten und 
deren Mißerfolg bei der beabsichtigten Einschränkung von 25 %  zurückzuführen. 
Hätte man diese Anregung allgemein befolgt, so wäre die Marktlage besser. 
Die Teileinschränkung hatte einen Rückgang des Angebotes an Pflanzungskautschuk 
um 31000 t zur Folge; wäre die Beschränkung allgemein durchgeführt worden, 
so wäre ein weiteres Nachlassen um 45 000 t eingetreten. (Nach,,Latein-Amerika“ 
Nr. (B) 27, 1922.)

Bericht von Schimmel & Co. in M iltitz  über Ätherische öle, Riechstoffe usw. 1922.
Fast die Hälfte des 225 Seiten starken Berichtes nehmen Handelsnotizen 

und die wissenschaftlichen Angaben ein, welche ein sehr wertvolles, historisches, 
chemisches’ und technisches Material auf wissenschaftlicher Grundlage enthalten 
•und auch Kultivierung und Handel m it statistischem Material behandeln. 
Besonders eingehend werden besprochen Kampfer, Zitronenöl, Eukalyptusöl, 
■Geraniumöl, Lavendelöl, Pfefferminzöl, Terpentinöl, Thymianöl, Wurmsamenöl 
und Zimmtöl. Es folgt dann eine Besprechung der 4. Auflage des italienischen 
Arzneibuches, die gegen die mangelhafte vorige Auflage keine Verbesserungen 
aufzuweisen hat. 22 chemische Präparate und Drogen, darunter besonders ein
gehend das Vanillin, werden einzeln behandelt. Einen sehr breiten Raum nimmt 
in dem Bericht die Besprechung wissenschaftlicher Arbeiten auf dem Gebiet des 
Terpene ein. Besonders wertvoll ist ein Aufsatz aus der Feder des Altmeisters' 
der Terpenchemie, O t t o  W a l l a c h ,  in welchem er sich m it dem chemischen 
Te il von H e n n i n g s Buch „Der Geruch“ auseinandersetzt. Auch, wer dieses 
Buch nicht kennt, wird die W a l l a c h  sehen Ausführungen m it Genuß lesen 
und Belehrung und Anregung daraus ziehen. Gewiß ist die wissenschaftliche 
Aufklärung über das Erleben eines Geruchs für die Riechstoffchemie von größter 
W ichtigke it; aber man kann, wie W a l l a c h  nachweist, für den Geruch nicht 
wie für Farben und Töne Konstanten festlegen. Das Problem der Wahrnehmung 
eines Geruches ist in erster Linie ein. physiologisches.

Die sehr wertvollen Berichte von S c h i m m e l ' & Co.  können in Zukunft 
nur solche bisherigen Empfänger kostenlos zugestellt erhalten, die es ausdrücklich 
wünschen. Andere Leser müssen an den Buchhandel verwiesen werden.

Reports op Lac, Turpentine and Rosin, Indian Trade Enquiry (Imperial Institute),
London 1922, John Murray, Albemarle Street W.

Gemäß einer Aufforderung des Staatssekretärs für Indien hat das Imperial 
Institute durch besondere Komitees die Möglichkeit der Ausnutzung der Produkte 
Indiens für das britische Reich untersuchen lassen. Der vorliegende Bericht 
beschäftigt sich m it den Lackharzen, Terpentin und Kolophonium. Von den 
Lackharzen ist Schellack das wichtigste, Indien hat fast das Monopol darin. 
Indessen ist die Lackindustrie noch nicht genügend organisiert. Erst wenn sie 
auf gesunder Basis organisiert ist und genügend Ware zu vernünftigen Preisen 
anbieten kann, hat Indien tatsächlich das Weltmonopol. Das Komitee macht

Neue Literatur.

Z e l l e r .



bestimmte Vorschläge, wie dieses Ziel zu erreichen ist. Neue Methoden im 
Konzessionswesen, bessere Gewinnung der Produkte, Einführung von Standard
marken und Vereinfachung des Handelssystems sind die Vorbedingungen fiit 
die Gesundung der indischen Lackindustrie. In Terpentin und Kolophonium hat 
Indien die Konkurrenz Amerikas zu bekämpfen. Dort ist aber eine Abnahmt 
der Baumbestände und der Produktion zu beobachten, und die Produktionskosten 
steigen stark. Hieraus kann Indien Nutzen ziehen. Indessen müssen erst die 
Transportverhältnisse gebessert und die Gewinnungsmethoden rationeller gestaltet 
werden. Man sollte auch Muster in London zur Hand haben, auf Grund deren 
Verkaufsabschlüsse getätigt werden könnten. Die Berichte bringen umfangreiches 
statisches Material über Produktion und Handel. Z e l l e r .

. Z e i t -  u n d  S t r e i t f r a g e n  d e r  L a n d w i r t s c h a f t .  Vierzehn Vorträge, 
gehalten auf dem io. Lehrgang der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft in 
Weimar vom io. bis 15. Juni 1921. Arbeiten der Deutschen Landwirtschafts
gesellschaft Heft 314. Berlin 1921. 244 S.

