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Die Wirkungen 
des Eifenbalwbaues in Afrika.

/ .  F rie d lich e  E ro be rung  de r noch n ic h t in  
V e rw a ltu n g  genom m enen Gebiete. Ver
r in g e ru n g  d e r K rie g sg e fa h r u n d  d a m it  
d e r O pfer an  G u t u n d  B lu t.

2. E in z u g  d e r K u ltu r .  F re iw e rden  d e r K a 
ra w a n e n trä g e r f ü r  d ie  p ro d u k tiv e  A rbe it. 
E in fü h ru n g  d e r m odernen Technik. E r 
m ög lichung  d e r A n s ie d lu n g  von W eißen. 
E rle ic h te ru n g  d e r M iss io n s tä tig ke it. Ver
m e id u n g  von H unge rsno t u n d  H ebung  des 
G esundheitszustandes von Mensch u n d  
T ie r  du rch  e rle ich te rte  Z u fu h r  von Lebens
m itte ln  u n d  e rle ich te rte  sa n itä re  H i l fe 
le is tung . H ebung  d e r Lebensha ltung  u n d  
d e r K a u fk ra f t  d e r B evö lke rung .

j .  E n tw ic k lu n g  des H andels. V erm ehrung  
d e r A u s fu h r, insbesondere d e r f ü r  den 
heim ischen M a rk t  w ich tigen  Rohstoffe u n d  
P ro d u k te  u n d  V erm ehrung  d e r E in fu h r  
heim ischer Industriee rzeugn isse .

4. V o rbe re itung  de r f in a n z ie lle n  Selbständ ig- 
k e it  d e r K o lo n ie n  du rch  erhöhte S teuer
k r a f t  u n d  du rch  erhöhte Z o lle innah m e a u f  
G ru n d  e in e r verm ehrten  P ro d u k tio n s - u n d  
K onsum fäh igke it.

D ie  m eisten a fr ika n isch e n  E isenhahnen  
haben nach k u rz e r F r is t  ih re  eigenen B e 
triebsausgaben einschl. d e r U n te rh a ltu n g  zu  
decken ve rm och t;  e ine größere A n z a h l ha tte  
von vo rnhe re in  eine Rente.



Organisation und lïliigiiedsdiaft.
I n  Verbindung m it dem Huswärtigen H m t, Kolonial- 

Hbteilung, und der Deutschen Kolonialgcscllschaft w irb t das 
Kolonial-U lirtschaftliche Komitee durch wirtschaftliche Unter
nehmungen zur Nutzbarmachung unserer Kolonien und über
seeischen Interessengebiete fü r die heimische Volksw irtschaft. 
Die Hrbciten erstrecken sich a u f:

1. Schaffung von national-wichtigen Rohstoffen und 
Produkten und förderung des Hbsatzes deutscher 
Industrieerzeugnisse ;

2. Vorbereitung des Bisenbahnbaues;
3. Vorbereitung einer deutschen Siedlung;
4 * Hllgemeine Hrbeiten im  Interesse der Kolonien.
Das Kolonial-U lirtschaftliche Komitee is t am 18. Jun i 1896 

begründet und besitzt die Rechte einer juristischen Person.
Das Kolonial-UHrtschaftliche Komitee unterhält 

eine kaufmännisch geleitete Zentralstelle, 
ein In s titu t fü r wissenschaftliche und technische Unter

suchungen, Saatgut und Kolonial-Maschinenbau, 
Zweigniederlassungen in den Kolonien.

Dem Kolonial-Ulirtschaftlichen Komitee stehen beratend 
und m itw irkend zur Seite etwa 500 wissenschaftliche In s titu te , 
Handelskammern, Städte, Banken, koloniale, kommerzielle und 
industrielle Körperschaften, Hrbeitcrvereine und Missionen.

Die Unternehmungen des Komitees werden durch die 
Reichsregierung, die U lohlfahrtslotterie und durch koloniale, 
kommerzielle und industrielle Interessenten ta tk rä ftig  gefördert.

Die M itgliedschaft des Kolonial-Ulirtschaftlicben Komitees 
Berlin NRL, Unter den Linden 43 (Mindestbeitrag M* 10,— 
pro 3 ahr), berechtigt a) zu S itz  und Stimme in der M itglieder
versammlung; b) zum Bezug der Zeitschrift „D er tropen- 
pflanzer“ ; c) zum Bezug des „Kolonial-Fjandels-Hdress- 
buches“ ; d) zum Bezug der „Verhandlungen des Kolonial- 
UUrtscbaftlicben Komitees“ ; e) zum Bezug des „U lirtscb a fts - 
H tlas der Deutschen Kolonien“  zum Vorzugspreise von 
M. 4*5° ;  f)  z«»« Bezug der Kolonialen V o rsch rifte n .



1907 s 2. Sitzung. Nr. 2. 19. Dezember 1907.

Verhandlungen
des

Kolonial »Wirtschaftlichen Komitees £.
wirtschaftlicher Ausschuß der Deutschen Kolonialgesellschaft

und der

Baumwollbau»Kommission,
Berlin ÜW., Unter den [linden 43.

Vorstand. Anwesend: K arl Supf, Vorsitzender, Graf Eckbrecht von Dürkheim, Dr. Arendt, 
M .d.R ., D irektor von Beck, Gouverneur z. D. von Bennigsen, Rittergutsbesitzer 
von Böhlendorff-Kölpin, M. d. A., Geh. Oberregierungsrat Bormann, Chr. von 
Bornhaupt, Regierungsrat Dr. Busse, D irektor Carl Clauss, Justizrat Dietrich, 
M. d. R., Landgerichtsrat Hagemann, M. d. R., D irektor Dr. H indorf, D irektor 
C. J. Lange, Geh. Kommerzienrat Lenz, Regierungsrat Meyer, Regierungsbau
meister Nitze, Dr. Paefsler, Professor Dr. Passarge, Bezirksamtmann a. D . von Rode, 
Moritz Schanz, Professor Dr. Thoms, Professor Dr. Warburg, J. J. W arnholtz’ 
Theodor Wilckens, Geh. Regierungsrat Professor Dr. Wohltmann, Generalsekretär 
Fuchs, Sekretär Eisenhauer, Redakteur Dr. Matthiesen.

Baumwollbau-Kommission. Agwesend: Vom Reichs-Kolonialamt Kaiserlicher Gou
verneur von Deutsch-Ostafrika Frhr. von Rechenberg. Von der Kommission: 
K a rl Supf, Vorsitzender, D r. Ballenstedt, Vertreter des Zentralverbandes 
deutscher Industrieller, Regierungsrat Dr. Busse, D irektor Carl Clauss, Kommerzien
rat G errit van Delden, Ingenieur F. Elster, J. E. Erckens, Em il Gminder, 
Kommerzienrat Grofsmann, D irektor E. Hertle, W ilhelm  Hünchen, D irektor 
C. J. Lange, Generaldirektor Kommerzienrat G. Marwitz, Kommerzienrat 
Heinrich Otto, Geh. Regierungsrat Professor D r Paasche, Vizepräsident des 
Reichstags, G. H. Pape — Togo, Bezirksamtmann a. D. von Rode, Moritz Schanz, 
Kommerzienrat Semlinger, J. K . Vietor, Vertreter der Bremer Baumwollbörse’ 
Professor Dr. Warburg, Theodor Wilckens, Generalsekretär Fuchs, Sekretär 
Eisenhauer, Redakteur Dr. Matthiesen.

Tagesordnung'.
1. B a u m w o llb a u ..........................................................
2 . E is e n b a h n b a u ........................................

3. W a sse rw irtsch a ftlich e  E rfo rsch u n g  v o n  D eu tsch -O s ta frika  . . .
4. N o rda frika n isch e  S tu d ie n re is e .......................

5 . G u ttapercha- und K a u tschuk-U n te rnehm en  in  N eu-G uinea
6. M asch ine lle  G ew innung  vo n  B ananenhan f
7. D ie  J u te fra g e ...........................................................................
8. V e rw e rtu n g  v o n  K o lo n ia l- H ö lz e rn ........................................

9. K o lo n ia l-w ir ts c h a ft l.  U n te rr ic h t in  H andelsschulen. —  Schulsam m lungen
10. Saatgut. P rü fu n g  v o n  R ohsto ffen und P ro d u k te n
11. G eschäftliches .....................................................
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Seit dem B e rich t N r. i ,  1907, sind dem K om itee  die fo lgenden 
körperschaftlichen M itg lie d e r beigetreten:

Städte. H aupt- und Residenzstadt A lte n b u rg  S. A ., Stadt A po lda , Stadt
H eide lberg , Stadt H ohen lim burg , H aupt- und Residenzstadt K a rls 
ruhe, Stadt L iegn itz , H auptstadt M annheim , Stadt Oberhausen (Rhein
land), Stadt O denkirchen, Stadt P forzheim , Stadt W eißenfels a. S.

kammern Handelskam m er Aachen, Handelskam m er A ltona , Handels
kam m er B erlin , Handelskam m er fü r das H erzogtum  Braunschweig 
zu Braunschweig, Handelskam m er fü r die preußische O berlausitz zu 
G örlitz , Handelskam m er fü r das H erzog tum  Gotha zu Gotha, H andels
kam m er H a lle  a.S., Handelskam m er H e ilb ro nn  a.N., Handelskam m er 
Lüdenscheid, Handels- und Gewerbekam m er fü r  M itte lfranken  zu 
N ürnberg, Handelskam m er fü r das H erzog tum  O ldenburg  zu O lden
burg, Handelskam m er fü r  die östliche N iederlausitz zu Sorau N. L- 

Industrielle u. Bayerischer Industrie lle r Verband, München, Gelsenkirchener 
Verbände. Bergwerks-Aktien-G esellschaft, Gelsenkirchen, Chemisches In s titu t 

der K g l. Forstakadem ie, Tharandt bei Dresden, Deutsche Kautschuk- 
A ktien-G ese llscha ft, B e rlin -H a m b urg , H a m b u rg -A m e rika -L in ie , 
H am burg, H andels-Verein U lm  a. D., Hessischer Landesgewerbe
vere in , D arm stadt, Kakao-E inkaufs-G esellschaft m. b. H . , H am 
burg, Loka l-V ere in  B e rline r Spediteure, B e rlin , M itte leuropäischer 
M otorw agenvere in , B e rlin , Rheinisch-W estfä lisches K o h le n - 
Syndikat, Essen a. Ruhr, Stahlwerksverband Aktiengesellschaft, 
Düsseldorf, Verband sächsischer Industrie lle r, Dresden A ., V e re in  
der am Kaffeehandel be te ilig ten  F irm en , H am burg , V e re in  
H am burger Exportagenten E. V ., H am burg, V e re in  der Industrie llen  
in  den Kre isen Rothenburg O. L . und Hoyerswerda, N iesky O. L., 
V e re in  zur W ahrung  der gemeinsamen w irtschaftlichen  Interessen 
in  R heinland und W estfa len,D üsse ldorf, W estfä lische D rahtindustrie , 
H am m  i. W .

Anäcre Ver- A b te i St. O ttilie n , Deutsche Ko lon ia lgese llschaft H eidelberg, 
einsch’aften.er" O ppelner Lehrervere in, Oppeln,

Das K om itee  hat seit dem B e rich t N r. I, 1907, an fo lgenden 
Veranstaltungen te ilgenom m en:
27- —  29- M ai d. Js. IV . In te rna tiona le r Baum w ollkongreß zu W ien 

(V e rtre te r: M o r i t z  S c h a n z , Chemnitz).
11. Juni d. Js. Konferenz der Baum woll-Interessenten von Rheinland 

und W estfa len in  D üsse ldo rf (V e rtre te r: General
sekretär P a u l F u c h s , Berlin ).

5- —  7- O ktober d. Js. In te rnationa le  Konferenz der B aum w oll- 
Pflanzer und -Spinner in  A tla n ta  (V e rtre te r: M o r i t z  
S c h a n z , Chemnitz).



Baumwollbau.

A u f G lückwünsche zu r Jube lfe ie r der Deutschen K o lo n ia l
gesellschaft am 5. Dezember lie f folgendes Schreiben, d a tie rt 
W ilig ra d  20. Dezember, e in : Dem  geehrten K om itee  spreche ich 
namens der Deutschen K o lon ia lgese llscha ft fü r  die G lückwünsche, 
die Sie der G esellschaft aus An laß  ihres 25 jäh rig en  Bestehens 
ü b e rm itte lt haben, w ärm sten D ank aus. J o h a n n  A l b r e c h t ,  
H erzog  zu M ecklenburg.

A m  1. A u g u s t ha t die satzungsgemäße M itg lied e r-V e rsa m m - 
lu n g  sta ttgefunden. D ie  V ersam m lung  hat den Jahresbericht 
i 9 °6 /°7  genehm ig t und dem V orstande E n tla s tu n g  e rte ilt. A ls  
R echnungsprü fer fü r  das Jahr 1907 w urden  die H erren  D ire k to r  
C. L a d e w ig -B e rlin , D ire k to r  C. J. Länge -B e rlin  und Theodor 
W ilcke n s -H a m b u rg  w iedergew äh lt. A u f A n tra g  des Vors itzenden  
w urde  sodann e in s tim m ig  beschlossen, die Befugnisse der R ech
nungs-P rü fungskom m iss ion  zu e rw e ite rn : a) zu r M itw irk u n g  bei 
der A u fs te llu n g  des jä h rlich e n  Voranschlages, b) zu r M itb e ra tu n g  
etwa no tw end ige r Ü berschre itungen des Voranschlages.

—  3 —

Das M itg lie d  des Vorstandes, P le rr Johs. T ho rm äh len -H am - 
b u rg  is t wegen K ra n k h e it aus dem V ors tande  ausgeschieden.

V o r  E in t r i t t  in  die Tagesordnung w id m e t der Vors itzende  den 
verstorbenen M ita rb e ite rn  des Kom itees, K g l. B a u ra t Gaedertz 
und Ingen ieu r R icha rd  Sorge, w arrn  empfundene N achrufe .

1. Baumwollbau.
D ie  B a um w o ll-K om m iss io n  n im m t den B e rich t I X  über die 

„D eu tsch -ko lon ia len  B aum w ollun te rnehm ungen“ , e rs ta tte t von 
dem V ors itzenden  des K o lo n ia l-W irts c h a ftlic h e n  Kom itees, ent
gegen und ve rhande lt über die fo lgenden Gegenstände.

a. Aufbringung der M itte l pro 1907, 1908 und 1909.

Das R e i c h s - K o l o n i a l a m t  hat zu r U n te rs tü tz u n g  der 
B aum w o llku ltu rve rsuch e  aus dem E ta t 1907 fü r  D eu tsch -O sta frika  
30000 M . b e w illig t . In  den E ta t fü r  D eu tsch -O sta frika  1908 
sind zu r U n te rs tü tzu n g  der B a u m w o llk u ltu r  60 000 M . und 
in  den E ta t fü r  T ogo  zu Zwecken der L an d - und F o rs t-



Baumwollbau. *

W irtschaft 65 000 M . eingesetzt. D ie  K om m iss ion  beschließt, 
an das R e ichs-K o lon ia lam t eine E ingabe zu rich ten , aus den 
in  die E ta ts  fü r  D eu tsch -O sta frika  und T ogo  eingesetzten Be
trägen zu r F ö rde rung  der B a u m w o llk u ltu r  dem K om itee  fü r  
D eu tsch -O sta frika  55 000 M . und fü r  T ogo  25 000 M . zu bew illigen .

Das R e i c h s a m t  d e s  I n n e r n  hat der B aum w ollbau - 
K om m iss ion  pro  1907 eine B e ih ilfe  von 50 000 M . zu r V e rfüg un g  
geste llt. Diese M it te l sollen fü r  eine im  F rü h ja h r 1908 s ta tt
findende A u ss te llu ng  am erikanischer und eng lischer B a um w o ll-  
E rn tebere itungsm asch inen V e rw endung  finden. Das Reichsam t 
des In ne rn  ha t fü r  das Jahr 1908 eine B e ih ilfe  in  g le icher H öhe in 
A uss ich t geste llt.

D ie  Sam m lungen der T e x t i l  v e r b ä n d e  haben bis zum 
15. Dezember pro  1907, 1908 und 1909 insgesam t 254000 M . er
geben. D ie  Zeichnungen der Textilin te ressen ten  betragen nahezu 
durchw eg 10 % der berufsgenossenschaftlichen U m lagen.

