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Organisation und mifgliedschaîi.
Xn Verbindung m it dem Reichs-Kolonialamt und der 

Deutschen Kolonialgescllschaft w irk t das Kolonial-W irtschaft- 
licbe Komitee durch wirtschaftliche Unternehmungen zur Nutz
barmachung unserer Kolonien und überseeischen Interessen
gebiete fü r die heimische Volksw irtschaft. Die Hrbeiten 
erstrecken sich a u f:

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

2. förderung des 6isenbahnbaues;
3. Vorbereitung einer deutschen Siedlung:
4. Hllgemeine Hrbeiten im  Interesse der Kolonien.
Das Kolonial-W irtschaftliche Komitee is t am «8. lu n i 1896 

begründet und besitzt die Redite einer juristischen Person.
Das Kolonial-W irtschaftliche 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-W irtschaftlichen Komitee stehen beratend 
und m itw irkend zur Seite etwa 500 wissenschaftliche In s titu te , 
Handelskammern, Städte, Banken, koloniale, kommerzielle und 
industrielle Körperschaften, Hrbeitervereine und Missionen.

Die Unternehmungen des Komitees werden durch die 
Reichsregierung, die W ohlfahrtslotterie und durch koloniale, 
kommerzielleundindustrielle^fnteressenten ta tk rä ftig  gefördert.

Die M itgliedschaft des Kolonial-W irtschaftlichen Komitees 
Berlin NW ., Unter den Linden 43 (Mindestbeitrag M* 10,— 
pro la h r), berechtigt a) zu S itz  und Stimme in der M itglieder
versammlung: b) zum Bezug der Ze itschrift „D er Cropcn- 
pflanzcr“  m it Beiheften: c) zum Bezug des „K o lo n ia l- 
fiandels-Hdressbuches“ : d) zum Bezug der „Verhandlungen des 
Kolonial-W irtschaftlichen Komitees“ : e) zum Bezug des „W ir t
schafts-Htlas der Deutschen Kolonien“  zum Vorzugspreise 
von M* 4,50: f)  zum Bezug der Kolonialen V o rsch rifte n .



1908: 1. Sitzung. Nr. 1. 27. Mai 1908.

Verhandlungen
des

Kolonial «Wirtschaftlichen Komitees 6« V
wirtschaftlicher HusschuE; der Deutschen Kolonialgesellschaft

und der

Baumwollbau -- Kommission,
Berlin I1W., Unter den üinden 43.

Vorstand. Anwesend: K a r l  S u p f,  Vorsitzender, D r. A r e n d t ,  M .' d. R., R itte r
gutsbesitzer v o n  B ö h le n d o r f f - K ö lp in ,  M . d. A ., Geh. Ober-Regierungs- 
r a tB o rm a n n ,  C h r. v o n  B o r n h a u p t ,  Regierungsrat D r. W a l t e r  B u s s e , 
Professor E. F a b a r iu s ,  Landgerichtsrat H a g e m a n n , M. d. R., D irek to r 
F r .  H u p fe id ,  D ire k to r C. L a d e w ig ,  D ire k to r C. J. L a n g e ,  Regierungs
baumeister N itz e ,  M o r i t z  S c h a n z , Professor D r. W a r b u r g ,  J. J. W a r n -  
h o l t z ,  T h e o d o r  W i lc k e n s ,  Geh. Regierungsrat Professor D r. F. W o h l t -  
m a n n , Generalsekretär F u c h s , Sekretär E is e n h a u e r ,  Redakteur D r. 
M a t th ie s e n .

Baum wollbau-Kom m ission. Anwesend: V om  Reichsamt des In n e rn  Geh. Ober- 
Regierungsrat D e lb r ü c k .  V o n  der K om m ission: K a r l  S u p f,  V o r
sitzender, Regierungsrat D r. W a  11e r  B u s s e , D ire k to r E. H e r t l e ,  General
d irekto r F r ie 'd r ie h  H u m m e l,  D ire k to r F  r. H  u p f  e 1 d , Regierungsbaumeister 
N itz e ,  Kom m erzienrat H e in r ic h  O t to ,  M o r i t z  S c h a n z , Kom merzienrat 
E m i l  S ta r k ,  Professor D r. W a r b u r g ,  T h e o d o r  W i lc k e n s ,  General
sekretär F u c h s , Sekretär E is e n h a u e r ,  Redakteur D r. M a t th ie s e n .

Tagesordnung.
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Kundgebungen zu  den A rbe iten  des K o lo n ia l- 
W irtsch a ftlich e n  Kom itees:

Der König von Württemberg und das Kolonial-Wirtschaftliche
Komitee.

„S e ine  Majestät der K ö n ig  hat m ich  beauftragt, Ihnen fü r 
„d ie  namens des K o lo n ia l-W irtsch a ftlich e n  Kom itees zum A lle r 
h ö c h s te n  Geburtsfest dargebrachten G lückwünsche den wärmsten 
„D a n k  sowie die erneute Vers icherung auszusprechen, daß Seine 
„M a jestä t der K ö n ig  den U nternehm ungen und erfo lgre ichen Be
s tre b u n g e n  des Kom itees jederze it Sein lebhaftes Interesse ent- 
„gegenbringt.

S t u t t g a r t ,  den 18. Februar 1 9 0 8 . (gez.) v. Soden.“

Der preußische Minister für Handel und Gewerbe und das 
Kolonial -  Wirtschaftliche Komitee.

»
„ M it  lebhaftem  Interesse verfo lge ich die Bem ühungen des 

„K o lo n ia l-W irts c h a ft lic h e n  Kom itees, die D eckung des Bedarfes 
„an  R ohprodukten aus den K o lon ien  zu entw icke ln  und dam it 
„dem  heim ischen Gewerbefleiß, vo rnehm lich  der T ex tilind u s trie , 
„e ine  b re itere  und gesichertere Grundlage zu schaffen; auch 
„w e ite rh in  werden die A rb e ite n  des Kom itees meine vo lle  A u f- 
„m erksam ke it finden.

B e r l in ,  den 22. Januar 1 9 0 8 . (gez.) Delbrück.“

D em  K om itee  sind neuerdings die fo lgenden körperschaftlichen
M itg lied e r be ige tre ten :

S tä d te . Stadt A ltona , Stadt K ie l, Stadt Schöneberg bei B erlin .

H a n d e ls -  u n d  G e w e rb e k a m m e rn . Handelskam m er W iesbaden, 
Großherzogliche Handelskam m er W orm s a. Rh., H andw erks
kam m er fü r das H erzog tum  Braunschweig zu Braunschweig.

I n d u s t r ie l le  u n d  k o m m e r z ie l le  V e rb ä n d e . Brem er C igarren- 
Fabrikanten-V ere in  zu Bremen, H andelsvereenig ing „A m s te r
dam “  zu Am sterdam .



A n d e r e  V e r e in e ,  K ö r p e r s c h a f te n  u n d  k o lo n ia le  G e s e ll
s c h a fte n . B ib lio th e k  der K ö n ig l. Forstakademie, Tharandt, Deutsche 

K o lon ia lgese llschaft A b te ilu ng  A ltenbu rg , S. H e in  &  Co., Verlag 
der Fachzeitungen: „D e r  M anufacturis t“ , „F a b rika n t und 
Grossist“  und „D e r  M ate ria lis t“  in  H annover, Pflanzungs
gesellschaft Pugu G. m. b. H „  Berlin , Societa C olonia le Ita liana 
in  M ailand, K ö n ig l. Technische Hochschule zu Hannover, 
V erw a ltung  des Gewerbeschulwesens zu Ham burg.

Das K om itee  hat am 2. M ai d. Js. an der von dem Zentra l
verband Deutscher Industrie lle r, dem Bund der Industrie llen  und 
der Zentra lste lle  zur V o rbe re itung  von Handelsverträgen ein- 
berufenen Versam m lung zwecks Beratung, betreffend die E rrich tung  
e iner Reichs-Handelsstelle, te ilgenom m en. (V e rtre te r: Theodor 
W ilckens-H am burg , Generalsekretär Paul Fuchs-Berlin.)

V o r  E in tr it t  in  die Tagesordnung w idm et der Vorsitzende 
den verstorbenen V orstandsm itg liedern  Rechtsanwalt D r. Schar
lach-H am burg und L udo lph  M üller-B rem en warm  empfundene 
Nachrufe.

1. Baumwollbau.

D ie  B aum w ollbau-K om m iss ion  n im m t den von dem V o r 
sitzenden des K o lo n ia l-W irtsch a ftlich e n  Kom itees erstatteten Be
r ic h t X  über die „D eutsch-ko lon ia len  Baum w ollunternehm ungen“  
entgegen und verhandelt über die folgenden Gegenstände:

a. Aufbringung der Mittel pro 1908 und 1909.

Das R e ic h s - K o lo n ia la m t  hat zur U nterstützung der Baum- 
w o llku ltu rve rsuche  aus dem E ta t 1908 fü r Togo eine B e ih ilfe  von 
M k. 5000 b e w illig t und fü r Deutsch-O stafrika eine B e ih ilfe  von 
M k. 55000 in  Auss icht gestellt.

Das R e ic h s a m t des In n e r n  hat der Baum w ollbau-Kom m ission 
auch fü r 1908 eine B e ih ilfe  von M k. 50000 in  Aussicht gestellt, 
d ie w iederum  im  Interesse der B aum w ollku ltu r in  Deutschland zu 
verwenden sind.

D ie  Sammlungen der T e x t i lv e r b ä n d e  p ro  1907, 1908 und 
1909 haben bis M itte  M ai insgesamt Mk. 273 985,49 ergeben, da
von entfa llen au f d ie  Jahre 1908 und 1909 je  M k. 91 000.



Baumwollbau.

b. Baumwollunternehmen in Ost- und Westafrika.

D ie  Baum w ollern te  1907 von T ogo  und Deutsch-Ostafrika 
w ird  au f 3000 Ballen ä 250 kg geschätzt, was gegenüber der 
E rn te  des Jahres 1906 von 1435 Ballen eine Zunahme von über 

IOO°/0 bedeutet.
Dank der grofszügigen und vom kaufmännischen Geiste ge

tragenen Eisenbahnpolitik des Staatssekretärs des Reichs-Kolonial
amts und dank der Bewilligungsfreudigkeit des Reichstags 
werden in den nächsten Jahren in Togo und Deutsch-Ostafrika 
weite für den Baumwollbau geeignete Gebiete erschlossen werden. 
D ie für Togo bewilligte neue Eisenbahnlinie Lom e—Atakpame 
wird die für die Baumwoll-Eingeborenenkultur aussichtsvollen Be
zirke Atakpame, Kpedji und Sokode-Bassari wirtschaftlich auf- 
schliefsen und diese Bezirke dem W eltverkehr angliedern, während 
in Deutsch-Ostafrika insbesondere die grofse und volkreiche Land
schaft Uniamwesi, die durch die bewilligte Verlängerung der 
Daressalam— Morogoro-Eisenbahn bis Tabora ihrer wirtschaftlichen 
Erschliefsung entgegengeht, für die Baumwollkultur recht günstige 
Aussichten besitzt; auch dort wird in erster Linie die Baumwoll- 
Eingeborenenkultur zu fördern sein.

Zur B e k ä m p fu n g  vo n  S c h ä d lin g e n  a u f ih re n  o s t
a fr ik a n is c h e n  B a u m w o llp fla n z u n g e n  beabsichtigen die Leip
ziger Baumwollspinnerei und Heinrich Otto, Stuttgart, einen 
akademisch gebildeten Landwirt zu verpflichten. Das Komitee 
übernimmt es, eine geeignete Persönlichkeit ausfindig zu machen 
und beim Reichs-Kolonialamt zu beantragen, den Arbeiten dieses 
Privatbeamten seitens der Behörden des Schutzgebietes und ins
besondere seitens des Kaiserlich Biologisch Landwirtschaftlichen 
Instituts zu Am ani weitgehendste Förderung zuteil werden zu lassen.

In Anbetracht dessen, dafs der Norden K am e ru n s  günstige 
Aussichten für die Baumwollkultur bietet, die Produktion aber bei 
den Transportschwierigkeiten eine beschränkte bleiben mufs, 
beschliefst die Kommission, die Leitung des Kolonial-Wirtschaft
lichen Komitees zu beauftragen, an das Reichs-Kolonialamt eine 
Anfrage zu richten, was regierungsseitig beabsichtigt sei, um die 
Hindernisse der Flufsschiffahrt auf dem Benue zu beseitigen.

— 4 —



Baumwollbau.

c. Kostenanschlag 1908.

D er Kostenanschlag p ro  1908 balanciert in  E innahm en und 
Ausgaben m it M k. 200 000. A n  E innahm en sind veranschlagt: 
B e ih ilfen  der Ka iserlichen Gouvernements: fü r Deutsch-Ostafrika 
M k. 55 OOO, fü r Togo M k. 5000, B e ih ilfe  der B aum w oll-Industrie  
M k. 90 OOO, B e ih ilfe  des Reichsamtes des Innern  (in Deutschland 
zu verwenden) M k. 50 OOO. A n  Ausgaben sind e ingeste llt: fü r 
Deutsch-O stafrika Mk. 120000, fü r Togo  M k. 20000, fü r Deutsch- 
Südwestafrika M k. IOOOO, fü r Deutschland im  Interesse der Baum- 

w o llk u ltu r  M k. 50000.

d. Ausstellung von Baumwoll-Erntebereitungsmaschinen.

D ie  m it U nterstü tzung des Reichsamtes des Innern  in  der 
Ausste llungshalle  des Institu ts  fü r Gärungsgewerbe zu B e rlin  ve r
anstaltete Ausste llung amerikanischer und englischer Baum woll- 
Erntebere itungsm aschinen w urde am 5- MM eröffnet und w ird  bis 
zum IO . Juni dauern. D e r E rö ffnung  der Ausste llung g ing  eine 
V o rbes ich tigung  voraus, der als V e rtre te r der Reichsbehörden 
u. a. der Staatssekretär des Reichs-Kolonialam tes Exzellenz Dern- 
burg  und Geh. O berreg ierungsrat D e lb rück  vom  Reichsamt des 
Inne rn  sowie zahlreiche V e rtre te r der Presse beiwohnten. A m  
30. M ai hat Seine H oh e it der H erzog Johann A lb re c h t zu M ecklen
burg, Regent des H erzogtum s Braunschweig, der Ausste llung einen 
Besuch abgestattet. W ährend der D auer der Ausste llung wurden 
an jedem  M ittw och  von 10 bis 12 U h r säm tliche Maschinen im  
Betriebe vo rge führt. D e r Besuch nam entlich  aus Industrie - und 
A rbe ite rkre isen, von technischen, insbesondere Textil-Schulen, war 
sehr zufriedenstellend.

D er Zweck der Ausste llung w ird  e rre ich t werden: E ine 
Reihe deutscher M aschinenfabrikanten is t bereits dam it beschäftigt, 
den neuen Industriezw eig  aufzunehmen. Nach der Ausste llung 
werden die Maschinenanlagen nach Deutsch-O stafrika und Togo 
überfüh rt, um  d o rt der F örderung  des Baumwollbaues zu dienen. 
A uch  die Ausste llung der aus deutscher Baum wolle gefertig ten 
H alb- und Ganzfabrikate hat bereits geschäftliche Anfragen zur 
Folge gehabt.

— 5 —

Das K o lon ia l-W irtscha ftliche  K om itee  hat den Beschlüssen 
der Baum w ollbau-Kom m ission zugestimmt.
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2. Guttapercha* und Kaufsdiuk*Unfemehmen in 
Ileu-Guinea.

Ü ber den derzeitigen Stand des U nternehm ens te ilt  P ro 
fessor D r. W a rbu rg  nach den seit O ktober neu eingelaufenen 
Berichten folgendes m it:

V o n  der ersten Etappe im  Innern, die nach ih re r Lage an 
der E inm ündung des Kanlobaches in  den M in jem fluß  Kanlo-E tappe 
benannt wurde, suchte die E xped ition , zunächst den M in jem  auf
wärts vo rdringend, den Kam m  des Kanigeb irges zu erreichen. 
2 l/2 km  oberhalb der Kanlo-E tappe entsteht der M in jem  aus dem 
Zusammenfluß von zwei Flüssen, dem D jam u und dem Mudjene. 
D e r letztere, welcher in  seiner H aup trich tung  [aus Südwesten 
kom m t, is t der Hauptzufluß des M in jem ; durch das K an igeb irge  
werden die beiden Tä le r des M udjene und D jam u schart ge
trennt.