Wenn wir dieses inhaltsreiche Heft in unserer Zeitschrift besonders hervor
stellen, so geschieht das aus der Erwägung, daß jeder Deutsche, der sich im 
Ausland — wo und wie es auch sei in der Landwirtschaft betätigt, im eigensten 
Interesse gut tut, die vorbildliche Methodik der d e u t s c h e n  L a n d w i r t 
s c h a f t  als Grundlage für seine Berufsarbeit zu wählen. Die auf gründlicher 
wissenschaftlicher Erfahrung beruhenden heimischen Methoden der Boden
bearbeitung, Düngung, Pflanzen- und Tierzucht usw. bedürfen zwar selbstver
ständlich bei ihrer Anwendung in fremden Ländern im einzelnen zweck
entsprechender Umformung, in grundsätzlicher Beziehung jedoch sind sie allent- 

, halben mit Vorteil verwertbar. Auch vereinzelte Ausnahmen ändern an dieser 
Tatsache nichts. Das hat sich z. B. nirgends besser bewahrheitet als in den 
deutschen Kolonien, wo unter den verschiedenartigsten Klima- und Bodenver
hältnissen gerade bei sachgemäßer Anlehnung an die deutsche Methodik aus
gezeichnete Erfolge erzielt worden sind.

Aus dem Inhalte des vorliegenden Heftes führen wir folgende Abschnitte 
an: v o n  S e e l h o r s t ,  Ackerbaufragen m it besonderer Berücksichtigung der 
Bodenbearbeitung, E d l e r ,  Pflanzenzüchtung und Sortenwahl, Z a d e ,  Futterbau 
und Futterpflanzenzüchtung, F a l k e ,  Die Bewirtschaftung der Wiesen und Weiden, 
L e.m m e r m a n n , Neuzeitliche Düngungsfragen, A p p e l ,  Die wirtschaftliche 
Bedeutung der Pflanzenkrankheiten und die M ittel zu ihrer Bekämpfung, F r ö 1 i c h, 
Neuzeitliche Tierzuchtfragen, F i n g e r l i n g ,  Fütterungsfragen, K u h n ,  Organi
sationsfragen des neuzeitlichen Landwirtschaftsbetriebes, S e e d o r f , Förderung 
der Landarbeit, H ö f e r ,  Die Ausbildung der Wirtschaftsberater, W ö l f  e r ,  Die 
Berufsausbildung des bäuerlichen Landwirts und R o t h e r t ,  Praktische Erfahrungen, 
auf dem Gebiete des Siedlungswesens.

Wie hieraus ersichtlich, waren ausnahmslos hervorragende Sachverständige 
m it der Abhaltung der Kurse betraut. Die einzelnen yorträge sind anschaulich 
und unter vielseitiger Heranziehung von Beispielen aus der Praxis verfaßt und 
werden auch dem Landwirt in den Tropen reiche Belehrung und Anregung 
bieten. Bus s e .



Personalnachrichten.
Unser holländischer Mitarbeiter in den Vereinigten Staaten, Herr 

Dr. J. C. Th. U p h o f ,  ist als Abteilungsvorsteher für Biologie und Professor 
der Botanik an die Universität im Winter-Park bei O r l a n d o  (Florida) berufen 
worden.

KBIS»gZS>B3BaSt»I»SBeaSBgZ9Saei Marktbericht. 8»SB«»H5H5läBH8M»HJH5H»KBS»!l»
Die Notierungen verdanken wir den Herren W a r n h o lt  z G e b rü d e r, Hamburg.

Die Preise verstehen

Baum wolle , no rdam erikan isehe : midd
ling 22V* cents für 1 lb.

B aum w olle , ägyptische:20pencefürl lb.
Copra, w e s ta frika n isch e : £ 23.- für

1015 kg.
Copra, o s ta fr ik a n is c h e  : 1. für

1016 kg.
Copra, Südsee: £24.— für 101 6kg.
D iv ld i v i: Fl. 14 für 100 kg.
Erdnüsse, w e s ta frika n isch e , unge

schä lte , £ 15 für 1015 kg.
Erdnüsse, o s ta fr ik a n is c h e , geschä lte , 

£ 20,10 für 1015 kg.
Gummi arabicum  C ordofan: 55 Shilling 

für 1 cwt, wostafrikanische Sorten 52 Shilling 
für 1 cwt.

G uttapercha : Siak reboiled 73/< pence für 1 lb.
Hanf: Java-Sisal, prima Fl. 46'/2für 100 kg, Ost

afrika-Sisal, prima £ 38,— für 1016 kg, Ost
afrika, Abfall £ 25,— für 1016kg, Mexiko-Hanf 
£32,— für 1016 kg, Manila J.gred £32.10 Ihr 
1016 kg, Neuseeland, fair £31,10 für 1016 kg.