A u f Veran lassung des Reichsamtes des Inne rn  hat sich der 
D e u t s c h e  H a n d e l s t a g  in  seiner S itzung  vom  6. und 7. De
zember d. Js. m it  der deutsch-ko lonia len B aum w o llfrage  be
sch ä ftig t und auf V o rsch lag  des Referenten, K om m erz ien ra t 
W erne r-H annover, die folgende R eso lu tion  angenom m en:

„ Im  H in b lic k  a u f d ie  wachsenden M onopolis ierungsbestrebungen der 
Baum wollin teressenten in  den V e re in ig ten  Staaten und  a u f d ie  d a m it ste tig  
zunehmende Gefahr, sowohl fü r  d ie  U nternehm ungen der deutschen B aum w o ll
industrie , w ie d ie  in  denselben beschäftig ten A rb e ite r, sowie a u f d ie Tatsache, 
dafs de r A nbau  von Baum w olle  in  erster L in ie  gee ignet ist, zur R e n ta b ilitä t 
unserer K o lon ien  beizutragen, erachtet es der Ausschufs des D eutschen H andels
tages fü r  unabweisbare P flic h t unserer deutschen Industrie  und  des deutschen 
Handels, d ie Anpflanzung von Baum w olle  in  den da fü r geeigneten K o lon ien  
nach K rä fte n  zu fördern.

E m  geeignetes M itte l dazu e rb lic k t der Ausschufs des deutschen H andels
tages in  der U nte rstü tzung  de r segensreichen A rb e it  des K o lo n ia l-W irtsch a ft
lichen  Kom itees. H a t der e ins ichtige Beschlufs der V e rsam m lung  von A n 
gehörigen der deutschen B aum w o llindustrie  im  Reichsam te des Innern  am 
6. M ärz d. Js. und die M itw irk u n g  des Deutschen Handelstages bere its  das 
e rfreu liche  E rgebn is  gehabt, dafs eine bedeutendere Summe (im  ganzen 
250 000 M ., v e r te ilt  a u f d re i Jahre) fü r den Zweck zur V e rfü gu n g  geste llt ist, 
so re ich t doch dieser B etrag m it  den seitens des Reiches b e w illig te n  Zuschüssen 
nach den M itte ilu n g e n  des H e rrn  Staatssekretärs des Inne rn  noch n ic h t aus, 
um  d ie  gep lanten A rb e ite n  v ö llig  zum Absch lu fs zu bringen . D e r Ausschufs 
des Deutschen Handelstages h ä lt es daher fü r  wünschenswert, dafs a lle  deutschen 
H ande lskam m ern  d ie  E rla n g u ng  w e ite re r Be iträge  zu dem  Zwecke de r Förde rung  
der A rb e ite n  de r B aum w oll-K om m ission  des D eutschen K o lo n ia l-W irtsch a ftlich e n  
K om itees in  ihnen gee ignet erscheinender W eise in  d ie  H and  nehmen w o llen .“

—  4  —



Baumwollbau.

D er V e r e i n  z u r  W a h r u n g  d e r  I n t e r e s s e n  d e r

c h e m i s c h e n l n d u s t r i e D e u t s c h l a n d s E .  V. ,  B e r l i n ,
hat in  A nerkennung  des Interesses, das die chemische In d u s tr ie  an 
der L e is tu n g s fä h ig ke it und E x p o rtfä h ig k e it der deutschen T e x t il 
indus trie  hat, beschlossen, den M itg lie d e rn  des Vere ins zu 
empfehlen, eine B e ih ilfe  von i  %  der berufsgenossenschaftlichen 
B e iträge  auf die D auer von dre i Jahren fü r  die F örde rung  der auf 
die A u sb re itu n g  der B a u n rw o llk u ltu r  gerich te ten  Bestrebungen 
des Kom itees zu leisten.

■ —  5 —

b. Baumwoli-Unternehmen in Togo und Deutsch-Ostafrika.

A n träg e  des K a ise rlichen  Gouvernem ents von Togo  auf Ü be r
nahme der B aum w ollschu le  Nuatschä und der L e ip z ig e r Baum 
w o llsp inne re i A k tiengese llscha ft au f Ü bernahm e der Versuchs
p flanzung Sadani w urden  in  g le icher W eise w ie  frühere  A n träg e  
von T ogo- und O s ta fr ika -F irm e n  auf Übernahm e von E n t
kernungsansta lten  behande lt: näm lich  nach dem G rundsatz, daß 
das K om itee  bestim m te V o ra rbe iten  gegen E rs ta ttu n g  des W ertes 
abg ib t, sobald d irek te  Interessenten sich zu r Ü bernahm e bere it 
finden. Voraussetzung dabei is t, daß diese Interessenten die Ga
ran tie  bieten, daß die U nternehm ungen dauernd und zu r F ö rderung  
der B a u m w o llk u ltu r  fo rtg e fü h r t werden. D ie  Übernahm e seiner 
U nternehm ungen seitens Interessenten is t dem K om itee  die beste 
Q u ittu n g  fü r  die R eife  seiner P ion ie ra rbe it.

D ie  E rs ta ttu n g  des W ertes der V o ra rbe iten  b ie te t dem K o 
m itee die M ö g lich ke it, seine M it te l m ehrm als umsetzen zu können 
und so w e ite r w erbend arbeiten zu lassen; so werden die durch die 
Übernahm e von Nuatschä durch das K a ise rliche  G ouvernem ent 
von T ogo  und von Sadani durch  die L e ip z ig e r B aum w ollsp inne re i 
fre i werdenden M it te l verw endet u. a .:

a) fü r  E r r i c h t u n g  n e u e r  V e r s u c h s s t a t i o n e n  
(E n tkernungsan lagen) in  den fü r  B aum w ollbau  aussichts
reichen Gebieten a m R  u f  i  d j  i in  D eu tsch -O sta frika , au f 
dem je tz t  ein regelm äßiger F ra ch tve rkeh r durch  einen 
b rach tdam p fe r e inge rich te t werden w ird , und im  A t a k -  
P a m e - B e z i r k  in  P e s s i (T o g o ), der dem nächst durch  
eine E isenbahn erschlossen werden soll.

b)  f ür  den A u s b a u  d e r  M p a n g a n i a - P f l a n z u n g ,  
insbesondere als Baum w ollschu le .
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c. Kostenanschlag 1908.

¡Der Kostenansch lag  fü r  1908 ba lanc ie rt in  E innahm en und 
Ausgaben m it  170 000 M . —  A n  E innahm en sind ve ra n sch la g t: 
B e ih ilfe n  der R eg ie rung  und der In teressenten insgesam t 
170000 M . A n  Ausgaben sind fü r  die einzelnen K o lon ien  ein
g e s te llt: fü r  D eu tsch -O sta frika  120000 M ., fü r  T ogo  50000 M . 
A us dem E ta t 1907 sind noch 10000 M . fü r  eine B a um w o ll- 
e rkundung  in  D eu tsch-S üdw esta frika  ve rfügba r. K am erun  ko m m t 
fü r  eine B aum w ollbau -O rgan isa tion  erst dann in  B e trach t, wenn 
der Bahnbau w e ite r vo rgesch ritten  ist.

d. Maschinenausstellung für Baumwollerntebereitung.

D ie  A u ss te llu n g  so ll im  A p r i l /M a i 1908 in  der M aschinen
halle  der Lan dw irtscha ftska m m er der P ro v in z  B randenburg  zu 
B e rlin  s ta ttfinden. D ie  M aschinen, und zw ar eine kom p le tte  
am erikanische Sägenginanlage und eine kom p le tte  englische 
W a lzeng inan lage nebst Pressen, werden im  B e trieb  vo rg e fü h rt 
werden. D e r Zw eck der A u ss te llu ng  is t, der deutschen M asch inen
indus trie  G elegenheit zu geben, die b isher n u r im  Auslande an
ge fe rtig ten  B aum w oll-E n tke rnungsm asch inen  zu studieren und 
ihre  A u fm e rksa m ke it auf diesen F ab rika tion szw e ig  zu lenken.

Z u r B earbe itung  der Ange legenhe it is t eine A u s s t e l 
l u n g s k o m m i s s i o n  eingesetzt w orden, die aus fo lgenden 
M itg lie d e rn  besteh t: Geh. B a u ra t D r. ing . T h . Peters, V o rs itzende r 
des V ere ins deutscher Ingen ieure, B e r lin ; M o r itz  Schanz, Chem
n itz ;  Theodor W ilckens, H a m b u rg ; ein V e rtre te r  der B rem er 
B aum w ollbörse, Brem en, und die V o rs itzenden  der deutschen 
T ex tilve rbände . Den V o rs itz  der K om m iss ion  fü h r t  der V o r 
sitzende des K o lo n ia l-W irts c h a ftlic h e n  Kom itees.

e. Afrikanische Baumwoll-Compagnie.

D ie  V o rb e re itu n g  der G ründung  einer „A fr ika n isch e n  B aum 
w oll-C om pagn ie “  w ird  m it R ücks ich t auf die augenblick liche  
schlechte Lage des G eldm arktes vo rlä u fig  zu rückgeste llt.

—  6  —

Das K o lo n ia l-W irts c h a ftlic h e  K om itee  ha t den Beschlüssen 
der B a um w ollbau -K om m iss ion  zugestim m t.
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f. Allgemeines.
B a u m w  o 11 - K  o n g  r  e ß A t l a n t a .

V o m  5. bis 7. O ktober ha t in  A tla n ta  ein In te rn a tio n a le r 
B aum w oll-K ong reß  sta ttgefunden, an dem M o r itz  Schanz- 
C hem nitz  als V e rtre te r  des K o lo n ia l-W irts c h a ftlic h e n  Kom itees 
te ilnahm .

V o n  den d o rt gegebenen A nregungen sind fo lgende auch fü r  
unsere K o lon ien  von In te resse :
den Pflanzern w ird  em pfohlen, be i der Ausw ahl der Baum wollsaaten in  Z ukun ft 

eine gröfsere S org fa lt an den T a g  zu legen; 
d ie  gep flückte  Baum w olle  so ll n ic h t sofort den E ntkernungsansta lten zugeführt 

werden, sie so ll v ie lm e h r nach dem G rad de r R eife  der F ru ch t vorher bis 
zu 30 T agen lage rn ;

zur V e rpackung  der Baum w olle  w ird  e in  S to ff em pfohlen, de r un te r dem 
Nam en »Osnaburg« bekann t ist, 10 Unzen pro  Y a rd  w ieg t und  40 Z o ll 
b re it is t;

fü r  d ie Versendung der B aum w olle  w ird  d ie  E in fü h ru n g  des sogenannten ägyp
tischen Ballens em pfohlen, m it  10 Bändern, 500 P fund  G ew icht und e iner 
D ic h tig k e it von 35 P fund  p ro  K u b ik fu fs ; 

den P flanzern w ird  anheim geste llt, be i dem Sortie ren der Baum w olle  geschulte 
S ortie re r heranzuziehen.

D er K a ise rliche  K onsu l D r. Zoepfel, A tla n ta , schließt seinen 
B e rich t über den Kongreß, w ie  fo lg t :

„D ie  ausländischen D eleg ierten  w aren sich darüber e in ig, daß 
die K onferenz zu einem p r a k t i s c h e n  E rgebnis überhaupt 
n ich t g e fü h rt hat. D ie  Sp inner waren nach A tla n ta  gekomm en 
m it der A b s ich t, es den P flanzern k la r  zu machen, daß die von 
ihnen zu r Z e it ve rlang ten  Preise fü r  R ohbaum w ollen  zu hoch 
sind. D ie  Pflanzer sind dagegen une rschü tte rlich  auf ihrem  
S tandpunkt stehen geblieben, daß 15 Cents p ro  P fund  B aum w olle  
den M in im a lp re is  b ilden  sollen.“

U ber die Ergebnisse der Studienreise in  den Südstaaten N o rd 
amerikas berich te t M o r itz  Schanz, w ie  fo lg t :

„E s  is t durchaus m ö g l i c h ,  daß die V e re in ig ten  Staaten von 
N ordam erika  w e it größere M engen von B aum w olle  als b is lang  er
zeugen können. A lle in  die je tz t bereits bestehenden Farm en, 
welche B aum w olle  als H a u p tk u ltu r  pflegen, te ilw e ise  aber noch 
m it  W a ld  bestanden sind, w ären nach vo lls tä nd ige r R odung  in  der 
Lage, ohne die geringste  K u ltu rve rbesse rung  25 M illio n e n  Ba llen  
im  Jahre zu lie fe rn , und daneben sind w eite  F lächen fü r  B aum 
w o llba u  geeigneten Landes überhaupt noch ganz u nberüh rt. 
D u rch  bessere K u ltu rm e th o de n  sucht man a llm äh lich  auch

2'
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die E rtragshöhe  der beste llten  F läche zu heben, aber die 
S te igerung w ird  n u r eine sehr langsame sein. E ine  nennens
w erte  P roduktionszunahm e fü r  die N ächstze it erscheint über
haupt n i c h t  w a h r s c h e i n l i c h  wegen der je tz t schon 
großen S chw ie rigke it, genügende A rb e itsk rä fte  zu beschaffen. 
D ie  K le in fa rm e r sind b is lang noch überw iegend Schwarze, 
welche un te r verschiedenen K o n tra k tfo rm e n  das Land  be
ste llen, d u rch sch n itt lich  aber n u r dre i Tage in  der W oche 
arbeiten. D ie  noch aus der Sklavenze it stammende A bne igu ng  der 
eingeborenen W  e i ß e n ,  im  Felde zu arbeiten, kann n u r a llm äh
lic h  überw unden werden, und die nahe liegende Idee, die f r e m d e  
E inw ande rung  in  größerem Maßstab als b is lang  auch nach dem 
Süden der U n io n  zu lenken, Avird pa ra lys ie rt durch  die d o rt in 
weitesten Kre isen herrschende starke A b ne igu ng  gegen j e d e  
E inw ande rung  von Frem den. Außerdem  bau t heute ein großer 
I  eil der F a rm er im  Süden sehr ve rnün ftige rw e ise  n ich t ausschließ
lich  Baum w olle , sondern zunächst die fü r  seine eigenen B e d ü rf
nisse nötigen Getreide, Gemüse und F u tte rm itte l, die er frü h e r 
kaufte , und erst dann als V e rkau fsp ro du k t Baum w olle , der dam it 
Anbaufläche und K rä fte  entzogen werden. Sehr e rns tlich  hat der 
europäische B aum w ollkonsum ent m it den s t e i g e n d e n  B e 
d ü r f n i s s e n  d e r  a m e r i k a n i s c h e n  B a u m w o l l -  
i n d u s t r i e z u  rechnen, welche heute bereits 5 M illio n e n  Ba llen  
im  Jahre, also von e iner N o rm a le rn te  von 11 bis 12 M illio n e n  
Ba llen  fast die H ä lfte  selbst ve rb rauch t, und dabei geht die T en 
denz in den Staaten ausgesprochenermaßen dahin, an S telle von 
R ohbaum w olle  m ehr und m ehr B a um w o llfa b rika te  auszuführen. 
R echt bedenklich is t endlich die wachsende In d isp os ition  der 
A m erikane r, B aum w olle  zu einem angemessenen Preise zu lie fe rn . 
M an s te llt sich rücks ich ts los auf den S tandpunkt, daß n irgendw o  
in  der W e lt E rsa tz  fü r  ihre  B aum w olle  sei und ve rlan g t M onopo l
preise.

D ie  K o n s e q u e n z e n ,  die sich daraus fü r  die zu 7 5%  
ihres Bedarfs auf a m e r i k a n i s c h e  B aum w olle  angewiesene, 
g roßartige  europäische B a um w o llind us trie  ergeben, sind zw ingend.

D ie  überspannten Forderungen A m erikas  und die A llg e m e in 
lage d o rt drängen E uropa geradezu zum Anbau  von Baum 
w o lle  in  N euländern, und je  höher die am erikanischen Preise, 
um  so le ich te r und lohnender w ird  sich die E in fü h ru n g  bzw. A us
dehnung des B aum w ollbaus in  Ländern  a u ß e r h a l b  N o rd 
amerikas gesta lten.“

—  8 — -
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E ine  A b hand lung  über „A m erikan ische  V ersuchssta tionen“ , 
von W i l l i  Supf, is t im  „T ro pe np flan ze r“  N r. 12 v e rö ffe n tlich t 
worden.

D e r  k o l o n i a l e  B a u m w o l l b a u  u n d  d e r  T e x t i l 
a r b e i t e r .

