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Organisation und miigliedschaif.
X n  Verbindung m it dem Reichs-Kolonialamt und dem 

Reicbsamt des Innern fördert das Kolonial-Wirtschaftliche 
Komitee die Kolonialwirtschaft und damit die heimische Volks
wirtschaft.

X>ie Unternehmungen dea Komiteee eratreben inbeaondere:
1. Die Deckung des Bedarfs an Roberzeugnissen (Baumwolle, Wolle, 

fianf, Ölprodukte, Kautschuk, tropische JNTabrungs- und ©enussmittel, 
Mineralien, Edelhölzer, Gerbstoffe usw.) aus den eigenen Kolonien 
und dam it die Schaffung einer breiteren und gesicherteren Grund
lage fü r den heimischen ©ewerbefleiss.

2. Die Entwicklung unserer Kolonien als neue sichere Hbsatzgebiete für 
die heimischen Induttrieerzeugnisse und im Zusammenhänge dam it 
die Einführung neuer Industriezweige in Deutschland, wie Ernte- 
bereitungsmasebinen und Transportm ittel fü r die tropische Land
wirtschaft.

3. Den Husbau des "Verkehrs m it und in den Kolonien, insbesondere 
eines kolonialen Eisenbahnnetzes.

4- Die Schaffung einer rationellen «Jasserwirtschaft in den Kolonien 
fü r Wasserversorgung, «Jasserwege, Bewässerungszweche und 
Nutzbarmachung der Wasserkräfte.

5- Eine deutsche Siedlung in den Kolonien.
Das Kolonial-Wirtschaftliche Komitee is t am 18. Juni 1896 

begründet utid besitzt die Rechte einer juristischen Person. 
Das Kolonial-Wirtschaftliche 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-Wirtschaftlichen Komitee stehen beratend 
und mitwirkend zur Seite über 800 wissenschaftliche In s titu te , 
Randelshammern, Städte, Banken, koloniale, kommerzielle und 
industrielle Körperschaften, Hrbeitervereine und Missionen.

Die Unternehmungen des Komitees werden durch die 
Reichsregierung, die Wohlfahrtslotterie und durch koloniale, 
kommerzielle und industrielle Interessenten tatkräftig  gefördert.

Die Mitgliedschaft des Kolonial-Wirtschaftlichen Komitees 
BerUn N W ., Unter den Linden 43 (Mindestbeitrag M . i5,— 
Pro la h r) , berechtigt a) zu S itz  und Stimme in der Mitglieder
versammlung; b) zum Bezug der Zeitschrift „Der Cropcn- 
pflanzer“  m it Beiheften; c) zum Bezug des „Kolonial- 
Randels-Hdressbuches“ ; d) zum Bezug der „Verhandlungen des 
Kolonial-Wirtschaftlichen Komitees“ ; e) zum Bezug des „ W ir t
schafts -H tlas  der Deutschen Kolonien“  zum Vorzugspreise 
von M . 4,50; f )  zum Bezug der Kolonialen Volksscbriften.



1909: 1. Sitzung. Nr. 1. 12. u. 13. Mai 1909.

Verhandlungen
des

Kolonial=Wirtschaftlichen Komitees C. V,
wirtschaftlicher Ausschuß der Deutschen Kolonialgesellschaft

und der

Baumwollbau -- Kommission
Berlin I1W., Unter den [rinden 43.

Baumwollbau -  Kom mission. 12. Mai. Anwesend: V om  Reichsamt des Innern  
Geh. Oberregierungsrat D e lb r ü c k ,  vom Reichs-Kolonia lam t Regierungsrat 
D r. W a l t e r  B u s s e , vom  M in is terium  fü r  Handel und Gewerbe Regierungs
assessor D r. H a g e d o r n ,  vom  Ham burg. K o lo n ia lin s titu t Geh. Regierungsrat 
D r. S tu h lm a n n ,  von der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft D r. H i l l 
m a n n , von  der Bremer Baumwollbörse J. K . V ie to r .  V o n  der Kom m ission: 
K a r l  S u p f,  Vorsitzender, E r ic h  F a b a r iu s ,  O t to  G ö ld n e r ,  Kom merzienrat 
M a x  G ro ß m a n n , D ire k to r E. H e r t le ,  D ire k to r F r . H u p fe id ,  D irek to r 
C. J. L a n g e ,  F e r d in a n d  P u c h e r t ,  M o r i t z  S c h a n z , G e o rg  S c h w a r tz ,  
D ire k to r L . S te in e g g e r ,  Kom m erzienrat E m i l  S ta r k ,  Professor D r. O. W a r -  
^ u r S; 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 ,  Generalsekretär F u c h s , 
Sekretär E is e n h a u e r ,  Redakteur Dr. M a t th ie s e n .

\  orstand. 13. M ai. Anwesend: V om  Reichs-Kolonia lam t Regierungsrat D r. W a l t e r  
B u s s e , vom  Hamburg. K o lo n ia lin s titu t Geh. Regierungsrat D r. S tu h lm a n n ,  
von  der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft D r. H i l lm a n n .  V om  Vorstande: 
K a r l  S u p f,  Vorsitzender, Regierungsbaumeister A l lm a r a s ,  D r. A r e n d t ,  
M. d. R., D irekte, 0 . v o n  B e c k , Gouverneur z. D . v o n  B e n n ig s e n ,  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. Oberregierungsrat 
B o rm a n n ,  Professor D r. B ü s g e n , Professor D r. E. F a b a r iu s ,  D ire k to r 
D r. H in d o r f ,  D ire k to r F r .  H u p fe id ,  Professor D r. J e n ts c h ,  Redakteur 
O t to  J ö h l in g e r ,  D ip l. Ing . J. K u n tz ,  D ire k to r C. L a d e w ig ,  D irek to r 
C. J. L a n g e ,  Geh. Kom m erzienrat L e n z ,  Geh. H o fra t Professor D r. H a n s  
M e y e r ,  Professor D r. P re u ß , M o r i t z  S c h a n z , Geh. Oberbaurat S c h m ic k ,  
D r. S o s k in ,  J. K . V ie t o r ,  Professor D r. O. 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. Kom m erzienrat W i r t h ,  Geh. Regierungsrat 
D r. Z a c h e r ,  D ire k to r im  Kaiserlichen Statistischen Am t, 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 .

I
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Neue V e rö ffen tlichungen  des K om itees:

„U n sere  K o lo n ia lw irtsch a ft in  ih re r  Bedeutung  fü r  Ind us tr ie  un d  A rb e ite r
schaft“ .

„A uss ich te n  fü r  den B ergbau  in  den deutschen K o lo n ie n “ , E in e  A u f
fo rde rung  an deutsche Prospektoren zur B e tä tigung  in  unseren 
K o lon ien .

„N e u e  M asch inen industriezw eige“ : deutsche B a u m w o ll-E rn te b e re itu n g s - 
m aschinen, deutsche P a lm ö l- und  Palm kern-G ew innungsm asch inen.



Dem  K om itee  sind neuerdings die folgenden körperschaftlichen
M itg lied e r beigetreten :
S tä d te :  Gemeinde Griesheim  a. M., Stadt Braunschweig, Senat der 

Fre ien  und Hansestadt Lübeck, Stadt Haspe i. W ., Stadt F lens
burg, Stadt Falkenstein i. V ., Stadt Naum burg a. S,

H a n d e ls k a m m e rn :  Handelskam m er E rfu rt, Handelskam m er 
Chemnitz.

I n d u s t r ie l le  und k o m m e r z ie l le  V e rb ä n d e :  V e re in  der Baum- 
w o llm ak le r in  Brem en; V e re in  deutscher E isenhüttenleute Düssel
d o rf; Verband der G lasindustrie llen Deutschlands, B e rlin ; V o r 
stand der Industrie - und Handelsbörse, S tu ttga rt; E lek tro techn i
scher V ere in , B e rlin ; D ie  V ors teher der Kaufm annschaft zu 
Stettin.

B a n k e n : Deutsche Nationalbank, Kom m anditgesellschaft a u f A k tien , 
B rem en; Vereinsbank, Zw ickau i. S .; A llgem e ine  Deutsche Cre
ditanstalt, Le ipz ig ; Plauener Bank, Aktiengesellschaft, Plauen i.V . ; 
H e in rich  Emden &  Co., B e rlin ; H . F . Lehmann, H a lle  a. S.

A n d e r e  V e r e in e ,  I n s t i t u t 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 lls c h a f te n :  Ham burgisches K o lo n ia lin s titu t, H am burg; 
Verband zur V e rb re itu ng  vaterländischer Schriften, Bochum ; 
Technisches Bureau deutscher M aschinenfabriken Ges. m. b. H ., 
H am burg ; Deutscher Pom ologen-Vere in, Eisenach; Deutsche 
Holzgesellschaft fü r Ostafrika, Berlin -D eutsch-O stafrika ; K ö n ig l. 
W ü rtte m b . Landw irtschaftliche  Hochschule, H ohenheim  bei 
S tu ttga rt; F orstliche  Hochschule, Aschaffenburg; H andw erker
und Kunstgewerbeschule, Barmen; K ö n ig l. Forstakadem ie, Hann.- 
M ünden; K ironda-G oldm inen-G ese llschaft, B e rlin -D eu tsch -O st
a frika ; D eutscheKolonia lgesellschaft, A b te ilungB lankenburga .H . ; 
Deutsche Kolonia lgesellschaft, A b te ilu n g  Neu - Brandenburg; 
Deutsche Kolonia lgesellschaft, A b te ilu n g  Cosel O. S.; Deutsche 
Kolonia lgesellschaft, A b te ilu n g  Gnesen; D eu tscheK o lon ia lgese ll
schaft, A b te ilu n g  N eu s ta d ta .d .H .; D eutscheKolon ia lgese llschaft, 
A b te ilu n g  Perleberg; Deutsche Kolonia lgesellschaft, A b te ilu ng  
Schwedt a. O der; Städtisches Friedrichs-Polytechnikum , Cöthen
i.A n h . ;  G roßherzogi.Botanischer Garten, Gießen; Deutsche F arm 
gesellschaft, Akt.-G es.,Düsseldorf-Deutsch-Südwestafrika; Herzog i. 
Technische Hochschule C aro lo -W ilhe lm ina , Braunschweig; V o g t
ländische Industrie - und Plantagen-Gesellschaft m. b. H., Plauen
1. V .;  Botanisches In s titu t der K ö n ig l. Technischen Hochschule, 
M ünchen; Togo-Baum wollgesellschaft m. b. H ., A takpam e-Togo; 
L u th e r &  Seyfert, B rem en-Togo; K ö n ig l. Technische H och-
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schule zu Berlin , C harlo ttenburg ; Kautschukplantage M om bo 
R. T rautm ann &  W eißflog, Arnstadt-Deutsch-O sta frika; Preußische 
Fachschule fü r T ex til-In du s trie , Langenb ie lau ; A llgem eine  
H andels-Lehranstalt von Gust. Hoffm ann, Augsburg.