H olz: Ebenholz Kamerun, £ 10,— bis £ 13,'0 für 
für 1000 kg; Ebenholz Tamatave, Frs. 600,— bis 
Frs. 650,— für 1000 kg, Grenadill Holz, £ 15,— 
für 1000 kg, Mahagoni Goldküste, £ 7,— bis 
£ 8,10 für 1000 kg, Okume, Frs. 225,- für 
1000 kg.

sich für 19. Juni 1922.

Jute: ind. ürsts, £ 30,— für 1 ton.
Kaffee: Santos superior 69 shilling für 50 kg, 

Guatemala, prima 81 Shilling für 50 kg, Usam- 
bara, enthülst 80 bis 85 Shilling für 50 kg, 
Liberia 62 Shilling für 60 kg.

Kakao: Accra, good fermented 47 shilling für
, 50 kg, Accra, fair 45 shilling für 50 kg, Thomé, 

superior 65 Shilling für 50 kg, Kamerun Plan
tagen 62/6 Shilling für 50 kg, Lagos 40 Shilling 
für 50 kg, Bahia, superior 56 shilling für 50 kg, 
Caracas 60 shilling für 60 kg.

K autschuk: Para93/4 pence für 1 lb, Conakry 
7 pence für lb, Gambie, prima 7 pence für 1 lb, 
Gambie, geringer 3 bis 5 pence für l  lb, Mo
cambique, prima rote 6 bis 7 pence für 1 ib, 
Plantagen Manihot 3 bis 6 pence für 1 lb, Hevea 
Plantagen, feinste Crêpe 7 pence für 1 lb, Hevea 
Ribbed smoked 7 pence für 1 lb.

Nelken: 16 pence für 1 Ib.
P aim kerne: £18.— für 1015kg
P alm öl: Kamerun £ 31.5 für 1015 kg , Lagos 

£ 32.10 für 1015 kg.
Sesamsaat: £ 22.— für 1015 kg.
V a n ille : Bourbon Frs. 58.— für 1 kg., Tahiti 

Frs. 37.— für 1 kg.
Wachs, westafrikanisches 104 shilling für 1 cwt., 

osfofrikanisches 107 shilling für 1 cwt.



Aufbereitungs s Maschinen
für alle tropischen Produkte
Agaven-Entfaserungs-Maschinen Maniok-Raspeln 
Baumwoll-Entkernungs-Maschi- ö imühlen u. cprcssen für Banm,

nen und Pressen 
Kaffee»Bearbeitungs » Maschinen 
Kakao- und Kopra-Trocken» 

Apparate und -Häuser 
Kapok - Entkemungs»Maschinen 
Mühlen für alle Zwecke 
Reismühlen

wollsaal:, Bohnen, Erdnüsse, 
Kopra, Rizinus, Sesam usw. 

Palmöl- und Palmkern »Gewin» 
nungsm aschinen

Destillier» und Mineralwasser- 
Apparate

L ie fe rung  a lle r Zubehörte ile : 
Antriebs-Maschinen, Transportmittel, Plantagengeräte, Baumrode» 
Maschinen, Werkzeuge, Baumaterialien, Betriebsstoffe, Pflüge 

Motorpflüge, Dampfpflüge

Theodor Wilckens, G. m. b.H., Hamburg 1
Telegr.-Adr. Tropical Ferdinandstraße 30

[Deutscher Afrika Dienst
W oerm ann-Linie A .-ß . 

Deutsche G st-A frika-L inie  
Hamfaurg-Amerika-Linie dienst)

Ham burg-Brem er A frika-L in ie  A.-G.
R e g e lm ä ß ig e r Passagier- und 
Frachtdampfer- Dienst zwischen

Hamburg-Bremen
und

West-, Südwest-, 
Süd- u. Ost-Afrika
Uaua (erbrochene ligergeldlrele GJt«rannahmc I,

d , Hi,,n?b“ r 0 I B rem en
Petersenk ni, Schupp. 27 | Haien i ,  Schuppen 1 

NJkere Auskunft wegen Frucht und Passage urteilen in

Hamburg Woermann-Linie A.-G. u.VAfrika- 
Deutsche Ost-Afrika-Linie/ haus 

Bremen Hamburg-Bremer Afrika-Linie A.-G.
Berlin Gustav Pahl, G. m. b. H.,

Neustadt. Kirchsiraße 15, NW  7.



Rob. Reichelt BERUM C 2/2
Straiauer Strasse 52. 

Spezialfabrik fdr Tropenzelte und Zelt-Ausrüstungen
Zeltgestell a. Stahlrohr

D R. O. M.

«V
'  **3---- -- _

Wohnzelte mit kompletter innerer Einrichtung. 0  Burcn-Treckzelte. 0  Wollene Decken aller Art.
Lieferant für staatliche und städtische Behörden, Expeditionen, Gesellschaften, 
lllustr. Zelt-Kataloge frei. — Telegramm-Adresse: Z e l l r e ic h e l t  B e r lin .

Die Deutsche Zeitung für Paraguay
Das e i n z ig e  d e u t s c h e  B l a t t  erhält man d u r c h  d ie  P o s t  fre i zugestellt 
im Jahre zum Preise von M  200,— . A n f r a g e n  s in d  zu r i c h t e n  an

Diario Aleman, Asuncion, Paraguay, Casilla 656.