Daß die Ü berzeugung von der großen B edeutung deutsch
ko lon ia le r B a u m w o llku ltu re n  fü r  die gesamte heim ische V o lk s 
w irts c h a ft in  im m er w eite re  K re ise  d r in g t und selbst in  der b isher 
abseits stehenden Sozia ldem okratie  E ingang  findet, e rh e llt aus 
einem A r t ik e l in  N r. 18 der Z e its c h r if t „D ie  neue G esellschaft“ , 
in  dem der Reichstagsabgeordnete E dm und  F ischer s c h re ib t:

„A b e r wenn die B a um w o llen ku ltu ren  eine große Z u k u n ft ve r
sprächen, w enn B aum w ollp flanzungen  im  großen Maßstabe in  
D eu tsch -O sta frika , T ogo  und K am erun  m ög lich  wären, könnten 
w ir  eine F örde rung  dieser B a u m w o llp ro d u k tio n  im  Interesse der 
ind us trie lle n  E n tw ic k lu n g  unm ög lich  ablehnen . . .  In  der 
deutschen T e x t ilin d u s tr ie  werden rund  eine M ill io n  Menschen be
sch ä ftig t und die Baum w ollp flanzungen  in  A fr ik a  haben in  den 
Kre isen der T e x tila rb e ite r  großes In teresse e rw eckt und Sym 
path ie  gefunden. E in  großer E r fo lg  m it den B a u m w o llku ltu re n  in  
den K o lon ien  w ürde  auch viele von ihnen m it der K o lo n ia lp o lit ik  
aussöhnen und sie w ürden eine vö llig e  A b lehnung  gar n ich t v e r
stehen. B is  je tz t haben sich a lle rd ings alle H offnungen  auf eine 
B a u m w o llp ro d u k tio n  bedeutenden U m fanges in  den deutschen 
K o lon ien  als trüge risch  erwiesen. A be r g le ic h g ü ltig  da rf man des
halb der B aum w o llfrage  n ich t gegenüberstehen —  es könnte  sich 
das schwer rächen! Nach 1903, dem Jahr der großen B a um w o ll- 
not, stieg  zw ar die B aum w o lle rn te  in  den V e re in ig ten  Staaten auf 
13%  M illio n e n  Ballen im  Jahre 1904, was einen P re iss tu rz  zur 
Folge hatte, aber im  fo lgenden Jahre sank die P ro du k tion  w ieder 
au f den alten D u rch sch n itt von 11 M illio n e n  Ba llen  und eine s te tig  
steigende E n tw ick lu n g ' machte sich b isher n ich t geltend, so daß in 
Z u k u n ft m it  e iner wachsenden B a u m w o llka la m itä t zu rechnen is t, 
wenn n ich t in  anderen Ländern  neue Anpflanzungen vorgenom m en 
werden.“
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2. eisenbahnbau.
Ü ber den günstigen F o rtg a n g  der E isenbahnbauten in  den 

K o lon ien  berich te ten der D ire k to r  der O sta frikan ischen  E isen
bahn-G esellschaft Geh. O ber-R eg ie rungsra t Borm ann und der 
V o rs tand  der Deutschen K o lon ia l-E isenbahn-B au- und B etriebs- 
G esellschaft Geh. K om m e rz ie n ra t L e n z :

D ie  D a r e s s a l a m  - M o r o g o r o  - E i s e n b a h n  hat 
M orogoro  erre ich t, und der V e rke h r auf der ganzen Strecke is t am 
16. Dezem ber e rö ffnet worden. D ie  V o rs tud ien  fü r  die W e ite r
fü h ru n g  dieser Bahn bis Tabora  sind abgeschlossen. W e ite re  
technische V o ra rbe iten  von K ilossa  auf die Südspitze des T a n 
ganikasees, sowie auf die N ordsp itze  des Nyassasees zu, die von 
dem O beringen ieur M avrogo rda to  ausgeführt werden, sind nahezu 
vo llendet. D ie  T rass ie rung  fü r  die V e rlänge rung  der U sam bara- 
bahn is t b is zum 1 Pare-G ebirge speziell und bis zum M eruberge 
generell e rfo lg t. A uch  das B a hn p ro je k t K ilw a -K is s iw a n i nach 
dem Nyassasee is t generell festgeste llt.

D ie  T a n g a - M o m b o - E i s e n b a h n ,  deren B e trieb  nun
m ehr im  d ritte n  Jahre von der Deutschen K o lon ia l-E isenbahn- 
Bau- und Betriebs-G esellschaft v e rw a lte t w ird , w ird  im  laufenden 
Jahre neben einer R ücklage von M . 80000 einen Überschuß von 
etwa M . IOOOOO bringen, der zur H ä lfte  der R egierung zugute kom m t.

In  T o g o  ha t sich der V e rke h r auf der K ü s t e n b a h n ,  so
wi e auf  der  L o m e - P a l i m e - E i s e n b a h n  d e ra rtig  ve r
größert, daß die seitens der Z o llv e rw a ltu n g  und der E isenbahn
gesellschaft e rrich te ten  Lagerräum e n ic h t m ehr ausreichen. In 
fo lge  der überraschend günstigen V erkeh rss te ige rung  hat das 
G ouvernem ent seit Inbe triebnahm e der Landungsbrücke, der 
Küstenbahn und der Lom e-Pa lim e-E isenbahn, die am 27. Januar
1907 erö ffne t is t, vom  18. J u li 1905 bis Ende September 1907 einen 
Überschuß von nahezu M. 300 OOO erzielt. Bei diesen Resultaten d a rf 
erw arte t werden, daß die Zinsen a u f die fü r den W e ite rbau der Usam- 
barabahn und Togobahn e rfo rderlichen M itte l aus den Überschüssen 
der im  Betrieb befind lichen Strecken gedeckt werden können.

D ie  H  i  k  o r  y  -  M  a n e n g u b a - E i s e n b a h n  in  K am erun  
is t bis K ilo m e te r 25 im  P lanum  z iem lich  fe r t ig  und bis etwa K ilo 
m eter 56 im  Bau. D ie  Deutsche K o lon ia l-E isenbahn-B au- und 
Betriebs-G esellschaft, die auch diese Bahn baut, h o fft, im  Jahre
1908 die erste T e ils trecke  eröffnen zu können. D ie  E rö ffn u n g  der 
Gesam tstrecke w ird  vo rauss ich tlich  Ende 1909 erfo lgen. —  D ie  
U ntersuchungen fü r  eine E isenbahnverb indung  von D ua la  nach



dem N jo n g  (S üdkam erun) haben s ta ttge funden ; zum  T e il sind sie 
noch im  Gange.

In  D e u t s c h - S ü d w e s t a f r i k a  is t auf der Bahn A u s -  
K e e t m a n s h o o p  die 145 km  lange Strecke bis Fe ldschuhhorn 
am 25. N ovem ber dem V e rke h r übergeben worden. D ie  ganze 
L in ie  L iid e r itz b u c h t— Keetm anshoop w ird  vo rauss ich tlich  im  
A u g u s t nächsten Jahres e rö ffne t werden. D er P riva tve rke h r hat 
sich u n e rw a rte t g u t e n tw icke lt, obw oh l h ie r zum  großen T e il n u r 
öde, menschenleere Gegenden durchschn itten  werden und der 
P riv a tv e rk e h r b isher noch h in te r dem der M ilitä rv e rw a ltu n g  zu
rückstehen mußte. E r  ha t in  der le tzten  Z e it M . 20 000 m onatliche  
E in k ü n fte  gebracht. D ie  S tud ien fü r  eine E isenbahn von K e e t 
m a n s h o o p  n a c h  W a r m b a d  werden zu r Z e it auf Kosten 
der Deutschen K o lon ia l-E isenbahn-B au- und Betriebs-G esellschaft 
ausgeführt.

Diese e rfreu lichen Festste llungen der beginnenden R en tab i
l i tä t  unserer K o lon ia lbahnen  bestätigen die E rfah rungen  der 
frem dländ ischen K o lon ia lbahnen, näm lich  daß die Eisenbahnen in  
A fr ik a  nach ku rze r Z e it ih re  eigenen Betriebsausgaben einschließ
lich  der U n te rh a ltu n g  zu decken im stande sind.

Z u r F örde rung  des Eisenbahnbaues in  den K o lon ien  ha t das 
K o lo n ia l-W irts c h a ftlic h e  K om itee  bekann tlich  beigetragen durch 
w i r t s c h a f t l i c h e  u n d  t e c h n i s c h e  E i s e n b a h n 
e r k u n d u n g e n  in  T ogo  und D eu tsch -O sta frika . In  D eutsch- 
O s ta fr ika  sind die Südbahn, die M itte llan d ba hn  und die N ordbahn 
auf ih ren  w irtsch a ftlich e n  W e rt unte rsuch t und die B erich te  ve r
ö ffe n tlic h t worden. In  T ogo  hat das K om itee  die oben erw ähnte 
Lom e-Pa lim e-E isenbahn w irts c h a ftlic h  und technisch trassie rt.

Das K om itee  e rkenn t an, daß der E isenbahnbau in  den K o lo 
nien in  dem le tzten  Jahre einen besseren F o rtg a n g  genommen und 
die E rke nn tn is  fü r  seine N o tw e n d ig ke it zugenommen hat. Das 
K om itee  beschließt, d ie  P r o p a g a n d a  f ü r  d e n  E i s e n 
b a h n b a u  f o r t z u s e t z e n  : d u r c h  w e i t e r e  w i r t 
s c h a f t l i c h e  E i s e n b a h n e r k u n d u n g e n  u n d  B e 
r i c h t e  a n  F a c h -  u n d  T a g e s p r e s s e ,  d u r c h  E i n 
g a b e n  a n  d e n  R e i c h s t a g  u n d  d u r c h  v o l k s t ü m 
l i c h e  i l l u s t r i e r t e  F l u g s c h r i f t e n .

B e rich tigend  bem erkt das K om itee , daß die N o tiz  e in iger 
Zeitungen, nach w elcher bei den Verhand lungen  des Kom itees 
M itte ilu n g e n  über die zu erw artende E isenbahnvorlage der Re
g ie rung  gem acht w orden seien, n ich t z u tr if f t .



Wasserwirtschaftliche Erforschung von Deutsch-Ostafrika.
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3. Wasserwirtschaftliche Erforschung pon Deutsdi’ Osfafrika.
D ie  w asse rw irtscha ftliche  E rfo rsch un g  eines Landes is t von 

größ ter B edeutung fü r  einen ra tione llen  W asserhaushalt. In  den 
trop ischen und subtropischen Ländern  b ild e t die W asserver
so rgung  geradezu den Lebensnerv fü r  eine gedeihliche E n tw ic k 
lu n g ; M ensch und T ier und das gesamte W irtscha fts leben  hängen 
von ih r  ab.

Z u r K lä ru n g  der W asserfrage in  D e u t s c h - S ü d w e s t 
a f r i k a  hat das K om itee  bereits durch  die aus M it te ln  der W o h l
fa h rts lo tte r ie  zu Zwecken der deutschen Schutzgebiete u n te r
s tü tz te  E rk u n d u n g  des großen Fischflusses beigetragen. D ie  E r 
gebnisse sind in  dem W erke  „D ie  F isch fluß exped ition “  von In ge 
n ieu r A lexander K u h n  im  Jahre 1904 ve rö ffe n tlic h t w orden. A uch  
die norda frikan ische  S tudienreise von P rofessor Passarge diente 
der Sam m lung w asse rw irtscha ftliche r E rfah rungen . D ie  wasser
w irtsch a ftlich e n  E rkundungen  in  englischen und französischen 
K o lon ien  sind dem K om itee  von dem In s t itu t  co lon ia l in te r
nationa l und den am ko lon ia len  B aum w ollbau  interessierten Ge
sellschaften durch V e rm itt lu n g  von M o r itz  Schanz zu r V e rfü g u n g  
geste llt. A u ch  über die Baum w oll-Bew ässerungsanlagen in  T u r-  
kestan und ff ranskaspien is t das K om itee  u n te rr ich te t.

b ü r  D e u t s c h - O s t a f r i k a  is t eine w asse rw irtscha ftliche  
E rfo rsch un g  wegen der U ns iche rhe it seiner N iedersch lagsverhä lt
nisse e rfo rde rlich . Bei dem W asserre ich tum  der Ström e, dem 
Vorhandensein  großer Seen, den bedeutenden H öhenuntersch ieden 
und dem zum  T e il te rrassenförm igen A u fbau  der K o lon ie  is t an
zunehmen, daß große V o rte ile  aus einer g u t vo rbere ite ten  W asser
w ir ts c h a ft gewonnen werden.

Das Z ie l e iner solchen E rfo rsch un g  muß sein, die N ieder
schlagsverhältn isse zu untersuchen und die großen F ragen der 
W asserversorgung, der Bewässerung, der A u snu tzu ng  der W asser- 
stiaßen und der W asse rk ra ftgew innung  e iner Lösung  entgegenzu
führen . D enn ohne diese G rundlage is t eine ra tione lle  W asser
w ir ts c h a ft und auch die Schaffung eines W asserrechtes unm öglich . 
A u f  A n tra g  des V ors itzenden  beschließt das K om itee , eine 
w a s s e r w i r t s c h a f t l i c h e  E r f o r s c h u n g  D e u t s c h -  
O s t a f r i k a s  vorzunehm en, sofern es ge ling t, die dazu e rfo rde r
lichen M it te l von 175000 M . aufzubringen . Z u r B earbe itung  der 
Ange legenhe it w ird  eine w asse rw irtscha ftliche  K om m iss ion  e in 
gese tz t; den V o rs itz  fü h r t  der Vors itzende  des Kom itees.
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D er A rb e itsp la n  w ird  nach dem Vorschlag ' von Professor 
R ehbock-K arlsruhe, vo rlä u fig  w ie  fo lg t fes tgesetzt:

D ie  L e itu n g  der E rfo rsch un g  so ll einem hervorragenden 
Fachm ann übertragen werden, der durch 2 Assistenten u n te rs tü tz t 
w ird , von denen der eine ein akademisch geb ildeter Ingen ieur, der 
andere ein im  Landbau un te r kü ns tliche r Bewässerung erfahrener 
L a n d w ir t  sein sollte.

D ie  w asse rw irtscha ftliche  E rfo rsch un g  D eu tsch-O sta frikas 
so ll um fassen :

I .  D ie  U n te rsuchung  der N iederschlagsverhältn isse D eutsch- 
O sta frikas  und die A usa rb e itu ng  einer zuverlässigen N ieder
schlagskarte auf G rund a lle r verfügbaren  Beobachtungen.

I I .  D ie  U n te rsuchung  der F luß läu fe  und Seen auf ih re  V e r
w endbarke it :

1. zu r W asserversorgung;
2. zu Bewässerungszwecken;
3. zu W asserw egen;
4. zu r W asse rkra ftgew innung.

I I I .  D ie  U n te rsuchung  der G rundw asserverhältn isse im  H in b lic k  
au f die V e rw e nd ba rke it des G rundw assers:

1. zu r W asserversorgung;
2. zu Bewässerungszwecken.

A . V o r a r b e i t e n  i n  E u r o p a .

a) S tud ium  der e inschlägigen L ite ra tu r , nam entlich  der ost
a frikanischen, eng lisch-indischen und nordam erikanischen.

b ) Sam m lung  a lle r w asse rw irtscha ftlichen  M itte ilu n g e n  über 
D eu tsch -O sta frika .

c) Beschaffung einer m ög lichs t zuverlässigen N iederschlags
karte  D eu tsch-O sta frikas.

d) A u fs te llu n g  eines Verzeichnisses a lle r größeren Seen und 
W asserläufe, sowie näherungsweise B estim m ung  ih re r E in - 
zugsgebiete m it H ilfe  der vorhandenen K a rten .

e) Schätzung der Abflußm engen der größeren F luß läu fe  aus 
• den E inzugsgebie ten, den N iederschlagshöhen und A b fluß 
koeffiz ienten.

f)  Näherungsweise A u fze ichnung  der Längenpro file  der 
größeren Flüsse.

g ) A usa rb e itu ng  eines Fragebogens fü r  die Behörden und A n 
sied ler in  D eu tsch -O sta frika  un te r B e ifügung  e iner V e rv ie l
fä lt ig u n g  der A usarbe itungen  un te r c, d und f.

3



h) A u sw ah l und B este llung  der fü r  die in  D eu tsch -O sta frika  
vorzunehm enden U ntersuchungen e rfo rderlichen  In s tru 
mente und Geräte.

i)  A u fs te llu n g  eines generellen A rbe itsp lanes fü r  die U n te r
suchungen in  D eu tsch -O sta frika .

D ie  D auer der V o ra rbe iten  in  E uropa  is t auf 4 M onate  zu be
messen.

B. S t u d i e n r e i s e  n a c h  V o r d e r i n d i e n .

Bei der großen Bedeutung, welche der W assernutzung  zur 
künstlichen  Bewässerung fü r  D eu tsch -O sta frika  beizumessen ist, 
so ll den U ntersuchungen in  der K o lon ie  eine S tudienre ise durch  
V o rde rin d ien , wo un te r sehr verschiedenen N iedersch lagsverhä lt
nissen von a lters her Landbau bei kü ns tliche r Bewässerung in  
großer Ausdehnung betrieben w ird , vorausgehen.

D er Reiseweg könnte  e tw a folgendermaßen g ew äh lt werden :
1. Ü ber Aden nach Ceylon. K u rz e r A u fe n th a lt zum Besuch 

der do rtigen  Bewässerungsanlagen.
2. Zu  S ch iff nach M adras. Dase lbst längerer A u fe n th a lt zur 

B es ich tigung  der Bewässerungswerke der P ro v in z  M adras.
3. M it  der Bahn über K a lk u tta  und Benares zum oberen 

Ganges und zum  Jumnaflusse. A u fe n th a lt in  D e lh i.
4. Bere isung des Punjab.
5. M it  der Bahn zum  niederschlagsarm en U n te r la u f des 

Indus. B es ich tigung  der do rtigen  Bewässerungswerke.
6. Zu S ch iff nach Bom bay. Dase lbst A u fe n th a lt zu r V e r

a rbe itung  des gesamm elten M ate ria ls  und zu r E inz iehung  
von E rkund igungen  bei den Behörden.