In d u s t r ie -  u n d  H a n d e ls f i rm e n  u sw .: F. Undütsch &  Co., Brem en; 
Kautschukgesellschaft Schön &  Co., H arbu rg  a. E .; C ontinentale 
Gesellschaft fü r elektrische U nternehm ungen, N ürnbe rg ; 
B rinck  &  H übner, M annheim ; Schiffs- und Maschinen-Bau
G. m. b. H ., Rendsburg; M. Häußer, Neustadt a. d. H .; E h rha rd t 
&  Sehmer G. m. b. H ., Schleifm ühle-Saarbrücken; R. &  O. L in d e 
mann, D resden-A lexandrien ; A . R. Jedicke &  Sohn, D resden;
H . K ö ttgen  &  Co., Berg.-G ladbach; P h ilip p  H olzm ann &  Cie., 
G. m. b. H ., F ra n k fu rt a. M .; Sächsische M aschinenfabrik, vo rm . 
Rieh. H artm ann A . G., Chem nitz; Aktiengesellschaft fü r  F e in 
m echanik vorm . Jetter &  Scheerer, T u ttlingen ; Corona Fahrrad
werke und M eta llindustrie  A k t. Ges., Brandenburg a. H .; K onrad  
H am m eil, W eingutsbesitzer und W eingroßhandlung, Neustadt
a. d. H .; W ilh e lm  D ux, Plildesheim.

D ie  .Zahl der körperschaftlichen M itg lied e r des Kom itees be
läu ft sich dam it a u f 804, und zwar: 75 Handels- und Gewerbekammern, 
52 Städte, 25 Banken, 108 kaufmännische und industrie lle  K ö rp e r
schaften, w issenschaftliche Ins titu te , 305 Industrie - und Handels
firm en, 230 K o lon ia le  Gesellschaften, P'irmen, Ins titu te  und Vereine, 
9 M issionen.

Das K om itee  hat seit dem B e rich t N r. 2, 1908, an folgenden 
Veranstaltungen te ilgenom m en:

7. Novem ber 1908. Delegiertenversam m lung des Zentra lvere ins 
deutscher Indu s trie lle r zu B erlin . (V e rtre te r: Generalsekretär 
Paul Fuchs, Berlin.)

3. Dezem ber 190S. Beratung im  R eichs-Kolonia lam t, betreffend 
die W eltausste llung Brüssel 1910. (V e rtre te r: der Vors itzende 
des K o lon ia l-W irtscha ftlichen  Kom itees.)

9. Januar 1909. Sitzung des Verbandes deutsch-ostafrikanischer 
Pflanzungen. (V e rtre te r: Generalsekretär Paul Fuchs, B e rlin .) 

16. kebruar 1909: A llgem eine  Versam m lung des Verbandes 
sächsischer Indu s trie lle r zu Dresden. (V e rtre te r: K om m erz ien 
rat G enera ld irektor M arw itz, Dresden.)

16. bis 19. Februar 1909. P lenarsitzung des Deutschen Land
w irtschaftsrats zu B erlin . (V e rtre te r: der Vorsitzende des K o -
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lon ia l-W irtscha ftlichen  Kom itees und die beiden stellv. V o r 
sitzenden G ra f Eckbrecht von D ürkhe im , Hannover, Professor 
D r. Dove, B erlin . Referat Professor D r. D ove: D ie  W asser
versorgung in  unseren K o lon ien .)

24 . Februar 1909. Versam m lung der Deutschen L a n d w irt
schafts-Gesellschaft zwecks Begründung' e iner K o lon ia l-A b - 
te ilung  der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft. (V e rtre te r : 
der Vorsitzende des K o lon ia l-W irtscha ftliche n  Kom itees.)

Im  V erw a ltungsra t C der durch A lle rhöchste . Kab ine ttsord re  
vom  14. September 1908 genehm igten neuen W oh lfah rts lo tte rie  zu 
Zwecken der deutschen Schutzgebiete is t das K o lo n ia l-W irtsch a ft
liche  K om itee  durch seinen Vorsitzenden und die V orstandsm itg lieder 
D ire k to r  von Beck und D ire k to r  C. J. Lange vertreten.

Zur Behandlung der Fragen der w irtschaftlichen  Erschließung 
der W aldungen der Deutschen Schutzgebiete, der technischen V e r
w ertba rke it ko lon ia le r H ö lze r in  der heim ischen Industrie  und der 
Maßnahmen zur E in füh rung  solcher H ö lze r in  den deutschen Handel 
hat das R eichs-K olon ia lam t eine besondere Kom m ission  geb ildet und 
den V ors itzenden des Kom itees zur Teilnahm e an den A rb e ite n  
dieser Kom m ission  eingeladen.

A n  Stelle des bisherigen Vorsitzenden des Centralverbandes 
deutscher Industrie lle r, R. v. Vopelius, ist der gegenwärtige Vorsitzende 
dieses Verbandes, Landrat a. D . Rötger, dem V orstand des K o m i
tees beigetreten.

V o r  E in tr it t  in  die Tagesordnung w idm et der Vorsitzende den 
verstorbenen V orstandsm itg liedern  K onsu l F. Hernshe im  und Johs. 
Ih o rm äh le n  w arm  empfundene Nachrufe,
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1. Bergbau in den deufichen Kolonien.
Zu der höheren W ertschätzung, d ie die K o lon ien  in  den letzten 

Jahren im  allgemeinen sowohl w ie besonders an maßgebenden Stellen 
gewonnen haben, hat auch die Auss icht au f gew innbringende Berg
baubetriebe beigetragen und die Überzeugung, daß anfängliche, durch 
U nkenntn is  entstandene Enttäuschungen eine günstige E n tw ick lu n g  
n ich t lange zurückhalten können, wenn die Grundlagen fü r eine 
solche vorhanden sind.

W ie  D ip lom -Ingen ieu r J. K u n tz  berichtet, hat eine A nzah l neuer 
Entdeckungen neue U nternehm ungslust erzeugt, zumal in

S i id w e s ta f r ik a ,

welches von jehe r als re ich  an nutzbaren M inera lien  galt. Das 
w ichtigste  E re ignis in  dieser Beziehung war die Entdeckung der 
D iam anten, die sich bekanntlich  in  der Nähe der L üd e ritzbu ch t im  
Dünensande oder v ie lm ehr au f der W estseite der sich in südnörd licher 
R ichtung  hinziehenden D ünenketten in  Geröllansam m lungen finden. 
Bis Ende vorigen Jahres w urden ungefähr 120 000 Steine im  W erte  
von M. I n o  000 gefunden, und die Ausbeute is t in  fo rtw ährender 
Zunahme begriffen. A ls  sekundäre Lagerstätte is t das Vorkom m en 
jedenfa lls ein bedeutendes; es würde aber an Bedeutung noch vie l 
m ehr gewinnen, wenn es gelänge, die ursprüng liche  Lagerstätte  der 
D iam anten in  der K o lon ie  zu entdecken. Nach A n s ich t der Geologen, 
die Gelegenheit hatten, dies V orkom m en zu untersuchen, is t dafür 
wenig H offnung vorhanden, da die einen das M uttergeste in  der 
D iam antei}, von welchem  die vorhandenen Steine stammen, a u f den 
angrenzenden Meeresgrund, die anderen sogar in  das Innere  Süd
afrikas verlegen, von wo es durch  den Oranje in  das M eer und durch 
die d o rt herrschende südnördliche M eeresström ung an die K üste  von 
Lüderitz land  gelangt sein soll. W o h l sprechen ein ige A nze ichen fü r 
diese Annahm en, doch kann man von sicheren Beweisen davon noch 
n ich t reden. D e r Umstand aber, daß die Steine keine A bsch le ifung  
ih re r Ecken und Kanten zeigen,' und daß im  U nter- und M itte lla u f 
des O ranje b isher keine a lluvia len D iam antlagerstätten bekannt ge- 
worden sind, läßt darau f schließen, daß der H e rkun ftso rt näher liegen 
muß, und wenn auch die hauptsächlichsten K im be rlitvo rkom m en, von 
welchen die vom  W inde  transportie rten  Steine stammen, je tz t unter 
dem Meeresspiegel liegen mögen, so ist es doch bei dem gruppen
weisen A u ftre ten  der B laugrundröhren durchaus n ich t ausgeschlossen, 
daß solche auch au f dem Lande innerhalb  der Grenzen der K o lon ie  ge
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funden werden, zumal jene Gegenden wegen, ihres W üstencharakters 
schwierig zu durchsuchen sind, und die Entdeckung von le ich t zersetz- 
lichem  K im b e r lit  auch in  solchen wenig  von Hum us und Vegeta tion 
bedeckten Gegenden vom  Zufa ll abhängig ist. A u ch  im  Inne rn  des 
Namalandes is t das A u ffin de n  d iam antha ltiger K im b e rlite  außer den 
b isher bekannten diam antfre ien w oh l m öglich . W as die Bedeutung 
des Vorkom m ens an der Küste anlangt, so w ird  man zunächst m it 
einer Berechnung der Ausbeute au f Jahre hinaus vo rs ich tig  sein 
müssen, da dieselbe n ich t au f so sicherer Basis beruhen kann w ie 
bei den V orkom m en von K im be rle y  oder P retoria . V o n  anderen 
Edelsteinen hat man A lm and ine , Topase und B e ry lle  in  geringeren 
Q ualitä ten gefunden, doch is t die Entdeckung sch le ifw ürd iger Steine 
in  den großen U rsch iefergebieten der K o lo n ie  w oh l m öglich.

A u ch  der Kupferbergbau hat F o rtsch ritte  gemacht. D ie  O tavi- 
m ine fö rderte  im  letzten Geschäftsjahre 44 200 t  gegen 25 700 im  
V orjahre . Z ur V ersch iffung gelangten 27 700 t  (gegen 15000). A n  
H ü ttenprodukten  wurden erzeugt 3x00 t  K upfers te in  (gegen IOOO) 

und 2900 t  W e rkb le i (gegen 7°0)- F ü r die übrigen im  O tavigebiete 
gelegenen w ichtigeren  Kupfererzvorkom m en Guchab und Asis, welche 
an der neu erbauten Bahnstrecke O ta v i— G roo tfon te in  liegen, w ird  ein 
un te rird ischer Abbau  durch weitere Aufschlußarbeiten vo rbere ite t. 
Außerdem  werden Kupfererze  noch an ein igen anderen Stellen der 
K o lon ie  im  K le in b e tr ieb  gewonnen. M ehrere Fundstellen sind als 
unabbauwürdig erkannt worden, bei anderen steht die Entscheidung 
über ihren  W e rt noch aus. W enn w oh l auch noch w eitere  abbau
w ürd ige  V o rkom m en entdeckt werden mögen, so is t doch bei der 
V e rw ertung  derselben V o rs ich t geboten, da sie an der Oberfläche 
o ft m ehr versprechen, als sie in  der T ie fe  halten.