Commerz- und Privat-Bank Aktiengesellschaft
Akt»»«. Bilanz abgeschlossen am 31. Deiember 192J. Passiva.

Kas*o, tremde flnldsor- 
tön. Zlnsscheino und 
Buthabon bei Noten 
und Abrechnnnngs 
banken . . . 

Wechsel und unverilns 
Hohe Sobatzanwelsun 
gen . . .  . 

Nostrogulhaben bei Ban
ken usd Bankfirmen 

Reports und Lombaids 
Bugen börsengängige 
Wertpapiere . . 

Vorschüsse auf Waren u. 
Waronrers chiff ungen 
davon am Bilanz 

tage gedeckt:
a) durch Waren, 

Pracht- oder 
Lagerscheine 
.«328 7dl 561.86

b) durch andere 
Sicherheiten 
M  20 432 864.36

Eigene Wertpapiere:
a) Anleihen und 

verzinsliche 
Schatz anwei- 
snngen des 
Reichs und der 
Bundesstaaten

b) sonstige bei der 
Reichsbank u 
anderen Zen- 
tralnoten ban
ken bolelhbare 
Wertpapiere

■ c) sonstig.börsen- 
gängige Wert
papiere . . 

d) sonstige Wert
papiere . . 

Konsortialbeteiligungen 
Dauernde Beteiligungen 

bei anderen Banken 
und Bankflrmon 

Deblturen in laufender 
Rechnung:
a) gedeckte. . .
b) ungedeckte. , 

Außerdem:
Aval- und Bürg- 
schaftsdebitoren 

M  708 396 168.05 
Vorrechnungsposten mit 

Niederlassungen und
F ilia le n .................

Bankgebäude und Inven
tar In Hamburg, Berlin, 
Magdeburg und Filialen 
abzüglich Flypo- 

theken . . . .  
Sonstige Immobilien 

abzüglich Hypo
theken . . . .

Ausgabe.

M 8

6 883 227141

12140975

140081.273 

40057 771

085 020 53-1 
314 422 084

36 462034 

3 4X0 452
6 407017 

I 949 000

78:

M 8

345 342 509187

3011 915 633| 14 

578 278 688)81

1913 781 901118 

362 461 527105

199 163 247 
139 458 165

119 295 958; 

3 399 442 619

62

0«

269 530 783 64

33 071 581 

4458017

34

78
1U 37« I88 583;24

Aktienkapital . . 
Roservefonds I . 
Reservefonds II . . . 
Beamton-Peoslons- und 

Unterstütiungsfonds 
Kreditoren:
a) Nostroverpfllch 

tungen . . . .
b) seitens d. Kund

schaft bei D rit
ten benutzte 
Kredite . .

0) Gluthaben deut
scher Banken u 
Bankflrmen ,

d) Einlagen auf 
provlsionsfreiei 
Rechnung:
1. iniierh. 7 Tag 

fällig
.«2563874525,98
2. darüb. hinaus 

bis zu 3 Mona 
ten fällig

M  459877531.57
3. nach 3 Monat 

fällig
JL 295350482.87

e) sonstige K ra ll 
toren:
t. innerh. 7 Tag. 

fällig
M  8820433223.95
2. darllb. hinaus 

bis zu 3 Mona
ten fällig

M  999696978.51
3. nach 3 Monat, 

fällig
M  183968110.22 

Akzepte und Schecks:
a) Akzepte . . .
b) noch nicht ein

gelöste Schecks
Außerdem:

Aval- und Bflrg-
»chaftsverpflich-
tungen

M  708396168.05 
DivideDdnn-Rückstände 
Reingewinn . .

M 8

25612010-30

38 087 SOojöO 

868 723 483120

3 319 102590 4

5004098 312 68 

64134812484

210158123 67

M 8
360 000 0001- 
280 789 639! 10 
41 440 000 —

3 626 55963

9 255 634 297 26

844 970 608

1079 786 
98707 742

«1

10 376 188 588 24

Gewinn- und Verlust-Rechnung

M 8
—

M 8
Unkosten .......................................... 319 093 555 74 Bewlnnvorlrag von 1929 .................... 336 562Steuern .......................................... 34 982 651 94 Zinsen, einschließlich des Bewlnns aufReingewinn .. ................................. 98 707 742 15 ; orten und Z insscheins....... . . . . . . . . . . . 311419 272 38

Provision ........................................... 141028115 45
452 783949)83 452 783 949183

Oer Vorstand.



Bankengemeinschaft

Darmstädter-Nationalbank
Bank für Handel und Industrie (Darmstädter Bank)

Nationalbank für Deutschland Kommanditgesellschaft auf Aktien

B E R L I N
Addition der Bilanzen beider Banken per 31. Dezember 1921

Aktiva M  f f .