7. V o n  Bom bay nach D eu tsch -O sta frika .
D auer der indischen S tudienreise 4 M onate.

C. E x p e d i t i o n  i n  D e u t s c h -  O s t a f r i k a .

D ie  Reise durch  D eu tsch -O sta frika  beg inn t zweckm äßig in 
Daressalam , w o  zunächst m it den Behörden der K o lon ie  b ü h lu n g  
zu nehmen is t. A u f G rund  der gemachten V o ra rbe iten  und m it 
U n te rs tü tz u n g  der Beam ten und landeskundigen A ns ied le r w ird  
d o rt das A rb e itsp ro g ram m  in  einzelnen auszuarbeiten sein. D ie  
U ntersuchungen  in  der K o lon ie  werden zweckm äßig m it einer 
größeren Rundre ise beginnen, bei w e lcher nach M ö g lic h k e it den 
T ä le rn  der großen F lüsse ge fo lg t w ird , und die jeden fa lls  auch zu 
den Seen führen  so llte . W ährend  dieser Reise und nam entlich  
gegen Ende derselben sind dann an besonders geeigneten Stellen 
genauere E inze lun te rsuchungen  vorzunehm en, auf G rund  deren
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später E in ze le n tw ü rfe  fü r  Bewässerungsanlagen ausgearbeitet 
werden können.

W ährend  der Reise sind m ög lichs t v ie le  Beam te und A n 
sied ler fü r  die w asse rw irtscha ftliche  E rfo rsch un g  O sta frikas  zu 
interessieren und durch  V e rte ilu n g  von In s tru k tio n e n , F rage
bogen, Ins trum en ten  und Geräten in  den Stand zu setzen, eigene 
Beobachtungen anzustellen. D iese Beobachtungen müssen durch 
V e rm itt lu n g  e iner Sam m elstelle in  der K o lon ie  an das K o lo n ia l-  
W irts c h a ftlic h e  K om itee  w e ite rg e le ite t werden.

D ie  V o ra rbe iten  fü r  einzelne A n lagen  können nach Beendi
gung  der E xp ed ition  fo rtgese tz t werden, w ozu un te r U m ständen 
der technisch gebildete A ss is ten t im  Schutzgebiete Zurückbleiben 
muß.

D ie  D auer der E xp e d itio n  is t e twa auf 1 Jahr zu bemessen.

D . V e r a r b e i t u n g  d e s  E r g e b n i s s e s  d e r  
E x p e d i t i o n .

Nach Beendigung der E xp ed ition  is t das Ergebnis zu verarbeiten 
und das W esentliche in  e iner D enksch rift zusammenzustellen.

Dabei w ird  es sich vo r a llem  darum  h an d e ln :
a) D ie  vo r der E xp ed ition  ge fe rtig te  N iederschlagskarte, das 

V erze ichn is  der F luß läu fe  und Seen m it den zugehörigen 
E inzugsgebie ten  sowie die Längenpro file  der F lüsse zu 
verbessern und neu zu bearbeiten.

b ) D ie  Abflußm engen der S tröm e in  ih re r Größe und in  ih rem  
W echsel m ög lichs t genau zu bestim m en.

c) D ie  w asse rw irtscha ftlichen  Verhä ltn isse  D eu tsch-O sta frikas 
und die M ög lichke iten  der W assernutzung  fü r  die W asser
ve rsorgung, die Bodenbeste llung u. a. durch  B odenunter
suchungen, die S ch iffa h rt und die E nerg iegew innung  zu
sammenfassend zu sch ildern.

d ) E in ze le n tw ü rfe  fü r  k le inere  und größere Bewässerungs
anlagen auszuarbeiten und ih re  W ir ts c h a ft lic h k e it nam ent
lich  auch fü r  den B aum w ollbau  nachzuweisen.

e) Vorsch läge  fü r  die F inanz ie rung  dieser E n tw ü rfe  durch 
p riva te  U n te rnehm er und Gesellschaften m it oder ohne die 
E r te ilu n g  von Landkonzessionen zu machen.

D ie  D auer dieser A rb e ite n  is t au f e tw a 9 M onate bemessen.

D ie  gesamte fü r  die D u rc h fü h ru n g  des U nternehm ens er
fo rde rliche  Z e it be träg t nahezu 2 %  Jahre.
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4. nordafrikanische Studienreise.

D ie  Aufgabe des Kom itees fü r  die d ies jährige  S tudienreise 
von P rofessor D r. Passarge w a r das S tud ium  der O a s e n -  
k u l t u r e n  u n d  a r t e s i s c h e r  B r u n n e n  i m  s ü d l i c h e n  
A l g e r i e n  und der  P r o d u k t i o n s b e d i n g u n g e n  d e s  
C r i n  v é g é t a l e ,  d. h. des aus den B lä tte rn  der Zw ergpalm e 
hergeste llten  „kü n s tlich e n  Roßhaares“ .

Passarge ha t durch B es ich tigung  größerer C rin fab riken  
einen E in b lic k  in  die P ro du k tion  und F a b rika tio n  gewonnen. 
Nach seinen E rm ittlu n g e n  is t es unw ahrsche in lich , daß sich 
die C rin p rod uk tio n  fü r  unsere K o lon ien  eignen w ü rd e ; denn e in 
m al haben w ir  keine Gebiete m i t  W  i n t e r r e g e n ,  und es is t 
daher frag lich , ob die Zw ergpalm e überhaupt in  einer unserer 
K o lon ien  gedeihen w ürde, sodann aber is t die A u fn ah m e fä h ig ke it 
des M ark tes  n u r eine beschränkte, so daß selbst A lg e rien  zeitweise 
zu v ie l p roduz ie rt. D e r G esam texport b e träg t n u r einige M illio n e n  
Franken.

D er zw eite  T e il der Reise w a r dem S tud ium  m ehrerer Oasen 
und artesischer B runnen gew idm et. In  dem großen Oasengebiet 
A lge riens  is t die französische R eg ierung  e ifr ig s t bem üht, durch 
B runnenbohrungen neue K u ltu rg e b ie te  der endlosen W üste  abzu
gew innen. W enn es auch h ie r n u r m ög lich  w ar, a l l g e m e i n e  
E indrücke  zu samm eln und sich ein anschauliches B ild  von den 
Verhä ltn issen  zu machen, so gestatte ten diese doch einen R ück
schluß auf die Frage, ob in unseren K o lon ien , speziell in  Südwest
a frika , artesisches W asser gebohrt werden kann. H ie rnach  er
scheint es sehr aussichtsvoll, in  dem Etosabecken, w o sich zw e i
fe llos das W asser in  der T ie fe  ansammelt, T ie f-B oh rungen  auszu
führen , w ie  auch die Gräbengebiete in  G roß-Nam aland h ie rfü r 
geeignet zu sein scheinen. A uch  in  der trockenen Küstenebene 
von T ogo  sind die Bedingungen anscheinend günstig .

W as die O asenkulturen, besonders die der D a tte lpa lm e, an
b e tr if f t ,  so müssen die Bäume, wenn sie sich k rä ft ig  entfa lten  und 
re ich liche  gute  F rü ch te  tragen sollen, m indestens e inm al w öchent
lic h  m ehrere K u b ikm e te r W asser erhalten. N un  fe h lt es aber in  
D eu tsch -S iidw esta frika , w o die D a tte lk u ltu r  sonst gute A u s 
sichten hat, vo r a llem  an fließendem W asser, so daß an eine aus
gedehntere E n tw ic k lu n g  dieser K u ltu r  kaum  gedacht werden 
kann. M an müßte erst Staudämm e bauen, w ürde also teuerer
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arbeiten, als die Oasenbewohner der Sahara. Passarge em pfieh lt 
den Farm ern  Südw esta frikas das sehr einfache V e rfah ren  der 
Berber, das W asser aus der T ie fe  heraufzuholen. H ö r t  man 
doch so häu fig  K lagen, daß es schw ie rig  sei, das W asser aus 20 bis 
30 m tie fen  B runnen heraufzubefördern. D e r Berber z ieh t in  e in
fachster W eise m it einem Z u g tie r das W asser in  einem Leder
schlauch herauf, der sich se lbs ttä tig  in  ein Sammelbecken oder 
einen T ro g  entleert. W enn man das V e rfah ren  verbessert und in 
größerem S tile  anwendet, insbesondere durch  sehr große Schläuche 
und durch  Vorspann m ehrerer Ochsen, d ü rfte  es n ich t schw ie rig  
sein, das P rob lem  der N u tzba rm achung  des Grundwassers in 
D eu tsch-S üdw esta frika  zu lösen.

D ie  K u ltu r  des Haifagrases, das in  A lge rien  einen so w ich tigen  
E x p o rta rt ik e l fü r  die europäische P ap ie rfab rika tion  b ilde t, kann 
fü r  S üdw esta frika  n ich t em pfohlen werden, da der W e rt des Grases 
ein so geringer ist, daß selbst in  A lge rien  n u r küstennahe Regionen 
sich ausbeuten lassen. In  Südw esta frika  aber w ürde  die 70 bis 
80 km  bre ite  M an ibw üste  w oh l jeden E x p o rt ve rh indern , zumal 
vo rlä u fig  die A rb e its k rä fte  d o rt auch n ich t annähernd so b il l ig  
sind w ie  in  A lgerien .

D ie  Ergebnisse der S tudienreise werden in  einer S c h rift aus
fü h r lic h  behandelt, die Passarge ve rö ffen tlichen  w ird .

5. Guttapercha* und Kaufschuk=llnfernehmen in Ileu=Guinea.

U ber den F o rtg an g  des U nternehm ens, das bekann tlich  durc fi 
die R egierung, die deutsche K o lon ia lgese llscha ft und die In du s tr ie  
u n te rs tü tz t w ird , w ird  b e r ic h te t:

Nachdem  D r. Schlechter im  M ärz  dieses Jahres m it den an- 
geworbenen M ala ien  in  N eu-G uinea e ingetro ffen  w ar, w urde  der 
W egebau ins Innere  des Landes von B u lu  aus sogleich in  A n g r if f  
genommen und s c h ritt t ro tz  v ie le r S chw ie rigke iten  rü s tig  v o r
w ärts , so daß im  J u li das D o rf Ktebel in  e iner E n tfe rn u n g  von 
24 km  e rre ich t w urde. H ie r  legte man die erste größere S ta tion  
an. Inzw ischen  is t ein fü r  Saum tiere gangbarer Pfad w oh l bis 
zu r Wasserscheide des ö rtzengeb irges d u rchg e füh rt worden, w o 
die E rr ic h tu n g  einer zw eiten S ta tion  beabs ich tig t is t. Diese 
angelegten Etappen sollen außer als R astp lätze  fü r  den D u rch 
gangsverkehr und als Operationsbasis fü r  die A rb e it auch dazu 
dienen, durch  A nbau  von verschiedenen F e ld früch ten  den teuren 
R e is transport von der K üste  her m ög lichs t zu beschränken.
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D er K a ise rliche  G ouverneur D r. H a h l überw ies der E xp ed i
tio n  Packpferde und ein T ru p pe nko m m an d o ; an S telle  des er
k rank ten  D am m köh le r w urde  der W egebauaufseher K e m p te r der 
E xp e d itio n  zuge te ilt.

W as den H auptgegenstand des U nternehm ens, die G u t t a 
p e r c h a  anlangt, so w urden  G uttabäum e besonders im  G ebirge 
zah lre ich  und te ils  in  m ächtigen Exem plaren  angetro ffen, die eine 
gute  Ausbeute ergaben. M it te  J u li konnte  bereits eine erste 
Probe von 7 K is te n  zu r B ew ertung  nach E u ropa  ve rsch ifft werden, 
Ende September w aren w ieder 1000 k g  angesamm elt und zum  
Versand fe rt ig . D ie  erste P robe lie fe rung  ha t der N orddeutsche 
L lo y d  in  entgegenkom m ender W eise fra c h tfre i be fö rde rt und in  
A u ss ich t geste llt, die frach tfre ie  B e fö rderung  auch der fo lgenden 
Sendungen von F a ll zu F a ll zu übernehmen.

Das E rgebn is , daß ein A rb e ite r  p ro  T a g  etwa %  P fund  G u tta  
im  D u rc h s c h n itt sammelte, da rf als ein rech t zufriedenstellendes 
bezeichnet werden. Dabei kom m en nach der A n s ic h t von 
D r. Sch lechter w eder in  Borneo noch Sum atra  Bäum e von solchem 
U m fange  vo r, w ie  sie h ie r von ihm  ausgebeutet w urden . E i n e  
g a n z e  R e i h e  v o n  d i e s e n  R i e s e n  e r g a b  n i c h t  
w e n i g e r  a l s  20 P f u n d  G u t t a ,  b e i  e i n e m  w o g  d a s  
a u s g e z o g e n e  P r o d u k t  s o g a r  30 P f u n d ,  w ä h r e n d  
a u f  B o r n e o  u n d  S u m a t r a  B ä u m e  m i t  e i n e m  E r 
t r a g e  v o n  10 P f u n d  s c h o n  z u  d e n  S e l t e n h e i t e n  
g e h ö r e n .  D i e  z a h l r e i c h  v o r k o m m e n d e n  j ü n - 
g e r e n G u t t a b e s t ä n d e  g e l a n g e n  s e l b s t v e r s t ä n d 
l i c h  n i c h t  z u r  A u s b e u t e .  D r .  S c h l e c h t e r  v e r 
a n s c h l a g t  d e n  D u r c h s c h n i t t s e r t r a g  d e r  a u s -  
g e b e u t e t e n  B ä u m e  a u f  6 P f u n d  p r o  S t a m m .

Im  G ebirge vorgenom m ene S tichproben bezüg lich  der M enge 
der Bäume p ro  H e k ta r ergaben günstige  Resu lta te. Neben der 
von D r. Sch lechter v o r Jahren entdeckten P a laqu ium  Supfianum  
w urden 2 neue A rte n  festgeste llt, deren eine ein g le ichw ertiges  
P ro d u k t lie fe rn  so ll und P a laqu ium  W a rb u rg ia n u m  benannt 
w urde. D ie  andere A r t ,  o ffenbar eine Payena, e rg ib t ein w en iger 
gutes P ro du k t.

Ü ber die Ausdehnung des G uttagebietes lassen sich n a tü rlich  
je tz t  noch keine sicheren Schlüsse ziehen, v o r a llen D ingen  n ich t, 
w ie  w e it es sich nach Osten und W esten e rstreckt, doch sprechen 
vie le  Anzeichen dafü r, daß der schmale bis je tz t untersuchte  
S tre ifen  w o h l n u r eine L in ie  in  dem bre iten  G ebiet ihres V o r-
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komm ens da rs te llt. A lle m  Anscheine nach dehnt sich die Zone 
über das ö rtzengeb irge  in  demselben Maße w e ite r aus.

A n  K a u t s c h u k p f l a n z e n  w urden  b is je tz t n u r w enige 
L ianen  gefunden. E ine  K au tschukprobe  einer neuen F icusa rt 
w urde in  H a m b u rg  m it 8,50 bis 9 M . per 1 k g  bew erte t. So llten  
K autschukpflanzen  bei w e ite rem  V o rd rin g e n  der E xp e d itio n  in  
größeren M engen n ich t gefunden werden, so is t w enigstens die 
A u ss ich t au f die K u ltu rm ö g lic h k e it der wenigen einheim ischen 
A rte n  vorhanden.

Desgleichen sind R o tang-L ianen  übera ll in  den W ä lde rn  
zah lre ich  angetro ffen w orden. Im  Jun i w urden  97 B ünde l (e tw a 
3 bis 4 T onnen) nach E uropa  ve rsch ifft, 2 w e ite re  Tonnen sind zur 
B e w ertu ng  nach Singapore gesandt w orden. Ob das P ro d u k t 
a lle rd ings m it dem in  In d ie n  und auf dem m alaiischen A rch ip e l 
gewonnenen in  W e ttbew e rb  tre ten  kann, b le ib t abzuwarten, da die 
Bew ertungen noch ausstehen.

In  dem bei B u lu  angelegten Versuchsgarten  ha t D r. Schlechter 
m ehrere H e k ta r m it  Samen und S tecklingen verschiedener G u tta - 
und K autschukpflanzen beste llt, die te ils  aus Singapore über
fü h r t, te ils  von S tephansort und K ons tan tinha fen  bezogen waren. 
A m  besten gediehen bis je tz t die Heveen. D ie  anderen Pflanzen 
hatten te ilw e ise  un te r der anhaltenden T ro cke nh e it zu leiden, 
versprachen jedoch m it E in t r i t t  der Regenzeit besser fo r t 
zukom m en. W enn es auch geraum er Z e it bedürfen w ird , eine ge
w innbringende  iP lan tagenku ltu r ins Leben zu rufen, so w ird  man 
doch der G u t t a k u l t u r  alle S o rg fa lt angedeihen lassen 
müssen, um  unserer In d u s tr ie  den na tio na lw ich tige n  R oh s to ff auf 
die D auer zu sichern.