A bbauw ürd ige  G oldvorkom m en sind b isher n ich t entdeckt 
w orden, obgle ich Gold in  geringen Mengen an m ehreren Stellen 
vo rkom m t. A u ch  andere Erze sind noch n ich t in  genügender R eich
ha ltig ke it gefunden worden. Bleierz w ird  als N ebenprodukt in  
Tsumeb gewonnen, Eisenerz an der O tavibahn als Zuschlag fü r 
die V e rhü ttu ng  der O tavierze. Z innerz is t b isher noch n ich t ge
funden wTorden, doch is t die W ahrsche in lichke it seiner bald igen E n t
deckung in  den ausgedehnten Granitm assiven des Landes vorhanden, 
ebenso w ie das A u ffinden  von W o lfra m it und M onazit.

W ic h tig  is t die Entdeckung von Karusch ichten der afrikanischen 
S te inkoh lenform ation  im  Süden der K o lon ie  östlich  des Fischflusses, 
w e il dieselbe H offnung au f das Vorhandensein brauchbarer K oh le  
in  den an Brennm ateria l so armen T e ilen  des Landes g ib t. Auch
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is t in  dieser F orm ation  die M ög lich ke it des V orkom m ens e rdö lha ltige r 
Schichten gegeben.

Schließ lich möge erwähnt werden, daß auch das A u ffinden  von 
Phosphaten im  südlichen T e ile  des Schutzgebietes im  Bereich der 
M ög lichke it lieg t.

- V o n
O s ta f r ik a

is t zunächst überd ie  Entdeckung eines abbauwürdigen G oldvorkom m ens 
zu berich ten in  Sekenke im  östlichen T e il der W emberesteppe, nachdem 
die frühe r an anderen O rten aufgefundenen goldhaltigen Gänge und 
K ong lom era te  sich als zu arm erwiesen hatten. Das neue V o r 
kom m en besteht aus linsenförm igen Quarzgängen, die an einen 
K o n ta k t von D io ritgängen  m it ä lterem  Q uarzd io rit gebunden sind 
und  bis zu der b isher erre ich ten  T ie fe  von 28 m einen hohen G o ld
gehalt aufweisen. D ie  K iro n d a  Goldm inen-Gesellschaft beutet die 
Gänge aus m itte ls  eines 10 Stem pel-Pochwerks und eines en t
sprechenden Laugewerks, welche A n lagen  am 1. M ai dem Betriebe 
übergeben wurden. D ie  b isherigen m it e iner Kuge lm üh le  erhaltenen 
Resultate der V erarbe itung  waren im  D urchschn itt etwa 50 g p ro  
Tonne Erz, a lle in  durch A m algam ation  gewonnen. Im  ganzen ist 
in  O sta frika  b isher fü r etwa M. IOOOOO G old gewonnen worden. 
Nach den vorhandenen geologischen Form ationen, nam entlich  dem 
Vorhandensein der fü r die G oldgew innung in  Südafrika p roduktiven  
G esteinsvorkomm en zu u rte ilen , b ie te t Deutsch-O stafrika dieselben 
M ög lichke iten  fü r die E n tw ick lung  des Goldbergbaues w ie Te ile  
von Südafrika, z. B. Rhodesia.

V on  anderen Erzen sind gefunden worden Kupfererze  im  H in te r
land von  L in d i, am Tanganjikasee und im  B ez irk  Neu-Langenburg; 
B le ierze bei K ondoa  Irang i, und S ilbererze sollen in  der Nähe 
von U d jid j i  und westlich  des V iktoriasees, unw eit der nörd lichen 
Grenze, vorhanden sein. V o n  keinem  dieser V o rkom m en is t indes 
b isher Näheres bekannt geworden.

K arusch ich ten  sind in  verschiedenen T e ilen  der K o lo n ie  v o r
handen, und K oh lenflöze  wurden schon vo r Jahren nordw estlich  des 
Nyassa von B o rnhard t entdeckt, dem w ir  auch das grundlegende 
W e rk  über d ie  G eologie Ostafrikas verdanken. Le ide r sind die ö r t
lichen Verhä ltn isse fü r eine V e rw ertung  der bisher gefundenen K oh len  
vo rläu fig  n ich t geeignet. G raph it w urde gefunden im  H in te rlande  
von L in d i, in  den U lugurubergen und am Kivusee, doch soweit be
kannt, n ich t in  geeigneter Q ualitä t.

A bbauw ürd ige  G lim m ervorkom m en existie ren  in  den U lug u ru 
bergen, bei K ilossa und am Tanganjikasee. V o n  1905 bis Ende
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vorigen Jahres wurden aus Deutsch-O stafrika ausgeführt 104 699 kg 
im  W erte  von M. 298 424.

Im  H in te rla nd  von L in d i bei Lu isenfe lde werden auch m ark t
fähige A lm andingranaten gewonnen, doch kann bei dem geringen 
Absatz seiner P rodukte  dieserBergbau keine große Bedeutung gewinnen. 
Daß man noch andere und w ertvo lle re  Edelsteine auffinden w ird , 
is t bei dem großen R eich tum  an alten Schiefern, dem hauptsäch
lichsten M uttergeste in derselben, sehr m ög lich . F ür das V orkom m en 
von D iam anten fehlen b isher noch Anzeichen; dagegen is t das V o r 
handensein von Z innerz und M onazit in den ausgedehnten G ran it
gebieten wahrschein lich.

Salz w ird  au f der Saline G otto rp  am Mlagarassiflusse aus einer 
Solquelle  gewonnen, und zwar jä h rlic h  etwa 32 OOO Zentner.

I '1 K a m e ru n
w urde im  vorigen Jahr an der K tis te  in  der Nähe von zutage 
tretenden E rdö lque llen  a u f E rd ö l gebohrt, doch ohne daß man e r
g ieb ige  Q uellen fand, was w oh l in  der durch junge rup tive  Gesteine 
gestörten Lagerung der in Frage kom m enden Schichten seinen Grund 
hat. M öglicherw eise werden Bohrungen an anderen O rten, z. B. 
in  dem horizon ta len  Schichtensystem des Ossidinge-Bezirkes, von 
besserem E rfo lge  beg le ite t sein. D iese hauptsächlich aus Sandsteinen, 
b itum inösen  Schiefern und ka lk igen Bänken bestehenden Schichten, 
welche der südafrikanischen K a ru fo rm a tion  entsprechen mögen, ent
halten wahrsche in lich  auch Salzlager, nach den aus ihnen he rvo r
brechenden Solquellen zu schließen, sowie K oh len . In  demselben 
B ez irk  bei Esudan finde t sich m arktfäh iger G lim m er; auch fü r das 
A u ffin de n  von Gold, S ilber, K up fe r, B le i- und Zinnerzen sowie Gra
p h it  sind an verschiedenen O rten der K o lo n ie  Anzeichen vorhanden. 
Kam erun ist noch wenig  e rfo rsch t; der Hauptsache nach scheint 
das Land aus alten, kris ta llinen  Gesteinen zusammengesetzt zu sein, 
in  welchen die M ög lich ke it von Erzlagern, von  Edelsteinen, von 
G lim m er und G raph it vorhanden ist.

V o n  T o g o
wissen w ir  schon mehr, wenn auch h ie r fü r praktisch-bergm ännische 
Untersuchungen noch manche w ic h tig e A rb e it vorhanden wäre. D ies g ilt  
nam entlich  m it bezug au f die go ldha ltige  Konglom erate  enthaltenden 
sogenannten Buem schichten, welche der Tarkw aform ation  der benach
barten englischen G oldküstenko lonie  entsprechen mögen. Gold finde t 
sich auch in  geringen M engen in  Quarzgängen, welche den G ran it 
der Monuebene durchsetzen, aus denen w oh l auch das A llu v ia lg o ld  
des unteren und m ittle ren  M onulaufes stamm t, welches m itte ls  Bagger 
gewonnen werden könnte.
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Große E isenerzlagerstätten linden sich in  der Nähe der K üste  
bei A takpam e und w eiter im  Innern bei Banje li, kom m en aber 
ebenso w ie die in  Ost- und Südwestafrika vorhandenen fü r die Ge
w innung  zunächst noch n ich t in  Frage; die von Atakpam e sind 
n icke lha ltig ; auch ist h ie r die M ög lich ke it fü r die Anw esenheit von 
gew innbarem  P la tin  vorhanden.

V o n  K oh len  sind keine Anzeichen vorhanden, dagegen besteht 
die W ahrsche in lichke it, daß G raphit, Edelsteine, Z innerz und G lim m er 
aufgefunden werden.

S ü d s e e in s e ln .
Deutsch-Neu-Guinea is t schon m ehrfach von E xped itionen  be

sucht .worden, auch gegenwärtig  a rbeite t eine solche dort, der auch 
ein Berg ingen ieur beigegeben ist. Geologisch scheinen diese Insel 
sowie die benachbarten des B ism arck-A rchipe ls und der Salomonen
gruppe den Sundainseln verw andt zu sein, von denen ein ige durch 
ih re  M ineralschätze bekannt sind. G old finde t sich stellenweise sehr 
re ich lich  in  den Flüssen des südöstlichen Grenzgebietes; auch sind 
Anzeichen von  K up fe r- und P la tinvorkom m en entdeckt worden, wäh
rend ein F lö tz  brauchbarer K oh le  ebenfalls in  der Nähe der Küste  
vorhanden ist. Ü pp ige  trop ische Vegetation, ungesundes K lim a  und 
gefährliche Eingeborenenstäm m e hemmen h ie r hauptsächlich die E r
schließung des Landes. A u f  den M arschall- und Palauinseln werden 
reiche Phosphatlager von m ehreren Gesellschaften ausgebeutet.