1. Kasse, fremde Geldsorten, Kupons und Guthaben be 
Noten- und Abrechnungs- (Clearing) Banken . . . .

2. Wechsel und unverzinsliche Schatzanweisungen . . .
3. Nostroguthaben bei Banken und Bankfirmen . . . .
4. Reports und Lombards gegen börsengängige Wertpapiere
5. Vorschüsse auf Waren und Warenverschiffungen . . .
6. Eigene W e rtp a p ie re .......................................................
7. Konsortialbeteiligungen...................................................
8. Dauernde Beteiligungen bei anderen Banken und. Bankfirmer
9. Debitoren in laufender Rechnung . . ..................

10. Bankgebäude.....................................................................
11. Sonstige A k t iv a ................................................................

1397 180 793 74
4 871 227 753 17
3 192 620095 87
2 860 324 216 22
1347 968 262 65

115 331 951 51
82 196 217 32
72 404 093 88

7 240 728 647 35
75 874 418 32
9 734 823 73

Summa der Aktiva Mark

Passiva

21 265 591 273 76

M f f

1. Aktion-Kapital .
2. Reserven . .
3. Kreditoren . .
4. Akzepte . . .
5. Sonstige Passiva
6. Gewinn-Saldo .

600 000 000; 
450 C00 000 

19 643 516 987 
351 456 734 
151 651 849 
68 965 702

53
04
94
25

Summa der Passiva Mark 21 265 591 273|76

Gewinn- und Verlustkonto per 31. Dezember 1921

Debet M S f.

Verwaltungskosien................................................................. 567 214 086 41
S teuern ................................................................................... 62 240 514 64
Abschreibung auf Immobilien und M o b il ie n .................. 46 353 528 42
Gewinn-Saldo .......................................................  . . 168 965 702 25

844 773 831 72

Credit M T f.

P ro v is io n e n ..........................................................................
Wechsel und Zinsen einschließlich des Gewinnes auf

327 761 442 20

Kupons und S o r te n ............................................................ 514 213197 02
Verschiedene E in gä ng e ....................................................... 361 337 89
Gewinn-Vortrag von 1920 ................................................... 2 437 854 61

844 773831 72



DEUTSCHE BANK
Abschluß am 31. Dezember 1921.

Besitz.
Kasse ......................................................................
Guthaben bei B a n k e n ........................................
Wechsel (einschließlich Scliatzwechsel) . . .
Verzinsliche Deutsche Schatzanweisungen . .
Report und Lom bard .............................................
Vorschüsse auf W a r e n ........................................
Deutsche S ta a tsa n le ih e n ...................................

Sonstige W e r tp a p ie re ........................................
Beteiligung an Gemeinschafts-Unternehmungen 
Dauernde Beteiligung bei anderen Banken und

F irm e n .................................................................
Schuldner in laufender R e c h n u n g ....................
Forderungen an das Reich und die Reichsbank 

aus für Rechnung derselben übernommenen
V e rb ind lich ke iten .............................................

Bankgebäude .......................................................
Sonstiger B e s i t z ..................................................

M 1,478,681,296-05 
„  3,863,343,814.72 
„ 24,244,430,441.39 
„ 33,470,029.—
„ 301,791,954 64
„ 1,022,153,961.95
„ 10,690,278.77
M 30,954,561,776.52

V 113,654,952.88
59,553,516.06

V 159,836,606.—
V 8,679,630,560.04

V 116,437,500—
V 55,665,000.—

2.—
M 40,139,339,913.50

Verbindlichkeiten.
G ru n d v e rm ö g e n ........................  M 400,000,000.— *)
R ü c k la g e n ................................................................. „ 450,000,000.—*)

M 850,000,000—

Gläubiger in laufender Rechnung . . . . .  „ 38,617,424,225.47
A k z e p te ......................................................................   218,546,121.68
Für Rechnung des Reichs und der Reichsbank

übernommene Verbindlichkeiten..........................  116,437,500.—
Dr. Georg von S iem ens-F onds..............................   19,906,937.82
Sonstige Verbindlichkeiten........................................   24,917,578.78
R e in g e w in n ................................................................. „ 292,107,549.75

M 40,139,339,913.50

*) Durch die Kapitalerhöhung und die Fusion mit der Deutschen Petroleum- 
Aktien-Gesellschaft im Mai 1922 erhöht sich das eigene Vermögen  der 
Deutschen Bank (Kapital und Reserven) auf we i t  über  zwei  M i l l i a rde n  Mark.



Disconto-Gesellschaft Berlin
Zahlreiche Zweigniederlassungen In Deutschland

Kapital u. Reserven 1237 950 000 Mark
Bankmäßige Geschäfte aller Art.

B i l a n z  am 31. D e z e m b e r  1921*)

Aktiva.
Kasse, fremde Geldsorten, 

Coupons und Guthaben bei 
Noten- und Abreehnungs-
bankcn .......................

Wechsel und unverzinsliche 
öchatzanweisungen . . . j! 

Nostroguthaben bei Banken 
und Bankfinnon . . , . 

Reports und Lombards ge- ¡: 
gen börsengängige Wert- j
paplere...........................