W as die W i t t e r u n g  anlangt, so herrschte an der K üste  
o ft längere Z e it anhaltende D ü rre , während am oberen M in je m  
re ich liche  N iederschläge fielen. D ie  Regenscheide lie g t ungefähr 
am M in je m to r ; starke Regengüsse haben im  September übera ll e in
gesetzt und verkündeten das früh ze itig e  E in tre ffe n  der Regenzeit.

D e r Gesundheitszustand der E xped itions te ilnehm er kann im  
großen ganzen als zufriedenste llend bezeichnet werden. Es sind 
vere inzelte  Fälle  von B e ri-B e ri und le ich te r M alaria  vorge
kommen.

Das V e rh ä ltn is  der E xp ed ition  zu den E ingeborenen ha t sich 
freundscha ftlich  gesta lte t. D ie  E in w o h ne r der D ö rfe r le isteten 
beim  W egebau gute D ienste. D ie  E inw ohnerzah l der berührten

Guttapercha- und Kautschuk-Unternehmen in Neu-Guinea.



Maschinelle Gewinnung von Bananenhanl.

O rtschaften  is t zw ar gering , doch w ird  angenommen, daß man 
beim  w eite ren  V o rd rin g e n  au f vo lkre ichere  Gebiete stößt.

Nach M it te ilu n g  des K a iserlichen  Gouverneurs D r. H ah l, dem 
das K om itee  fü r  seine weitgehende U n te rs tü tzu n g  auch an dieser 
S telle  dankt, is t das P rogram m  des U nternehm ens bis je tz t e in 
gehalten worden, und die verwendeten M it te l s ind im  Rahmen des 
Kostenanschlages geblieben.

—  2 0  —

6. maschinelle Gewinnung von Bananenhanf.

D er Bananen- oder M an ila ha n f b ild e t eins der bedeutendsten 
A u s fu h rp ro du k te  auf den P h ilipp inen , das ausschließlich durch 
E ingeborene gezogen und gewonnen w ird . D ie  G ew innung  ge
schieht b isher n u r m it p r im it iv e n  H andw erkzeugen, und es e x is tie rt 
noch keine M aschine, welche brauchbare R esu lta te  ergeben hat, 
tro tzdem  nam entlich  seitens am erikanischer F ab rikan ten  w e it
gehende Versuche nach dieser R ich tu n g  h in  seit Jahren un te r
nommen werden. Ü ber K u ltu r  und G ew innung  is t im  „T ro p e n 
p flanzer“  m ehrfach eingehend berich te t. A uch  in  unseren K o lon ien , 
speziell in  D eu tsch -O sta frika , sind Versuche gem acht worden, die 
K u ltu r  der M usa te x tilis  oder deren v o llw e rtig e n  E rsa tz  M usa 
ensete, die in  O s ta fr ika  heim ische A r t ,  e inzuführen. D e r probe
weise gewonnene H a n f ze ig t eine dem M an ila ha n f ähnliche Q u a li
tä t. D ie  S ch w ie rig ke it einer ren tab len  K u ltu r  lie g t zum wesent
lichen darin , daß es b isher an einer brauchbaren M aschine zur 
G ew innung  des H anfes fehlte . V o n  der F irm a  F ried . K ru p p  A.-G ., 
G rusonw erk, M agdeburg, is t nach den Plänen des Ingen ieurs  H u 
b e rt Boeken neuerdings eine M aschine „ V ic to r “  ko n s tru ie rt, welche 
speziell fü r  die G ew innung  der fe ineren und zarteren Faser des 
Bananenstammes und der A nanasb lä tte r dienen soll. Diese M a 
schine w urde  k ü rz lich  einer A nzah l Interessenten in  M agdeburg  
vo rg e fü h rt. E in  eingehendes G utachten lie g t h ie rüber von dem 
inzw ischen le ider verstorbenen In ge n ie u r Sorge vo r. Das G u t
achten lau te t dahin, daß die M aschine, w enn sie auch v ie lle ich t 
noch in  m ancher H in s ic h t verbesserungsfähig sei, b rauchbar er
scheine und sicher eine gute U n te rlage  fü r  w e ite re  Versuche der 
m aschinellen Bananenhanfgew innung biete. Zu  dem Versuch 
standen le ider im  ganzen n u r w enige in  T re ibhäusern  gezogene 
Bananenstämme zu r V e rfüg un g , von denen ein T e il entfasert 
w u rd e ; das erz ie lte  P ro d u k t w a r ein gutes.
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Jutefrage.

D ie  Entfaserungsm aschine „ V ic to r “  ko m m t auch fü r  die 
S isa lhanfgew innung  in  Frage, die w eite ren  praktischen Versuche 
m it diesem neuen M ode ll werden daher auch fü r  die S isa lp flan
zungen von Interesse sein.

Nachdem  der Entfaserungsversuch im  Januar zu frieden
ste llende Ergebnisse gehabt hat, w ird  nun beabsichtig t, die 
„ V ic to r “ -M aschine un te r A u fs ic h t des Ingen ieurs, der den Bau 
derselben bei der F irm a  K ru p p  le ite te , nach D eu tsch -O sta frika  zu 
überführen, um  an O r t und Stelle praktische Versuche einige 
M onate  h indu rch  auszuführen.

D ie  F irm a  F ried . K ru p p , G rusonw erk w ürde  ev. be re it sein, 
d ie  M aschine fü r  den Versuch fre i H am burg , kosten fre i zu r V e r
fü gu ng  zu ste llen, außerdem die K osten  fü r  den In ge n ie u r zu 
übernehmen. D ie  D eutsch-O sta frikan ische  G esellschaft hat sich 
be re it e rk lä rt, ev. eine geeignete R ä u m lich ke it sowie eine A n 
triebsm aschine (Lo kom ob ile ) in  der Nähe von Tanga, fü r  V e r
suche kosten fre i zu r V e rfü g u n g  zu ste llen. D ie  w e ite ren  Kosten  
sind auf M . 8500 veransch lagt. Das V ersuchsm ate ria l müßte von 
den Interessenten gegen kostenfre ie  E n tfaserung  g ra tis  zu r V e r
fü g u n g  g es te llt werden.

Das K om itee  beschließt, die Ausprobe der deutschen „ V ic to r “ - 
M aschine, die fü r  die G ew innung  sowohl von Bananenhanf als 
S isa lhanf geeignet sein soll, an O r t und S te lle  in  den K o lon ien  
auszuführen, sofern es ge ling t, die da fü r notw endigen M it te l aus 
In teressentenkreisen aufzubringen.

7. 3ufefrcige.

W ie  G ra f E ckb rech t von D ü rkh e im  ausführt, w ird  fast der 
G esam tbedarf an Jute aus Bengalen-Assam  gedeckt, das ungefähr 
1%  bis 2 M illio n e n  Tonnen im  Jahre p roduz ie rt. E tw a  750000 
Tonnen werden im  Lande selbst ve ra rbe ite t, der Rest nach Europa 
und A m e rika  ausgeführt. T ro tzdem  die P ro du k tion  in  den 
le tz ten  Jahren gestiegen ist, hat sie m it der N achfrage n ich t S ch ritt 
gehalten, so daß die Preise im  Jahre 1905/06 auf 15 sh. pro C w t. ge
stiegen sind.

D er d ies jährige  A nbau  so ll den le tz tjä h rig e n  um  nahezu 
10 % übersteigen und b e träg t 3 859 500 acres gegenüber 3 523 200 
acres 1905/06. D ie  Aussichten  werden nach einem am tlichen  Be-



Jutefrage,

r ie h t als rech t günstige  bezeichnet. Dem  erw arte ten  E rn tebetrage  
von rund  io o o o o o o  Ba llen  gegenüber w ird  der W e ltkonsum  fü r  
das Jahr 1907/08 m it 8600000 Ba llen  angegeben, so daß Ende 
Jun i 1908 a lle r W ah rsch e in lich ke it nach ein e rheb licher Ju te vo rra t 
vorhanden sein dürfte . N ach A n s ic h t von Sachverständigen 
d ü rfte n  sich daher die hohen Preise der le tz ten  Saison sobald n ich t 
w iederho len. D ie  E in fu h r  nach D eutsch land an Jute be lie f sich 
1906 auf 69,2 M illio n e n  M ark .

Es is t aber w ünschensw ert, die Ju teku ltu rve rsuche  in  den 
deutschen K o lon ien  fortzusetzen. F ü r  J u te k u ltu r  kämen nach 
übere instim m ender A n s ic h t von Sachverständigen n u r d ie jen igen 
Gebiete unserer K o lon ien  in  Frage, die große N iederschläge und 
ein feuchtw arm es K lim a  besitzen, also in  erster L in ie  Neu-G uinea 
und Kam erun . D a die früheren  K u ltu rve rsu ch e  n u r ve re inze lt 
günstige  R esu lta te  ergeben haben, hat das K om itee  w e ite re  V e r
suche veranlaßt und durch  V e rm itt lu n g  des K a ise rlichen  General
konsu la ts in  K a lk u tta  von der R eg ierung  von Bengalen beste Ju te 
saat bezogen und dieselbe nach Neu-G uinea, K am erun  und Togo 
zu K u ltu rve rsu che n  schicken lassen. D ie  betreffenden P flanzungs
gesellschaften, die N eu-G uinea Compagnie, die G esellschaft N o rd 
w est-K am erun  und die Agu-P flanzungsgese llschaft in  Togo, haben 
sich bere it e rk lä rt, au f ih ren  Pflanzungen die K u ltu rve rsu che  in  
sachgemäßer W eise zu betre iben und über das E rgebn is  zu be
rich ten.

D r. H in d o rf, Professor D r. W a rb u rg  und R eg ie rungsra t D r. 
Busse sprechen sich übere instim m end dahin aus, daß Jute in  den 
deutschen K o lon ien  vo rauss ich tlich  keine große Z u k u n ft habe, e in
m al w e il in  a llen deutschen K o lon ien  w e rtvo lle re  K u ltu re n  v o r
handen seien, und anderseits w e il Bengalen in fo lge  seiner d ich ten 
B evö lke rung  und b illig e n  A rbe its löhne  von vo rnhere in  ein großes 
Ü be rgew ich t besitze. D r. H in d o r f re g t an, als E rsa tz  fü r  Jute die 
V e rw endung  von S isa lhanf zu r F a b rika tio n  von Säcken ins A uge  zu 
fassen, w ährend Professor D r. W a rb u rg  der M e inu n g  is t, daß sich 
v ie lle ic h t andere b illig e re  H an fa rte n  w ie  Zapupe- und B im lip a ta m - 
hanf als Juteersatz besser eignen w ürden. P rofessor D r. W a rb u rg  
sch lägt vo r, m it  solchen H an fa rten  K u ltu rve rsu ch e  in  den deut
schen K o lon ien  vorzunehm en. Geheimer R eg ie rungsra t P rofessor 
D r. W o h ltm a n n  w e is t darau f h in , daß es sehr w ic h t ig  sei, die 
P flanzer darau f aufm erksam  zu machen, daß Jute, B im lip a ta m  und 
Zapupe n ich t auf V e rw itte rungsböden , sondern n u r auf Schwem m 
böden gedeihen.

—  22  —



Verwertung von Kolonialhölzern.

Das K om itee  beschließt, die Ergebnisse der in  den ve r
schiedenen K o lon ien  e ingeleite ten Ju teku ltu rve rsuche  abzuwarten 
und diese Ergebnisse den Interessenten zur V e rfü g u n g  zu ste llen.

8. Verwertung von Kolonialhölzern.
Größere Bestände w e rtv o lle r  N u tzhö lze r sind in  Kam erun , 

D eu tsch -O sta frika  und N eu-G uinea fe s tg e s te llt; ih re  A usnu tzung  
aber is t e rst dann m ög lich , w enn geeignete T ra n s p o rtm itte l, also 
Eisenbahnen, die Z u fu h r zu r K üste  erm öglichen. A n  einem Absatz  
w ürde  es bei den H o lz  verarbeitenden In d u s tr ie n  in  D eutsch land 
n ic h t feh le n ; es besteht fo rtgese tz t lebhafte  Nachfrage.

D ie  Abgeordneten D r. A re n d t, von B ö h le n d o rff-K ö lp in , H age
mann und R eg ie rungsra t D r. Busse b e fü rw o rten  eine planmäßige 
F o rs tw ir ts c h a ft in  den K o lon ien  und die E n tsendung  von H o lz 
sachverständigen, sowie die B ild u n g  einer K om m iss ion  des 
Kom itees, der die V e rw e rtu n g  von K o lon ia lhö lze rn  zu r be

sonderen Aufgabe geste llt ist.
V o n  Interesse is t die fo lgende M it te ilu n g  des K a ise rlichen  

Gouvernem ents von K am erun  vom  16. Septem ber d. Js.
„U b e r das V o rkom m en von N u tzhö lze rn  in  den U rw ä ld e rn  

des hiesigen Schutzgebiets sind in  le tz te r Z e it bere its  e in ige E r 
hebungen angeste llt w orden, aus denen sich e rg ib t, daß die V o r 
rä te  an ve rw ertbaren  H ö lze rn  außerordentlich  groß sind. Ü ber 
die Ausdehnung der W a ldungen  verm ag ich indessen zu r Z e it ge
nauere Angaben noch n ic h t zu geben, es steht jedoch fest, daß der 
U rw a ld g ü r te l des K üstengeb ie ts sich te ilw e ise  b is zu etwa 300 km  
lande inw ärts  e rs treck t und eine sehr m annigfache Zusam m en
setzung ze ig t. U n m itte lb a r an der K üste , in  der U m gebung  der 
F lußm ündungen finden sich, sow eit der E in fluß  von Ebbe und F lu t  
re ich t, ausgedehnte M angrovenw a ldungen , nam entlich  bei R io -de l- 
Rey, in  w e item  U m kre ise  um  das Kam erunbecken herum  und an 
der M ündung  des Campo-Flusses. A lle in  das M angrovengeb ie t des 
K a m erun -A s tu a riu m s  um faßt etwa 40 000 b is 50 000 ha. D e r W e rt 
dieser Bestände be ruh t n ich t n u r in  dem G erbsäuregehalt der 
R inde, sondern auch das H o lz , nam entlich  der in  der Dualasprache 
Eyew e genannten A r t ,  is t vo rauss ich tlich  zu Bau- und Schw ellen
ho lz sehr geeignet. D ie  N u tzba rm achung  dieser Bestände dü rfte  
bei dem Vorhandensein  zah lre icher Creeks, die, zum al bei H och 
wasser, fü r  K anus und kle inere  K ra ftfa h rzeu g e  fast säm tlich  
passierbar sind, n irgends au f unübe rw ind liche  S chw ie rigke iten  

stoßen.
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M it  dem a llm äh lichen Anste igen des Bodens und dem Ge- 
rm gerw erden  des Salzgehalts im  W asser schw inde t die M angrove 
und m acht anderen, m eist sehr hochstäm m igen und starken L a u b 
holzern P la tz , un te r denen vo rzüg liche  N u tzho lza rten  Vorkom men.

U ber die vorhandenen M engen der einzelnen H o lza rten  ein 
auch n u r  annähernd zutreffendes U r te il  zu fä llen , b in  ich e inst
w eilen  noch außerstande, da eine systematische E rfo rsch un g  der 
U rw a ldbestände b isher noch n ich t d u rchg e füh rt werden konnte. 
A us demselben Grunde sind auch die V erbre itungsgeb ie te  der ve r
schiedenen A rte n  noch n ich t anzugeben. Es scheint jedoch, daß 
die w e rtvo lle n  A rte n  des M bang-H o lzes, sowie die R o thö lze r über 
alle h ie r in  B e trach t komm enden T e ile  des Schutzgebietes v e rte ilt  
sind, w ährend das B ongoss i-H o lz  w ahrsche in lich  m ehr auf die der 
K üste  näheren G ebietste ile  beschränkt is t, h ie r aber rech t häufig  
vo rko m m t. Jedenfalls sind o ffenbar von den meisten H o lza rten  
ganz bedeutende V o rrä te  im  U rw a ld  aufgespeichert, wenn auch 
einige, w ie  zum  Beispie l die Ebenhölzer, in  der nächsten U m 
gebung der Hauptwasserstraßen bereits selten geworden sind.