W ie  wenig  unsere K o lon ien  auch von fachm ännischer Seite 
durch fo rsch t sind im  V erhä ltn is  zu der großen Ausdehnung derselben, 
so v ie l geht aus den bisher gewonnenen Anzeichen hervor, daß die 
Aussichten fü r die E n tw ick lung  eines ko lon ia len  Bergbaus günstig 
sind. U m  diese E n tw ick lung  zu beschleunigen, versucht das K o lon ia l- 
W irtscha ftliche  K om itee  Prospektoren in  die K o lon ien  zu ziehen, die 
von jeher die P ioniere des Bergbaues in  w enig  bekannten Ländern 
gewesen sind. Zu diesem Zweck werden Reiseunterstützungen ge- 
w ährt und eine W erbeschrift ve rte ilt, welche die fü r Prospektoren 
w ichtigsten D aten über die Deutschen K o lon ien  enthält. F ü r Ost- 
und Südwestafrika mögen diese Bem ühungen von E rfo lg  beg le ite t 
sein, fü r  die anderen K o lon ien  is t dagegen wenig H offnung  dafür 
vorhanden, w e il d o rt die b isher aussichtsreichsten Gegenden dem 
Fiskus Vorbehalten sind. In  Ost- und Südwestafrika is t die V e rw a l
tung erfreulicherweise bem üht, Konzessionen und Sonderberechti
gungen m ög lichst abzuschaffen und dem allgem einen Berggesetz fü r 
alle Gebiete G eltung zu verschaffen.
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Gegen das Anw erben von Prospektoren ist von geschätzter 
Seite eingewendet w orden, daß Deutschland doch über so aus
gezeichnete w issenschaftlich gebildete K rä fte  verfüge, die man zur 
Erschließung der K o lon ien  verwenden könne, und daß durch das 
E inström en von Goldsuchern S tre itigke iten  m it den Eingeborenen 
und eine ungesunde Spekulation entstehen würde. Dem gegenüber 
mag erwähnt werden, daß, abgesehen von der U nm ög lichke it, eine 
große A nzah l von Geologen auszusenden, von dem K o lo n ia l-W irt
schaftlichen K om itee  nur gu t em pfohlene deutsche Prospektoren 
m it Reiseunterstützungen bedacht werden, und daß eine gewisse 
Spekulation sehr befruchtend w irken  kann. 'Gegen unsichere oder 
unsolide Unternehm ungen schützt man sich am besten dadurch, daß 
man Gutachten nur von kom petenten und erfahrenen Sachverständigen 
ve rlang t; denn w ie unentbehrlich  der Prospektor, zur Aufsuchung 
und Beschürfung, so nö tig  ist der w issenschaftlich und technisch ge
b ildete  Fachmann zur U ntersuchung und Beurte ilung  von Bergbau
objekten. A u ch  ein D irig ie re n  der Prospektoren nach bestim mten 
Gebieten h in  durch Geologen ist im  allgem einen unnö tig ; denn 
einesteils lassen sich fü r das V o rkom m en gerade der w ichtigsten 
und w ertvo lls ten  M inera lien  keine allgem ein gü ltigen  Regeln auf
stellen, andernteils weiß ein w irk liche r, • erfahrener Prospektor selbst 
ganz gut, wo er die meiste Auss ich t hat, e rfo lg re ich  zu suchen. 
Deshalb erst der Prospektor, dann der w issenschaftlich gebildete 
Fachmann, und je  m ehr von ersteren e rfo lg re ich  tä tig  sind, umsomehr 
w ird  man auch der letzteren bedürfen.

—  i i  —

Ü ber das D iam antenvorkom m en in  Deutsch-Südwestafrika konnte 
der kü rz lich  aus Deutsch-Südwestafrika zurückgekehrte Geh. K o m 
m erzienra t Lenz aus eigener Anschauung folgendes b e rich te n :

»Das D iam antenvorkom m en is t ke in  geringes, obw ohl der ganze 
U m fang noch n ich t festgestellt ist. Das D iam antengebiet dehnt sich 
in  e iner E n tfe rnung  von etwa 17 bis 18 km  von Lüderitzbucht in  
einem schwachen H albkre ise aus. D ie  D iam anten müssen aus Süd
west herangeweht worden sein. Nach der Küste  zu kom m en die 
größeren D iam anten vo r, nach dem Innern  zu die kleineren, und 
zwar besonders in  den Tä le rn  zwischen den Gebirgsrücken. Zur Z e it 
werden m onatlich  ungefähr 20 OOO K ara t D iam anten gefunden, au f 
1 K a ra t gehen gew öhnlich  4 bis 5 Steine. Gegenüber der Insel 
Pomona sind jedoch Steine von bis zu 6 K a ra t gefunden worden. D o r t 
is t das D iam antengebiet auch ein z iem lich  großes. Es scheint sicher, 
daß die D iam anten n ich t aus dem Oranjefluß d o rth in  gekom m en
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sind, da wegen der hohen dazwischenliegenden Gebirgszüge eine 
V e rb indung  m it dem Flusse n ich t besteht. Es is t wahrscheinlich, 
daß das Land früher Meeresboden war, der sich gehoben hat. B lau
g rund ist bis je tz t n ich t gefunden worden, jedoch an einzelnen 
S te llen „R ö hre n “ ; an einer Stelle liegen sieben derartige „R ö h re n “  be i
sammen. D ieselben sind aber noch n ich t näher untersucht. Aus 
den b isherigen Funden d a rf man schließen, daß der K o lon ie  fü r eine 
Reihe von Jahren aus der D iam antengew innung be träch tlicher Nutzen 

erwachsen w ird.«

Gemäß seinem Beschluß vom  n .  Novem ber 1908 hat das 
K om itee  unter D arlegung der oben geschilderten Verhä ltn isse eine 
ö ffentliche A u ffo rde rung  an deutsche Prospektoren im  In lande und 
Auslande ergehen lassen, ih re  T ä tig ke it in  den entw icklungsfähigen 
deutschen K o lon ien  aufzunehmen.

Zur E rle ich te rung  e iner Betä tigung in  unseren K o lon ien  erstattet 
das K o lon ia l-W irtscha ftliche  K om itee  gut em pfohlenen deutschen 
Prospektoren die Kosten der Seereise II. Klasse nach dem Hafen 
e iner deutschen K o lon ie . E twaige An träge  sind unter Be ifügung 
von Zeugnissen —  bei Bewerbungen aus außerdeutschen Ländern 
durch  V e rm ittlu n g  des betreffenden deutschen Konsulats —  an das 
K o lon ia l-W irtscha ftliche  Kom itee , B erlin , U n te r den L inden  43, zu 
rich ten. Voraussetzung fü r die Gewährung der Reisekosten ist, daß 
dem A n trags te lle r die nach den gesetzlichen Landungsbestim mungen 
e rfo rde rlichen  B a rm itte l zur V erfügung  stehen.

D ie  vom  K om itee  verö ffentlich te  W erbeschrift
»Aussichten fü r den Bergbau in  den deutschen Ko lon ien«

E ine A u ffo rde rung  an deutsche Prospektoren zur Betä tigung in
unseren K o lon ien

w urde den deutschen Generalkonsulaten in  Kapstadt und Sydney 
sowie den deutschen Konsu laten in  Adela ide, A uckland, Brisbane, 
D urban, East-London, Johannesburg, K im be rley , P o rt E lisabeth, P re
to ria  und San Francisco zur V e rfügung  geste llt m it der B itte , iü r  
deren V e rb re itu ng  in  P rospektorenkreisen besorgt zu sein. Außerdem  
w urde die S ch rift den größeren Buchhandlungen in  Südafrika und 
A ustra lien  zum V e rtrie b  übe rm itte lt. D ie  südafrikanische und 
australische Presse ist angeregt worden, die W erbung  zu unterstützen. 
D en Bergschulen des Reiches w urde ebenfalls eine Anzah l E xem 
plare zur V e rte ilun g  unter die Bergschüler zur V erfügung  gestellt, 
und schließ lich w urden den Gouvernements der einzelnen deutschen 
K o lon ien  Exem plare  der S ch rift überwiesen.
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2. eiienbcihnbciu in den deutschen Kolonien.
Ü ber den gegenwärtigen Stand der in  den K o lon ien  im  

Bau befind lichen Eisenbahnen berich ten Geh. Ober-Reg.-Rat Borm ann 
und Geh. K om m erz ien ra t Lenz:

T o g o .

A u f  den Bahnlin ien Lom e— Palim e und Lom e— Anecho sind 
Veränderungen n ich t e ingetreten. D e r dem G ouvernem ent p ro  
1 9 0 8 /0 9  gewährleistete G ew innanteil von M . 306  OOO w ird  eine kle ine 
E rhöhung  erfahren.

A u f  der Strecke L om e — A takpam e, welche im  September 1908 
gemäß dem im  N ovem ber/Dezem ber 1908 m it dem R e ichs-K olon ia l
am t abgeschlossenen Bauverträge innerhalb  der ersten 70 km  in  
A n g r if f  genom men wurde, sind die E rdarbe iten etwa bis km  55 ge
diehen, der Oberbau lieg t bis km  17. W eiteres V orstrecken kann 
erst erfo lgen nach H erste llung  der zur Z e it in  der M ontage befind
lichen Brücke über den Schio.

D ie  betriebsfertige  H erste llung  der Strecke bis Game muß 
spätestens bis zum 31. März 1910 beendet sein und hoffen w ir, diesen 
T e rm in  einzuhalten.

K a m e ru n .

A u f  der Manengubabahn is t der U nterbau fe rtiggeste llt b is 
km  120, der Oberbau dürfte  zur Z e it bis etwa km  90 liegen.

V o raussich tlich  w ird  es m ög lich  sein, M itte  des Jahres die 
ersten IOO km  dem öffentlichen Betriebe zu übergeben und die 
ganze Strecke im  Sommer 1910 fertigzustellen .

D urch  V e rtrag  m it dem R eichs-Kolon ia lam t vom März d. Js. 
is t uns zunächst der Bau der B ahn lin ie  Duala— W id im enge  fü r die 
ersten 80 km, d. h. bis Edea, übertragen worden.

A n  dem P ro jek t w ird  e ifr ig  gearbeitet, d ie  A usb ildung  des 
Bahnhofs Duala is t vere inbart, und es stehen auch die Überbrückungen 
des D ibom be und Sanaga fest, so daß die Ausschre ibung dieser 
bedeutenden Bauwerke erfo lgen konnte. D ie  Strecke bis Edea soll 
innerhalb  2 1j .2 Jahren fe rt ig  sein.

D e u ts c h -S ü d  w e s ta fr ik a .

D er Betrieb  au f der Lüderitzbuchtbahn w urde bereits Ende 
Juni 1908 bis Keetm anshoop aufgenommen.

M it dem Bau der Anschlußbahn von Seeheim nach K a lk fon te in  
w urde im  A ugust vergangenen Jahres begonnen.1 Derselbe is t so w e it
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gediehen, daß die F ertigs te llung  der ganzen Strecke M itte  dieses 
Jahres erw arte t werden darf.

D e u ts c h -O s ta f r ik a .
D ie  W e ite rfü h ru ng  der Usambarabahn bis zum Pangani ist 

nahezu vo llendet; die L in ie  w ird  spätestens am 1. A ugust d. Js. in 
ih re r ganzen Ausdehnung in  B e trieb  genom men werden können.

Ü ber den W eiterbau nach dem K ilim a n ja ro  zu sind vorbereitende 
V erhand lungen m it dem R e ichs-K o lon ia lam t geführt. W ann  eine 
V o rlage  zur B e w illigu ng  der Baukosten an den Reichstag gelangt, 
entz ieht sich unserer Kenntn is.