Vorschüsse auf Waren und I 
Warenverschiffungen , , i 

Kigene Wertpapiere , , . 
Konsortinl-Betoillgungen : 
Beteiligung bei der Nord- \ 

deutschen Bank in Ham- !
bürg..................................j

Beteiligung b.dem A.Schaaff- 
hausen’scben Bankverein
A.-G...................................I

Dauernde Beteiligungeu bei | 
anderen Banken und Bank
firmon ............................. I

nung....................
Wertpapier - Bestände 

Ponsionsknsse und 
¡Stiftungen . . . .

Einrichtung...............
Bankgebäude . . . .  
Sonstige Liegenschaften

der
der

“ ......19 Passiva. M 9
Eingezahlte Komroandit- An

teile ................................ 400 000000 - 1)
Allgemeine (gesetzliche) Re-

2 531513449 02 serve 159 350000 —2)
Besondere Reserve . . . 120 000 000 —

.8 878023 265 46 Bau-Reserve 80000000 __
Gläubiger ....................... 122 050 737 529108

3 339 600 913 47 A kzepte........................... ! 215135159127
Wohlfahrtseinrichtungen . ! 7 368 864|43
Noch nicht abgehobene Ge-

139347 267 07 winnanteile der früheren
.iah r e ............................ 1302026140

639589215 11 20% Gewinnanteil auf Mark
79 418 607 84 400000000 Kommandit-An-

183 971 449 10 te ile ...........................  ■ 80 000 000 -
Gewinnbeteiligung des Auf-

sichtsrats ........................ 5 189 189|19
60 000 0001 — Gewinnbeteiligung der Ge-

schäftsinhaber, Direkto-
ren, Prokuristen und An-

100 000000 — gestellten........................ 27 109 646103
Rückstellung lür Ruhe-

Standsversorgung der Be-
74 805 482 — a m ton .................... 20 450 000j -

Übertrag: auf neue Rechnung 7 224179!5t
7 089 516 556 16

4 441 981 59

45 486 981 24
8151424laß

23 173 866593191 '¡23 173 866 593191
*) Die Bilanz enthält nicht den Vermögensstand unserer Londoner 

und Metzer Niederlassungen.
1) seitdem erhöht auf M 610000000. J) seitdem erhöht auf M 607 S50 000.

G e w i n n -  und V e r l u s t - R e c h n u n g  19 21**)

S oli.
Verwaltungskosten . . . .
Steuern ...........................
Zu verteilender Reingewinn

M 9
391220520118 
59251726 50 

228 523 014173

678 995 261 41

Haben.
Vortrag aus 1920 . . .
Coupons . . .  ................
Effekten ...........................
Provision
Wechsel und Zinsen . . . 
Beteiligung bei der Nord

deutschen Bank in Ham
burg ...............................

Beteiligung b.dem A.Schaaff- 
hausen’schen Bankverein
A.-O.................................

Dauernde Beteiligungen bei 
anderen Banken und Bank-
firmen ............................

Übertrag der Talonsteuer- 
Rückstellung . . . , .

6 516506 91
26732204 
68 600 067 

204 358 513 
337 567 990

12 000 000

15 000 000

5189938 

3 030 040

96

678 995 261 41
•*j Die Gewinn- und Verlust-Rechnung enthält nicht das Erträgnis unserer Londoner 

und Metzer Niederlassungen.



Aktiva
DRESDNER SANK

Bilanz per 31. Dezember 1921

9

833831215 30

8479576264 90

2733744657 85

480450119 85

1558100809 60

39693908 10
14125396975 60

124032690 75
53547389 55

118096456 60

6002933307 45
118780478 65

5946379 75
18699622 —
19452502 35

95205 -

122250 -

1859739 60

18786322 70
20607749320

M 9

1185900 _
4S0615142 60

786623466 25

2620431408 30

723049218 60
501617620 45

11879957975 65

1663629591 65
626685546 15

Kasse, fremde Geldsorten 
Zinsscheine und Guthaben 
bei Noten- und Äbrech
nungsbanken ................

Wechsel und unverzinsliche 
Schatzanweisungen 

Nostroguthaben bei Banken
und Bankfirmen ............

Reports und Lombards gegen 
börsengängige Wertpa
piere ..............................

Vorschüsse auf Waren und 
Warenverschiffungen . . 

Verzinsliche Schatzanwei
sungen des Reichs und der 
Bundesstaaten. . . .

Eigene Wertpapiere.........
Konsortialbeteiligungen . . 
Bauernde Beteiligungen bei 

anderen Banken undBank-
flrm eii.............................

Schuldner in laufender
Rechnung. ......................

Bankgebäude.....................
Sonstige Immobilien . . . .
Mobilien-Konto................
Pensionsfonds - Effekten-

Konto.............................
Effekten-Konto der König- 

Friedrich-August-Stiftung 
Effekten-Konto der Georg- 

Arnstaedt-Stiftung . . . .  
Obergangsposten der Zen

trale und Filialen unter
einander ..........................