FÜ1 ĉ en T ransport des H olzes be ruh t die größte S chw ie rigke it 
in  der V e rb r in g u n g  der Stäm me aus dem In ne rn  des W aldes an 
eine W asserstraße bzw. an die Bahn. Bei der b isher m eist ge
übten stam m weisen N u tzu n g  mußte in  der Regel jeder S tam m  an 
O r t und Stelle in  transportab le  B löcke oder Bohlen ze rleg t werden, 
die dann durch  I r ä g e r  fo rtgescha fft w urden, w odurch  n a tü rlich  
n ich t unerhebliche K osten  entstanden. Bei einem Großbetrieb 
w urde  sich dieser Ü be lstand durch  A n lage  einer k le inen W a ld 
oder D rahtse ilbahn  jeden fa lls  umgehen lassen. E in m a l im  
W asser, können die Stäm me w ahrsche in lich  ohne nennenswerte 
S chw ie rigke iten  zu r K üste  ve rb rach t werden, indem  schweren 
A rte n  le ich te  H ö lze r als Schw im m er beigegeben werden. D ie  im  
Bau begriffene M anengubabahn durchschneidet w e rtvo lle  W a ld 
gebiete, deren A usbeu tung  durch  F e rtig s te llu n g  der Bahn sehr 
ve re in fach t werden w ird .“

9. KoIonlaNwirfschafflicher Unterricht in ßandelsschulen. 
Koloniale Schulsammlungen.

D er deutsche Verband fü r  das kaufm ännische U n te rr ic h ts 
wesen in  B raunschw eig  beabs ichtig t, um  das Interesse und V e r
ständnis fü r  ko lo n ia l-w irtsch a ftlich e  Au fgaben  in  den Kre isen 
unserer heranwachsenden kaufm ännischen Jugend m ehr zu ent-
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w icke ln , der Frage näher zn tre ten , ob n ich t i n  d e n  L e h r 
p l ä n e n  und in  den Sam m lungen u n s e r e r  k a u f 
m ä n n i s c h e n  U n t e r r i c h t s a n s t a l t e n  diesen Gesichts
punkten  m ehr als b isher R echnung getragen werden kann. D er 
V erband  ha t das K om itee  um  seine M ita rb e it in  dieser Ange legen
h e it gebeten, das K om itee  hat sich h ie rzu  bere it e rk lä r t und dem 
Verband  zugesagt, zu einer im  Januar 1908 sta ttfindenden Be
ra tu ng  über die e inzule itenden S ch ritte  einen V e rtre te r  zu ent
senden.

A u f  A n reg un g  des preußischen M in is te rs  fü r  ge istliche, U n te r
rich ts - und M ed iz ina l-A nge legenhe iten  beabs ich tig t das Reichs- 
K o lo n ia la m t in  V e rb in d u n g  m it dem K om itee  i n  d e n  
d e u t s c h e n  S c h u l e n  k o l o n i a l e  P r o d u k t e n s a m m -  
1 u n g e n e inzuführen. Es is t gep lant, den V o lksschu len  so
w oh l, w ie  den m ittle re n  und höheren Leh ransta lten  solche 
Sam m lungen der w ich tige ren  K o lo n ia lp ro d u k te  zugäng lich  zu 
machen, wobei h in s ich tlich  der Größe der einzelnen Samm
lungen die der betreffenden A n s ta lt zu r V e rfü g u n g  stehenden 
M it te l ausschlaggebend sind. Das K om itee  beabsichtig t, den 
Sam m lungen eine Beschre ibung nebst B ild e rn  der einzelnen P ro 
dukte  sowie den kü rz lic h  herausgegebenen „W irts c h a fts -A tla s  der 
deutschen K o lo n ie n “  beizugeben. Es is t dabei zu berücksich tigen, 
um  auch den w en iger bem itte lten  V o lksschu len  die Beschaffung 
e iner Sam m lung zu erm öglichen, daß die fü r  die Vo lksschu len  in  
A u ss ich t genommenen Sam m lungen e inschließ lich Beschre ibung 
und W irts c h a fts -A tla s  ke inesfalls über 10 M a rk  kosten dürfen.

Das K om itee  beschließt, an der E in r ic h tu n g  eines ko lo n ia l- 
w irtsch a ftlich e n  U n te rr ic h ts  in  Handelsschulen und an der L ie fe 
ru n g  ko lo n ia l-w irts c h a ftlic h e r Sam m lungen an Schulen m itzu 
w irken .

10. Verteilung uon Saatgut und Pflänzlingen. 
Wissenschaftliche und technische Prüfung uon Rohstoffen

und Produkten.

U ber ve rte iltes  S aatgu t und die vorgenom m enen LTnter- 
suchungen geben die nachstehenden Tabellen  1 bis 3 Aufsch luß . 
(Seite 27 bis 42.)



Geschäftliches.

11. Geschäftliches.
Stipendien zum  S t u d i u m  d e r  V e r a r b e i t u n g  k o l o 

n i a l e r  R o h s t o f f e  i n  d e u t s c h e n  F a b r i k e n  w urden  
dem Forschungsreisenden Leo  Froben ius, B e rlin , und dem 
G arten ingen ieur K . R udo lph  aus K am erun  zur V e rfü g u n g  geste llt.

B e i h i l f e n  z u r  B e s c h a f f u n g k o l o n i a l e r  S c h u l 
s a m m l u n g e n  b e w illig te  das K om itee  dem H au p tle h re r 
S trza la , Ruda O./'S., der K re isschu linspektion  I  L u b lin itz ,  der 
K re isschu linspektion  I I  L u b lin itz ,  dem H au p tle h re r J. Böhm isch, 
M orge n ro th , dem V o lksschu lle h re r H ug o  K unzm ann , Goßmanns- 
d o rf bei H o fhe im , und der Bürgerschu le  in  W eißenfels.

D ie  zw eite  A u flage  des W i r t s c h a f t s a t l a s  d e r  
d e u t s c h e n  K o l o n i e n ,  e rgänzt und verbessert durch  
landeskundige Sachverständige, is t inzw ischen erschienen und 
finde t nam entlich  an Schulen fo rtgese tz t guten Absatz. D ie  
W irtsch a ftska rte n  sind der Deutschen K o lon ia lgese llscha ft zur 
A n fe rt ig u n g  großer W andka rten  fü r  V o rtragszw ecke  zu r V e r
fü g u n g  geste llt.

Das K o l o n i a l - H a n d e l s - A d r e ß b u c h  1908 w ird  
A n fa n g  Januar in  e rw e ite rte r und v e rvo lls tä n d ig te r F o rm  und in  
e iner A uflage von etwa 8000 Exem plaren  erscheinen.

Außer den k o l o n i a l e n  V o l k s s c h r i f t e n  : „D ie  
deutsche H ausfrau  und die K o lo n ie n “ , „D ie  R ücks tän d igke it des 
Eisenbahnbaues in  den deutschen K o lon ien  in  A f r ik a “ , „D e r  H an 
del der deutschen K o lo n ie n “ , „D ie  B aum w olle  und die deutschen 
K o lo n ie n “ , „K a k a o  und die deutschen K o lo n ie n “ , „Ö lfrü c h te  und 
die deutschen K o lo n ie n “ , „K u p fe r  und die deutschen K o lo n ie n “ , 
„K a u ts c h u k  und die deutschen K o lo n ie n “ , „H a n f und die 
deutschen K o lo n ie n “ , „G erbs to ffe  und die deutschen K o lo n ie n “ , 
die in  über 1 500 000 E xem plaren  ve rb re ite t w urden, lie fe rt das 
K om itee  neuerdings eine i l l u s t r i e r t e  F l u g s c h r i f t  
„ K a r a w a n e  u n d  E i s e n b a h n “  m it e rläu terndem  T e x t an 
nationa le  und ko lon ia le  K örperschaften  und Vereine.

S u p f ,  F u c h s ,
Vorsitzender. S ch riftfüh re r.
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Zu 10. Verteilung von Saatgut und Pflänzlingen. 

Wissenschaftliche und technische Prüfung von Rohstoffen und Produkten.

a. Verteilung von Saatgut usw. Tabelle I.

H e r k u n f t : P r 0 d u k t : E r g e b n i s :

Südamerika Baumwollsaat
(algodao gigante)

Otavi Minen- und Eisenbahn-Gesell
schaft, Berlin.

Deutsche Togogesellschaft, Berlin.
Kais. Biologisch-Landwirtschaftliches 

Institu t Amani, D . O. A.
Kommissariat des Kolonial - W ir t

schaftlichen Komitees in Dares
salam, D . 0 . A.

Baumwoll-Inspektion des Kolonial- 
W irtschaftlichen Komitees in Lome, 
Togo.

Queensland,
Australien

Baumwollsaat 
Caravonica W ool 
Caravonica Alpaca 

(Kydney) 
Caravonica Silk

Kais. Biologisch-Landwirtschaftliches 
Institu t Amani, D . 0 . A.

Otavi Minen- und Eisenbahn-Gesell
schaft, Berlin.

Deutsche Togogesellschaft, Berlin.
Ostafrikanisches Pflanzungssyndikat 

G. m. b. H ., Berlin.
Deutsch - Levantinische Baumwoll- 

Gesellschaft m. b. H., Dresden.
Kaffeeplantage Sakarre Act. Ges. 

Berlin-Charlottenburg.
Karl Perrot, Berlin.
Kommissariat des K o lon ia l-W irt

schaftlichen Komitees, Daressalam, 
D. O. A.

Baumwoll-Inspektion des Kolonial- 
W irtschaftlichen Komitees, Lome, 
Togo.

A lfred Dominikus, 
Schwelm

Kautschuksaat der 
Euphorbia elástica 
(Palo amarillo)

Deutsche Togogesellschaft, Berlin. 
Otavi Minen- und Eisenbahn-Gesell

schaft, Berlin.
Biologisch - Landwirtschaftliches In 

stitut Amani, D . 0 . A.
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H e r k u n f t : P r o d u k t : E r g e b n i s :

Kais. Generalkonsulat 
Calcutta

von der Linde & Co., 
Bahia, Brasilien

Jutesamen

Samen von Piauhy- 
Kautschuk 

und
Jequié-Kautschuk

Botanische Zentral
stelle für die Ko lo
nien, Dahlem bei 
Berlin

Pinnau, W oh lw ill 
&  Cie., Lyon

David Sachs, Quedlin
burg

Junge Pflanzen der 
Sisalagave und 
Wurzelstöcke von 
zwei verschiedenen 
Sansevieren

840000 Seidenraupen
eier

Gemüsesaat für die 
Tropen

Gesellschaft Nordwest-Kamerun, 
Berlin.

Neu Guinea Compagnie, Berlin.
Agu-Pflanzungsgesellschaft, Berlin.

Usambara - Kaffeebau - Gesellschaft 
Berlin.

Deutsch - Ostafrikanische Plantagen- 
Gesellschaft, A . G., Berlin.

Rheinische Handei-Plantagen-Gesell- 
schaft, Kö ln  a. Rh.

Prinz Albrecht-Plantagen, Berlin.
Mertens & Co., Berlin.
Sigi-Pflanzungs-Ges. m. b. H.,

Essen a. R.
Deutsche Togogesellschaft, Berlin.

J. D. Bauer, Waldau, D. S. A.

Kais. Gouvernement von Deutsch- 
Südwestafrika, W indhuk.

Kais. Gouvernement von Deutsch- 
Neu-Guinea, Herbertshöhe, für 
das Guttapercha- und Kautschuk- 
Unternehmen.

Tabelle II . b. Wissenschaftliche Prüfung.

H e r k u n f t :

Bezirk Ossidinge, 
Kamerun

Pr o d u k t : E r g e b n i s :

Lid i« ,
eine Sesamart

D ie Samen gleichen in ihrem Äufse- 
ren täuschend den weifsen Sesam
samen.

Ein Same wiegt im M itte l 
1,868 mg.

Die Samen enthalten:
Feuchtigkeit .............  4,85 pCt.
O l (Atherextrakt) . . . 52,77 ,,
O l in der Trocken

substanz ....................55,46 „
Dem chemischen Befunde nach 

handelt es sich m ithin um Sesam
saat von hohem Ölgehalt, welche 
sich zweifellos zur Speiseölver
arbeitung eignen w ird.
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H e r k u n f t : P r o d u k t : E r g e b n i s :

Deutsch-Siidwest-
Afrika

Ganibwurzeln I.Gerbende Substanz. . .18,0 pCt. 
Lösliche Nichtgerbstoffe 6,8 ,, 
Unlösliche Stoffe . . . .  60,7 „  
W asser............................. 14,5 ,,

100,0 pCt.
Der Gerbstoffgehalt ist nicht be

trächtlich, sodafs sich die Aus
führung dieses Materials der hohen 
Transportkosten wegen kaum 
lohnen dürfte. Da jedoch die 
Wurzeln in feuchtem Zustande 
eintrafen, einen ganz dumpfigen 
Geruch hatten und der Gerbstoff 
unter diesen Verhältnissen sich 
leicht zersetzt, so ist es nicht 
ausgeschlossen, dafs dieses Material 
im ursprünglichen Zustande einen 
höheren Gerbstofifgehalt gehabt 
hat.

I I .G e rb e n d e  Su b s t a n z  . 32,0 pCt. 
Lösliche Nichtgerbstoffe 7,5 pCt. 
Unlösliche Stoffe . . . 47,5 pCt.
W a s s e r............................13,0 pCt.

100,0 pCt.
Der ermittelte Gerbstoffgehalt 

ist entschieden recht beachtens
wert und kommt annähernd dem 
mittleren Gerbstoffgehalt der 
Mimosenrinde gleich.

Deutsch-Neu-Guinea Harz Das eingesandte Harz ist schwer zu 
bestimmen, doch scheint es von 
einer Canariumart zu stammen.

Bezirk Ossidinge, 
Kamerun

1. Getrocknete Frucht
hülsen und Stengel, 
die zu einem stark 
wirkenden Fisch
g ift von den E in 
geborenen verwen
det werden, genannt 
»Eung«.

2. »Ekeune«, v ie l
leicht zur Verwen
dung in der Pharma- 
kopie.

3. »Nschanscha«, 
Blätter, dievielleicht 
zu einer Kolaspezies 
gehören

Die Menge der Pflanzenteile ist zu 
gering, um damit eine erfolgreiche 
chemische Untersuchung beginnen 
zu können. Die Untersuchung 
der Pflanzenteile w ird, falls es 
sich nicht gerade um die Prüfung 
auf einen bestimmten Stoff (Kaut
schuk, Guttapercha, Fett, Ö l usw.) 
handelt, zweckmäfsig erst nach 
der genauen botanischen Be
stimmung der betreffenden Pflanzen 
in A ngriff genommen.
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H e r k u n f t : P r o d u k t : E r g e b n i s :

Deutsch-Siidwest- I Rizinuskerne 
A frika

Der Same wiegt im M itte l 0,49 g. 
Die Samen enthalten:

F e u c h tig k e it ................. 6,5 pCt.
Ö l ............. ...................... 47.9
D e m n a ch  O l in  d e r

T ro c k e n s u b s ta n z  51,2 „
Dies Untersuchungsergebnis ist 

als günstig zu bezeichnen und es 
w ird empfohlen, einer Nutzbar
machung der Kerne näherzutreten.

Kamerun Rinde, von den E in 
geborenen zu Des
infektionszwecken 

verwendet

Der heifs bereitete Auszug (1 : 10) 
ist intensiv gelb gefärbt, von neu
traler Reaktion und stark bitterem 
Geschmack. Beim Erkalten trübt 
er sich und w ird  auf Salzsäure
zusatz fast klar, ohne die Farbe 
zu verändern. Ammoniak vertieft 
die Farbe, ohne einen Nieder
schlag zu erzeugen, ebenso Natron
lauge, Eisenchloridlösung ruftkeine 
bemerkenswerte Veränderung her
vor.

Nach dem Gange des Stafs- 
Otto’schen Verfahrens liefs sich 
ein A lka lo id  aus der Rinde nicht 
isolieren. Ob dieselbe überhaupt 
kein A lka lo id  enthält, oder welcher 
A r t der sonst vielleicht in ih r ent
haltene differente Körper ist, läfst 
sich an der kleinen Probe nicht 
feststellen.

A. Dominikus, | Am arillo - Kautschuk D ie chemische Analyse ergab folgen-
Schwelm, Westf. j aus der Euphorbia ! des Resultat:

elastica F euch tigke it................. 5,38 pCt.
Harz (Aceton-Extrakt) 59,87 ,,
Kautschuk (als Tetra

bromkautschuk). . . 15,93 
Kautschuk (durch A lko 

holfüllung) ............. 15,97 „
Mechanische Verun

reinigungen ............. 16,00 „
Das Material enthält demnach 

nur gegen 16 pCt. Kautschuk, 
kann also als Kautschukersatz 
wohl nicht in Frage kommen.

Das gewonnene Harz ist von 
dunkelbrauner Farbe und mag 
einer praktischen Verwendung 
fähig sein. Da aber an solchen 
und sogar schöneren Produkten 
ein Überflufs vorhanden ist, so 
w ird der Handelswert recht gering 
sein.
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H e r k u n f t :  P r o d u k t :  E r g e b n i s :

Ö l ......................................... 16,56 pCt.
Baumwollsaat Ö l in den Kernen . . . 15,88 „

Ö l in  den Schalen . . . o,68 „
P r o t e in ............................. *9>94 >>

davon in den Kernen 17»19 »
„  „  „  Schalen 2,75 „

F e u c h t i g k e i t ................11,12 „
davon in den Kernen 4?23 »>

,, „  ,, Schalen 6,89 ,,
Das erhaltene Ö l war klar, von 

dunkelbraunroter Farbe.
Es besafs eine

S ä u re z a h l von . . . 21,2 pCt.
entsprechend 10,7 pCt. 

freien Fettsäuren 
(auf Ölsäure berech- 
net),

V e rs e ifu n g s z a h l.  . 202,3 pCt.
J o d z a h l..........................109,6 „

Das aus dem Samen gewonnene 
Ö l zeigt m ithin den Charakter 
eines normalen rohen Baumwoll- 
samenöles.