W ährend der D jam u seine Wässer aus den südwestlichen 
Ausläufern  des F in isterregebirges bezieht, entwässert der M udjene 
unter M itw irku n g  e in iger w estlicher Bäche die südöstlichen A us
läufer des Oertzengebirges, das schließlich in  die d ie Wasserscheide 
b ildende K e tte  ausläuft.

A u f  dem K an igeb irge  legte D r. Schlechter in  einer H öhe  von 
lOOO m die zweite Etappe an, die einen w ich tigen  S tü tzpunkt fü r 
die weiteren W egebauarbeiten b ilden  w ird . V o n  dem Kam m  des 
Kanigebirges e rfo lg te  sodann der A bstieg  nach dem Mudjenefluß. 
D ie  W egeroute w urde aus dem Grunde über das Kanigeb irge  
trassiert und n ich t v ie lm eh r durch  das M udjeneta l selbst, w e il die 
A n lage des Weges h ie r v ie l schwieriger durchzuführen gewesen 
wäre und ein nötiges m ehrmaliges Ü berschreiten des M udjene 
ein schnelles Vorw ärtskom m en der P rov ian tko lonnen  beh indert 

hätte.
D ie  e igentliche Wasserscheide lieg t ungefähr 8 km  vom  

M udjene entfernt. V o n  der Wasserscheide aus so ll noch im  V e r
la u f der komm enden T rockenze it über den Ramufluß hinaus das 
B ism arckgebirge e rre ich t werden, das etwa 20 km  entfe rn t lieg t. 
D ie  A rb e it  w ird  au f dieser verhältn ism äßig ebenen Strecke le ich t 
vonstatten gehen, umsomehr, als Gouverneur D r. H ah l in  Sydney 
Pack- und R eitp ferde zur schnelleren Förderung der A rb e it be
s te llt hat. W a r b isher die Bevölkerungszahl der von der E x 
ped ition  berührten  D ö rfe r nur schwach, so is t ih re  Zunahme 
jense it des Ramutales zu erwarten.

Guttapercha- und Kautschuk-Unternehmen in Heu-Guinea.
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G u tta p e rc h a b ä u m e  sind auch beim  weiteren V o rd ringen  
der E xped ition  in  den Tä le rn  und an den Hängen bis zu einer 
H öhe von etwa 900 m gefunden w o rd e n ; darüber hinaus scheint 
ih r  W achstum  durch die starken W inde  geh indert zu sein.

D r. Schlechter hat zur Feststellung der Zahl der vorhandenen 
Guttaperchabäume w ieder in  verschiedenen Höhenlagen S tich
proben vorgenom m en, z. B. am D jam u in  e iner H öhe von  250 m 
üD er dem Meere. H ie r  wurden zwei große, zwei m itte lgroße und

Guttapercha- und Kautschuk-Unternehmen in Neu-Guinea.

Malaien bei der Guttagewinnung.

fünfzehn kle ine Bäume per H ek ta r gefunden. E ine  andere S tich 
probe ergab einen großen, zwanzig m itte lgroße und achtundsiebzig 
kle ine Bäume per Elektar.

D r. Schlechter hä lt an der A ns ich t fest, daß die H äu figke it 
des Vorkom m ens der Bäume in  keiner W eise der in  Borneo und 
Sumatra beobachteten nachsteht. D ie  Südhänge des B ism arck
gebirges jense it des Ramutales sind ebenfalls d ich t bewaldet und 
lassen ein gleiches V o rkom m en erwarten. D ie  Guttasam m ler 
brachten m onatlich  im  D urchschn itt etwa 500 Pfund e in ; zwei 
w eitere Probesendungen sind nach Deutschland e rfo lg t. Im  ganzen



Guttapercha- und Kautschuk-Unternehmen in Neu-Guinea.

—  8 —

sind bis je tz t 3925 Pfund nach Deutschland ausgeführt worden. 
D ie  Sortierung der G utta durch einen ersten Sachverständigen in 
H am burg  ergab eine bessere und eine m inderw ertige  Q ualitä t. 
D r. Schlechter is t daher angewiesen worden, nur die besseren 
Sorten sammeln zu lassen.

In  dem V e rs u c h s g a r te n  v o n  B u lu  sind neue Kautschuk
bäume angepflanzt worden. D ie  frühe r eingesetzten Hevea- und 
M anihotbäum e haben sich gu t en tw icke lt; letztere haben schon 
Saat angesetzt. D ie  Guttaanpflanzung hat sich le ider n ich t be
w ährt, T rockenhe it und Ratten haben die meisten der em pfind
lichen Pflänzlinge vern ichte t.

D urch  den Anbau  von G e m ü se  u n d  F e ld f r ü c h te n  bei 
Bu lu  und den Etappen im  Innern, besonders von Taros, Mais 
und H irse, wurde eine gesunde und b illig e  Verp flegung  der E x 
ped itionste ilnehm er e rm ög lich t; ungefähr die H ä lfte  des Proviants 
konnte  in  Fe ld früch ten  ve rab fo lg t werden.

W as die W it t e r u n g  anbelangt, so herrschte im  Dezember 
bereits typische Regenzeit; an der Küste sowohl w ie  im  Innern  
fie l re ich lich  Regen. D ie  Guttaarbeiten brauchten jedoch n ich t 
e ingeste llt zu werden, sie litte n  nur dann, wenn der Regen am 
frühen N achm ittag einsetzte. A n  der Küste ließ der Regen im  
Januar auffallenderweise bedeutend nach, so daß man h ie r kaum 
von e iner Regenzeit sprechen konnte.

D ie  B e z ie h u n g e n  zu d e n  E in g e b o re n e n  sind freund 
schaftlich  geblieben. V e rb indung  is t nunm ehr m it allen D ö rfe rn  
geschaffen, die im  Bereich der E xped ition  liegen.

D er Ka iserliche  G ouverneur von Deutsch-Neu-Guinea, D r.H a h l, 
berich te t unter dem 4. A p r il  d. Js. ungefähr folgendes:

In  der Ze it vom  5. bis 15. März unternahm  ich  einen E r
kundungsmarsch den Uaria (Herkulesfluß) aufwärts, wozu ich  H errn  
D r. Schlechter beizog. E r ste llte  das V orkom m en zweier Gutta- 
arten und einer Kautschukliane (Parameria) fest. E in  U rte il über 
d ie  H äu figke it des V orkom m ens der Guttabäume kann nur au f 
G rund e iner besonderen, ze itlich  und ö rtlic h  ausgedehnten U n te r
suchung abgegeben werden, die späterer Z e it vorzubehalten ist.

V o m  18. bis 23. März befand ich  m ich au f dem E xped itions
gebiete an der Astro labebucht. Ich  beabsichtigte, den Ramu zu 
erreichen. Andauerndes Hochwasser ve rh inderte  indessen die 
Ü berschre itung des oberen Mudjene, so daß der Zug do rt um 
kehren mußte.
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D ie  Lage des Unternehm ens ist fo lgende:

Ende A p r i l  w ird  der Saumweg bis zur zweiten Etappe au f 
dem Rücken des Kanibergstockes fü r die inzw ischen eingetroffenen 
Pferde passierbar sein. D e r A bstieg  bis zum M udjene is t aus
gelegt. Im  u rsprüng lichen Exped itionsgeb ie t, im  Tale des M in jem  
und seiner Quellflüsse D jam u und Mudjene, w ird  m it der E r 
re ichung des K a n i G utta n ich t m ehr oder nur vere inze lt ange
troffen. In  B u lu  fand ich  806 Pfund Gutta au f Lager. Letztere  
Menge w urde in  der Gogol-Nuru-Ebene einwärts E rim ahafen ge
wonnen, wo zur Z e it m it sechs K o lonnen  ausschließlich gearbeitet 
w ird . D ie  E ingeborenen sind zum Baue des Saumweges in  weitem  
Maße herangezogen worden, eine U nterweisung in  der Gutta- 
gew innung hat bis je tz t n ich t stattgefunden. Das Lager in  Bu lu  
w ar gu t verw alte t. D er Gesundheitszustand ist befriedigend.

D ie  gegenwärtige Lage n ö tig t zu fo lgenden M aßnahmen:

1. D ie  G uttagew innung ohne die persönliche A u fs ich t Schlechters 
erscheint zunächst unren tabe l; der Betrieb in  der Gogol-Ebene 
ist einzustellen. D ie  Ausbeute d o rt kann den Eingeborenen 
überlassen bleiben.

2. F ü r M ärz und A p r i l  sind alle K rä fte  zum W egebau heran
zuziehen, um im  Laufe der T rockenze it den w ichtigsten T e il 
der Aufgabe lösen zu können, näm lich  die Feststellung des 
G uttavorkom m ens im  Ramutale und Bism arckgebirge.

3. Zur E rz ie lung  e iner ble ibenden G uttakenntnis bei den E in 
geborenen sollen U nterweisungen im  Gogol-G ebiet stattfinden 
unter Zuziehung der M issionen und der organisierten D orf- 
schaften.

M it  Abschluß der Feststellungen im  B ism arckgebirge scheint 
es m ir  geboten, H e rrn  D r. Schlechter noch Gelegenheit zu geben 
zu Erkundungen im  F lußgebiete des Uaria, im  H ü o n g o lf und den 
Rawlinsonbergen, fe rner im  Gebiete der Station Eitape. D am it 
wäre der äußere Abschluß der E xped ition  in  etwa Jahresfrist 
e rre ich t.

E ine Sicherung der N achha ltigke it der G uttagew innung ist 
dam it aber n ich t ve rbürgt, auch wenn die unter 3 angeordnete 
Maßnahme eine aufmerksame E rled igung  gefunden hat. Sollten 
die späteren N otierungen der G utta günstig  lauten, so würde ich 
vorschlagen, aus Padang in  steigendem Maße erfahrene malaiische 
Sammler kom m en zu lassen und sie über das beruh igte  K üsten
gebiet zur gemeinsamen A rb e it  m it den Eingeborenen zu ver-

2
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te ilen. Bei ungünstiger N otie rung  wäre ih re  T ä tig ke it aut die 
G uttagew innung im  Uaria-G ebiet zu beschränken.

F ür fabrikatorische Versuche, insbesondere fü r Seekabel
zwecke, erhalten Guttapercha aus Neu-Guinea die F irm en : A l l 
gemeine E lektrizitäts-Gesellschaft, Kabe lw erk Oberspree, in  Obei- 
schöneweide, Felten &  Guilleaume, Lahm eyerwerk, M ü lhe im  a. Rh., 
Norddeutsche Seekabelwerke in  Nordenham, H . Rost &  Co., 
H am burg, Russian-Am erican Ind ia  Rubber Co., St. Petersburg, 
S iem ens-Schuckert-W erke, Berlin .
B e s c h lu ß : Den Vorschlägen von Gouverneur D r. H ah l, betreffend 

die W e ite rfü h ru ng  der Untersuchungen im  übrigen Küsten
gebiet von K a ise r-W ilhe lm s land  und au f den-größeren Inseln 
des B ism arck-Archipe ls, sowie die weitere E in füh rung  m alai
ischer Gutta- und Kautschuksam m ler, w ird  zugestimm t, soweit 
sich diese Maßnahmen im  Rahmen der vorhandenen M itte l 

ausführen lassen.

3. Gisenbahnbau in den Kolonien.

D ank der w eits ich tigen E isenbahnpo litik  des Staatssekretärs 
des Reichs-Kolonialam ts Exzellenz D ernbu rg  und dank der Be
w illigungsfreud igke it des Reichstags is t der Eisenbahnbau in 
unseren afrikanischen K o lon ien  in  ein neues Stadium  getreten. 
A ns ta tt der b isherigen kurzen Stichbahnen, die im m er nur einem 
verhältn ism äßig k le inen T e ile  der betreffenden K o lon ie  zugute 
kom m en, werden je tz t größere Erschließungsbahnen gebaut werden, 
die w eite  Gebiete an den W e ltve rke h r anschließen werden.

Zur Förderung des Eisenbahnbaues in  den K o lon ien  hat das 
K o lon ia l-W irtscha ftliche  K om itee  bekanntlich  durch w irtschaftliche  
und technische E isenbahnerkundungen in  Togo und Deutsch-Ost
a frika  beigetragen; über die w irtschaftliche  und technische E r 
kundung der Lom e — Palime-Eisenbahn, über die w irtschaftliche  
E rkundung einer ostafrikanischen Südbahn, der Daressalam— Ta- 
bora-Eisenbahn und einer ostafrikanischen N ordbahn hat das 
K om itee  eingehende Berich te  ve rö ffentlich t. Außerdem  hat das 
Kom itee  seit Jahren in Fach- und Tagespresse au f die Bedeutung 
des Eisenbahnbaues in  unseren K o lon ien  hingewiesen und noch 
vo r kurzem durch Massenverteilung einer illu s trie rten  vo lkstüm -
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liehen F lug sch rift »Karawane und Eisenbahn« in  weiten Kreisen 
Propaganda fü r den ko lonia len Eisenbahnbau gemacht. Zur U n te r
stützung der Regierungsvorlagen, betreffend den Ausbau der fü r 
d ie  einzelnen Schutzgebiete als zur Z e it notw endig  erkannten 
Eisenbahnen, hat das K om itee  am 17. März d. J. eine E ingabe an 
den Reichstag gerich te t und in  derselben die V o rte ile  der e in
zelnen L in ie n  vom  re in  w irtschaftlichen  Standpunkte aus beleuchtet. 
Außerdem  hat das K om itee  sämtlichen Reichstagsabgeordneten 
seine Verö ffen tlichungen  über die beiden ostafrikanischen Eisen
bahnerkundungen sowie den »W irtschaftsatlas der deutschen 
Ko lon ien«  als Unterlagen zur Verfügung  gestellt.

D ie  vom  Reichstage am 7. M ai in  d ritte r Lesung bew illig te

— i i  —

ko lon ia le  Eisenbahnvorlage umfaßt folgende L in ie n :

1. D e u ts c h -O s ta f r ik a .  Verlängerung der Usam- 
bara-Eisenbahn von M om bo bis K ik o  am Pangani-
fluß u m ...................................................................  45 km

2. D e u ts c h -O s ta f r ik a .  Verlängerung der Eisenbahn
Daressalam— M orogoro  bis Tabora um . . . .  700 ,,

3. T o g o . E ine  Eisenbahn von Lom e nach A takpam e 175 ,,
4. K a m e ru n . E ine Eisenbahn von Duala nach W id i-

m e n g e ..........................................................................360 ,,
5. D e u ts c h -S ü d w e s ta fr ik a .  E ine Eisenbahn von

Seeheim nach K a l k f o n t e i n .............................  180 ,,

zusammen . . . 1460 km

D ie  Verlängerung der U s a m b a ra -E is e n b a h n  zu m  P a n g a n i-  
f lu ß  und deren in  Aussicht genommene Fortsetzung nach dem 
K ilim a n ja ro  und M eru w ird  weite Gebiete fü r die europäische 
P lantagenw irtschaft erschließen (Kautschuk, Sisalhanf, Baumwolle), 
sie w ird  die Ausbeutung der reichen Nutzholzbestände von W est- 
Usambara erm ög lichen und schließlich den A ns ied lern  am K i l i 
m anjaro und M eru eine Absatzm ög lichke it ih re r Erzeugnisse des 
Ackerbaues und der V iehw irtscha ft gewährleisten.

D ie  V erlängerung der E is e n b a h n  D a re s s a la m — M o ro g o ro  
n a c h  T a b o ra  w ird  zunächst die reiche Landschaft K ilossa fü r 
europäische P lantagenwirtschaft, z. B. fü r Baumwolle, erschließen, 
den viehre ichen Ländern Ugogo, T u ru  usw. die A usfuhr von V ieh, 
die b isher wegen der zahlreichen V iehkrankhe iten  nahezu aus- 
oeschlossen war, gestatten; die Bahn w ird  fe rner die d ich t be
vö lke rte  Landschaft U niam w esi m it den Plantagengebieten an der 
Küste  in  V e rb indung  bringen und letztere m it A rbe itskrä ften  ve r
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sehen können, sie w ird  außerdem eine Steigerung der E ingeborenen
p ro du k tion  dieser reichen Landschaft durch V o lksku ltu ren  w ie 
Baum wolle, Erdnüsse und Reis zur Folge haben.