D ie  Betriebsergebnisse der Usambarabahn p ro  1908/09 sind 
außerordentlich günstig ; der G ew innante il des Gouvernements, der 
m it M. 152 OOO gewährle istet war, w ird  eine E rhöhung  um M . 87 OOO 

erfahren.
D ie B a h n lin ie  D a re s s a la m -M o ro g o ro  is t am 16.Dezember 1907 

dem  öffentlichen V e rkeh r übergeben worden. M ith in  is t diese 209 km  
lange Strecke während des ganzen Jahres 1908 im  vo llen  Betriebe 
ausgenutzt worden. Regelmäßig wurden w öchentlich  3 gem ischte 
Züge in  jeder R ichtung  befördert. Daneben sind auch beinahe 
ebenso regelmäßig Sonderzüge au f etwa 54 km  Länge nach A n k u n ft 
der aus Europa in  Daressalam einfahrenden D am pfer e ingelegt 
w orden a u f Bestellung der Passagiere dieser Schiffe.

Im  ganzen sind be fö rdert 3963 weiße, 38676 farb ige Personen und 
durchschn ittlich  je  122 km, w o fü r ca. 80440  Rp. vere innahm t sind.

A n  Gepäck sind etwa 160 Tonnen be fö rdert und dafür 9240 Rp. 
bezahlt. (Freigepäck =  51 Tonnen.) F ü r Beförderung von 
130 H unden, 7 A ffen  und 89 Fahrrädern sind 385 Rp. vereinnahm t. 
A n  G ütern sind 2410 Tonnen als S tückgut, 1718 Tonnen als W agen
ladungen und 8020 Tonnen Baugüter be fö rdert und dafür im  ganzen 
210429  Rp. eingenom m en worden. F ü r das Befördern von 229 Stück 
Großvieh und 1394 Stück K le inv ieh  sind rund 2725 Rp. bezahlt.

D iesen Leistungen des Betriebes d a rf man die Gesamtausgabe 
des Jahres n ich t gegenüberstellen, w e il vertragsm äßig die Eisenbahn
gesellschaft ve rp flich te t war, vom  Tage der Betriebseröffnung an die 
Bahnunterha ltung zu übernehmen. D iese Betriebseröffnung hätte, 
um  U nterha ltungskosten zu sparen, noch mindestens 6 Monate ve r
zögert werden müssen, dam it den Dam m schüttungen Z e it zum Setzen 
verb lieben wäre und das Gleis noch gehörig  hätte nachgestopft 
werden können. Es is t daher eine besondere Berechnung fü r  die 
letzten 6 Monate des Jahres 1908 aufgestellt worden, welche folgendes 
Ergebnis ze igt:
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In  den Monaten Ju li bis Dezem ber 1908
I .  s in d  e in g e n o m m e n  w o rd e n :

1. A us dem Personen-und Gepäck verkehr 47 880 Rp.
fü r G e p ä c k .............................................5 341 ,,
,, Beförderung von Hunden . . . 222 ,,
,, S o n d e rz ü g e .......................................1 559 ,,

zusammen 55 002 Rp.
2. Beförderung von F ra ch tg u t. . . .  83 182 Rp.

„  „  Baugut . . . . 65 938 „
„  ,, Postgut . . . .  65 ,,
,, ,, V i e h ....................... 1 229 ,,

fü r N e b e n e r t r ä g e ....................................... 1 0 1 3 , ,

zusammen 151427 ,,
3. fü r Überlassung von Bahnanlagen und Leistungen

fü r Post, Neubau und sonstige Vergütungen . . 17090 ,.
4. E rträge aus Veräußerungen von M ateria lien und

Abgabe von e lektrischem  S t r o m ............................ 15056 ,,
5. Verschiedene Einnahm en alsTelegraphengebühren,

M ietzins, Brückengeld, Zinsen- und Kursgew inne 1 452 „

Im  ganzen 240 027 Rp.
=  320 036 M.

II .  D ie  B e tr ie b s a u s g a b e n  fü r  d ie  M o n a te
Ju li— September betragen  .................................. 224 622 Rp.

=  299 496 M.
M ith in  b le ib t ein Überschuß v o n .............................15 405 Rp.

== 20 540 M.
A m  H a fe n  in  D a re s s a la m  war während der Jahre 1905 

und 1906 ein großer, 90 m langer und 24 m tie fe r Schuppen erbaut 
worden, in  welchem  nach der bestehenden A b s ich t die H ä lfte  an 
die Deutsche O sta frika-L in ie  verpachtet, die andere H ä ltte  als Z o ll
ab fe rtigung  benutzt werden sollte. Es zeigte sich jedoch  bald, daß 
d ie  Z o llve rw a ltung  n ich t nur den ganzen Schuppen nö tig  hatte, 
sondern alsbald noch eine überdachte H a lle  von fast 950 qm  Fläche 
hergeste llt werden mußte, um darin  die vie len E in fuh rgü te r einlagern 
zu können, die im  Zollschuppen n ich t Platz fanden. W ährend des 
Jahres 1908 hat sich aber schon gezeigt, daß auch diese beiden 
Schuppen n ich t m ehr ausreichen, um die ankommenden E in f u h r 
g ü te r  un te rbringen zu können. Es is t daher beabsichtigt, auch den 
a lten Zollschuppen w ieder m itzuverwenden. Dazu so ll eine Lau f
b rücke hergeste llt werden, die von diesem etwa 8 m hoch über den 
Hafengleisen gelegenen alten Zollschuppen bis über die Ka im auer
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hinwegragt, so daß m itte ls  e iner Laufkatze  die W aren aus dem vo r 
dem K a i anfahrenden Le ich te r aufgewunden und in  den oberen Z o ll
schuppen gebracht werden können.

Da nun alsbald auch A u s fu h r g ü te r  aus dem Innern  der 
K o lon ien  m itte ls  der Bahnzüge zum Hafen gebracht werden dürften, 
sind soeben Verhandlungen im  Gange, um auch fü r die sachgemäße 
und schleunige A b fe rtig u n g  dieser G üter d ie  e rfo rderlichen  Sammel- 
und N iederlage-Schuppen usw. herzurichten.

Bekann tlich  hat die Eisenbahngesellschaft ein E l e k t r i z i t ä t s 
w e r k  ausführen lassen, das den nötigen Strom  lie fe rn  so ll fü r den 
Betrieb der e lektrischen M oto re  in  der W erkstä tte  und in  den Trans
porte rn  am Zollschuppen, sowie das L ic h t zur Beleuchtung der 
Bahnhofs-W erkstätten und Hafenanlagen. —  Dieses E lek triz itä tsw erk  
is t inzwischen so e rw e ite rt worden, daß es auch an Behörden und 
P m a te  L ic h t und K ra ft in  Daressalam abgeben kann. B is Ende 
1908 waren bereits 59 A bnehm er angeschlossen, die 45 300 K ilo w a tt 
S trom verbrauch hatten. Seit Ende März d. Js. w ird  auch die Stadt 
Daressalam durch das E lek triz itä tsw erk  der Ostafrikanischen E isen
bahngesellschaft beleuchtet.

D e r im  A n fang  Ju li 1908 m it der U nternehm erfirm a H o lz 
mann &  Cie. in  F ra n k fu rt a. M. bezügl. des W eite rbaus der Zentralbahn 
nach Tabora (699 km) abgeschlossene V e rtrag  is t am 20. A ugust v. Js. 
vom  R eichs-K olon ia lam t genehm igt. Danach muß die ganze Strecke 
am 1. Ju li 1914 betriebsfähig fe rtiggeste llt sein.

D e r Bau is t demnach schleunigst in  A n g r if f  genom men und 
bereits derartig  gefördert, daß Ende März das Gleis 69 km  vo r
gestreckt war. A m  1. Ju li w ird  voraussich tlich  die erste der 5 T e il
strecken M orogoro— Kilossa =  81 km  dem Betriebe übergeben werden 
können, so daß die Betriebsstrecke alsdann von Daressalam bis 
K ilossa =  290 km  lang sein w ird.

A u f  den westlich von K ilossa gelegenen 4 Teilstrecken sind die 
V orarbe iten  im  Gange; in  der Nähe von K ilossa sind die endgültigen 
\  orarbeiten sogar a u f w eitere  20 km  abgeschlossen und in  regem 
Baubetriebe. Sobald zwischen den zwei in  W a h l genommenen 
L in ien  westlich von K ide te  vom  R eichs-Kolon ia lam t die Entscheidung 
getroffen ist, werden die letzten Baupläne fü r die A usführung  fesb
geste llt und die Bauarbeiten unverzüglich  begonnen. __

E rfreu lich  ist, daß bis je tz t A rb e ite r  in  großer Zahl sich au f 
den Baustellen einfinden. —  Das läßt hoffen, daß die Fertigs te llung  
vor dem vertragsmäßigen Z e itpunkte  sich w ird  herbe iführen lassen.

—  16 —
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3. Baumwollbau und Pflugkulfur.
D ie  Baum w ollbau-Kom m ission n im m t den von dem Vorsitzenden 

des K o lon ia l-W irtscha ftliche n  Kom itees erstatteten B e rich t X I  über die 
»Deutsch-kolonia len Baum woll-Unternehm ungen« entgegen und ve r
handelt über d ie  fo lgenden Gegenstände:

a. Voranschlag 1909.
D ie  Sammlungen d e r  T e x t i l  v e r b ä n d e  pro  1907, 1908 und 

1909 haben bis Ende A p r il  d. Js. insgesamt M. 273985,49 ergeben; 
davon entfa llen a u f das Jahr 1909 M. 91 OOO.

D ie  Le itung  w ird  beauftragt, eine im  H erbs t d. Js. abzuhaltende 
Konferenz der Baum wollinteressenten in  die W ege zu le iten.

A us den in den E ta t von Deutsch-Ostafrika 1909 fü r Baum- 
w o llku ltu rversuche  eingestellten M. 60 OOO hat das R e ichs-K olon ia l
amt dem K om itee  die H ä lfte  — M. 30 OOO —  in Aussicht gestellt. 
D ie  Überweisung ist noch n ich t e rfo lg t.

Das Reichsamt des Inne rn  hat die aus dem E ta t 1908 zur V e r
fügung gestellten M. 5 0 OOO fü r die Ausste llung von d e u t s c h e n  
Baum woll-Erntebereitungsm aschinen 1909 überwiesen.

Bei der W oh lfah rts lo tte rie  zu Zwecken der deutschen Schutz
gebiete hatte das K om itee  am 10. O ktober 1908 eine Unterstützung 
der Baum w ollku ltu rversuche in  den Jahren 1909, 1910, 1911, 1912,
19 13) I 9 f 4> 19 15» ! 9 r 6, 1917» 1918 jä h rlic h  in  H öhe von M. 75 OOO 
beantragt. Das R eichs-Kolonia lam t, dem die Zustim m ung über die 
Verw endung der M itte l der L o tte rie  zusteht, is t bereit, an Stelle der 
beantragten M. 75 OOO einer B e ih ilfe  der L o tte rie  p ro  1909 in  H öhe 
von M. 45 OOO und weiteren B e ih ilfen  in  den fo lgenden Jahren zu
zustimmen. E ine Beschlußfassung des Verwaltungsrates der W o h l
fah rts lo tte rie  ist noch n ich t e rfo lg t.