Der Proteingehalt des Baumwoll- 
saatkuchens w ird  naturgemäfs je 
nach dem Grade der Pressung 
schwanken. Nach dem Prefsver- 
such hatte der aus ungeschältem 
Samen erhaltene Prefskuchen einen 
Gehalt von 7,29 pCt. Fett und 
22,16 pCt. Protein. Bei stärkerer 
Pressung w ird der Fettgehalt sinken, 
der Proteingehalt hingegen steigen.

Baumwoll saatkuchen aus ge
schältem Samen würde, wenn 
man den Proteingehalt der Kerne 
zugrunde legt, bei einer Pressung, 
bei der 14,3 pCt. Ö l im Prefs
kuchen verbleiben, einen Protein
gehalt von 43,2 pCt. haben.

Deutsch-Südwest- Wachs-Beeren.
A frika.

I. D ie zurVerfügung stehende Menge 
der Beeren betrug nur 16 g. Sie 
stammen von einer L o ra n th u s -  
A rt, wahrscheinlich Loranthus 
namaquensis. Sie sind etwa 13 mm 
lang und 4 bis 5 mm dick. Zu 
einer eingehenderen Untersuchung, 
die zu empfehlen ist, reichte das 
Material nicht aus.

Da die Beeren 20 pCt. eines Ex
traktes von ganz annehmbaren 
Eigenschaften liefern, so sind Aus
sichten für eine praktische Nutzbar
machung wohl vorhanden. Ein 
wachsartiges Produkt w ird sich fre i
lich, soweit sich bis jetzt ein Urteil 
fällen läfst, daraus nicht ge
winnen lassen.
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H e r k u n f t : P r o d u k t : E r g e b n i s :

Deutsch-Südwest-
Afrika.

Wachs-Beeren. I I .  D ie Pflanze m it angeblich Wachs
liefernden Beeren ist eine Mistel 
(Lojanthus). Um Wachs handelt 
es sich wohl nicht, wohl aber um 
Kautschuk, wie bei den süd
amerikanischen Kautschukmisteln.

Bezirk L indi, Deutsch- 
Ostafrika

Manihot-Kautschuk Die chemische Analyse ergab fo l
gende Zahlen:

Probe I  Probe I I  Probe I I I
pCt.

W  asch-
pCt. pCt.

verlus t. 10,57 24,74 19,98
Asche . 1,4 1,24 1,42
Harz u. 

Wachs. 13,2 >2,3 16,3
Schmelz-
punkt . I40°C. I40°C. I40°C.

Probe I  zeichnet sich vor den 
Proben I I  und I I I  dadurch vor- 
teilhaft aus, dafs dieser Kaut
schuk einen geringen Geruch 
hat, einen sehrreinenundtrockenen 
Eindruck macht lind am nervigsten 
ist. Die Proben I I  und I I I  be
sitzen einen unangenehmen inten
siven Geruch nach Käse.

Die drei Proben werden in 
reinem (also nochmals gewasche
nem und getrocknetem) Zustande 
m it Mk. 9,— bis M k. 9,50 pro 
Kilogramm bewertet. (18. 9. 07.)

Bezirk L ind i, Deutsch- j Kautschuk. 
Ostafrika

Waschverlust 22 pCt. Die Analyse 
des gewaschenen und getrockneten 
Kautschuks ergab 10,3 pCt. Harz 
und Wachs, 1,02 pCt. Asche. 
Schmelzpunkt 150° C.

W ert des Kautschuks in ro h e m  
Zustande Mk. 7,—  bis Mk. 7,30 
pro kg.* (23. 9. 07.)

Sehr zu wünschen wäre es, dafs 
es den Produzenten bei Präparierung 
des Rohkautschuks gelänge, den 
starken widerlichen Geruch, der 
dem Kautschuk auch nach dem 
Waschen noch teilweise anhaftet, 
zu vermeiden. Derselbe macht 
den Gummi für viele Fabrikations
zwecke ungeeignet.
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H e r k u n f t : P r o d u k t : E r g e b n i s :

Bezirk Ossidinge, 
Kamerun

Blatt-, Rinden- und 
Wurzelteile eines 
angeblichen Kopal- 
baumes vom Nord- 
und Südufer des 
Crossflusses, von 
den Eingeborenen 
m it »Edjum-Baum« 
bezeichnet.

D ie eingereichten Proben eines an
geblichen Kopalbaumes vom Cross- 
flufs genügen nicht zur Bestimmung. 
Es ist um Einsendung vollstän
diger Blätter sowie von Blüten 
und Früchten des Baumes ersucht 
worden.

Bezirk Ossidinge, 
Kamerun

Holz und Blätter eines 
Kautschukbaumes 
einer Landolphiaart 
aus dem Bezirk 
Ossidinge, Kamerun

Die eingesandte Pflanze ist: Lan- 
dolphia Dawei Stapf.

Surinam Kautschuk (Hevea 
guyanensis)

Tn Form dünner Felle von sehr 
dunkler, fast schwarzer Farbe, 
besitzt einen stark kreosot- bzw. 
rauchartigen Geruch Elastizität 
und Nervigkeit gut.

Kautschuk-Substanz 90,46 pCt.
Harz . . . . . 3,38 pCt.
Verunreinigungen . 4,82 pCt.
Feuchtigkeit. . . 1,62 pCt.

Demnach sehr gutes Produkt, 
sein Handelswert gewifs recht 
beträchtlich.

Tabelle H I. c. Technische Prüfung.

H e r k u n f t
u n d

P r o d u k t :

U n te r s u c h t

d u rc h :
E r g e b n is :

Balata-Stoff aus C a r l C o rd e s , D ie Untersuchungen ergaben, dafs
Deutsch-Ostafrika Magdeburg der bemusterte Balata-Stoff für 

meine eigene Fabrikation nicht zu 
verwenden ist, doch habe ich mich 
an geeigneter Stelle, bei der ich 
eine Verarbeitung voraussetze, 
wegen Unterbringung der ange
botenen Mengen umgesehen.

Bananen, gedörrte, aus Hannoversche Cakes- D ie Cakes, welchen w ir 10 pCt. der
Kamerun Fabrik H . B a h 1 s e n, bemusterten gedörrten Bananen

Hannover. zugesetzt haben, schmecken gut; 
w ir halten das Bananen-Mehl zur 
Fabrikation unserer Sachen für 
geeignet.

W ir bewerten die Tonne ge
trocknete Früchte ungefähr m it 
Mk. 150,— und die Tonne Mehl 
m it Mk. 200,— franco Hamburg 
verzollt (23. 5. 07).
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H e r k u n f t
u n d

P r o d u k t :

U n te r s u c h t

d u rc h :
E r g e b n i s :

Baumharz von den Dr. H a n s  D e s s a u e r,
Deutschen Salo- Aschaffenburg
mons-Inseln

Die Probe Baumharz dürfte schwer
lich in  dem Zustande, in dem ich 
sie erh ie lt, Verwendung finden 
können. Die einzige M öglichkeit 
wäre, dafs Siegellack-Fabrikanten 
dafür Verwendung hätten.

Baumharz aus Neu- 
Guinea.

E. H. W o r lé e  & C o ,  
Hamburg.

Dieses alte, verwitterte Harz ist uns 
unbekannt und dürfte einen Han
delswert nicht besitzen.

Baumwolle aus der 
Gegend von Tanga 
(Deutsch-Ostafrika)

Baumwolle aus dem 
Bezirk Grootfontein, 
(Deutsch-Südwest- 
afrika)

Chemnitzer Actien- 
Spinnerei, Chemnitz

Chemnitzer Actien- 
Spinnerei, Chemnitz

Die Baumwolle scheint aus egyp- 
tischem Samen gezogen zu sein 
und hat den Charakter der Delta- 
Baumwolle. Farbe ziemlich gleich- 
mäfsig hellbraun, ohne vie l weifse 
Flecken. Reinheit genügend. 
Stapel sehr zart und seidig, jedoch 
von ganz verschiedener Länge und 
ohne Kraft. D ie Baumwolle ist 
deshalb m. E. schwer verwendbar, 
solange n icht ein gleichmäfsig 
langer und besonders kräftiger 
Stapel zu erzielen ist.

In  der jetzigen Qualität kaum 
höheren W ert als fu llym iddling 
tinged American etwa Mk. 0,63 
bis Mk. 0,64 per J/2 kg (2. 8. 07).

Baumwolle allem Anschein nach te il
weise noch nicht vö llig  ausgereift 
und daher recht verschieden. Die 
Fasern haften sehr zähe an den 
Samenkörnern. Farbe erscheint 
aufserordentlich weifs. Nach dem 
jetzigen Zustande dürfte die Baum
wolle sehr rein ausfallen, was viel
leicht m it der verhältnismäfsigen 
Höhe der Stauden zusammenhängt, 
da sie der E inw irkung von Sand 
und Staub so mehr entzogen ist 
als niedriger wachsende Sorten.

Ausgezeichnet u. vielversprechend 
ist der Stapel. Derselbe erscheint 
selbst an den noch nicht vö llig  
ausgereiften Samen 26 bis 28 mm 
lang. Ausgereifte Flocken erreichen 
eine Länge von 40 mm. Dabei ist 
die Faser rein, seidig und von 
besonderer Kra ft. Man w ird  un
w illkü rlich  bei der Beurteilung an 
Sea-Island erinnert, jedoch ohne 
den mitunter etwas schwachen Sta
pel dieser besten Sorte Baumwolle.

Meiner Ansicht nach ist bei sorg
fältiger K u ltu r h ier ein ganz her
vorragendes Produkt zu erwarten, 
bei dem ich auch W ert darauf lege, 
dafs es, weil aus Togosaat, schon 
in gewissem Sinne akklimatisiert ist.
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H e r k u n f t
u n d

P r o d u k t :

U n te r s u c h t

d u rc h :
E r g e b n is :

Baumwolle »Caravo- 
nica« aus Queens
land, Australien

Chemnitzer Actien- 
Spinnerei, Chemnitz

D ie Baumwolle »Caravonica« ähnelt 
der besten Peru und dürfte die 
rauhe Abart zu Mischen m it Schaf
wolle oder allein verarbeitet zur 
Herstellung wollartiger Stoffe sehr 
geeignet sein.

Die m it »Silk« bezeichnete Sorte 
dürfte zu feinsten Gespinsten ver
wendbar sein, sich wahrscheinlich 
auch gut merzerisieren lassen.

Ich erachte die Produktion dieser 
Baumwollabarten, falls im grofsen 
Mafsstabe und unter nicht erheb
lich höheren Kosten möglich, für 
einen gewaltigen Fortschritt unserer 
Baumwollkultur.

Faser-Probe von den 
Karolinen

Aktiengesellschaft
Seil-Industrie,
Mannheim-
Neckarau

für I W ir  haben eine den besseren Sorten 
von Manila-Hanf so gleich kom 
mende Faser, wie das vorliegende 

! Muster von den Karolinen kaum 
je zu Gesicht bekommen.

Die Faser hat nicht allein die 
vorzüglichen Eigenschaften des 
besseren Philippinen-Hanfes, son
dern sie ist in der vorliegenden 
Bearbeitung besonders wertvoll, 
namentlich ist die grofse Reinheit 
an den Enden zu schätzen.

W ir  glauben, dafs hier eine 
K u ltu r gefunden ist, die gefördert 
zu werden verdient.

Faserproben der Haus
und wilden Banane 
aus Cochinchina

Aktiengesellschaft für 
Seil-Industrie, 
Mannheim- 
Neckarau

Die Bananenfasern sind, soweit man 
nach den kleinen Mustern urteilen 
kann, sehr gute Spinnfasern, 
n a m e n t l ic h  d ie  d e r  H a u s 
b a n an e . D ie Fasern sind beide 
sehr geschmeidig, fein und kräftig. 
Für den Marktwert b le ib t be
stimmend, in  welcher Aufmachung 
die Ware herankommt und ob sie 
in genügenden Mengen zu be
schaffen ist. Ist sie glattliegend 
heranzubringen und treffen die 
anderen Voraussetzungen zu, würde 
die Hausbanane wohl Mk. 800,— 
und darüber, und die wilde Ba
nane Mk. 700,— und einiges mehr 
bringen (26. 8. 07).
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H e r k u n f t
u n d

P r o d u k t :

U n t e r s u c h t

d u r c h :
E r g e b n i s :

Ramiefaser aus 
Coehinchina

Erste Deutsche Ramie- 
Gesellschaft, 
Emmendingen

W ir  können an dem kleinen Faser
pröbchen nicht genau beurteilen, 
welchen W ert die Faser hat. Der 
gegenwärtige Marktpreis fürChina- 
gras schwankt zwischen Mk. 500,— 
bis Mk. 700,— per Tonne c if A n t
werpen und repräsentiert das 
Müsterchen jedenfalls eine geringere 
Qualität. (11. 9. 07.)

Filzartiges, aus einer j  W a rn h o ltz & G o s  
Palmrippe stammen- | 1e r, Hamburg 
des Gewebe aus 
Kamerun

Der filzartige Stoff hat gar keinen 
W ert. Ähnliche Ware ist auch 
schon verschiedentlich aus Indien 
gekommen und war ebenfalls wert
los.

G raphit aus dem Be- A. W . F ab  e r Blei- 
zirkKeetmannshoop Stiftfabrik, Stein bei
(Deutsch ~ Südwest- Nürnberp
afrika)

Die Graphitsorte ist nicht rein genug, 
um für Bleistifte, Schmelztiegel 
oder dergleichen Graphiterzeugnisse 
dienen zu können, indem sie nur 
ungefähr 25 pCt. Graphit enthält.

Hanf, brasilianischer i Verein Deutscher Jute- 
Industrieller, Braun
schweig

Soweit eine Begutachtung nach dem 
kleinen Muster überhaupt möglich 
ist, dürfte die Faser sehr wohl zur 
Verarbeitung an Stelle von Jute 
geeignet sein, wenn auch ein end
gültiges Urteil bei der kleinen 
Menge nicht abgegeben werden 
kann.

Hanf aus dem Bezirk 
Grootfontein, 
(Deutsch - Südwest
afrika)

Aktiengesellschaft für 
Seil-Industrie,Mann
heim-Neckarau

Ohne Zweifel eine sehr feine, schöne 
Faser. Wenn sie genügend lang 
ist, etwa 100 cm, w ird  sie sehr 
wertvoll sein.

Hanf, von einer Agave 
aus Kamerun

I.  Aktiengesellschaft 
für Seil - Industrie, 
Mannheim - 

Neckarau

Die Faser hat ganz gute Eigen
schaften. Sie ist reichlich lang, 
von schöner, weifser Farbe, auch 
geschmeidig und ziemlich kräftig. 
Ein Übelstand ist es, dafs die Faser 
in Strähnen liegt, was den Wert 
beträchtlich heruntersetzt.

Nach dem heutigen (13.9.07.) M arkt
stand wären immerhin etwa 
M k. 70,— per 100 kg zu erzielen; 
bedeutend mehr, wenn die Faser 
wie bei Ostafrikanischem Sisal 
glatt und lose liegen würde.

I I .  M ax  E in s te in ,  
Hamburg

Besonders langer, kräftiger und mäfsig 
reiner Hanf, der bei heutiger (10. 9. 
07.)flauer Marktlage etwa M k. 64,— 
per 100 kg wert ist.
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Kautschuk von einer 
von Dr. Schlechter 
in Neu-Guinea ent
deckten neuen Kaut
schuk-Liane.

I. W e b e r  & S c h a e r, 
Hamburg.

Der Kautschuk ähnelt dem auf Su
matra und Java von Ficus elastica 
gewonnenen. Stammt er tatsächlich 
von einer Liane, so läfst er sich 
am ehesten m it dem in Französisch- 
Guinea gewonnenen Landolphia- 
Kautschuk vergleichen.

Das Pröbchen zeigt kleine Ver
unreinigungen an Borke, Blättern 
und Sand; im übrigen aber eine 
sehr schöne Qualität. W ert bei 
gleich trockener Ware Mk. 8,50 
bis g,—  per kg. (24. 8. 07.)

I I .  J. H . F is c h e r  & 
Co., Hamburg.

W ert etwa Mk. 4,— bis Mk. 4,30 
per t/2 kg (26. 8. 07). Die Ware ist 
sehr schön nervig und würde bei Aus
schaltung des in  ziemlich starkem 
Mafse vorhandenen Harzes erheb
lich mehr werten. Ferner ist die 
Ware stark sandig, was den W ert 
auch noch reduziert. Ohne die an
geführten Mängel dürfte der Preis 
bei M k. 5,— per t/a' kg  liegen.