Saldo der Zentrale und aus
wärtigen Abteilungen mit 
unserer Niederlassung in 
London ..........................

Aktien-Kapital-Konto . . .
Rücklage A ...................
Rücklage B ...................
Gläubiger...................
a) Nostroverpflichtungen. .
b) seitens derKundschaft bei 

Britten benutzte Kredit!
c) Guthaben deutscher Ban 

ken und Bankflrmen . .
d) Einlagen auf provisions

freier Rechnung
1. innerhalb 7 Tagen fällig
2. darüber hinaus bis zu 

3 Monaten fällig . . .
3. nach 3 Monaten fällig .

e) sonstige Gläubiger
1. innerhalb 7 Tagen fällig
2. darüber hinaus bis zu

3 Monaten fä llig .........
3. nach 3 Monaten fä llig .

Akzepte............................
Dividenden-Konto............
Pensions-Fonds-Iionto . . , 
König - Friedrich - August

Stiftung...................
Georg - Arnstacdt - Stiftung 
Eugen-Gutmann-Fonds . . , 
Reingewinn........................

M.
550000000
311500000
59000000

19293795869 65

160230801
1258875

19720426

101985
151902

5071225
206918234

20607749320

V erlu s t Gewinn- und Verlust- Konto per 31. Dezember 1921 a e w ir

Handluogs - Unkosten - Konto
Steuern.................................
Reingewinn..........................

J t 9| JC
497399105 80 Vortrag von 1920 .......................... 3744302131172505 05! Sorten- und Zinsscheln-Konto . . . 26494376206918234 65 Wechsel- und Zinsen-Konlo......... 477708447

Provisions-Konto.......................... 271690302
Effekten- und Konsortial-Konto . 50907899
Erträgnisse aus dauernden Beteili-

gungen bei anderen Banken. . . . 3811718
Tresormieten.......................... 1132797

835 489 845 50 835489845
Dresden,  den 31.Dezember 1921

DRESDNER BANK
N athan. Jfidell- H erbert M . Qutm ann. H td ina. Kleemnnn. Ritscher. Frisch.
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SafaritfVerlag {?: h. * Berlin W  9 *  Potsdamer Straße 4
1922 e r s c h i e

August Hauer: Ali Mocambique. Bilder 
aus dem Leben eines schwarzen Fabeldichters. 
Mit Illustrationen von O. Gregorius. Auf gutem 
holzfreien Papier in Halbleinen gebunden M. 
180,—, in Baibieder M. 220,—.

Der riihmlichst bekannte Verfasser des 
Kumbuko“ schildert in seiner lebendigen 

Sprache den Lebensweg des Häuptlingssohnes 
A li und sein Ende. Die in den Stoff verwobenen 
Fabeln und Sprache, sowie die geschilderten 
Sitten und Gebräuche der Eingeborenen sind von 
hohom ethnographischen Wert.

Leo Herbst: . . Und der König tanzt . .
Iropenskizzen. Mit Buchschmuck von Hans 
Both. Auf gutem holzfreien Papier in Haib- 

. leinen gebunden M. 200,-, in Halbleder M. 240,-,
| in Halbpergament M. 300,—.

Das erste Blich aus Kameruns tapferem 
Verteidigungskampf! Die Skizzen lassen den 
Leser in Wahrheit die Tropen erleben. Es ist 
kein eigentliches Kriegsbuch,sondern einTropen- 
buch von bleibendem künstlerischen Wert.

E. Nigmann: Schwarze Schwänke.
Fröhliche Geschichten aus unserem schönen 
alten Deutscli-Ostafrika. Mit Illustrationen 
von Kurt Wiese. Auf gutem holzfreien Papier 
in Halbleinen gebunden M. 180,—, in Halbloder 
M. 220,-.

Der Verfasser erzählt mit liebenswürdigem 
Humor aus seiner langen Afrikaerlahrung eine 
bunte Reihe von wundervollen Humoresken 
aus Ostafrika . . .

Safari-Bücherei für jung und alt

Marie Pauline Thorbecke: Häuptling 
Ngatnbc. Preis gebunden M. 34,—. in Halb
leinen M. 40,—.

Eine spannende Erzählung aus der noch 
heute im Fluß befindlichen afrikanischen 
Völkerwanderung. Gestützt auf Tatsachen
material und eigene Landeskenntnis schildert 

I die Verfasserin in spannender Form 
die heroischen Kämpfe der Tikarleute gegen 
die Reiterhorden der FuUa. Die Herrlichkeit 

i des Tropenlandes und die Sitten seiner Be
wohner treten lebendig vor unsere Augen.

n e n :
Safari-Bücherei für jung und alt

Arthur Heye: Hatako, der Kannibale.
1. Band. Preis gebunden M. 28,—, ln Halbleinen