D ie  E isenbahnlin ie  von L o m e  n a c h  A ta k p a m e  w ird  zu
nächst einen weiteren T e il des Ö lpalm engürte ls erschließen, so
dann die Baum w ollgebiete der Atakpam e-, K ped ji- und Sokode- 
Bassari-Bezirke sowie weitere T e ile  von M itte l- und S iidtogo fü r 
den Anbau von Mais und Erdnüssen. D ie  Eisenbahn w ird  außer
dem den T ranspo rt von R indv ieh  aus den viehzüchtenden A ta k 
pame- und nörd licheren Bezirken durch die durch Tsetse ve r
seuchten Gegenden Südtogos nach der Küste erm öglichen.

D ie  Eisenbahn von D u a la  ü b e r  E d e a  n a c h  W id im e n g e  
am  N y o n g f lu ß  w ird  d ie fruch tbaren und vo lkre ichen Bakoko- 
und Yaunde-G ebiete und das weitere H in te rla nd  fü r den A n 
bau von Mais und Erdnüssen erschließen und die Ausbeutung der 
in  diesen Gebieten w a ldartig  vorkom m enden Ölpalmenbestände 
e rm ög lichen; sie gewährle istet die Ausnutzung der in  den dortigen 
U rw ä ldern  zahlreichen Edel- und Bauhölzer, e rm ög lich t die Zufuhr 
von Pferden, R ind- und K le in v ieh  aus Adamaua und den Tschad
seeländern, deren T ranspo rt durch  den U rw a ld g ü rte l wegen der 
Tsetsegefahr b isher ausgeschlossen war, und w ird  n ich t zu le tzt die 
Plantagen an der Küste m it A rb e ite rn  aus den Bakoko- und den 
m it diesen verwandten Babim bi-Stäm m en versorgen können; außer
dem w ird  sie die w irtschaftliche  Ausnutzung der schiffbaren 
Ströme N yong und D um e erm öglichen.

D ie  Zw eig lin ie  der L ü d e r i t z b u c h t - B a h n  v o n  S e e h e im  
nach K a lk fo n te in  d ien t zwar in  erster L in ie  m ilitä rischen  R ück
sichten, is t aber auch vom  w irtschaftlichen  Standpunkte aus v o rte il
haft, indem sie weite Gebiete fü r die Zucht von W ollschafen  und 
Angoraziegen erschließt.

Ü ber den gegenwärtigen Stand des Eisenbahnbaues in  den 
einzelnen afrikanischen K o lon ien  berich te t die Deutsche K o lon ia l- 
Eisenbahn-Bau- und Betriebsgesellschaft:

i .  T o g o .

a) D ie  Bahn lin ie  von Lom e nach Palim e und von Lom e nach 
Anecho w ird  au f G rund eines am 12. März 1908 abgeschlossenen 
Betriebsvertrages w eitere 12 Jahre fü r Rechnung des Fiskus von 

uns betrieben.



Eisenbahnbau in den Kolonien.

b) D ie  Verhandlungen über die A n fe rtig un g  des Projekts 
und über den Bau der vom  Reichstag b ew illig ten  neuen Bahn
verb indung Lom e — Atakpam e sind so w e it gediehen, daß der 
Abschluß eines fo rm e llen  Vertrages voraussich tlich  im  Laufe des 
Juni erfo lgen w ird . Nach demselben w ird  uns die A n fe rtig u n g  
der V o rarbe iten  und die Ausarbeitung des Pro jekts fü r  die ganze 
Strecke übertragen, die A usführung  des Baues jedoch zunächst 
nur au f eine Länge von etwa 70 km  (bis Game).

Das R eichs-Kolon ia lam t hat sich Vorbehalten, die Ü ber
tragung der Bauausführung der Reststrecke von späteren V e r
handlungen abhängig zu machen.

2. K a m e ru n .

a) A u f  der Manengubabahn ist der U nterbau fe rtiggeste llt bis 
K ilo m e te r 70. D er Oberbau lieg t b is K ilom e te r 10.

D ie  M ontage der B rücken über den B om ono-K riek, welche 
das w eitere  Vorstrecken des Gleises b isher geh indert hat, soll bis 
etwa zum A n fang  nächsten Monats beendet sein. —  W ir  er
warten, daß alsdann p ro  M onat etwa 16 km  Gleis vorgestreckt 
werden können, b is Station M uyuka e rre ich t ist, und daß die E r
öffnung des Betriebes a u f der ersten Teils trecke  bis K ilo m e te r 30 
zum H erbst m ög lich  ist.

b) W ie  bei der Bahnlin ie  Lom e— Atakpam e steht der A b 
schluß eines Vertrages m it dem R eichs-K olon ia lam t in  kurzer 
Z e it zu erwarten des Inhalts, daß uns die A n fe rtig u n g  der V o r
arbeiten, d. h. des Projektes fü r die ganze Strecke Duala —  
W id im enge, übertragen w ird , während die Bauausführung zunächst 
nur fü r die erste Teilstrecke von Duala  bis Edea (rund 80 km) 
durch  uns erfo lgen soll.

3. S ü d w e s ta fr ik a .

a) A u f  der im  Bau befind lichen Strecke Lüde ritzbuch t— Keet- 
manshoop w ird  der E ndpunkt Keetm anshoop voraussichtlich  schon 
in  den ersten Tagen des Monats Ju li e rre ich t werden.

D ie  Strecke ist in  Betrieb  genom m en bis Station Seeheim 
jenseits des Fischflusses. Seeheim w urde e rre ich t am 16. A p r il.

b) F ü r die von dem Reichstag inzw ischen bew illig te  Bahn
lin ie  Seeheim —  K a lk fon te in  ist das P ro jek t im  großen ganzen 
fe rtig . M it dem R eichs-K olon ia lam t is t vere inbart, daß w ir  die 
Bauausführung derartig  betreiben, daß innerhalb  14^2 Monaten 
K a lk fon te in  im  V orbau e rre ich t ist, d. h., daß bis zu diesem Z e it
punk t die Strecke betriebsfähig ist.

— 13 —
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4 - O s ta fr ik a .

a) Bezüglich  des Betriebes a u f der L in ie  Tanga-Mombo ist 
am 12. März 1908 ein V e rtra g  m it dem R e ichs-K o lon ia lam t ab
geschlossen w orden, nach welchem  w ir  fü r Rechnung des Fiskus 
die Bahn au f 12 Jahre zu betre iben haben.

b) M it  dem Bau der Fortsetzung von M om bo bis zum Pangani, 
welche inzwischen ebenfalls vom  Reichstag genehm igt worden 
ist, hatten w ir, w ie bekannt, au f unser R is iko  begonnen. D er 
Abschluß eines Vertrages m it dem R eichs-Kolon ia lam t steht bevor. 
D ie  Bauarbeiten sind im  U nterbau fe rtig  bis Station M kum bara 
(150 km  von Tanga). D ie  ganze L in ie  hoffen w ir  in  der ersten 
H ä lfte  des nächsten Jahres be triebsfe rtig  übergeben zu können.

D ie Ostafrikanische Eisenbahn-Gesellschaft berichtet, wie to lg t.

A m  16. O ktober v. Js. wurde, nachdem vo rher schon T e il
strecken nach Pugu, Ruvu, Mikesse eröffnet worden waren, die 
ganze 209 km  lange Bahn Daressalam— M orogoro  dem ö ffentlichen 
V e rkeh r übergeben. Es verkehren seitdem w öchentlich  3 Züge in  
jeder R ichtung. D e r Betrieb w ird  ohne wesentliche Störungen 

durchgeführt.
D ie  Ergebnisse dieses Betriebes sind im  ganzen befriedigend. 

O bw oh l fü r die Strecke sogleich die z iem lich  n iedrigen Sätze des 
a u f der Usambarabahn erst a llm äh lich  ermäßigten Tarites fü r 
Personen- und G üterbeförderung e inge führt sind, decken doch 
schon die bisher erzie lten M onatseinnahmen etwa zwei D r it te l 
der Ausgaben. H ie rb e i is t w oh l zu beachten, daß je tz t ke inerle i 
Transporte  fü r den W e ite rbau  ausgeführt werden, sondern daß 
nur der längs der Bahn w irk lic h  entstehende V erkeh r stattfindet, 
der m it der steigenden E rw e ite rung  und V e rm ehrung  der P flan 
zungen naturgemäß sich entw ickeln  w ird .

W ie  bekannt sein dürfte , is t jüngst auch der W e ite rbau  dieser 
Bahn bis Tabora vom  Reichstage genehm igt; die V orbere itungen  
werden m it E ife r getroffen, um die Bauausführung in  A n g r if f  zu 
nehmen. D er Bau der Strecke Daressalam— M orogoro  hat tro tz  
Störungen durch Aufstand und Hochwasser etwa 31 Monate Zeit 
beansprucht, also pro  K ilo m e te r der 209 km  langen Strecke durch
schn ittlich  etwa 41/ ,  Tag. W enn es gelingen soll, d ie fast 700 km  
lange Strecke von  M orogoro  nach Tabora in  5 Jahren, =  60 M o
naten fe rtigzustellen , muß der Bau so beschleunigt werden, daß 
jedes K ilo m e te r schon in  etwa 2 i /2 Tagen betriebsfähig  fe rt ig 

geste llt w ird .
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B e s c h lu ß : D ie  Versam m lung beschließt, die Le itung  des Kom itees 
zu beauftragen, w eiterh in  fü r die F o r t f ü h r u n g  d e r  U sa m - 
b a ra b a h n  b is  z u m  K i l im a n ja r o  u n d  M e ru  bei Reichs
regierung und Reichstag einzutreten,

D ie  Le itung  des Kom itees w ird  fe rner beauftragt, der 
deutschen Kabel frage erhöhte A u fm erksam ke it zu te il werden 
zu lassen und insbesondere geeignete Schritte  wegen V e r
b illig u n g  der K abe lta rife  nach den deutschen K o lon ien  zu 
unternehmen.

Errichtung landwirtschaftlicher Maschinen- und Geräte-Depots in den Kolonien.

4. Errichtung landwirtschaftlicher ülasdiinen* und 6erclie* 
Depots in den Kolonien.

U nte r V e rz ich t au f theoretische E rö rte rungen  über die so
genannte E ingeborenenfrage fö rd e rt das K om itee  den W ohlstand 
der eingeborenen Bevölkerung durch  E in rich tungen  an O rt und 
Stelle in  den K o lon ien , welche die H ebung der landw irtscha ft
lichen P roduktion  bezwecken; au f die Gew innung und Erzeugung 
der fü r  H ande l und Industrie  des M utterlandes w ich tigen  R oh
stoffe und P rodukte  leg t es h ie rbe i besonderen W e rt.

D en europäischen Betrieben als Quantitäts- und Q ualitä ts
erzeugern und den E ingeborenenku ltu ren  als Massenerzeugern läßt 
das K om itee  das gle iche Interesse zu te il werden.

M it der natürlichen E n tw ick lu n g  unserer trop ischen K o lon ien  
und dem durch die jüngst b ew illig ten  Eisenbahnen erfolgenden 
beschleunigten Ausbau der Verkehrsverhältn isse S ch ritt haltend, 
u n te rn im m t das K om itee  nunm ehr die a l lm ä h l ic h e  E in fü h r u n g  
d e r  m o d e rn e n  T e c h n ik  in  d e r  t r o p is c h e n  L a n d w ir t s c h a f t ,  
in s b e s o n d e re  d ie  E in fü h r u n g  des P f lu g e s  an S te l le  d e r  a l t 
h e r g e b r a c h te n  H a c k k u l tu r .  Zu diesem Zweck beabsichtig t 
das K om itee , zunächst in  Daressalam (Deutsch-Ostafrika) und Lom e 
(Togo) la n d w ir t s c h a f t l ic h e  M a s c h in e n -  u n d  G e rä te -D e p o ts  
e inzurichten. D ie s e  D e p o ts  w e rd e n  v o r e r s t  m it  d e n  g a n g 
b a rs te n  la n d w ir t s c h a f t l ic h e n  G e rä te n , in s b e s o n d e re  m it  
le ic h te n  H a n d p f lü g e n  a u s g e s ta t te t ,  d ie  d e r  L a n d w i r t 
s c h a f t  t r e ib e n d e n  B e v ö lk e ru n g  ( K le in b a u e r n  u n d  E in 
g e b o re n e n )  z u r  H ä l f t e  des S e lb s tk o s te n p re is e s  u n te r  B e 
w i l l ig u n g  v o n  Z a h lu n g s e r le ic h te r u n g e n  z u r  V e r fü g u n g  

g e s te l l t  w e rd e n  s o lle n .
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D ie  L e itung  der D epots untersteht den Beamten des K o lon ia l- 
W irtsch a ftlich en  Kom itees, in  Deutsch-O stafrika dem Kom m issar 
des Kom itees, v. P a lm , in  Togo dem bewährten früheren Le ite r 
der Baum wollschule, J o h n  W . R o b in s o n .

Zur P flugku ltu r an Stelle der H ackku ltu r bem erkt Professor 
W a r b u r g :

„D ie  heutige H ackku ltu r der Eingeborenen verm ag nur etwa 
den fün ften  T e il dessen zu leisten, was bei Verw endung des 
Pfluges bew irtschafte t werden kann.

D er Neger in  N ordam erika verm ag m it dem Pfluge das 25 fache 
an Baum w olle  zu produzieren als der Neger in  unseren 
afrikanischen K o lon ien , der bekanntlich , wenn er 1 ha unter K u ltu r  
hat, h ie rvon  höchstens ein F ün fte l m it Baum wolle, den Rest m it 
N ahrungsm itte ln  bestellt. D ie  Anw endung der P flugku ltu r w ird  
aber außer der M ög lichke it, ein erheb lich  größeres A rea l unter 
K u ltu r  zu nehmen als bei der H ackku ltu r, eine Steigerung der 
E rträge a u f der g le ichen Fläche Landes zur Folge haben, da das 
Land bedeutend tie fe r bearbeite t werden kann, als es bei der 
H a ckku ltu r m ög lich  is t.“

D e r langjährige  L e ite r des Tangabezirkes, Regierungsrat 
M e y e r ,  äußert sich zur E in füh run g  des Pfluges:

„D ie  w ichtigste  Aufgabe der Landw irtscha ft in D eu tsch-O st
a frika  is t fü r die nächste Zeit die Ersetzung der Negerhacke durch 
den P flug ; ohne denselben is t eine ra tione lle  Landw irtscha ft über
haupt undenkbar. Ohne m ich eines ungesunden O ptim ism us 
schuldig zu fühlen, glaube ich, dafs durch E in füh rung  der P flug
k u ltu r in  die ostafrikanische Landw irtscha ft ein so gew altiger 
Um schwung der Verhältn isse hervorgerufen werden würde, w ie 
er etwa h ie r in  Europa durch die E rfindung  der Dam pfmaschine 
hervorgerufen w orden ist.

D ie - je tz ige  H acka rbe it is t außerordentlich ermüdend. Im  
D urchschn itt dürfte  auch während der Bestellzeit der Neger n ich t 
m ehr als 4 bis 5 Stunden p ro  Tag m it der Hacke arbeiten 
können. Ich  glaube n icht, daß er bei dieser A rb e itsze it m ehr als 
200 bis 250 qm, das is t 1j 40 ha, behacken kann. —  Dabei d ring t 
die Negerhacke sehr wenig  in  den Boden ein. W enn  man von 
der Sumatra-Hacke, die im  P lantagenbetrieb gebräuch lich  ist, ab
sieht, so dürfte  die Locke rung  des Bodens nirgends m ehr als 
höchstens 6 bis 8 cm betragen. D iese flache Bearbeitung hat 
n ich t nu r den Mangel, daß dem Boden die zur E n tw ick lung  der 
W urze ln  nötige  Locke rung  feh lt, sondern sie beschleunigt auch
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die Verarm ung des Bodens. Da die tie fe r liegenden Schichten 
des Bodens unben iitz t b leiben, is t ein schnellerer W echsel der 
einzelnen Felder nötig.