Kautschuk (Manihot-) 
aus Togo

I.  J. H . F is c h e r  
&  Co , Hamburg

Die Proben erregten unser lebhaftes 
Interesse, wie das sämtlicher 
hiesigen Interessenten. Der starke 
Geruch vermindert den Wert 
einigermafsen. Taxen Mk. 4,—  
bis Mk. 4,10 für die geprefste 
und Mk. 3,50 bis Mk. 3,70 für 
die ungeprefste Ware per i/2 kg 
(24. 9. 07.) m it der Annahme, 
dafs die geprefste wie ungeprefste 
Qualität in ebenso trockenem Zu
stande hier ankommt, wie das vor
liegende Muster.

I I .  W e b e r &  S c h a e r , 
Hamburg

Durchweg sehr guter Kautschuk, 
der bei gröfseren Quantitäten 
sicher prompt Nehmer finden wird. 
Etwas störend ist der scharfe Ge
ruch. W ert der geprefsten Schei
ben etwa M k.4,20 und der unge- 
prefsten Scheiben, die etwas 
feuchter, Mk. 3,80 per !/2 kg 
(2 5 .9 .0 7 .) .
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H. F is c h e r  & Co., ! Von starkem Feuchtigkeitsgehalt, 
Hamburg | weich, n ich t sehr nervig, reifst

leicht. D ie grauweifse Farbe zu
sammen m it dem unangenehmen 
Geruch, welcher dem Kautschuk 
anhaftet, läfst allerdings nicht 
auf Landolphia, sondern eher auf 
K ickxia  schliefsen. Auch vermifst 
man bei der Probe die rote bis 
rötliche Farbe der sonst aus 

1 Landolphia gewonnenen Sorten. 
W ert etwa Mk. 5,20 per kg  bei 
heutigem niedrigen Gummimarkt 
und etwa Mk. 5,60, wenn der 
üble Geruch vermieden werden 
könnte. (2. 10. 07.)

Kautschuk aus dem J. H . F is c h e r  & Co., 
Bezirk L in d i Hamburg
(Deutsch - Ostafrika)

W ert M. 7,80 bis Mk. 8,— per kg 
für die dunklere (1) und M. 6,6o 
bis 6,80 für die weiche und weifse 
Qualität (2).
1 ist recht gute Qualität und 
ähnelt sehr den hier ab und zu 
ankommenden columbischenScraps.
2 dürfte im  Stück recht nafs aus- 
fallen und unsere Taxen sind dann 
um etwa Mk. 0,20 bis Mk. 0,30 
per kg  zu hoch. E r ist erheblich 
weicher als 1 und dürfte Ä hn lich 
keit m it den ostafrikanischen Lewas 
haben. Augenblicklich denkbar 
ungünstigste Marktlage, bei ein
tretender besserer kann man die 
Taxen um etwa 5 bis 7 pCt. auf
bessern. (7. 10. 07.)

Kautschuk aus dem J. H . F is c h e r  & Co., 
Bezirke Tanga Hamburg
(Deutsch - Ostafrika)

Der Kautschuk ist nicht sehr nervig. 
E r dürfte m it dem in ostafri
kanischen Plantagen gezogenen 
Lewa verwandt sein. W ert etwa 
Mk. 8,—  per kg. (14. 10. 07.)

Kautschuk (Hevea 
guyanensis) aus 
Surinam

J. H. F is c h e r  & Co., 
Hamburg

Die Probe ist unserer Ansicht nach 
Para-Kautschuk, von allerdings 
schwächerem Nerv. D ie Qualität 
scheint sonst ziemlich rein von 
fremden Bestandteilen zu sein und 
ist m it Kreosot koaguliert, vielleicht 
auch geräuchert worden. Bei 
heutiger niedriger Marktlage W ert 
etwa Mk. 8,— per kg. (10. 12. 07.)
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Kopal aus dem Bezirk 
Ossidinge, Kamerun

I. W ö r d e h o f f  & 
S c h n a b e l, Kö ln  
a. Rh.

Der W ert des Kopal ist schwer zu 
bestimmen. Dies hängt ganz da
von ab, was für eine Qualität 
Lack hieraus angefertigt werden 
kann. Um dies festzustellen, ist 
das Muster leider zu klein.

I I .  D r. H a n s  D e s- 
sa u e r, Aschaffen
burg

D ie dunklere Probe ist derartig m it 
Sand und anderen Unreinigkeiten 
zersetzt, dafs sie so nicht ver
arbeitet werden kann. Das Pro
dukt mufs möglichst vor dem 
Export einer gründlichen Waschung 
unterzogen werden, um den feinen 
Sand etc. zu entfernen. Die 
hellere Probe ist gut und eignet 
sich zur Fabrikation von billigen 
Lacken.

•

I I I .  Joh. G o t t f r .  
S c h ü tte  & Co., 
Bremen

Die kleine Probe hat eine sehr 
minderwertige Qualität, die Ver
wendung für die Lackindustrie 
ist noch sehr fraglich. W ert etwa 
Mk. 20,—  per ioo  kg fre i Bremen 
oder Hamburg. (12. 11. 07.)

Mauritius-Hanf
(F  ourcroya gigantea) 
aus Kamerun

I.  Aktiengesellschaft 
fü r Seilindustrie, 
Mannheim- 
Neckarau

Die Ware scheint trotz des kleinen 
Musters durchaus dem zu ent
sprechen , was man sonst unter 
demselben Namen an bietet. W ert 
gegenwärtig Mk. 60,— bis 
Mk. 65,— . (25. 6. 07.)

I I .  Bremer Tauwerk- 
Fabrik A.-G., Grohn- 
Vegesack

D ie  Faser ist an für und sich ge
sund, krä ftig  und von guter Länge 
und würde sich sehr wohl für 
feinere Tauwerkzwecke eignen. 
Gegenwärtiger Marktpreis etwa 
Mk. 95,—  per 100 kg (17. 6. 07.) 
bei gröfseren Posten als das Muster.

Nest m it Kokons von 
einer Raupenart des 
KamerunerUrwaldes

Seidenhaus M ic h e ls  
& C ie ., Krefeld

Es ist nicht möglich, Fäden von 
den Kokons zu ziehen, da die 
letzteren allzusehr eingetrocknet 
waren. Es dürfte jedoch möglich 
sein, von frischeren Kokons Fäden 
abzuspinnen.

Rizinuskerne aus 
Deutsch-Südwest
afrika

M a t th ia s  R o h d e  
& Co., Hamburg, 
von einer Firma in 
Marseille

Scheinen von sehr guter Qualität, 
können m it denen von Bombay 
und Coromandel in Wettbewerb 
treten. W ir  würden einen Preis 
(Marseille) von Frcs. 30,—  per 
100 kg netto c if Marseille be
zahlen.
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R izinuskerne aus 
Deutsch-Südwest
afrika

M a tth ia s  R o h d e  
& C o., PXamburg, 
von einer Firma in 
Genua

Gut geeignet zur Fabrikation von 
Oel zu medizinischen Zwecken, 
können der von Indien und Java 
kommenden Ware vorgezogen 
werden. Sie würden wohl einen 
Preis von Frcs. 34,—- per 100 kg 
c if Genua erzielen.

Rizinussaat der vier 
Varietaten:

Tártago criollo,
« colorado (rojo

oder morado), 
« negro
« grande (ame

ricano) 
aus Venezuela

I. W a rn h o ltz
& G o s s le r , Ham
burg

W ert der Proben 1 bis 3 etwa 
M k. 240,—  bis M k. 245,—  per 
icoo  kg ., N r. 4 dürfte etwas 
weniger wert sein. (2. 11. 07.)

I I .  W a rn h o ltz
& G o s s le r ,  Ham
burg , von einem 
Marseiller Hause

W ert etwa Frcs. 30,— bis Frs. 30,50 
per 100 kg für die verschiedenen 
Sorten. (12. I I .  07.)

I I I .  W a r n h o ltz  
& G o s s le r , Ham
burg , von einem 
Londoner Hause

Nr. I. In  Farbe ähnlich der brasi
lianischen Saat. Taxe etwa 12 bis 
12/3 per cwt.

N r. 2. In  Gröfse der brasilianischen 
ziemlich gleich, nur in Farbe rö t
lich. Taxe 13/3 bis 13/9 per cwt.

N r. 3. Ähnlich wie N r. 2, nur meist 
schwärzliche Bohnen. Taxe eben
falls 13/3 bis 13/9.

Nr. 4. Sehr unbeliebt, da grofse 
Bohnen sehr trocken und recht 
wenig ölhaltig. Taxe sehr 
nominell 6 ,— bis 7» Per cw** 
(12. 11. 07.)

Sansevieren-Hanf von 
der Insel Ukerewe 
im  Viktoriasee 
(Deutsch - Ostafrika)

I. Aktiengesellschaft 
fü r Seil - Industrie, 
Mannheim-Neckarau

Sehr schöne Faser, wenn auch der 
W ert sehr dadurch vermindert 
wird, dafs sie teilweise recht kurz 
ist. Zur Zeit wären etwa M k. 70,— 
per 100 kg zu erzielen. (14. 8. 07.)

I I .  Bremer Tauwerk- 
Fabrik  A.G.,Grohn- 
Vegesack

Wegen ihrer ziemlichen Feinheit für 
bessere Gespinste wohl verwend
bar, vorausgesetzt, dafs sie in 
gröfseren Quantitäten in Bearbei
tung. Länge, Farbe und Festig
keit dem Muster entspricht. In  
diesem Falle ist wohl ein W ert 
von Mk. 80,— bis Mk. 82,— per 
100 kg zu erreichen.
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Sanseviera cylindrica 
und

Sanseviera guineensis 
aus der Landschaft 
Bukoba amViktoria- 
see (Deutsch - Ost
afrika)

Aktiengesellschaft fü r j Fasern fein, weifs und geschmeidig, 
Seil-Industrie, Mann- dabei kräftig, an sich gut zu nennen.
heim-Neckarau Jedoch m it 4 ° bis 50 cm Länge

reichlich kurz, wodurch der W ert 
ziemlich beeinträchtigtwird. Dieser 
ist bei solch kleiner Probe schwer 
zu bestimmen. Für die W ert
schätzung kommt es zu sehr dar
auf an, wie die Ware präpariert 
ist und wie sie im Ballen liegt.

Agavenarten aus 
Mexiko

I. Aktiengesellschaft 
für Seil - Industrie, 
Mannheim-Neckarau

N r. I. C acaya. Faser etwas kurz 
und für unsere Industrie zu borstig. 
Sie dürfte eher für Bürstenfabri- 
kation in Frage kommen.

Nr. 2. C im a rro n . Ziem lich minder
wertig, weil wergig und nicht 
g latt liegend. Heutiger W ert 
vielleicht SS 20.— per Tonne. 
(28. 6. 07.)

N r. 3. Ix o te s . Verwendbar, Faser 
sollte jedoch länger sein. Werte 
heute etwa SS 30.— per Tonne. 
(28. 6. 07.)

I I .  Bremer Tauwerk- j  Nr. 1. C acaya  ähnelt sehr der 
FabrikA .G ., Grohn- mexikanischen Fibre, ist sehr hart
Vegesack und für Gespinstzwecke wenig

geeignet, auch ziemlich kurz. 
V ielleicht Mk. 60,— per 100 kg 
franko deutscher Hafen. (20.6.07.;

N r. 2. C im a rro n  ebenfalls recht 
spröde, ziemlich kurz und für 
Tauwerk und sonstige Zwecke 
wenig geeignet. W ert vielleicht 
Mk. 50,— per 100 kg. (20. 6. 07.)

Nr. 3. Ix o te s  ist weicherund ge
schmeidiger, aber auch ziemlich 
kurz und teilweise schwach in der 

j Faser. Zu Spinnzwecken besser 
wie die anderen geeignet. W ert 
ungefähr wie bei N r. 2.

Sisalhanf aus Neu- 
Guinea

I. Aktiengesellschaft 
für Seil - Industrie, 
Mannheim-Neckarau

An sich schöne ansehnliche Faser, 
es fehlt aber sehr an der Auf
bereitung und sollte die Ware reiner 
ausgekämmt sein. Länge und
K ra ft genügend. W ert etwa
Mk. 70,—  per 100 kg, wenn reiner, 
erheblich mehr. (14. 8. 07.)
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Sisalhanf aus Neu- I I .  Bremer Tauwerk- Ähnelt ziemlich dem Deutsch-
Guinea Fabrik A.G., Grohn- Ostafrikahanf, nur fehlt die schöne

Vegesack weifse Farbe, ist auch etwas kürzer. 
Immerhin brauchbar für Spinnerei
zwecke. W ert bei gröfserem Posten 
wie Probe gegenwärtig, etwa 
Mk. 70,— per ioo  kg. (8. 8. 07.)

Seidenraupen - Kokons Seidenhaus M ic h e ls E rg e b n is :  K ilo  3,75 — gut —
aus Deutsch - Süd- & C ie ., Krefeld (d. h. K ilo  3,75 trockene Kokons,
westafrika um 1 kg Seide zu spinnen).

P r o d u k t io n :  K ilo  — ,440 m it 
6 Fäden — ziemlich gut — (1 A r
beiterin kann m it einer 6fädigen 
Maschine in einem Tag K ilo  
— ,440 Seide spinnen).

A b f a l l  b e im  S p in n e n : K ilo  
— ,012 30 pCt.

D o p p e lte  K o k o n s : K ilo  3,— 
1,43 pCt. —  gut — .

G ang  b e im  S p in n e n : ziemlich 
gut.

E ig e n s c h a fte n  d e r S e id e : blafs, 
etwas rauh. Spinnresultat ein 
gutes.

Tabak aus dem Ver- Orientalische Tabak- Es handelt sich anscheinend um
suchsgarten in Ossi- und Zigarettenfabrik Tabake von Sumatrasamen. In
dinge, Kamerun Yenidze, Inhaber diesem Falle sind diese Erzeug-

H u g o  Z ie tz ,  Dres- nisse für unsere Zwecke nicht
den geeignet. Tabake ost- und west

indischen Charakters sowie Brasil-

•

und Habanatabake sind für Ziga
rettenfabrikation nicht verwend
bar.

V ie lle icht würde sich ein Ver
such empfehlen, türkischen Tabak
samen aus der europäischen und 
asiatischen Türkei zu verschaffen 
und anzupflanzen. Es ist nicht 
ausgeschlossen, dafs die Tabake 
in der Zigarrenfabrikation als 
Einlagetabake Verwendung finden 
können.

Wachsbeeren aus E. H. W o r le e  & Co., D ie Wachsbeeren sind uns völlig
Deutsch - Südwest- Hamburg unbekannt, auch waren verschie-
afrika dene Versuche, etwas über die 

Ware in Erfahrung zu bringen, 
erfolglos.

G edruckt in der K ön ig liche n  H o fbn chd rucke re i von E  S. M it t le r  &  Sohn, Berlin  SW68, Kochstr. 68—71.
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Tropenpflanzer, Z e itsch rift fü r trop ische Landw irtschaft 
m it den wissenschaftlichen und praktischen Beiheften, 
m onatlich , u .  Jahrgang. Preis M. io ,—  pro  Jahr.
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Kolonial-Handels-Adreßbuch, u .Jahrgang. Preis M .2 ,— .

Wirtschafts-Atlas der Deutschen Kolonien. Preis 
AI. 5,— .

Westafrikanische Kautschuk-Expedition, r . Schlechter.
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Kunene-Zambesi-Expedition, h . Baum. Preis Ai. 20,— .

Samoa-Erkundung, Geh. Reg. Rat Prof. D r. W oh ltm ann .
Preis AI. 5,— .

Fischfluß - Expedition, Ingen ieur A lexanderK uhn . Preis AI. 3,— .

Zur Trassierung der Togo-Eisenbahn L o m e- 
Palime. Preis AI. 1,50.

Die wirtschaftliche Erkundung einer ostafrika
nischen Südbahn, Paul Fuchs. Preis AI. 4,— .

Wirtschaftliche Eisenbahn-Erkundungen im mitt
leren und nördlichen Deutsch - Ostafrika,
Paul Fuchs. Preis Ai. 5,— ,

Berichte über deutsch-koloniale Baumwoll-Unter- 
nehmungen:

Baumwoll-Expedition nach Togo 1900.
Deutsch-koloniale Baumwoll-Unternehmungen. Bericht I 1901, Be

richt 11 1902/1903, Bericht I I I  1903/1904, Bericht IV Herbst 19(W, 
Bericht V Frühjahr 1905, Bericht VI Herbst 1905, Bericht V II 
Frühjahr 1906, BerichtVIII Frühjahr 1907, Bericht IX  Herbstl907.

Die Baumwollfrage. E in  w e ltw irtschaftliches P rob lem . W irk l.
Legationsra t Professor D r. H e lffe rich .

Die wirtschaftliche Bedeutung der Baumwolle auf dem Weltmärkte.
E be rh a rd  v. Schkopp. P re is M . 2 ,— .

Anleitung für die Baumwollkultur. Professor D r. Z im m erm ann. 
Pre is M . 1,5 0 .
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