A u f  G rund dieser B ew illigungen  bzw. Vere inbarungen ste llt 
d ie K om m ission  den fo lgenden Voranschlag pro  1909 auf:

V o r a n s c h l a g  1909.
B e ih ilfe  T e x t i l - In d u s t r ie ................................... M. 90 OOO

,, R eichs-Kolon ia lam t
(in Aussicht g e s t e l l t ) ..................... ,, 30000

,, Reichsam t des Innern
(für die A usste llung 1909) . . . ,, 50 OOO

,, W oh lfah rts lo tte rie
(v o m  R eichs-Kolon ia lam t zugesagt). ,, 45 OOO

M. 215 OOO
Gemäß den früheren Beschlüssen der Kom m iss ion  und der an 

die Bew illigungen  und Vere inbarungen geknüpfen Voraussetzungen
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is t der E ta t 1909 der deutsch-kolonialen Baum woll-Unternehm ungen 
w ie fo lg t festgesetzt:

D e u t s c h - O s t a f r i k a .

1. V e r s u c h s p f l a n z u n g  u n d  B a u m  w o l i s c h  u le  M p a n g a n y a .  
Betrieb , Gehälter, A rbe its löhne , Instandhaltung von Ge
bäuden und Inventar, Neuanschaffungen 

abzüglich: E rlös aus Baum w ollverkauf

2. E r r i c h t u n g  u n d B e t r i e b  e i n e r E n t k ö r n u n g s -  
a n l a g e  i n  M p a p u a .

{ A u f  Vorschlag des Ka iserlichen Gouvernements vom 
28. Dezem ber 1908)

Kosten der Maschinen, Seefracht, Bahnfracht, Assekuranz 
und T ransport, Gehalt und Reisekosten eines Europäers, 
A rbe its löhne , G e b ä u d e ..............................................

3. R e i s e n  d e r  l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n  S a c h v e r 
s t ä n d i g e n  i n  d e r  K o l o n i e  u. k a u f m ä n n i s c h e  
V e r t r e t u n g  i n  D a r e s s a l a m .............................

4. L a n d w i r t s c h a f t l i c h e s  M a s c h i n e n -  u n d
G e r ä t e d e p o t  i n  D a r e s s a l a m  

Pflüge und landw irtscha ftliche  G e r ä t e .............................
5. L i e f e r u n g  v o n  B a u m w o l l s a a t

an Pflanzer, M issionen und E in g e b o re n e .......................
6. V e r s c h i e d e n e s .

Gewährung von P räm ien, Le is tung  von T ranspo rt
vergütungen, V e rvo llkom m nung  der m aschinellen E rn te 
bere itung und Maßnahmen zur V e rw ertung  der w ichtigen 
B aum w oll-N ebenprodukte ..............................................

T o g o .
1. E r r i c h t u n g  u n d  B e t r i e b  e i n e r  

E n t k ö r n u n g s a n l a g e  i n  K p e d j i .
Kosten der Maschinen, Seefracht, Assekuranz,

T ranspo rt, Gebäude fü r  die Anlage,

M. 32 500
5 500 M. 27 000

25 000

„  25 000

5 OOO

„  30 000

15 000

M. 127000

A rbe its löhne
2. B a u m w o l l - K u l t u r a r b e i t e n  .
3. T r a n s p o r t v e r g ü t u n g  i m  B e z i r k

S o k o d e .............................................. .....

4. L a n d w i r t S c h a f t l i c h e s M a s c h i n e n -  
u n d  G e r ä t e d e p o t .

L ie fe rung  von Pflügen und Geräten . . .

M. 24000  
8 000

3 000

3 OOP M, 38 000

Ü b e i t r a g  M. 165 OOO
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Ü b e r t r a g  M . 165 OOO
A u s s t e l l u n g  d e u t s c h e r  B a u m w o l l - E r n t e b e r e i -  

t u n g s m  a s c h i n e n .

V errechnung  der B e ih ilfe  fü r 'd ie  Ausste llung m it dem
Reichsamt des I n n e r n .........................................................  50 000

Zusammen . . M. 215 OOO

b. Anträge betr. Fortführung der Baumwoll-Kulturversuche 
in Deutsch-Ostafrika und Togo.

O s t a f r i k a .

1. Das R eichs-Kolon ia lam t be fü rw orte t m it Schreiben vom  
3. März 1909 d ie  E r r i c h t u n g  u n d  d e n  S e l b s t b e t r i e b  e i n e r  
E n t k ö r n u n g s a n l a g e  i m  R u f i y i g e b i e t  d u r c h  das K o l o n i a l -  
W i r t s c h a f t l i c h e  K o m i t e e  zur Schaffung einer gesunden und 
sicheren Grundlage der dortigen  E ingeborenenkultur.

2. Das K a iserliche  G ouvernem ent beantragt m it Schreiben vom 
9. März 1909 an das R eichs-Kolon ia lam t

a. d ie  v e r s u c h s w e i s e  A n s i e d l u n g  v o n  e i n i g e n  F e l l a c h e n 
f a m i l i e n  a u f  d e r  B a u m w o l l s c h u l e  des K o l o n i a l - W i r t -  
s c h a f t l i c h e n  K o m i t e e s  i n  M p a n g a n y a ,

b. d ie  Z u t e i l u n g  e in e s  B a u m w o l l - K l a s s i f i k a t e u r s  z u m  
S t a b e  des K o l o n i a l - W i r t s c h a f t l i c h e n  K o m i t e e s ,

c. das K o l o n i a l - W i r t s c h a f t l i c h e  K o m i t e e  m ö g e  i n  den 
S ü d b e z i r k e n  das P r ä m i e n s y s t e m  w i e d e r  a u f n e h m e n .

3. Das K a iserliche  G ouvernem ent be fü rw orte t m it Schreiben 
vom  25. Januar d. Js. einen A n t r a g  des K a i s e r l i c h e n  R e s i d e n t e n  
v o n  B u k o b a :  e i n e  B a u m w o l l - E i n g e b o r e n e n k u l t u r  g r ö ß e r e n  
S t i l s  i m  B u k o b a b e z i r k  zu f ö r d e r n  d u r c h  S a a t l i e f e r u n g  u n d  
^ e r t e i l u n g  f ü r  e t w a  2000 ha  an d ie  S u l t a n e  M u t a h a n g a r u a  
v o n  K i s i b a ,  M u n t u  v o n  K i a n t u a r a ,  K a h i g i  v o n  K i a n j a  u n d  
K a s s u s s u r a  v o n  O s t - U s s u w i .

D ie  V e rtre tung  des Kom itees in  Daressajam schlägt h ierzu vor, 
eine g r ö ß e r e  E n t k ö r n u n g s a n l a g e  i m  B e z i r k  B u k o b a  durch das 
K o lo n ia l-W irtsch a ftlich e  K om itee  aufzustellen und selbst zu betreiben.

4- D ie  V e rtre tu ng  des Kom itees kü nd ig t einen A n t r a g  v o n  
m i t t l e r e n  u n d  k l e i n e r e n  B a u m w o l l p f l a n z e r n  d e r  n ö r d l i c h e n  
B e z i r k e  an,  das  K o l o n i a l - W i r t s c h a f t l i c h e  K o m i t e e  m ö g e  
i m  T a n g a b e z i r k  e i n e  e i g e n e  E n t k ö r n u n g s a n l a g e  e r r i c h t e n  
u n d  b e t r e i b e n ,  wobei ins A uge  zu fassen wäre, diesen Betrieb 
e iner zu diesem Zweck zu b ildenden Genossenschaft zu übertragen.

—  19 —
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5- W e ite re  Anregungen zur Förderung  der B a um w o llku ltu r sind 
nach M itte ilu n g  der V e rtre tu ng  des Kom itees seitens des aus der 
K o lon ie  zuriickkehrenden Unterstaatssekretärs v. L indequ is t zu er
warten.

T o g o .

Das K a iserliche  G ouvernem ent schlägt m it Schreiben vom
3. März 1909 vor, den B a u m w o l l a u f k a u f  im  B e z i r k  K p e d j i  
durch  das K o lo n ia lW ir ts c h a ftlic h e  K om itee  selbst zu betreiben.

B e s c h l u ß .  D ie  Baum w ollbau-Kom m ission beschließt:

1. die im  Voranschlag 1909 enthaltenen Unternehm ungen, u. a. 
die F o rtfü h ru n g  und Ausgesta ltung der Baum wollschule 
Mpanganya und die E rr ich tu n g  und den Betrieb von Ent- 
körnungsanlagen in  Mpapua (Deutsch-Ostafrika) und K p ed ji 
(Togo), auszuführen.

2. E inem  A n tra g  m ittle re r und k le inerer A ns ied le r der n ö rd 
lichen Bezirke Deutsch-Ostafrikas betreffend die E rr ich tu n g  
und den B e trieb  e iner Entkörnungsanlage stattzugeben, fü r 
den F a ll es gelingt, d ie e rfo rderlichen  M itte l noch pro  1909 
aufzubringen.

3. W e ite re  seitens des Reichs-Kolonia lam ts und des Ka iserlichen 
Gouvernements von Deutsch-O stafrika gestellte Anträge, w ie 
die E rr ich tu n g  und der Betrieb einer Entkörnungsanlage im  
R ufiy igeb ie t, die A ns ied lung  von Fellachen au f der Baum
wollschu le  Mpanganya, d ie  A ns te llung  eines Baum w oll- 
K lassifikateurs in  Daressalam, die E in füh rung  e iner Baum 
w o llk u ltu r  größeren Stiles als E ingeborenenku ltu r im  Bukoba- 
bezirk, zurückzustellen, bis ih r  ausreichende neue M itte l zur 
V e rfügung  stehen.

4. D ie  A usführung  des Antrages, T o g o  betreffend, e rü b rig t sich, 
nachdem sich die Deutsche Togogesellschaft bere it e rk lä rt 
hat, den B a um w ollau fkau f im  B ez irk  K p e d ji zu übernehmen.

c. Ausstellung deutscher Baumwoll-Erntebereitungsmaschinen.
D ie  m it finanz ie lle r U nterstützung des Reichsamts des Innern  

in  der Ausste llungshalle  des Institu tes fü r Gärungsgewerbe zu B e rlin  
veranstaltete A usste llung d e u t s c h e r  Baum w oll - E rn tebere itungs
maschinen w urde am 13. M ai eröffnet und w ird  14 Tage dauern. 
D e r E rö ffnung der A usste llung g in g  eine V orbes ich tigung  voraus, 
der V e rtre te r der Reichsbehörden sowie zahlreiche V e rtre te r der

—  20  —
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Industrie  und der Presse beiwohnten. D ie  V o rfüh ru n g  der Maschinen 
im  Betrieb finde t täg lich  von 11 — i  U h r und 3— 5 U h r statt.