Es lie g t au f der Hand, daß durch  die E in füh rung  der P flug
k u ltu r d ie obigen N achte ile  so fort gehoben werden müssen. D ie  
Baum wolle, deren W u rze ln  z iem lich  t ie f  h inuntergehen, is t fü r 
eine Lockerung  des Bodens sehr dankbar. Es stände n ich t das 
geringste im  W ege, den Baumwollsamen in  Reihen auszusäen und 
die Rein igung des Ackers  alsdann durch K u ltiva to ren  m it Zugtieren 
besorgen zu lassen. V o n  den Schw ierigkeiten, die der E in füh rung  
des Pfluges entgegenstehen, m öchte ich die fo lgenden hervorheben. 
E ine  dieser Schw ierigkeiten ist, daß eine ganz besonders sorgfältige 
Bearbeitung des Bodens V o rbed ingung  fü r die E in füh rung  des 
Pfluges ist. Im m erh in  ist diese Schw ierigke it n ich t unüberw ind lich , 
denn es g ib t schon Völkerschaften, z. B. die W aniamwesi, die 
ih re  Ä cke r in  e iner bewunderungswürdig intensiven W eise m it der 
Hacke bearbeiten, wobei sie gezwungen sind, auch die W urze ln , 
wenigstens den größten T e il derselben, zu entfernen. A u ch  die 
Schw ierigkeiten, die in  der verhältn ism äßig tie fen Stufe, a u f der 
die Negerbevö lkerung steht, ih re  Begründung haben, sind schließlich 
n ich t unüberw ind lich . A u ch  der Neger kann w oh l dazu gebracht 
werden, m it Zugtieren, P flug und Egge zu arbeiten. U nzw e ife l
haft die bei w eitem  größte S chw ierigke it und die jenige, die sich 
eben vo rläu fig  w o h l kaum überw inden läßt, lie g t in  den zahllosen 
Viehseuchen begründet, welche unseren V iehbestand dezim ieren.

T ro tz  a lle r Schw ierigkeiten w ürde es ein sehr dankenswertes 
U nternehm en sein, wenn das K o lon ia l-W irtscha ftliche  Kom itee  
einen Versuch machen würde, die P flugku ltu r e inzuführen.“

D ie  unm itte lbare  Veranlassung zur E r r ic h t u n g  d e r  la n d 
w i r t s c h a f t l ic h e n  M a s c h in e n -  u n d  G e rä te -D e p o ts  geht von 
Farm ern der Bezirke M orogoro , K ilossa und Tanga aus, die den 
m it e iner Bereisung dieser Bezirke beauftragten Beamten des 
Kom itees, L a n d w irt Hans M ig d a ls k i ,  ersuchten, ih r  A n liegen  um 
Zuwendung von landw irtschaftlichen Geräten beim  K o lo n ia l-W ir t
schaftlichen K om itee  vorzubringen.
B e s c h l u ß :  Das K om itee  beschließt, la n d w ir t s c h a f t l ic h e  

M a s c h in e n -  u n d  G e rä te -D e p o ts  fü r bedürftige  K le inbauern  
und E ingeborene in  D eutsch-O sta frika  und Togo e inzurichten, 
und insbesondere die E in füh rung  des Pfluges zu betreiben.

3



Oie Nutzholzfrage in den Kolonien.

5. Die ilufjholzfrcige in den Kolonien.
D ie  jüngst vom  Reichstage b ew illig ten  ko lon ia len  Eisenbahnen 

werden die A usnutzung bedeutender Nutzholzbestände in  unseren 
K o lon ien  erm ög lichen; dies g il t  insbesondere von Deutsch-O stafrika 
und Kam erun. In  Deutsch-O stafrika w ird  d ie F o rtfüh rung  der 
Usambara-Eisenbahn an den Pangani den reichen Zedernho lz
beständen von W est-Usambara die A b fu h r zum Ozean erm öglichen. 
A ußer der F irm a  W ilk in s  &  W iese, d ie  die Ausnutzung des 
Schumewaldes in  A n g r if f  genom men hat, haben sich in  le tz ter 
Z e it m ehrere H olzunternehm ungen geb ildet, um  die reichen H o lz 
bestände von Usambara ra tio n e ll auszunutzen; so is t die O st
afrikanische H olzgesellschaft entstanden, die die A k tiva  der früheren 
S ig i-Exportgesellschaft m .b .H . übernom m en hat, und die ve rm itte ls  
ih re r eigenen Sigibahn die W aldbestände von Ost-Usambara er
schließen w ill. Außerdem  is t eine A frikan ische  Handels- und 
Forstverwertungsgesellschaft m. b. H . in  B e rlin  zum Zwecke der 
Ausnutzung von Holzbeständen in  Üsambara gegründet worden.

E inen bedeutenden w irtschaftlichen  W e rt hat auch der in  
Deutsch-Buddu am V ik to riasee  liegende an Bauhölzern reiche 
M insirow ald , der eine Fläche von etwa 2 0  OOO ha bedeckt. Nach 
den Feststellungen des Forstassessors H o l t z  so ll dieser W a ld  eine 
nutzbare Holzmasse von I 400 OOO fm  enthalten.

In  Kam erun w ird  die Eisenbahn von Duala über Edea nach 
W id im enge  große Nutzholzbestände erschließen.

Das K om itee  hat seit Jahren sein A ugenm erk darau f ge
rich te t, die deutschen Fachleute m ehr w ie  bisher fü r  deutsche 
K o lon ia lhö lze r zu interessieren. Es wäre wünschenswert, daß die 
deutschen Holzinteressenten nach dem V o rb ild e  in  den englischen 
und französischen K o lon ien  W estafrikas eigene Holzkonzessionen 
zur Ausbeutung bestim m ter Nutzholzbestände in  Kam erun erwürben.

A u f  G rund von neuerdings eingegangenen Berichten über 
die Nutzho lzfrage in  Kam erun und Deutsch-O stafrika beschließt 
das Kom itee , e in e n  H o lz s a c h v e rs tä n d ig e n  in  d ie  j e t z t  d u rc h  
E is e n b a h n e n  zu e rs c h lie ß e n d e n  H o lz g e b ie te  K a m e ru n s  zu 
e n ts e n d e n , u m  d ie s e  a u f  das V o rk o m m e n  v o n  N u tz h ö lz e r n  
f ü r  b e s t im m te  Z w e ig e  d e r  d e u ts c h e n  H o lz in d u s t r ie  zu 
u n te rs u c h e n ,  sofern es gelingt, die e rfo rderlichen  M itte l aus In te r
essentenkreisen aufzubringen. D e r E rkundung  soll e in Studium  
der H o lzvera rbe itung  in  der einschlägigen deutschen Industrie  
vorangehen.

— 18 —
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6. Die Ölpcilme in Deufsdi=Osfafrikci.

W ährend die reichen Ölpalmenbestände in  Togo und Kam erun 
in fo lge  ih re r Lage nahe der Küste  oder ih re r Erschließung durch 
Eisenbahnen in  der A usfuhr dieser beiden K o lon ien  bereits eine 
w ich tige  Rolle  spie len, hat die Ö lpalm e im  W irtschafts leben 
Deutsch-Ostafrikas b isher noch keine Bedeutung erlangt.

Schon vo r Jahren hat der Kaufm ann Paul Fuchs bei seinen 
Reisen zur Feststellung der w irtschaftlichen  W erte  von Deutsch- 
Ostafrika m it bezug au f den Eisenbahnbau au f die großen Ö l
palmenbestände am Tanganjikasee hingewiesen, die heute von den 
dortigen  E ingeborenen in  ganz p r im it iv e r W eise ausgebeutet 
werden. D ie  kü rz lich  erfo lg te  B ew illigung  der Tabora-Eisenbahn 
lenk t aufs neue die A u fm erksam ke it au f diese Ö lpalm engebiete 
und rück t die M ög lichke it ih re r N utzbarm achung fü r den E x p o rt 
in  g re ifbarere  Nähe.

Es ist daher m it besonderem D ank zu begrüßen, daß Seine 
H o h e it der H erzog A d o l f  F r ie d r ic h  zu M e c k le n b u r g  bei 
seiner kürzlichen Bereisung von U ru n d i G elegenheit genommen 
hat, den Ö lp a lm e n g e b ie te n  am  T a n g a n ik a s e e  seine be
sondere A u fm erksam ke it zu schenken. Seine H o h e it hatte die 
Güte, dem K om itee  einen durch den Leu tnan t K e il der K a iser
lichen  Schutztruppe fü r Deutsch-O stafrika verfaßten interessanten 
B e rich t über diese Ö lpalmenbestände zur V e rfügung  zu stellen, 
dem w ir  folgendes entnehm en:

Man findet die Ö lpalm e bis zur H öhe von 1700 m in  größeren 
Beständen vor, darüber hinaus nur noch vere inzelt. Ih re  E rtrags
fäh igke it bis zur genannten H öhe  is t eine gute. Nach Angabe 
der E ingeborenen gedeiht die Ö lpalm e in  Sandböden besser als 
in  Lehm - oder Steinböden. In  der Nähe befindliches fließendes 
W asser sei vo rte ilha ft, aber n ich t unbed ing t e rfo rde rlich ; zu v ie l 
Wasser hingegen sei fü r sie schädlich. D ie  Ö lpalm e beg inn t im  
siebenten oder achten Jahre zu tragen und e rre ich t im  zehnten 
Jahre ih ren  vo llen  E rtrag . Sie träg t du rchschn ittlich  6 bis 9 F ru ch t
stände pro  Jahr, je  nach der Güte des Bodens und nach der Pflege, 
die ih r zu te il w ird . E in  F ruch tbünde l enthält 800 bis IOOO reife  
Früchte  und w ieg t zwischen 26 und 35 kg. Leu tnan t K e il hat 
von E ingeborenen Ö lgewinnungsversuche vornehm en lassen und 
dabei festgestellt, daß 25 kg re ife  F rüchte  33/ 4 L ite r  erstklassiges 
und s/ i  L ite r  w eniger gutes Ö l ergaben. D ie  verb le ibenden Kerne 
m it Schalen wogen 16 kg, ohne Schalen 3 ^  kg! Das Resultat h in 
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s ich tlich  des gewonnenen Öles erscheint unter Berücksichtigung 
dessen, daß das Ö l nur m it der H and ausgepreßt wurde, als ein 
zufriedenstellendes. Rechnet man im  D urchschn itt p ro  Palme 
7 F ruch tbünde l zu 900 re ifen F rüchten =  2 2 1/ i  kg  pro  Jahr, so 
e rg ib t sich fü r in  V o llk ra ft stehende Ö lpalm en nach vorstehenden 
Versuchen ein E rtrag  von 231/2 L ite r  erstklassigem und 4 1/2 L ite r  
w eniger gutem  Öl.

D ie  Kerne  werden von den E ingeborenen n ich t zu Ö l ve r
arbeitet, sondern meist von den K in d e rn  gegessen, während die 
Schalen als B rennm ateria l dienen.

Ü ber die B ere itung des Öles durch die E ingeborenen schre ib t 
Leu tnan t K e il w ö rtlic h :

„Das Fruchtbündel b le ibt, bevor die Früchte zu Ö l verarbeitet werden sollen, 
im m er einige Tage im  Schatten liegen, b is die zurückgebliebenen Früchte, welche 
noch etwas g rün  sind, einige Reife erlangt haben und sich infolgedessen le ich t 
vom  Bündel losmachen lassen. Nachdem letzteres geschehen ist, werden die 
Früchte in  einem großen irdenen T o p f in  Wasser gut und weich gekocht. H ie rau f 
werden sie, noch heiß, in  einem M örser zerstampft, damit das Fleisch sich von  
den Kernschalen loslöst. Darnach w ird  das zerstampfte Fruchtfleisch in  kaltes 
Wasser getan, gerührt und die Fasern m it den Händen dreim al ordentlich aus
gedrückt. D ie  E ingeborenen verwenden als Gefäß fü r  das kalte Wasser meisten
teils einen langen, bootartigen Kübel, was den V o rte il vo r runden Wasser
behältern hat, daß g leichzeitig mehrere Personen die oben geschilderte A rb e it 
verrichten können. Nachdem das Fruchtfle isch dreim al gut ausgedrückt ist, w ird  
es w eggeworfen; die darin  befindlichen Kerne werden abgesondert und in  irgend 
ein Geiäß gelegt. Das Ö l schwimmt nunmehr auf der Oberfläche des Wassers 
und w ird  sorgsam m it einem Lö ffe l oder einem ähnlichen Gegenstand abgeschöpft 
und in  einen T o p f getan. Da das ziem lich flüssige Ö l m it den zur V erfügung 
stehenden M itte ln  niemals so sorg fä ltig  abgeschöpft werden kann, daß sich kein 
Wasser m ehr darin befindet, w ird  es noch einmal etwa zwei Stunden ge
kocht. H ie rau f w ird  das dicker gewordene Ö l —  in  seiner Farbe rotbraun —  
wiederum so sorgsam wie zuvor in  einen T o p f abgeschöpft und komm t nunm ehr 
entweder frisch und noch flüssig oder schon gestanden und geronnen in  den 
Handel. D er gewissenhafte E ingeborene verkauft h ierorts nu r das ganz reine 
beste Öl, das m inderwertige verwendet er zum eigenen Gebrauch, z. B. Essen, 
E inre iben seiner Haut usw.

Charakteristisch ist, daß jeder M rund i, auch der einfachste Mhutu, es unter 
seiner W ürde hält, Ö l selbst zu bereiten oder be i der Bereitung des Öles selbst 
m itzuhelfen; es is t dies v ie lm ehr led ig lich  eine A rb e it der Frauen. H inzufügen 
möchte ich noch, daß die E ingeborenen das gewonnene Ö l neben den verschieden
artigsten Verwendungszwecken, von denen h ie r n u r die H erste llung einer recht 
guten Waschseife durch Verm ischung des m inderw ertigen Öles m it gebrannter 
Bananenlaubasche erwähnt sei, auch als H e ilm itte l gegen den Sandfloh sehr 
schätzen und häufig anwenden.“

D ie  am Tanganjikasee vorkom m enden Ölpalmenbestände liegen 
ausschließlich im  Norden und Nordosten des Sees, und zwar von



Koloniale Fachausstellungen.

etwa io  km  südlich Usum bura bis etwa 15 km  nö rd lich  Usumbura. 
Leu tnan t K e il hat durch  probeweise Zählungen festgestellt, daß 
d ie  Ö lpalmenbestände n ied rig  gegriffen 800 000 tragende Ö l
palmen enthalten; w ahrsche in lich  ist ih re  Zahl aber e rheb lich  
größer. A m  W estu fer des Tanganjikasees kom m t nach Leutnant 
K e il d ie  Ö lpalm e n ich t vor.

B e s c h lu ß : Das K om itee  beschließt die F örderung  der Ö lpalm en
ku ltu r in  Deutsch-Ostafrika zunächst durch V e rte ilun g  west
afrikanischen Saatguts und die Herausgabe e iner K u ltu r 
anleitung. Je nach den Ergebnissen dieser Maßnahmen so ll 
dann die maschinelle Pa lm ölbere itung e ingeführt werden, um 
eine ra tione lle  G ew innung und V e rw ertung  der P rodukte 
der Ö lpalm e zu erm öglichen.
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7. Koloniale Fachausstellungen.
D ie  Erkenntn is, daß ko lon ia l-w irtscha ftliche  Ausstellungen das 

heim ische W irtschafts leben günstig  beeinflussen und nam entlich 
W issenschaft, H andel und Industrie  zur M ita rbe it an der E r 
schließung und E n tw ick lung  unserer K o lon ien  anspornen, ver- 
anlaßte das K o lon ia l-W irtscha ftliche  K om itee  schon in  der ersten 
Z e it seines Bestehens, Ausstellungen in  sein Program m  aufzunehmen.