M' Wundervolle Schilderung der afrikanischen 
Tropenwildnis und ihrer Bewohner bildet 
den Rahmen für die ungemein spannende 
Erzählung von dem Entwicklungsgänge des 
landflüehtigen Kannibalen bis zu seiner An
werbung als Askari. Der zweite Band erscheint 
zum Weihnachtsfeste.
Anton Lunkenbein: Die Geheimnisse der 
Namib. Preis gebunden M. 28,—, in Halb
leinen M. 32,—. . __ ,

Die Erzählung führt uns von der Küste 
SUdwestafrikas durch die Gefahren der 
Namib bis in das rätselhafte Buschmann- 
Paradies. Langjährige Landeskenntnis unter
stützt die ausgezeichnete dchilderungsgabe des 
Verfassers in seinem erfolgreichen Bemühen, 
das wenig erforschte Land vor uns erstehen 
zu lassen.
Rudolf de Haas: Piet Nieuwenhuizen,
der Pfadfinder Lettow-Vorbecks. 1. Band:Piet 
der Jäger. Preis gebunden M. 34,—, m Halb
leinen M. 40,—. „  ...

Der bekannte Jagdschriftstellor gibt eine 
Fülle der seltsamsten Jagdabenteuer, die, aus 
den Tagebüchern PietNieuwenhuizens geschöpft, 
uns den späteren Pfadfinder Lettow-Vorbecks 
als unerschrockenen Jäger und überaus sym- 
phatischen Menschen persönlich nahe bringen. 
Der zweite Band ist in Vorbereitung.

Safari-Bilderbücher fü r jung und alt
Leo Herbst: Lullus Fahrt nach Kamerun.
Mit Bildern von Kurt Wiese. Preis auf Bütten
papier gebunden M. 160,-.

Ein Bildorbuch für jung und alt 1 In fröh
lich zweizeiligen Buschversen sind die Erleb
nisse eines Spitzes auf der Seereise und in 
Kamerun geschildert. Die humorvollen bunten 
Bilder von Kurt Wiese sind köstlich.
Kurt Wiese: Der Kinder Wanderfahrt 
mit Tieren aller Art. Leporelloform, 
in Leinen gebunden. M. 12,—.

Humorvolle Bilder mit lustigen Versen 
machen auf fröhliche A rt mit der übersee
ischen Welt bekannt. _____

V O R A N Z E IG E  „  ,
l n  d e n  n ä c h s t e n  W o c h e n  e r s c h e i n e n  f e r n e r  i n  u n s e r e m  V e r l a g e .

r  _E I Dr.nhAral ilfn tf und 1411

Richard Wenig: In Monsun und Porl.
Die Heldenfahrt der „Königsberg“ und ihrer 

Mannschaft zu Wasser und zu Lande bringt dies
schönoBuch in wundervoller Schilderung des In
dischen Ozeans und der ostafrikanischen T ropen- 
welt. Das Buch Richard Wenigs soll ein wahres 

| Volksbuch werden.

Arthur Heye: Wanderer ohne Ziel.
Allerlei abenteuerliches Zyei- und Vierbein.

In fesselnder Weise schildert der Verfasser 
seine seltsamen Fahrten durch Amerika 
und Afrika. Man fühlt, das alles ist selbst 
erlebt, Humor und dunkle Trübheit des 
Lebenskampfes wechseln in den einzelnen 
abgerundeten Bildern. Die ausgezeichneten 
Illustrationen von Walter Rosch sind hervor
zuheben.

Safari-Bücherei für jung und alt
Rudolf de Haas: Piet Nieuwenhuizen,
der Pfadfinder Lettow-Vorbecks. 2. Bd.: Piet 
und die deutschen Reiter. .

In Fortsetzung des 1. Bandes „Piet, der Jager 
schildert Rudolf de Haas Piets E in tritt in den 
Krieg als deutscher Soldat. Piet ist in seinem 
Element. Als überzeugter Parteigänger tr itt er 
auf deutsche Seite. Die verwogenen Patrouillen 
der Reiterschar, zu der er gehört, sind packend 
wiedergegeben. Ernste und heitere Erlebnisse 
wechseln. Der 3. Band ist in Vorbereitung.
Arthur Heye: Hatako, der Kannibale.
2. Band. , _

Der wilde Mjema ist Soldat geworden. Der 
wundervolle Kilimandjaro und seine Urwälder 
leben vor uns auf. Die Entwicklung des Kan
nibalen zum Pflichtmenschen ist meisterhaft 
aufgebaut.

Bestellungen nimmt jede gute Buchhandlung entgegen. Für da» Ausland hemmt zu den Preisen ein Valulaaufechlag hinzu.

Verantwortlich für den wissenschaftlichen Teil des ,,Tropenpflanzer“
Geh. Ob.-Reg.-Rat Dr. W a lt e r  B u s s e , Berlin.

Verantwortlich für den Inseratenteil: P a u l F u c h s , Berlin-Lichterfelde.
V e r la g  und E ig e n tu m  des Kolonial-Wirtschaftlichen Komitees, Berlin W 35, Potsdamer Straße 123. 

Oedruckt und "n Vertrieb bei E. S. M i t t l e r  8c S ohn in Berlin S W 68, Kochstraße 68-71 .
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