M it  der Maschinenausstellung is t eine Ausste llung  von aus 
deutsch-kolonia ler Baum wolle  gefe rtig ten  Fabrikaten verbunden, die 
die F o rtsch ritte  in  der V e ra rbe itung  deutscher K o lon ia lbaum w olle  
zum A usdruck  b ring t.

Nach Schluß der A usste llung sollen die deutschen Maschinen, 
sofern ih re  K onku rrenz fäh igke it m it den englischen und amerikanischen 
Maschinen festgestellt ist, nach Deutsch-O stafrika und Togo  über
fü h rt werden, um  d o rt der Förderung des Baumwollbaues zu dienen.

—  21 —

Xus der Versam m lung w urde a u f d ie M ög lich ke it hingewiesen, 
daß die K u ltu r  ind ischer Baum wolle  im  Sokodebezirk (Togo) eine 
große Ausdehnung nehmen könne. Es sei h ierbei notwendig, fü r 
pe in liche  T rennung der indischen Saat von der Togo-Saat Sorge zu 
tragen; auch sei es wünschenswert, die indische Sokode-Baumwolle 
bei ih re r V e rladung  nach Europa in  ih re r Verpackung (v ie lle ich t 
durch kle inere Ballen) äußerlich kenn tlich  zu machen, dam it dieselbe 
n ich t als T o g o - B a u m w o l l e  a u f den M ark t gebracht werden und 
deren R u f schädigen könne.

Bei der Besprechung eines Rundschreibens der Deutschen 
O sta frika-L in ie  vom  5. M ai 1909, betreffend die F rach t au f Baum wolle 
von Deutsch-O stafrika nach H am burg, w ird  zum Ausdruck gebracht, 
daß das fü r d ie  F r a c h t b e r e c h n u n g  n a c h  G e w i c h t  vorgeschriebene 
V e rhä ltn is  von höchstens 3 cbm Maß zu 1 Tonne von IOOO kg Ge
w ich t den Interessen der Baum w ollp flanzer n ich t genug entgegen
kom m e; die von W esta frika  m it D am pfern  der W oerm ann-L in ie  
nach H am burg  zur V e rladung  gelangenden Baum w ollba llen  bezahlten 
bei einem V erhä ltn is  von etwa 4,4 cbm Maß zu 1 Tonne von 
IOOO kg G ew icht stets nur G ewichtsfracht, und es sei wünschens
w ert, daß auch die Deutsche O sta frika-L in ie  den Bedürfnissen der 
noch in  den A nfängen steckenden B aum w o llku ltu r m ehr Rechnung 
trage. D ie  L e itung  w urde beauftragt, sich in  diesem Sinne m it der 
Deutschen O sta frika-L in ie  in  V e rb indung  zu setzen.

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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4. Wafierwirffchafflidie Erkundung am ITlukondokwa bei Kilofia.
Ü ber die w irtschaftliche  Erschließung der Mkattasteppe in  

Deutsch-Ostafrika, die durch eine wasserw irtschaftliche E rkundung  
am M ukondokw a bei K ilossa e inge le ite t werden soll, machen Geh. 
O berbaurat Schm ick und Reg. Baum eister A llm aras, welche m it den 
Verhältnissen an O rt und Stelle ve rtrau t sind, folgende M itte ilungen : 

Das zunächst fü r die B aum w ollku ltu ren  in  Aussicht genommene 
Gebiet schließt sich unm itte lbar an die Zentra lbahnlin ie  an und w ird  
im  Osten durch den Mkattafluß, im  Süden durch den südlichen A rm  
des M ukondokwa, im  W esten durch die Usagaraberge und im  Norden 
durch den Karawanenweg begrenzt. Da die nö rd lich  vom  Karawanen- 
weg liegenden Gebiete bis nach Sadani h in  die g leichen geologischen 
und hydrologischen Verhältnisse aufweisen w ie die Gebiete bei 
K ilossa und, nam entlich an den Ausläufen der Usagara- und Unguu- 
berge, gu t bevö lke rt sind, so könnten später die Baum wollp lantagen 
oder E ingeborenenkultu ren  a u f diese Gebiete ausgedehnt werden.

Das Gelände östlich  vom  M kattafluß w ird  voraussichtlich fü r 
B aum w ollku ltu r wegen seiner W asserarm ut n ich t in  Betracht kommen.

D ie  Mkattaebene is t ein breites Tal, ähn lich  der m itte lrhe in ischen 
lie febene . D ie  Q ua litä t des Bodens der Ebene und seine N utzbar
machung fü r Baum w ollku ltu ren  müßten Sachverständige p rü fen ; au f 
den Plantagen von O tto  und Skutari sind die b isherigen A rb e ite n  
anscheinend e rfo lg re ich  gewesen.

A n  H and des N ivellem ents und der sonstigen Vermessungen 
der E isenbahnlin ie  läßt sich angeben, daß der M kattafluß die am 
tie fsten gelegene L in ie  der Ebene ist, und daß von h ier an das Ge
lände g le ichm äßig nach W esten zu au f eine B re ite  von rund 42 km  
re la tiv  rund 97 m hoch ansteigt. D e r Anstieg  ist fü r das bloße A uge  
unm erk lich ; deshalb glaubten früher die Reisenden allgem ein, eine 
horizon ta le  Ebene vo r sich zu haben.

Gerade diese üm stände müssen aber fü r die Bewässerungsanlage 
als sehr günstig  bezeichnet werden und lassen darauf schließen, daß 
der A usführung  keine außergewöhnlich großen technischen Schw ierig 
keiten entgegenstehen und die Anlagekosten verhältn ism äßig n ied rig  
sein würden.

In  dem in  Auss icht genommenen Gebiet liegen:
1. D ie  E ingeborenendörfer und Pflanzungen, die sich aus

schließlich auf das Gelände rechts und links des Karawanenweges 
beschränken.
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2. D ie  Baum wollplantage von Skutari, d ie etwa 2000 ha groß 
ist und w estlich  vom  B ahnhof K im am ba rechts und links der Eisen
bahnlin ie  lieg t.

3. Soweit bekannt, zwei k le inere Europäerplantagen ungefähr 
bei K ilom e te r 71 der Bahn.

D ie  E ingeborenenpflanzungen müßten, die Europäerplantagen 
könnten unter noch festzustellenden Bedingungen in  die Bewässerung 
einbezogen werden.

D ie  Baum wollp lantage von O tto  lieg t südlich vom  südlichen 
A rm  des M ukondokw a und w ird  bei der Ausarbe itung des geplanten 
Projektes nur insow eit zu berücksichtigen sein, als fü r die Bewässerung 
der Plantage und den Betrieb der G inmaschinen außer einem T e il 
des Wassers des w eite r südlich liegenden Myombobaches auch vom  
M ukondokw a Wasser bezogen werden soll.

Ob noch weitere Flächen bei K ilossa inzw ischen vom  Schutz
gebiete verpachte t worden sind, ist n ich t bekannt.

D e r M ukondokwafluß e rhä lt aus dre i voneinander ganz ve r
schiedenen Einzugsgebieten sein Wasser. Es sind dies:

1. D e r östliche T e il des Ugogolandes, der z iem lich  trocken ist 
und nur in  starken Regenzeiten durch das T a l des Kinyasungwe 
Wasser abführt. In  letzterem  liegen die dre i bekannten Seebecken 
K im agai-, Nsuhe- und Gombosee, von denen nur noch der m ittle re  
den größten T e il des Jahres einen Wasserstand aufweist. Sie könnten 
aber voraussich tlich  le ich t durch Stauwerke am A u s lau f ih r  früheres 
B ild  w ieder erhalten. In  Frage käme nam entlich  das größere Becken 
des Nsuhesees und in  zweiter L in ie  der Gombosee.

2. Das Einzugsgebiet des südlich vom Flusse liegenden gewal
tigen  Gebirgsstockes, der die Wasserscheide zwischen dem Ruaha 
und dem M ukondokw a b ilde t. A u ch  dieses is t wasserarm.

3. Das nö rd lich  liegende H och land von Rubeho, das wasser
re ich  is t und dem M ukondokw a durch die Flüsse K ide te  und Sima 
das Hauptwasser zuführt.

Nach seinem A u s tr itte  aus dem Gebirge bei K ilossa te ilt  sich 
der M ukondokw a in  zwei A rm e ; der eine geht beinahe östlich  in  
den Mkattafluß, während der andere A rm  mehrere M ale den Kara- 
wanenwesi schneidet und unter dem Namen Gomberenga bekannt ist. 
D u rch  den raschen und verhältn ism äßig kurzen L a u f der von den 
hohen Gebirgsstöcken in  der Regenzeit abfließenden Wassermengen 
erklären sich die Überschwem m ungen in  der Mkattaebene. Dazu 
kom m en noch der g la tte  und felsige U ntergrund der Gebirgsbäche 
und die W asserundurchlässigkeit des Bodens in  der Mkattaebene.
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Da die Überschwem m ungen eine bleibende Gefahr fü r die 
Baum wollpflanzungen und nam entlich fü r die Eisenbahnanlagen sein 
werden, so muß soviel w ie m ög lich  A b h ilfe  geschaffen werden 
D ie  von Geheim rat Schm ick zu diesem Zwecke vorgeschlagene 

äu erung der Flußläufe von den Baum- und Schlinggewächsen kann 
unter Umstanden nützlich  sein, doch w ird  eine umfassende Besserung 
nui durch die Schaffung von großen S t a u b e c k e n  erre icht.

D ie  M itte l und W ege zur V e rm inde rung  der Gewalt des H och 
wassers und die Zahl und Lage der großen Staubecken hat die 
E xp ed ition  zu prüfen. Es wären h ie r die dre i genannten Seen, 
einzelne günstige Stellen im  e igentlichen M ukondokwatale, so z. B. 
kurz unterhalb K ide te  und bei Mwine-Sagara und schließlich in  der 
Ebene, d ie auf der K arte  als S um pf bezeichneten Flußniederungen, 
oder besser gesagt —  F lußverbre iterungen zu erwähnen.

D ie  Staubecken haben außerdem den großen V o rte il, daß das 
in  der Regenzeit aufgespeicherte Wasser in  den trockenen Monaten 
fü r die Bewässerung und den Betrieb der W asserkraftanlagen ve r
wendet und dam it eine erhöhte Ausnutzung e rre ich t w ird . °

Gegen die von G eheim rat Schm ick roh  geschätzte Zahl der 
W asserkräfte des M ukondokw a läßt sich nichts einwenden; doch 
w urde die A usführung  der gesamten An lagen kostsp ie lig  werden 
w e il d ie W asserkräfte sich auf ein langgestrecktes, enges, abwechselnd 
von Felsenbergen und engen Seitentälern begrenztes T a l verte ilen  
und deshalb eine größere A nzah l von Stauanlagen und Betriebs
werken nö tig  wäre. Anderseits feh lt es zur Z e it an der industrie llen  
Ausnutzung und Verw endung dieser gewaltigen W asserkräfte. D er 
e lektrische Bahnbetrieb kann vo rläu fig  n ich t v e rw irk lich t werden, da 
sich die K ra ft aus dem M ukondokw a nur a u f eine gewisse Strecke 
überle iten läßt, während die übrige Zentralbahn während des Mangels 
an W asserkräften m it D a m p f betrieben werden müßte. E in  solcher 
Betrieb  wäre unw irtscha ftlich . Von  p riva te r Seite war in  der Kilossa- 
gegend nur eine Zem entfabrik geplant, aber fü r eine solche fe h lt an 
O rt und Stelle der K a lk .