In  den Jahren 1896 bis 1907 hat das K om itee  größere ko lonia l- 
w irtschaftliche  Ausste llungen veranstaltet oder sich an solchen be
te ilig t: in  H am burg  (Ausstellung der deutschen Landw irtschafts- 
Gesellschaft), B e rlin  (Gartenbau-Ausstellung), Kassel, Eisenach, 
London, in  Daressalam, Zanzibar und Palim e (landw irtschaftliche 
Ausste llungen), B e rlin  (Baum w oll - E rn tebere itungsm aschinen- 
Ausste llung), St. Lou is (W eltausstellung). Ü ber 100 W a n d e r 
a u s s te llu n g e n  k o lo n ia le r  P ro d u k te  wurden abgehalten bei zahl
reichen Handelskam mern, Gewerbevereinen, bei A b te ilungen  der 
Deutschen Kolonia lgesellschaft, Handelsgeographischen V e re in e n , 
Naturw issenschaftlichen, K riegervere inen usw. A n  über 50 Schulen 
wurden S c h u ls a m m lu n g e n  k o lo n ia le r  P r o d u k te  gelie fert. 
E in e r A nzah l s tä d t is c h e r  M u s e e n  wurden ko lon ia le  Sammlungen 
überwiesen. Schließlich wurden S o n d e r -A u s s te llu n g e n  d e r  
w is s e n s c h a f t l ic h - w ir t s c h a f t l ic h e n  E x p e d i t io n e n  des K o m i
tees in  verschiedenen Städten des Reiches abgehalten.
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F ü r die b isherige T ä tig ke it des Kom itees a u f dem Gebiete 
ko lon ia l-w irtscha ftlicher Ausste llungen und Sammlungen legen zahl
reiche goldene M edaillen und Ehrendip lom e, die dem K om itee  
verliehen sind, Zeugnis ab.

D ie  vom  K o lon ia l-W irtscha ftliche n  K om itee  im  Laufe der 
Jahre im  ko lon ia len  Ausstellungswesen gemachten E rfahrungen 
lassen sich w ie  fo lg t zusammenfassen:

W ie  beim  Ausstellungswesen im  allgem einen, so sind es auch 
beim ko lonia len Ausstellungswesen die Fachausstellungen, welche 
w irk lichen  praktischen Nutzen schaffen. W ährend bei allgemeinen 
K o lon ia l-A usste llungen die L ie fe ranten  nach den K o lon ien  m it den 
uns wohlbekannten tausend Gebrauchsgegenständen den bre itenRaum  
einnehmen und die Ausste llungen ohne Negertänze die schaulustige 
Menge nur flü ch tig  interessieren, üben F a c h a u s s te l lu n g e n ,  d ie  
e in e n  n e u e n  In d u s t r ie z w e ig ,  d e r  b is h e r  n u r  in  den  ä lte re n  
K o lo n ia l lä n d e r n  h e im is c h  w a r , v o r fü h r e n  o d e r  b e s t im m te  
d e u ts c h - k o lo n ia le  R o h s to f fe  u n d  P ro d u k te ,  d ie  b is h e r  n u r  
vo m  A u s la n d e  b e z o g e n  w e rd e n  k o n n te n ,  in  ih r e r  V e r 
a rb e itu n g  z e ig e n , einen starken und nachhaltigen E in d ruck  a u f 
Forscher und d irekte  Interessenten aus und drängen Wissenschaft, 
H ande l und Industrie , sich im m er m ehr m it der E n tw ick lung  unserer 
Schutzgebiete zu befassen. Solche Ausste llungen interessieren 
auch unsere in te lligen te  deutsche A rbe ite rschaft.

A ls  nächste Fachausstellung ist die E in füh rung  eines weiteren 
neuen M aschinen-Industriezweiges, näm lich  von B a u m w o ll- Ö l-  
g e w in n u n g s m a s c h in e n  geplant, die außer den bisher fast aus
schließlich in  A m e rika  gefertig ten  M aschinen den weiteren F o r t
sch ritt der B aum w ollku ltu r und der V e ra rbe itung  von deutsch
ko lon ia le r Baum w olle  zu H alb- und Ganzfabrikaten zur D arste llung  
bringen soll.

Ferner is t eine A u s s te l lu n g  d e u ts c h - k o lo n ia le r  H ö lz e r  
in  ih r e r  V e r a r b e i tu n g  in  Auss ich t genommen, zu welcher 
mehrfache Anregungen aus den Kre isen der deutschen Industrie  
und aus den K o lon ien  vorliegen. Ü ber d ie  schwierige Lage be
s tim m ter H o lz  verarbeitender Industrieg ruppen  h in s ich tlich  der 
Beschaffung ih re r R ohhölzer und ih re r A bhäng igke it vom  Auslande 
sei h ie r nur folgendes bem erkt:

D ie  deutsche B le is tiftindustrie , der eine führende Rolle  a u f 
der W e lt zukom m t, le ide t M angel an b illig e n  Zedernhölzern. D ie  
deutsche P ie ifen industrie  is t um die Beschaffung von Bruyéreholz 
verlegen. D ie  Parkett- und H olzpflasterungsindustrie , die K u ns t
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tisch lere i, H olzdrechslere i hängen h ins ich tlich  ih re r H ö lze r wesent
lich  vom  Auslande ab.

U n te r diesen Umständen scheint es an der Zeit, d ie  H ö lze r 
der großen W aldgebiete  unserer K o lon ien  Deutsch-O stafrika und 
Kam erun, die je tz t durch  die b ew illig ten  Eisenbahnen ih re r E r
schließung entgegengehen, den Interessenten in  Stämmen und 
B löcken und nam entlich  in  der V e ra rbe itung  vorzuführen. Bei 
der Suche nach neuen charakteristischen H ö lze rn  fü r W ohnungs
e inrich tungen ist der Ausste llung auch das Interesse des bre iten 
Publikum s gesichert, das seinerseits w ieder d ie Innenarch itek tu r 
und M öbe lfabrika tion  beeinflussen w ird , deutsch-koloniale H ö lze r 
zu verarbeiten, und a u f diese W eise der ko lonia len, also auch 
nationalen Sache nützt.

Außerdem  w ird  das K om itee  a u f Veranlassung des K u ltus 
m in isterium s die E in rich tu n g  k o lo n ia le r  S c h u ls a m m lu n g e n  
in  V e rb indung  m it dem R eichs-Kolon ia lam t betreiben.

B e s c h lu ß : U n te r der Voraussetzung verfügbarer M itte l in  den 
Jahren 1909 und 1910 beschließt das Kom itee , ko lon ia le  Fach
ausstellungen w ie eine B a u m w o ll  - Ö lg e w in n u n g s  - A u s 
s te l lu n g  und eine Ausste llung d e u ts c h e r  K o lo n ia lh ö lz e r  
in  ih r e r  V e r a r b e i tu n g  ins W e rk  zu setzen und die V e r
anstaltung von Expeditions-Ausste llungen sowie die E in rich tung  
von ko lon ia len  Schulsammlungen fortzusetzen.
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8. Voranschlag

D ie  Rechnungs-Prüfungs-Komm ission legte den Voranschlag 1908 vor, der
Das K om itee  e rte ilt dem Voranschlag in

Einnahmen.
Voranschlag des Kolonial-

I .  Beiträge von H ande l und Industrie , von 

körperschaftlichen und persönlichen M it

g liedern  .....................................................................M k. 152000

2. B e ih ilfen  der Ka iserlichen Gouvernements

Deutsch-O stafrika . . . .  Mk. 55 OOO 

Deutsch-Südwestafrika (aus

I 9 0 7 ) ...............................................  „  iO O O o

Togo  .    ,, 5 000

N e u -G u in e a ................................  ,, 25000  ,,

3. B e ih ilfe  des Reichsamts des Innern. (Im

Interesse des Baum wollbau-Unternehm ens in  

Deutschland zu v e rw e n d e n ) ........................... ,,

4. B e ih ilfe  der Deutschen Ko lon ia lgese llschaft ,,

5. Z in s e n -E in n a h m e n ............................................ ,,

6. K o n to  „T ropenp flanze r“  und

K o n to  „K o lo n ia l-H an d e ls -A d re ß b uch “  . . ,,

95  OOO

50000

32  OOO 

8 000

25 OOO

Mk. 362 OOO



Voranschlag pro 1908

von dem Referenten der Kom m ission, D ire k to r  Ladewig, e rläu te rt w ird .von dem Referenten der Kom m ission, D ire k to r  Ladewig, e rläu te rt w ird , 
fo lgender Fassung seine Zustim m ung.

Wirtschaftlichen Komitees.

Ausgaben.
1. K o n to  Baum w oll-U n te rnehm en . . . .  Mk. 200 OOO

2. K o n to  Guttapercha- und K au tschuk-U n te r

n e h m e n ............................................................................ 55000

3. Studienreisen nach frem den Ländern . . ,, 5 OOO

4. K o lon ia l-w irtscha ftlich e  Propaganda . . . ,, 12 OOO

5. Beschaffung von Saatgut, w issenschaftliche

und technische P r ü fu n g e n ...........................,, 5 OOO

6. W ohnung, B e r l i n ............................................,, 6 575

7. Gehälter, B e r l in ..................................................n 26 500

8. Drucksachen, P orti, F rachten und Spesen,

B e r l i n .................................................................... „  15425

9. K o n to  ,,T ropenpflanzer‘ ‘ und K o n to

„K o lon ia l-H ande ls-A dreßbuch“ ..................... ,, 36 500

— 25 —

1008.

Mk. 362 OOO
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9. Verteilung von Saatgut und Pflänzlingen.

Wissenschaftliche und technische Prüfung von Rohstoffen

und Produkten.

Ü ber verte iltes Saatgut und die vorgenom m enen U n te r
suchungen geben die nachstehenden Tabellen I  bis I I I  Aufschluß. 
(Seite 27 bis 48.)

10. Geschäftliches.

Sammlungen ko lon ia le r Rohstoffe und Produkte  sind fü r V e r
tragszwecke bzw. fü r Ausste llungen fo lgenden Körperschaften  und 
Personen überlassen w orden:

D e r Lehrerkonferenz in  Spandau, dem Chefredakteur der 
Rheinisch-W estfä lischen Ze itung D r. H . Pohl in  Essen-Ruhr, dem 
Professor D r. F re ihe rrn  v. S trom er in  M ünchen, dem O ber
leutnant Deekeh in  M ünster i. W ., dem R ektor Matschewsky fü r  
eine Ausste llung ' in  Hohensalza, dem Pastor Th. H eynem ann in  
A lte n h o f bei Le isn ig  i. Sa., dem ersten Leh re r und K a n to r H irsch 
mann in  Landsberg O.-S., dem M ajor v. A nderten  in  Ludwigs- 
burg, der Deutschen Kolon ia lgese llschaft, A b te ilu n g  E lberfe ld .

Von der im  Oktober 1907 erschienenen zweiten Auflage des 
„ W i r t s c h a f t s a t l a s  der  D e u t s c h e n  K o l o n i e n “ sind bisher 
über 40OO Exemplare abgesetzt worden.

D ie  i l lu s t r ie r t e  F lu g s c h r i f t  „Karaw ane und E isenbahn“  
m it erläuterndem  T e x t is t in  über 60 OOO Exem plaren an nationale 
und ko lon ia le  Körperschaften und Vere ine  kostenlos ve rte ilt 
worden.

S u p f,

Vorsitzender.
F u c h s ,

S chriftführer.
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Ausstellung von Baumwoll-Erntebereitungsmaschinen. 
Vorführung im Betrieb.
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Zu 9. Verteilung von Saatgut.

Wissenschaftliche und technische Prüfung von Rohstoffen und Produkten.

a. Verteilung von Saatgut. Tabelle I.

H e rk u n f t : P ro d u k t : A b g e g e b e n  an :

David Sachs, 
Quedlinburg

Gemüsesaat fü r die 
Tropen

Kais. Gouvernement v. Deutsch- 
Neuguinea,Herbertshöhe. (Sen
dung ergeht alle 4 Monate bis 
auf W iderruf.)

Ackerbauschule in 
Nuatjä, Togo

T  ogo-Baumwollsaat 
(Amerikanische 
Upland undTogo- 
Sea-Island)

Hans Hartung, Farm Osumbosat- 
ju ru, Poststation Otavi, Deutsch- 
Siidwestafrika.

Desgl. Desgl. Stationsleiter Stoessel in Fumban, 
Kamerun.

Dr.Thomatis, Cairns, 
Queensland

Caravonica-Saat Lindi-Handels- und Pflanzungs
gesellschaft m. b. H., Berlin.

Hugo Schererjunior 
&  Cia., M exico

Guayulesamen Kais. Gouvernement von Deutsch- 
Südwestafrika, W indhuk.

Gebrüder Born, 
E rfurt

Senfsamen Kais. Biolog. Landwirtsch. Institu t 
Amani, Deutsch-Ostafrika.

Th. F. Koschny, 
San Carlos, Costa- 
Rica

Samen von Cedrela 
odorata

Botanische Zentralstelle fü r die 
Kolonien am König!. Botani
schen Garten, Steglitz-Dahlem.
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Tabelle II. b. Wissenschaftliche Prüfung.

H e r k u n f t  u n d  

P ro d u k t :

U n te rs u c h t

d u rc h :
E rg e b n is :

Baumwolisaat von 
der Plantage Sa- 
dani, Deutsch- 
Ostafrika

Pharmazeutisches 
Institu t der U n i
versität Berlin, 
Steglitz-Dahlem

Probe I (ausgesuchte Saat)
enthält 18,10%  fettes Ö l 

„  I I  (ausgesuchte Saat)
enthält 17,18 %  fettes Ö l 

„• I I I  (ausgesuchte Saat)
enthält 16,44 %  fettes Ö l

Der Ö lgehalt ist also als ein 
m ittle re r zu bezeichnen. (2.2.08.)

Kautschuk(Kickxia-) 
von der Versuchs
pflanzung der Ge
sellschaft N o rd
west-Kamerun am 
Croßfluß, 
Kamerun

Desgl. Das von 5 jährigen Kautschuk
bäumen stammende M aterial 
ist außen dunkel gefärbt, im 
Innern hellgelb. Elastizität und 
N ervigke it sind gut. Die 
Analyse, nach der A lkoho l
fällungsmethode von Fendler 
ausgeführt, lieferte folgendes 
Resultat:
Kautschuksubstanz . . 78,88 %
H a r z e ............................16,00 „
Mechanische Verun

rein igungen............. 3,81 „
W a s s e r ........................  1,31 „

D ie Probe besteht aus gutem, 
sorgfä ltig gewonnenem Kaut
schuk, der sicher einen be
trächtlichen Handelswert be
sitzt.

Mangrovenrinde 
aus Borneo

Deutsche Versuchs
anstalt fü r Leder
industrie, Frei
berg i. S.

D ie Analyse ergab:
Gerbende Substanz . . 28,2 %  
Lösliche N ichtgerb

stoffe .........................  7,3 „
Unlösliche Stoffe . . . 50,3 „  
W a s s e r ......................... 14,2 „

1 Ö Ö ^T %
Der Gerbstoffgehalt dieser M an

grovenrinde ist niedriger als 
der anderer Rinden, die der 
östlichen Mangrove angehören. 
(7. 1. 08.)
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Wissenschaftliche Prüfung.

H e r k u n f t  u n d U n te rs u c h t

P ro d u k t : d u rc h :
E r g e b n i s :

Samen von M oringo 
oleífera Lam. aus 
Venezuela

Pharmazeutisches 
Institu t der U n i
versität Berlin, 
Steglitz-Dahlem

Das Ö l der Samen ist unter dem 
Namen Behen-Öl oder Ben-Öl 
bekannt und w ird  besonders 
von Uhrmachern geschätzt, da 
es sehr schwer ranzig w ird . 
Außerdem findet es in der 
Parfümindustrie zur Retrak
tion von Blumengerüchen V er
wendung. Die Untersuchung 
des Samens ergab folgendes 
Resultat:
100 Samen wiegen . . 29,25 g 
davon Schalen.............10,55 „

Die Samen enthalten:
Ö l ........................  38,72 %
W asser..............  4,60 „
M ineralbestandteile . 4,17 „
Stickstoffsubstanz . . . 6,60 „

A ls einziger w ertvo lle r Bestand
te il ist das Ö l anzusehen. Die 
Prüfung des Öles ergab 
folgendes:

Das Ö l trüb t sich bei 16°, bei 
7 ° ist es stark trübe, bei 0 ° 
b ilde t es einen dicken Brei, 
bei —  10 ° w ird  es langsam 
fest. Geruch und Geschmack 
sind angenehm milde.
Spez. G ewicht bei

1 5 ° ......................  0,9140%
Refraktometerzahl

bei 2 5 ° ............. 61,2
„  4 0 ° ............. 52,5 „

Säurezahl........  2,13 „
Jo d za h l...........  65,97 „
Verseifungszahl . . 190,00 „

Diese Analysenzahlen decken sich 
nicht vollständig m it den fü r 
Behen-Öl bisher bekannten; es 
ist jedoch zu bemerken, daß 
Behen-Öl noch nicht o ft unter
sucht worden ist und daß die 
einzelnen Analysen beträchtlich 
voneinander .abweichen. In
vorliegendem Ö l ist die Jodzahl 
gegen die bekannten W erte zu 
n iedrig , die Verseifungszahl 
etwas zu hoch. Ob diese ge
ringen Unterschiede den Han
delswert verm indern oder er
höhen werden, läßt sich von 
hier aus nicht sagen; wahr
scheinlich w ird  beides nicht der 
Fall sein.
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H e r k u n f t  u n d  

P ro d u k t :
U n te rs u c h t

d u rc h :
E rg e b n is :

Rizinussaat aus Ve
nezuela,

Nr. 1: Tartagocrio llo  
„  2: „  Colo

rado
„ 3 :  „  negro 
„ 4 :  „  grande 

(Americano)

Pharmazeutisches 
Institu t der U n i
versität Berlin, 
Steglitz-Dahlem

Der Gehalt an Ö l beträgt: 
bei 1 . . .  49,49 %
„  2 . . . 50,04 „
„  3 . . . 48,75 „
„  4 . . . 42,63 „

Tartago Colorado besitzt somit den 
höchsten Ö lgehalt. In bezug auf 
die Löslichkeit in Weingeist, 
absolutem A lkoho l und Essig
säure sowie in anderer Be
ziehung entsprechen sie den 
Eigenschaften normaler Rizinus
öle.

Tabelle III. c. Technische Prüfung.

H e r k u n f t  u n d  
P ro d u k t :

U n te rs u c h t

d u rc h :
E rg e b n is :

Baum wolle aus der 
Nähe der Usam- 
barabahn, 
Deutsch-Ost- 
afrika, Kreuzung 
zwischen echter 
Peru-Baumwolle 
und ägyptischer 
Abassi

Chemnitzer 
Aktien-Spinnerei, 
Chemnitz

Die gesandten Proben ostafrika
nischer Baumwolle, eine Kreu
zung zwischen Peru- und Abassi- 
Baum wolle , sind eine sehr hoch
klassige, schönfarbige Baum
wolle , welche in Klasse über 
m iddling fa ir American stehen 
dürfte. Der Stapel hat jedoch 
nur eineLängevon 26bis28mm, 
ist dabei kräftig  und etwas rauh; 
jedoch lieg t sehr gut verwend
bare Baumwolle vor, welche w ir  
der hohen Klasse wegen auf 
70 Pfg. per Va kg bewerten. 
(7. 2. 08.)

Baum wolle von 
Muansa am 
Viktoriasee, 
Deutsch- 
Ostafrika

Chemnitzer 
Aktien-Spinnerei, 
Chemnitz

Diese Baumwolle amerikanischer 
Abstammung ist sehr rein und 
weiß und klassiert m idd ling fa ir 
le icht tinged. Der Stapel ist 
sehr kräftig, etwas ungleich, aber 
lang, dabei jedoch etwas grob 
und eher w o lla rtig . Die Baum
w o lle  w ird  sich vorzüglich zur 
Herste llung guter Kettgarne 
eignen und beste amerikanische 
ersetzen. W ert heute 68 bis 
70 Pfg. per >/3 kg. (16.5.08.)
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Technische Prüfung.

H e r k u n f t  u n d  

P ro d u k t :

Baumwolle aus 
Kamerun:

Nr. 1: Baba-Baum 
w olle (peru- 
vianum) aus 
Kpandu-Saat, 
Produktionsort 
M alab it

Nr. la :  von der 
Residentur Garua

Nr. 2: Togo-native- 
und Kpandu-Saat 
gemischt, aus 
Bangola

Nr. 3: Togo-native 
(barbadense, reli- 
giosum und hir- 
sutum gemischt) 
aus der K ing- 
mother Farm

U n te rs u c h t

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

I. Chemnitzer 
Aktien-Spinnerei, 
Chemnitz

Nr. 1: Sehr rein, ganz stumpf
gelbe Farbe, glanzlos, w o ll- 
artiger Charakter, rauher ver
schiedener Stapel, in  der Haupt
sache jedoch w ie m iddling Up- 
land good staple. Die Baum
w olle würde sich zum Mischen 
m it Schafwolle fü r Trikotagen 
u. dgl. sehr gut eignen. 
Es wäre interessant, einmal 
größere Muster in einem Ballen 
zu empfangen, um dam it Spinn
versuche vornehmen zu können. 
Nach dem M uster schätzen w ir  
den W ert der Baumwolle, w ie 
sie je tzt ist, auf 55 bis 57 Pfg. 
per y 2 kg , eventl. höher, je 
nachdem sie zu verwenden und 
in größeren Massen zu be
schaffen ist. (27. 3. 08.)

Nr. la :  Sehr rein, entspricht in 
Klasse fu lly  goodm iddling bis 
m idd ling fa ir American. Farbe 
weiß m it gelblichem Stich, 
stumpf und glanzlos. Stapel 
gleichmäßig gut, Länge 
29/30 mm, sehr fest und kräftig, 
ausgezeichnetes Spinnmaterial. 
W ert heute gleich fullygood 
m iddling Benders g. c. etwa 
29 mm stark, etwa 60 bis 61 Pfg. 
per l /2 kg.

Nr. 2: Sehr m inderwertige Baum
w o lle , gemischt m it außer
ordentlich vie l toten Flocken, 
haltlos, ziemlich rein m it 
schmutziggelber Farbe, Stapel 
w ie ostindische Baumwolle, 
aber sehr kraftlos, wegen der 
ziemlich rauhen Faser vielleicht 
fü r Strickgarn - Spinnerei ge
eignet. Einzelne bessere Flocken 
zeigen, daß die Baumwolle sehr 
ungleich und gemischt ist. So 
w ie die Baumwolle vorliegt, hat 
sie einen W ert von nur 40 bis 
45 Pfg. per V2 kg.

Nr. 3: Die Baumwolle ist sehr ge
mischt und ungleichmäßig m it 
rauhem,ungleichem, etwas kräf
tigem  Stapel. D ie ungleiche 
M ischung erschwert die V er
arbeitung sehr. Aus der M i
schung behändigen w ir  Ihnen 3 

i kleine M uster zur O rientierung:
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H e r k u n f t  u n d  
P ro d u k t :

Baumwolle aus I
Kamerun:

Nr. 1: Baba-Baum 
w o lle  (peru- 
vianurn) aus 
Kpandu-Saat, 
Produktionsort 
M alab it

Nr. la :  von der 
Residentur Qarua

N r. 2: Togo-native- 
und Kpandu-Saat 
gemischt, aus 
Bangola

U n te rs u c h t

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

Chemnitzer 
Aktien - Spinnerei, 
Chemnitz

Muster a: Enthielte die W are nur 
so gute Baumwolle 
w ie diese, so würde 
der W ert w ie der 
der Garua-Baumwolle 
etwa 60 Pfg. per */2 kg 
sein. Is t die Baum
w olle jedoch w ie 

M uster b : so wäre sie 40 Pfg.
per V, kg w ert und 
dürfte schwer verkäuf
lich sein, während die 
W are w ie

M uste re : einen W ert von 50 bis 
55 Pfg. per l /2 kg re
präsentiert.

N r. 3: Togo-native 
(barbadense, reli- 
giosum und hir- 
sutum gemischt) 
aus der K ing- 
m other Farm

Der verschiedene Ausfall der 
Qualität drückt den W ert der 
Baumwolle herab; dieser neigt 
sich erklärlicherweise näher 
nach dem W ert der geringsten 
darin enthaltenen Qualität. Nach 
dem vorliegenden M uster schät
zen w ir  den W ert auf 42 bis 
45 Pfg. per 1/3 kg. (31. 3. 08.)

Desgl. I I.  Bremer
Baumwollbörse,
Bremen

x, . | Schwach, kurz und un-
N  • 3 1 regelmäßig im  Stapel,

'■ |  teilweise unrein.

Nr. 3 im m erhin wesentlich besser 
im  Stapel als Nr. 1. Letztere 
der Togoflocke sehr ähnlich, 
nur bemerkt man an dem un
regelmäßigen Stapel die Jugend 
der Kultur. W ert etwa 52 bis 
53 Pfg. bei einem heutigen 
Togowert von rund 55 Pfg.

N r. 2: Sehr m inderwertig, schlecht 
gepflückt, schlecht geginnt, sehr 
kurz im Haar, nach keiner 
Richtung hin zu empfehlen.

W ert von 2 und 3 nominell, nicht 
genau zu bestimmen.

N r. la :  Der W ert wurde ver
schieden beurteilt, von m iddling 
bis barely goodm iddling, eben
so der Stapel von „ziem lich 
gut“  bis „sehr schön“ . Rein 
und gutfarbig. (1.4.08.)
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H e r k u n f t  u n d  

P ro d u k t :

U n te rs u c h t

d u rc h :
E rg e b n is :

Baumwolle, 
unentkörnte, vom 
Tschadsee, 
Kamerun

I. Chemnitzer 
Aktienspinnerei, 
Chemnitz

Das Vorhandensein von Saat ist 
•derartig geringfügig, daß die 
Baum wolle,w ie bemustert, ohne 
Bedenken als Lintbaum wolle in 
den Handel gebracht werden 
könnte. Die schmutzigen Stellen, 
welche auf äußereEinwirkungen 
während des Transportes zu
rückzuführen sind, nicht berück
sichtigt, b le ib t ein hochklas
siges, reines, sich als Ersatz 
fü r amerikanische Baumwolle 
vorzüglich eignendes Produkt 
übrig, von nicht zu langem, 
aber sehr kräftigem, seidigen 
und gleichmäßigen Stapel, 
welches w ir  auf 65 bis 68 Pfg. 
per Ya kg bewerten dürften.

D ie Auffindung dieser Baum
w ollfe lder erscheint uns von 
hohem Interesse zu sein.
(20. 5. 08.)

Baumwolle,
unentkörnte, vom
Tschadsee,
Kamerun

II. Bremer
Baumwollbörse,
Bremen

Nach der überwiegend ganz be
schmutzten Probe nicht gut 
zu beurteilen. D ie reinen 
Flocken scheinen ein schönes 
fu llygoodm iddlingdurchschnitt- 
lich 28/30 mm m it sehr kräftigem 
seidigen Stapel zu repräsen
tieren. W ert heute etwa 63 Pfg. 
(25. 5. 08.)

Baum wolle von der 
Ackerbau -(Baum- 
w o ll-) Schule 
Nuatjä, Togo

I. Knoop fkFabarius, 
Bremen

Nr. 17: Hervorragend schönes 
Produkt, goodm iddling, weiße 
Farbe, kräftiger, seidiger 
28/30 m m -Stapel, W ert heute 
etwa 53 Pfg.

Nr. 18, 19: Etwa strictgoodmidd- 
ling, „beurre“ , 28/30 mm kräf
tige r Stapel. W ert heute etwa 
53 Pfg.

N r. 20: Stricting to fu llym idd- 
ling, weißfarbig, hervorragend 
schöner, le ider nur etwas ge
mischter Stapel, teilweise bis 
30 mm. W ert heute etwa 
53 V, Pfg.
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H e r k u n f t  u n d  

P ro d u k t :

U n te rs u c h t

d u rc h :
E rg e b n is :

Baumwolle von der 
Ackerbau - (Baum- 
w o ll-) Schule 
Nuatjä, Togo

I. Knoop &Fabarius, 
Bremen

Nr. 23: fu llym idd ling  cream y|^tw a 

N r.21: „  spottedj m m . 
W ert heute etwa 50 Pfg.

Nr. 24: barely goodm idd -1 
ling, etwas farb ig  | 28/30

Nr. 22: goodm iddling i m m - 
tinged )
W ert heute etwa 50 Pfg.

N r. 14, 15, 16: m idd ling  to fu lly 
m iddling, tinged spotted stained, 
sehrgemischt in Farbe, teilweise 
recht unrein und schlecht ge
ginnt. W ert ganz nom inell 
etwa 45 Pfg.

»

Auffa llend ist der gegen die bis- 
herigeTogo-Baumwolle wesent
lich abstechende Charakter der 
Ballen Nr. 17, 18, 19. Nr. 17 
ist außerordentlich schöne, 
„bestechende“  Baumwolle im  
besten Sinne des W ortes, be
sonders auch in Farbe, während 
18 und 19 eine ganz leichte 
NuancederTogofarbe erkennen 
lassen. Stapel durchweg seidig, 
lang und sehr kräftig. "Die bis
herige Togo-B aum w olle  wies 
fast durchweg rauhen Stapel 
als Charakteristikum auf.

D ie genannten Preise sind ganz 
nom inell; fü r vereinzelte Ballen 
w ird  man den vollen M arkt
w ert kaum erzielen können. 
(25. 4. 08.)

Desgl. II. W arnholtz
&  Oossler, Ham-

Nr. 17 und 18: Zw e i Ballen gute 
Qualität. Taxe etwa 54 Pfg.

bürg Nr. 19/21, 23/24: Fünf Ballen 
M itte l wäre, teilweise etwas 
gefleckt. Taxe etwa 50 Pfg.

Nr. 14/16: D re i Ballen, sehr 
ge lb , Stapel ziemlich flau. 
Taxe etwa 45 Pfg.

Nr. 22: Ein Ballen, etwas heller. 
Taxe etwa 45 Pfg. (4. 5 08.)
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d u rc h :
E rg e b n is :

Baumwolle von der 
Ackerbau - (Baum- 
w o ll-) Schule 
Nuatjä, Togo

Nr. 1: Kreuzung aus 
Togo-native und 
amerikanischer 
Saat

Nr. 2: Kreuzungaus 
Togo-native und 
Togo-herbaceum

Chemnitzer Aktien- 
Spinnerei, Chem
nitz

Nr. 1: Diese Baum wolle leidet 
teilweise an zerschnittenem 
Stapel, ist aber ziemlich gleich
mäßig und zum Beimischen gut 
verwendbar. Heutiger W ert 50 
bis 52 Pfg.

N r. 2: Auch hier erscheint der 
W ert durch ungleichen, zer
schnittenen Stapel und viel 
O incut heruntergedrückt; sonst 
rein und von guter Farbe. W ert 
etwa 52 Pfg. per 72 kg.

Diese Muster kommen unserer
Ansicht nach in  Qualität und 
W ert nicht der richtigen einge
borenen Togosaat-Baum wolle 
gleich.

Baumwolle (Cara- 
vonica) von der 
Ackerbau- (Baum- 
w o ll-) Schule 
Nuatjä, Togo.

N r. 1: aus dem 
Samen der 
Q ualität „W o o l“  
gezogen

Nr. 2: aus Samen 
der Qualität „S ilk “  
gezogen

Desgl.

I. Bremer
Baumwollbörse,
Bremen

II.  Chemnitzer 
Aktien-Spinnerei, 
Chemnitz

Beides sehr schöne, besonders 
starke, etwa 30 mm Stapel- 
Baumwolle. „W o o l“  etwas 
rauher als „S ilk “ . W ert von 
Nr. 1 heute etwa 54—56 Pfg., 
von Nr. 2 56 Pfg. Klasse ein 
schönes „goodm idd ling“ .
(29. 4. OS.)

Nr. 1: Farbe und Reinheit sind 
gut, entsprechen etwa good
m iddling bis fu lly  goodm idd
ling  american. Der schafwoll- 
artige Charakter ist zwar noch 
ausgeprägt, jedoch nicht so 
scharf w ie bei den früheren 
Mustern aus Queensland. Die 
Baumwolle nähert sich mehr 
der eingeborenen Togo. W ert 
v ie lle icht 55 Pfg. per 7a kg.

N r. 2: D ie Baumwolle is t durch 
zerschnittenen Stapel etwas ent
w erte t; w ir  taxieren den W ert 
auf 45 bis 47 Pfg. per 7a kg. 
(27. 4. 08.)

Baum wolle aus 
Deutsch-Südwest- 
afrika

I. Bremer
Baumwollbörse,
Bremen

Nr. 1. W ild e  B a u m w o lle  aus 
dem  B e z irk  v o n  Q o b a b is :  
Für Baum wollhandel unver
wendbar, vie lle icht fü r F ilz
fabriken.
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Baum wolle aus 
Deutsch-Südwest
afrika

I. Bremer
Baumwollbörse,
Bremen

to n t  e in :  Farbe geringer als 
N r. 2, 3 und 4. W ert goodmidd- 
ling  american 28 mm Stapel.

Nr. 6 . A u s  dem  B e z ir k s a m ts 
g a r te n  Q ib e o n : Sea-Island- 
Stapel, aber sehr schlecht ge
reinigt, W ert nicht anzugeben, 
w e il zu gemischt und unrein, 
sandig.

Nr. 7. A u s  de m  T r u p p e n 
a r te n  v o n  O u t jo :  Schönes 
rodukt. W ert von goodmidd- 

ling  american 30/32 mm Stapel.
N r. 8 . A u s  dem  T r u p p e n 

g a r te n  v o n  Z e s s fo n te in :  
Ebenfalls schönes Produkt, 
Farbe etwas mangelhaft, W ert 
von fu llygoodm idd ling ameri
can, Stapel sehr gemischt, 
28/32 mm.

Es is t ungemein schwer, den 
W ert der Baumwolle fest
zustellen. da sie noch nicht 
entkörnt ist. (6. 2 . 08.)

N r. 2. V o m  o b e re n  S ta t io n s 
g a r te n  b e i O r o o t fo n te in :  
Seidiger, schöner Stapel, schöne 
Farbe, W ert von fu llygoodm idd
ling  american 28/30 mm Stapel.

Nr. 3. V o m  u n te re n  S ta t io n s 
g a r te n  in  G r o o t f o n te in :  
G utfarbig, W ert fu llygoodm idd
ling  american 28 mm Stapel.

Nr. 4. G e r in g e re  B a u m w o lle  
v o m  o b e re n  S ta t io n s 
g a r te n  in  G r o o t fo n te in :  
W ie Nr. 3.

Nr. 5. G e r in g e re  vo m  u n te re n  
S ta t io n s g a r te n  b e i G r o o t -

Desgl. II. Chemnitzer 
Aktien-Spinnerei, 
Chemnitz

1. A u s  de m  T ru p p e n g a r te n  
in  O u t jo :  Baum wollm uster 
in Saat, daher schwierig zu 
bestimmen, sehr weiß, rein, 
kräftige Baumwolle von te il
weise vorzüglichem Stapel und 
unausgereiften Stellen, die 
bräunlich in Farbe sind. W ir  
schätzen nach der überwie
genden weißen Baumwolle 
ihres sehr kräftigen langen 
und etwas rauhen Stapels 
wegen auf etwa 65 Pfg. per 
Vt k§:-
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Baumwolle aus 
Deutsch-Südwest
afrika

II. Chemnitzer 
Aktien-Spinnerei 
Chemnitz

2.

E r g e b n i s :

V o m  u n te re n  S ta t io n s 
g a r te n  in  G r o o t fo n te in :  
Baum wolle in  Saat, sehr weiß, 
sehr rein, Stapel kürzer, seidig, 
zart und weich. W ert 58 bis 
59 Pfg. per V3 kg.

3. G e r in g e  B a u m w o lle  vom  
u n te re n  S ta t io n s g a r te n  in  
G r o o t fo n te in ,  ohneBewässe- 
rung: Ähnliche A rt w ie Nr. 2, 
jedoch viel kürzer und un
gleicher. W ert 47 bis 48 Pfg. 
per Vs kg.

4. V o m  o b e re n  S ta t io n s 
g a r te n  in  G r o o t f o n te in :  
Baum wolle scheint etwas länger 
zu sein w ie Nr. 2, enthält aber 
vie l Sand. W ert 55 bis 56 Pfg. 
per V2 kg.

5. G e r in g e r e B a u m w o lle v o m  
o b e re n  S ta t io n s g a r te n  in  
G r o o t fo n te in :  W ert 50 Pfg. 
per Vs kg.

6 . W i ld e B a u m w o l le  a u s d e m  
B e z irk  G o b a b is  aus dem  
S a n d fe ld e  v o n  E k u ja  am 
S c h w a rz e n  N o s o b : Sehr 
kurze, aber seidig glänzende, 
schöne gelbliche Baumwolle, 
die fü r gewisse Zwecke w ert
vo ll sein könnte. W ert 40 Pfg. 
per Vs kg.

7. B a u m w o lle  aus G ib e o n : 
Von ganz vorzüglicher Qualität. 
Die Reinigung ist noch mangel
haft, derStapel größtenteils vor
züglich, über 40 mm lang, dabei 
kräftig. W ert der ungenügenden 
Reinigung wegen schwer zu be
stimmen. Bei nur einigermaßen 
guter Handhabung könnte die 
Baumwolle m it 90 bis 100 Pfg. 
per V2 kg zu bewerten sein.

8 . B a u m w o lle -  aus Z e s s - 
fo n te in :  Baumwolle in Saat, 
teilweise sehr gelbfleckig, 
kurzer Stapel, entspricht un
gefähr m idd ling  american. 
W ert 55 bis 57 Pfg. per Vs kg. 
(7. 2. 08.)
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Baumwolle aus 
Caracas, Vene
zuela

Desgl.

Baumwolle (Cara- 
vonica-) von Dr. 
Thomatis, Cairns, 
Queensland

Desgl.

Faserprobe, Sanse- 
vierenhanf (Sanse- 
viera la tifo lia  und 
S. guineensis ge
mischt) von der 
Versuchsanstalt 
fü r Landeskultur 
in V iktoria, 
Kamerun

I. Chemnitzer 
Aktien-Spinnerei, 
Chemnitz

II. Bremer
Baumwollbörse,
Bremen

I Bremer Baum
wollbörse, 
Bremen

II. Chemnitzer 
Aktien-Spinnerei 
Chemnitz

I. Felten & 
Guilleaume, 
Coin a. Rh.

D ie Baum wolle zeigt den Charak
ter der Caravonica-Baumwolle 
und ähnelt der rauhen Peru. 
Des wollartigen Charakters 
wegen würde sie sich zum 
Mischen m it W olle  gut eignen. 
Der Stapel ist sehr lang und 
kräftig, hat jedoch w enigG lanz; 
Farbe und Reinheit sind schön 
und kommen fullygoodm idd- 
ling  bis m iddling fa ir american 
gleich. W ir  schätzen den W ert 
heute auf etwa 70 Pfg. per 
V* kg. (2 . 5. 08.)

Vorzügliche Stapelware m it aus
gesprochen rauhem, starkem 
Charakter der Faser, dem Peru
produkt sehr ähnlich. W ert rein 
nom inell, annähernd heute etwa 
70 Pfg. (13. 5. 08.)

D ie Baumwolle ist sehr rein, 
gelblich, rauh, W ert von fu lly- 
goodm iddling, 30/32 mm, sehr 
vie l 32 mm vorhanden, aber 
Stapel in  der Länge sehr ver
schieden und gemischt. Cha
rakteristisch an dem Haar eine 
auffallende, ungewöhnliche 
Stärke. (18. 3. 08.)

W ir  finden diese Baumwolle von 
sehr guter Qualität, sehr rein 
und von ganz außerordentlich 
kräftigem, dabei langem Stapel. 
D ie Q ualität ist der harten 
Peru ähnlich und ganz w o ll- 
artig.

W ir  halten die Baum wolle zum 
Verspinnen m it Schafwolle ge
eignet.

A lle in  verwendet schätzen w ir 
den jetzigen Preis der Baum
w olle auf 70 bis 80 Pfg. per 
Va kg- (16.3 .08.)

Der H anf ähnelt dem M auritius
hanf, ist aber natürlich nicht 
so stark w ie dieser. E r könnte 
zu besseren Seilerzwecken w ie 
zu Waschleinen usw. ver
wendet werden, wenn dabei 
auch keine großen Quantitäten 
in  Frage kommen. (26.3.08.)
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Faserprobe, Sanse- 
vierenhanf(Sanse- 
viera la tifo lia  und 
S. guineensis ge
mischt) von der 
Versuchsanstalt 
fü r Landeskultur 
in V ik toria , 
Kamerun

II. BremerTauwerk- 
Fabrik A. G., 
G rohn-Vegesack

Das M uster is t von weicher, 
feiner Faser, die allerdings 
keine besonders große Festig
keit besitzt, aber im m erhin zu 
besseren und feineren Arbeiten 
zu verwenden wäre. Bei nor
maler M arktlage würde diese 
Faser vielle icht einige M k.70,— 
per 100 kg cif Bremen bringen. 
(24. 3. 08.)

Faserprobe, Sanse- 
vierenfasern aus 
dem Gebiet des 
Viktoriasees, 
Deutsch- 
Ostafrika

Aktiengesellschaft 
fü r Seilindustrie, 
vorm. Ferd. W o lff, 
Mannheim- 
Neckarau

Diese Faser besitzt keine große 
Kraft, sie ist noch strähnig, 
was wahrscheinlich auf man
gelhaftes Hecheln zurückzu
führen ist. W ir  glauben aber, 
daß diese W are wegen der 
Schwäche der Faser selbst bei 
bester Bearbeitung im  W erte 
wesentlich unter ostafrikani
schem Sisal rangieren w ird.

Faserprobe, Sanse- 
vierenhanf aus 
den Gebieten 
westlich des 
Viktoriasees, 
Deutsch- 
Ostafrika

I. Felten 
&  Guilleaume, 
Cöln a. Rh.

Dieser H anf ist holzig und grob 
von Faser, von geringer Qua
lität, hat auch den Fehler, daß 
er zusammenklebt. Ob letzteres 
von schlechter Entfaserung 
oder Entleim ung herrührt, oder 
ob überhaupt die Faser von 
natura so beschaffen ist, ent
zieht sich unserem Wissen. 
W ir  haben aus den Mustern 
ein dünnes Seil hergestellt, 
auch Zerreißversuche damit 
gemacht; bei 18 mm Durch
messer hat es etwa 1050 kg 
gehalten. Diese K raft entspricht 
einer solchen von einem 16mm 
starken Seil, das aus ganz ge
wöhnlichem indischen Sisal her
gestellt ist, der heute vielle icht 
15,— bis 16,— Pfd. Sterl. per 
Tonne im Preise steht. Die 
Faser kann fü r Hanfseile nur 
sehr wenig oder gar nicht in 
Betracht kommen, höchstens 
fü r geringe Packstricke, w orin  
aber der Konsum kein großer 
ist. Auch nur annähernd den 
Preis fü r die Faser zu bestim
men, ist uns bei der heutigen 
Marktlage kaum möglich.
(26. 3. 08.)
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Faserprobe, Sanse- 
vierenhanf aus 
den Gebieten 
westlich des 
Viktoriasees, 
Deutsch- 
Ostafrika

II. Aktien
gesellschaft fü r 
Seilindustrie 
vorm. Ferd.W olff, 
Mannheim- 
Neckarau

Vorliegender Faser haften noch 
überall Fleischteile an; wenn 
indessen eine genügende He- 
chelung bzw. B iirstung erfolgen 
w ird , dürfte eine feine, ge
schmeidige weiße Faser heraus
kommen, welche w illige  A u f
nahme fü r unsere Zwecke 
findet.

Desgl. I II .  W arnholtz 
&  Gossler, 
Ham burg

Die Faser ist nicht besonders 
rein, auch hat die Farbe durch 
Regen auf dem Transport stark 
gelitten. Den W ert fü r diesen 
Hanf in dem Zustande der 
Probe schätzen w ir  auf etwa 
M k. 15,— per 50 kg. Falls es 
möglich sein sollte, den Hanf 
in weißer Farbe, ganz rein von 
Fleischteilen, in einerLängevon 
etwa 100 bis 120 cm zu liefern, 
dann dürfte sich der W ert auf 
etwa Mk. 25,— per 50 kg er
höhen, vorausgesetzt, daß durch 
die maschinelle Entfaserung 
und Reinigung die Haltbarkeit 
der Faser nicht leidet. In
w iew e it eine maschinelle Be
arbeitung dieser Sansevieren- 
sorte durch das fü r Sisal
maschinen erprobte M aterial 
möglich ist, läßt sich schwer 
sagen, wenn man dem Fa
brikanten der Maschinen nicht 
ziemlich frische Blätter zu Ver
suchen zur Verfügung stellen 
kann. (4. 4. 08.)

Faserproben, Hanf 
von Samoa

Felten
&  Guilleaume, 
Cöln a. Rh.

Diese Faser könnte nur als Ersatz 
eventl. fü r afrikanischen Sisal, 
Sanseviere usw. gebraucht 
werden. Der Hauptfehler der 
Fasern ist zum großen Teil, 
daß sie teilweise so hart w ie 
Holz, also schlecht entfasert 
sind, während andere M uster 
weicher und nicht so kräftig  
sind. Im Vergleich m it M anila
hanf, der im  Preise unheim lich 
zurückgegangen ist, würde der 

| W ert sehr gering sein.
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Faser von Musa 
sapiens, auf 
Guatemala ge- 
gewonnen

Felten
&  Guilleaume, 
Cöln a. Rh.

Die Qualität dieser Faser ist 
ziemlich gering. K raft ist fast 
gar keine vorhanden, auch die 
Farbe ist nicht beliebt, so daß 
diese Faser nur einen ganz 
geringen W ert hat; sie kann 
nicht einmal m it indischem 
Sisal verglichen werden, der 
bedeutend stärker ist. W ir  
taxieren den W ert heute nicht 
höher als M k. 40,— per 100 kg 
franko geliefert. (11 .5 .08.)

Faserprobe, M anila
hanf, auf den Ost- 
Karolinen ge
zogen

1. Bremer Tauwerk- 
Fabrik A .G . vorm. 
C. H . Michelsen, 
Bremen

Dieses M aterial würde den m itt
leren Manilaarten gleichstehen, 
wenn der Faser nicht vollständig 
der Glanz fehlen w ürde; die 
Festigkeit is t nicht übel, auch 
die Länge ist zum direkten Ver
arbeiten gut geeignet. D ie Be
arbeitung des Hanfes im a ll
gemeinen dürfte etwas sorg
fä ltiger gehandhabt werden 
müssen, und unter dieser V o r
aussetzung würde er in An
betracht des sehr zurückge
gangenen Manilamarktes etwa 
M k. 85,— cif Bremen bringen. 
(6 .1 .08 .)

Desgl. II. M ax Einstein, 
Ham burg

Diese Faser hat sehr großen in 
neren W ert, ist fest und weich, 
während sie in Reinheit und 
Aufmachung durch sorgfältigere 
Waschung und Bürstung ver
besserungsfähig ist. Den W ert 
der vorliegenden Probe, wie 
sie ist, schätze ich angesichts 
der heutigen schwer bedrückten 
M arktlage auf M k. 65,— bis 
Mk. 70,— per 100 kg, wobei 
weitere Entwertung nicht aus
geschlossen ist. (3. 1. 08.)

Desgl. I II .  Aktiengesell
schaft fü r Seil
industrie, vorm. 
Ferd. W o lff, 
Mannheim- 
Neckarau.

Diese Probe hat allerdings ein 
hübsches Aussehen, besitzt 
aber, da die Faser sehr mürbe 
ist, keinen großen W ert; sie 
könnte nur fü r solche Zwecke 
verarbeitet werden, w o  kein 
besonderer W ert auf die Zug
festigkeit der Fabrikate gelegt 
w ird. Was den Preis anbe-
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Faserprobe, M anila
hanf, auf den Ost- 
Karolinen ge
zogen

III .  Aktiengesell
schaft fü r Seil
industrie, vorm. 
Ferd. W o lff, 
Mannheim- 
Neckarau

langt, so müßte die Faser unter 
den ord. M anila rangieren. 
W ir  fügen hinzu, daß w ir  
M anilahanf m it ausgezeichneten 
Eigenschaften bis je tzt außer 
von den Philippinen nur von 
Java kommend gesehen haben. 
(7. 1. 08.)

Faserprobe,Jute von 
der Regierungs
farm in Edea, 
Kamerun

Verein Deutscher 
Jute-Industrie ller, 
Braunschweig

Diese Faser zeigt nicht den Cha
rakter der indischen Jute in 
bezug auf Farbe, namentlich 
aber in bezug auf W eichheit 
und Glanz, wodurch die Spinn- 
barkeit wesentlich bedingt w ird . 
Sie ist als Beimischung fü r 
geringe Garnsorten vielleicht 
verwendbar, indessen dürfte 
das M aterial nach dem heutigen 
Stand der Rohjute nur einen 
W ert von 10,— bis 11,— Pfd. 
Sterl. per Tonne repräsentieren. 
Hoffentlich ge lingt es durch 
weitere Versuche m it der 
K u ltu r von Jute, in den deut
schen Kolonien, fü r welche die 
deutsche Juteindustrie das 
größte Interesse hat, eitle 
Faser zu erzielen, die sich 
der indischen zur Seite stellen 
kann. (28. 3. 08.)

Faser aus Rio de 
Janeiro, in  Para 
„O x im a“  genannt

Bremer Tauwerk- 
Fabrik A.G., vorm. 
C. H. Michelsen, 
Grohn-Vegesack

Die Probe zeigt eine ganz der 
indischen Jute ähnliche Faser 
und w ird  w oh l auch w ie jene 
Verwendung finden können. 
Ihre Festigkeit ist bei weitem 
nicht die von anderen Faser
stoffen und jedenfalls nur die
jenige von Jute; die Faser kann 
deshalb m it H anf nicht gleich 
bewertet werden. Der Preis 
der Faser w ird  jedenfalls sehr 
den Schwankungen unterworfen 
sein, w ie es bei der indischen 
Jute auch der Fall ist. Gegen
w ärtig  würde der normale 
Preis 13,— bis 14,— Pfd. Sterl. 
per Tonne sein. (3. 3. 08.)
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Faserbündel und 
daraus gedrehte 
Schnüre von der 
Oazellehalbinsel, 
Neuguinea

I. Felten 
&  Guilleaume, 
Cöln a. Rh.

Die Faser ist knapp 30 cm lang 
und kann deshalb als Hanf 
ohne speziell dafür eingerichtete 
Maschinen nicht gesponnen 
werden. W ir  haben versucht, 
auf einer Karde die Faser 
zu kardieren, erhalten dann 
aber ein ganz kurzes W erg, 
welches allein ebenfalls nicht 
gesponnen werden kann, w e il 
ihm der nötige H a lt fehlt. M it 
Jute gemischt würde sich daraus 
ein ganz ordinäres Garn wohl 
herstellen lassen, das aber fü r 
deutsche Verhältnisse nicht 
verwendbar ist. D ie daraus 
hergestellte Schnur ist auch vo ll
ständig kraftlos.

De sgl. II. BremerTauwerk- 
FabrikA.G .jVorm . 
C. H . Michelsen, 
Grohn-Vegesack

Die Faser an und fü r sich ist 
kurz und schilfartig und w ird  
daher fü r Spinnereien unserer 
Branche kaum verwendbar sein, 
wenigstens nicht zu dünnen 
Garnen, es müßte denn eine 
ganz besondere Vorbere itungfür 
diese Faser getroffen werden. 
Die daraus augenscheinlich m it 
der Hand gesponnenen Garne 
bzw. Schnüre erscheinen auf 
den ersten Blick nicht übel, 
zeigen aber doch eine geringe 
Festigkeit, und w ird  daher w ohl 
zur Ze it wenig Aussicht sein, 
diese Schnüre an Stelle der 
bisherigen Flachs- und Hanf
schnüre verwenden zu können.

Desgl. I I I .  Aktiengesell
schaft fü r Seil
industrie, M ann
heim -Neckarau

Diese sehr kurze und flitschige 
Faser eignet sich nicht zur Ver
arbeitung durch unsere M a
schinerie; die aus ih r gefertigten 
Schnüre sind nicht besonders 
stark.

Desgl. IV . Erste Deutsche Dieses Produkt ist fü r unsere 
Ramiegesellschaft, Zwecke gänzlich unbrauchbar. 
Emmendingen.
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Faserbündel und 
daraus gedrehte 
Schnüre von der 
Gazellehalbinsel, 
Neuguinea

V. Verein deutscher 
Jute-Industrie ller, 
Braunschweig

Eine Verwendbarkeit dieses M a
terials in der Juteindustrie er
scheint uns ausgeschlossen, da 
dasselbe in fo lge seines bast
artigen und grobfaserigen Cha
rakters einen Ersatz fü r Jute 
nicht zu bieten vermag.

Gerbstoff von ge
mahlenen Blättern 
einer Pistaziaart 
von Cypern

Deutsche Versuchs
anstalt fü r Leder
industrie,
Freiberg i.Sa.

Das M uster hat folgende Zu
sammensetzung:

Gerbende Substanz . 25,9%  
LöslicheNichtgerbstoffe 9,2%  
Unlösliche Stoffe . . 54,3% 
W a s s e r ..................... 10,6 %

100,0 %

*

Der Gerbstoffgehalt dieses Blätter
gerbmaterials kom m t dem eines 
guten sizilianischen Sumachs 
gleich. Über die Farbe, die 
es dem Leder erteilt, kann keine 
Angabe gemacht werden, w e il 
die eingesandte Menge fü r 
diesen Versuch nicht ausreichte.

Holzarten, Rotholz 
aus Kamerun

Epple &  Ege, 
Stuttgart

1. Nr. 4 N. T o n g o  ist ein 
M aterial, welches bezüglich 
Struktur und Verwendbarkeit 
am meisten unserem deutschen 
Eschenholz entsprechen dürfte. 
A ls M ißstand fü r die M öbel
fabrikation ist zu betrachten, 
daß die Farbe nicht gleich
mäßig hell durchgeht, sondern 
daß ein ziemlich großer dunkler 
Kern vorhanden ist. Es müßte 
hier also gebeizt werden, um 
eine gleiche Tönung zu erzielen; 
die gebeizte Farbe aber ist
nicht haltbar. D ie D imension 
des gesandten Abschnittes ist 
fü r Möbelzwecke etwas zu 
schmal und müßte zu viel 
nebeneinander geleim t werden. 
Bei M öbelholz werden mög
lichst breite Dimensionen ge
wünscht, um Fugen zu ver
meiden.
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Holzarten, Rotholz Epple &  Ege, 
aus Kamerun Stuttgart

2.

E r g e b n i s :

Nr. 9 Is a m b a  ist ein wenig 
geschlossenes schwammiges 
Holz, das w oh l in erster L inie 
zu B lindholz zu verwenden 
wäre, also dem W ert des 
Pappel- oder Buchenholzes 
gleichkäme. Auch hier sind 
die Dimensionen fü r M öbel
zwecke zu schmal.

3. Nr. 16 M a n g ro v e  ähnelt in 
der S truktur dem indischen 
sogenanntenZitronenholz. Auch 
hier ist der Kern dunkel und 
die D imension schmal.

4. Nr. 12 M o k e n g e  entspricht 
dem fü r Möbelzwecke häufig 
verwandten Padoucholz oder 
indischem Palisander. H ie r 
ist nur der dunkle Kern zu 
verwenden. Das Holz ist sehr 
geschlossen, po litu rfäh ig  und 
dürfte fü r Möbelzwecke ganz 
gut geeignet sein. Auch hier 
wären erheblich größere D i
mensionen erwünscht. Preis 
pro cbm etwa M k. 200, — franko 
hier, ohne den weißen Splint 
berechnet. (2. 3. 08.)

Kautschuk von 
6 jährigen Ficus 
elástica - Bäumen 
auf Java

I. Vereinigte 
Gummiwaaren- 
FabrikenHarburg- 
W ien, vormals 
M enier — J. N. 
Reithoff er, Har
burg a. E.

Der Waschverlust, hauptsächlich 
aus Feuchtigkeit bestehend, 
betrug 7% . Die Analyse des 
so gewonnenen reinen Pro
duktes ergab:
Harz und Wachs . . 7,42°/0
A s c h e .......................... 0,58%
Schmelzpunkt . . .130° C. 
A u f G rund dieser Analyse und 
m it Rücksicht auf die heutige 
Lage des Gummimarktes be
werten w ir  diesen G um m i im 
Rohzustand m it etwa Mk. 4,80 
bis M k. 5,— , was den m ittleren 
afrikanischen Sorten entspricht, 
an deren Stelle der vorliegende 
Kautschuk auch in der Fabri
kation der Kautschukwaren 
treten könnte. A u ffä llig  ist 
der niedrige Schmelzpunkt, der
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Kautschuk von 
6 jährigen Ficus 
elastica-Bäumen 
auf Java

I. Vereinigte 
Gummiwaaren- 
Fabriken H arbu rg- 
W ien, vormals 
M enier — J. N. 
Reithoffer, H ar
burg a. E.

nach unserer Ansicht bei der 
in Rede stehenden Sorte eigent
lich höher sein müßte und die 
Bewertung ungünstig beein
flußt. M öglicherweise w ird  der 
niedrige Schmelzpunkt sich er
höhen, wenn die angezapften 
Bäume noch einige Jahre älter 
sind. (25. 4. 08.)

II. J.H .Fischer&C o., W ir  halten die übersandte Kaut-
Ham burg schukprobe fü r Castilloa- und

zwar fü r Plantagen-Kautschuk, 
dementsprechend enthält er 
einen weniger starken Nerv 
als die aus der w ilden Castilloa 
gewonnene Qualität. Die 
Q ualität ist eine recht gute, 
von dunkler rotbrauner bis zu 
weiß licher Farbe und ist frei 
von Sand und sonstigen Ver
unreinigungen. Nach unserer 
Taxe dürfte der W ert bei 
dem augenblicklich niedrigen 
G um m im arkt zwischen Mk.6,60 
bis Mk. 6,90 per kg liegen. 
(16. 3. 08.)

Kautschuk von einer 
Landolphiaart aus 
dem südlichen 
Sudan

J. H. Fischer &  Co.. 
Ham burg

Der Kautschuk ist von hervor
ragend schöner Qualität, wie 
w ir  sie selbst bei den feinsten 
Ceylon-Bisquits noch nicht ge
sehen haben. Das Produkt 
ist außerordentlich nervig und 
wenn es in derselben dünnen 
und hellen Q ualität geliefert 
w ird  w ie das Muster, so dürften 
dafür bei dem heutigen 
schlechten Markte doch immer
hin Mk. 4,60 bis Mk. 4,70 per 
V2kg zu erzielen sein. (15.4.08.)

Kautschukprobe aus 
Kibwezi, Britisch- 
Ostafrika

Desgl. Es handelt sich bei dem Muster 
um die auch in Deutsch- 
Ostafrika gewonnene Lewa. 
Über den M arktw ert des Pro
duktes etwas zu sagen, ist 
heute außerordentlich schwer, 
da diese M ittelsorten absolut 
nicht gekauft werden, wenn 
sie auch anscheinend sehr
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Kautschukprobe aus 
Kibwezi, Britisch- 
Ostafrika

J. H. Fischer &  Co., 
Ham burg

b illig  sind. Die Fabriken be
schränken sich bei dem billigen 
Preise fü r Para (heute Mk. 3,10 
per V2 kg) ganz auf die Ver
wendung dieser Sorte. W ir  
können den augenblicklichen 
M arktw ert nicht höher als 
Mk. 1,90 bis Mk. 2,— ansetzen. 
(21. 2.08.)

Ö lfrüchte,
Erdnüsse von der 
Regierungsfarm in 
Jaunde, Kamerun

I. T h ö rl’sVereinigte 
Harburger Ö l
fabriken Actien- 
gesellschaft, H a r
burg

Der Ö lgehalt dieser Erdnüsse ist 
ein normaler, sie sind jedoch 
nicht genügend getrocknet und 
würde in diesem Zustande eine 
Verarbeitung fü r uns sehr 
schwierig sein. Die Erdnüsse 
müßten so getrocknet sein, 
daß, wenn man die Nüsse 
zwischen Daumen und Zeige
finger reibt, die braunen Schalen 
abspringen. Bei richtiger 
Trocknung repräsentieren sie zur 
Ze it einen W ert von M k. 23,— 
bis M k. 24,— per 100 kg fob 
Ham burg netto. W ir  taxieren 
den W ert von dem Standpunkt 
aus, als w ir  nur technisches 
Ö l daraus fabrizieren. (25.3.08.)

Desgl. II. Verein Deutscher 
Ö lfabriken, Mann
heim

W ir  glauben w ohl, daß diese 
Nüsse fü r unsere Fabrikation 
verwendbar sind. W ir  taxieren 
den gegenwärtigen W ert der 
W are auf etwa M k. 30,— per 
100 kg netto, gesund aus
geliefertes G ew icht cif. See
hafen. (3. 4. 08.)

Ö lfrüchte, Samen 
von M oringa olei- 
fera ausVenezuela

I. F. T hö rl’ s Ver
einigte Harburger 
Ö lfabriken Actien- 
Gesellschaft, 
Harburg

W ir glauben kaum, daß die 
praktische Verarbeitung dieser 
Frucht jemals w ird  in  Frage 
kommen können und zwar 
hauptsächlich deswegen, weil 
der den Rückständen der Pres
sunganhaftende ausgesprochen 
herbe, bittere Geschmack eine 
Verwendung dieser Kuchen als 
V iehfutter ausschließen w ird ; 
zudem ist die Ölausbeute, die 
m it etwa 18 %  erm itte lt wurde, 
eine nur recht geringe.
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Ölfrüchte, Samen 
von M oringa oleí
fera aus V  enezuela

II. E. H. W orlée &  
Co., Ham burg

Das Ö l dieser Frucht ist gelblich, 
geruchlos und von schwach 
süßlichem Geschmack. Spez. 
G ewicht bei 15° 0,912; bei 0° 
w ird  es fest, beginnt aber schon 
be i-(-70Kristalle auszuscheiden. 
Jodzahl 80,8 bis 84,1. Das Ö l 
ist dadurch ausgezeichnet, daß 
es schwer ranzig w ird ; deshalb

•

benutzt man es besonders zum 
Einfetten von Uhren und 
anderen feinen Instrumenten, 
ferner verwendet man es in 
Südfrankreich zu sogenannten 
„Enfleurage“ , d. h. zum Extra
hieren von Riechstoffen aus 
Blüten, die die Destilla tion 
m it Wasserdämpfen nicht ver
tragen; endlich dient es auch 
als Speiseöl.

Tabak aus dem Ver
suchsgarten in 
Ossidinge, 
Kamerun

I. A. Collenbusch, 
Dresden

Ich habe den Tabak als Einlage 
zu Zigarren verarbeiten lassen 
und finde, daß er zwar sehr 
gut brennt, dagegen aber nichts
sagenden Geschmack aufweist, 
so daß er in dieser Beschaffen
heit vie lle icht als Pfeifentabak 
sich eignen w ird . Ich halte es 
jedoch nicht fürausgeschlossen, 
daß der Tabak durch geeignete 
Behandlung im  Anbau so zu 
bessern ist, daß er fü r die 
Zigarrenfabrikation Verw en
dung finden kann. (14. 1.08.)

II. Jedicke &  Sohn, 
Dresden

W ir  sind der Meinung, daß der 
Tabak fü r Papierzigaretten nicht 
so recht geeignet ist, während 
er allem Anschein nach fü r 
Z igarillos geeignet erscheint. 
D ie Blätter waren an und fü r 
sich etwas klein und auch 
schon zu sehr zerbrochen, um 
uns ein endgültiges U rte il über 
die Verwendbarkeit fü r Z i
garrenfabrikation zu machen. 
(13.2. 08.)

B erlin , E. S. M it t le r  &  Sohn, K ö n ig liche  H o fbuchdruckere i.
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