Es muß also der späteren Zeit die von G eheim rat Schm ick 
angeregte Ausnutzung der gesamten W asserkräfte des M ukondokw a 
überlassen bleiben, während im  Rahmen des vorliegenden Projektes 
nur an eine kle inere W asserkraftanlage fü r  den Betrieb  der Ginanlagen 
und der E isenbahnwerkstätte in Kilossa gedacht sein kann. Gegebenen
fa lls ließe sich die von K om m erz ienra t O tto  geplante W asserkraft
anlage m it einbeziehen. D ie  E xp ed ition  hat also vo r allem die Zahl 
der e rfo rderlichen  Pferdekräfte  fü r  den genannten Betrieb fest-
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zustellen, danach bem ißt sich der U m fang der W asserkraftanlage. Ich  
glaube, daß zunächst e i n e  Stauanlage bei K ilossa die nötige K ra ft 
schaffen w ird .

A r b e i t s p l a n .

Nachdem das gesamte U nternehm en von einem  autorita tiven  
Fachmanne an O rt und Stelle gep rü ft und die A usführung  von ihm  
em pfoh len ist, werden nunm ehr von einem m it den Instrum enten 
vertrauten  und praktisch bereits tä tig  gewesenen Vermessungs
ingen ieur d ie  nötigen Geländevermessungen und Wasserbeobachtungen 
vorgenom m en werden müssen. Da die Ostafrikanische Eisenbahn
gesellschaft an dem Unternehm en wegen der Sicherung ih re r Bahn
anlagen interessiert is t und die A rb e ite n  durch Überlassung der Pläne 
und Vermessungsergebnisse fü r die E isenbahnlin ie, durch M itte ilu n g  
der b isherigen Erfahrungen usw. in  weitgehendstem  Maße fö rdern  
kann, so w ird  der Exped itionsle itende im  E invernehm en und nach 
M ög lichke it nach den A nordnungen des Eisenbahnkommissars der 
Gesellschaft in  Daressalam seine D ispositionen treffen.

D ie  Aufgaben der E xp ed ition  wären:
1. Im  E invernehm en m it dem Eisenbahnkommissar generelle 

Festlegung der Staubecken.
2. Im  Anschlüsse an das E isenbahnnivellem ent Geländever

messungen der Staubecken und Aufnahm e fü r die Stauanlagen.
3. E rm ittlu n g  der der W asserkraftanlage zugrunde zu legenden 

Gesam tkraft in  PS.
4. D ie  Geländeaufnahmen und Wassermessungen fü r die W asser

kraftanlage.
5. A u fs te llung  eines Pegels in  K ilossa und, wenn m öglich, noch 

w e ite re r in  Mwine-Sagara und in  K idete .
6. H orizon ta le  und ve rtika le  Vermessung des geplanten Baum- 

wolllandes zur P ro jektie rung  der Bewässerungskanäle; die V e r
messungen müßten sich auch a u f d ie  als Sümpfe bezeichneten N iede
rungen und au f die Flußläufe erstrecken; am A u s lau f der N iederungen 
wäre festzustellen, ob sich ein Aufstau vo rte ilh a ft erm öglichen läßt.

7. Hochwassererm ittlungen.
8. D ie  U ntersuchung des Bodens h ins ich tlich  seiner la u g lic h - 

ke it fü r die Landw irtschaft, insbesondere fü r den Baum wollbau.
D ie  Vermessungsarbeiten und -aufschreibungen müssen so ab

geschlossen sein, daß an H and des M ateria ls das gesamte P ro jek t 
in  Deutschland ausgearbeitet werden kann. F ü r d ie  Bearbeitung des 
Projektes w ird  ein erfahrener Fachmann heranzuziehen sein.
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Zu den Kosten des Unternehm ens, die a u f 35000 M. veran
schlagt sind, le iste t die Ostafrikanische Eisenbahngesellschaft eine 
B e ih ilfe  von 15 OOO M.

E ine r A n regung  des Geh. Kom m erzienrats W ir th , nach welcher 
bei V e rw ertung  der Ergebnisse der E rkundung  durch U nternehm er 
dem K om itee  ein ausreichender E influß gewahrt b leiben soll, w ird  
zugestimm t.

B e s c h l u ß :  Das K om itee  beschließt, eine wasserw irtschaftliche E r
kundung am M ukondokwa bei K ilossa m it dem Endzie l der 
landw irtschaftlichen Erschließung der Mkattasteppe, insbesondere 
fü r den Baum wollbau, zur A usführung  zu bringen.

5. 6uffcipercfta* und Kaufschuk*Unfernehinen in rieu*6uineci.
D e r derzeitige Stand des Unternehmens, das bekanntlich  vom  

R eichs-Kolon ia lam t und der Deutschen Kolon ia lgese llschaft finanzie ll 
un terstü tzt w ird , is t nach einem  B e rich t von Professor D r. W a rbu rg  
fo lgender:

\  on Ende A ugust bis M itte  September unternahm  D r. Schlechter 
m it einem T e il der E xp ed ition  eine T o u r in  das F inisterre-G ebirge, 
um die Aufsch ließung der F lußtä ler bis K ap  R igny zu vollenden,’ 
wahrend K em pte r m it den übrigen Mannschaften den W egebau
vorstoß über das Ibo-G ebirge förderte . Guttabäume wurden überall bis 
zu e iner H öhenlage von 700 m beobachtet. A u ch  die von Schlechter 
neu entdeckte F icus-A rt scheint h ie r im  Gebirge w e it ve rb re ite t zu 
sein. D ie  E rträge waren sehr zufriedenstellend, von einzelnen 
L ianen wurden bis zu 2 kg Kautschuk gezapft. E ine Probesendung 
dieses Kautschuks wurde in  Deutschland zu Beginn dieses Jahres 
m it etwa 6 bis 8 M . p ro  K ilo g ra m m  bewertet.

Ende September e rfo lg te  vom  Ibo-G ebirge aus der zweite 
\ o r s t o ß  zum Ramu, und zwar je tz t in  südwestlicher R ichtung. Nach 
Ü berschre itung des Flusses w urde südlich der Stelle, wo der Saki 
aus den Bergen in  d ie  Ramu-Ebene e in tr itt, e ine neue Etappe, die 
Keneya Etappe, angelegt, und eine weitere, die Sangueti-Etappe, am 
fuße  des Sangueti-Berges; au f beiden Etappen wurden je  4 Häuser 
e rrich te t. Unterdessen hatte K em pte r den W eg über den Ibo  in das 
Ram u-Tal ausgebaut; Ende Septem ber w ar der ganze W eg  von der 
Küste bis zum Bism arck-G ebirge fe rtiggeste llt.
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W as nun die H äu figke it des G uttavorkom m ens in  diesen Ge
bieten anbelangt, so ist das W a ldgeb ie t der Ebene, besonders am 
linken  Ramu-Ufer, re ich  an ro te r G utta (Palaquium Supfianum). Im  
G ebirge v a r iie r t das V orkom m en, je  nachdem p rim äre r oder sekun
därer W a ld  vorhanden ist. W ährend in  letzterem  Guttabäume über
haupt n ich t angetroffen werden, finden sie sich im  U rw a ld  überall 
bis zu e iner gewissen H öhe. V o n  einzelnen Bäumen wurden bis zu 
17 P fund G utta gewonnen. In  der Nähe der Keneya-Etappe ste llten 
die Leute p ro  K o p f m it  L e ich tig ke it täg lich  über 2 Pfund G utta her.

A u f  Grund der verschiedenartigen Bew ertung der nach Deutsch
land gesandten Gutta hat D r. Schlechter sein A ugenm erk darauf 
gerich te t, ob etwa die Standorte oder das verschiedene A lte r  der 
Bäume einen E in fluß  au f d ie  Q ua litä t ausüben. D iese U ntersuchung 
ergab augenscheinlich keine wesentlichen Unterschiede in  der Q ua li
tä t der Gutta, zumal im m er nur, w ie auch früher, das typische Pala
quium  Supfianum, und zwar nur ausgereifte Bäume, bearbeitet 
wurde, w obei stets ein gleichmäßiges P rodukt gewonnen wurde. 
D ie  Schuld an der ungleichen Q ualitä t der früheren Probesendungen 
lie g t nach Schlechters A n s ich t darin, daß die Leute  m anchm al die 
Gutta nach dem Kochen n ich t genügend zusammengepreßt haben, 
da sich die heißen Guttakuchen schlecht handhaben lassen, und daß 
das P rodukt b is zur V e rladung  unter ungünstigen Verhältnissen zu 
lagern hatte, w obei O xydation  e in tra t. A uch  dürfte  die Gutta 
während des langen Transportes in  den warmen D am pferräum en 
ge litten  haben. H ieraus e rg ib t sich, daß au f die A u fb e re itu n g  des 
Produktes und au f eine zweckmäßige V e rladung  in  Z ukun ft die 
größte Sorgfa lt verwendet werden muß.

W ährend das V e rhä ltn is  zu den E ingeborenen der Ebene zu
friedenste llend war, zeigten sich die Gebirgsbewohner sehr m iß
trau isch und zu Feindse ligkeiten geneigt; sie griffen  die E xped ition  
m ehrfach an, so daß man sich gezwungen sah, eines ih re r D ö rfe r 
abzubrennen. V on  diesen Gebirgsbewohnern, die auch bei den E in 
wohnern der Ebene gefürch te t sind, dürfte  fü r die Zukunft bezüglich 
e iner ra tione llen  G uttagew innung wenig zu erwarten sein.

A n fang  Dezember ste llte  d ie  E xped ition  ih re  T ä tig ke it am 
B ism arckgebirge ein und tra t über d ie  K an i- und Kanlo-E tappe den 
Rückmarsch nach Bulu  an, wo sie am 27. Dezember e intraf. V o n  h ier 
aus unternahm  D r. Schlechter nochmals einen Ausflug  nach dem 
Finisterre-G ebirge, um die H äu figke it der entdeckten Kautschukliane 
näher festzustellen. Das Resultat w ar e in  sehr günstiges. Schlechter
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.S t  überzeugt, daß in  diesem Gebiet v ie le  Tonnen Kautschuk 

wonnen werden können, wenn es geling t, die Eingeborenen zu 
essen G ew innung heranzuziehen. D ie  L iane t r i t t  h ie r in  den U r 
aldern in  derselben W eise au f w ie die Lando lph ien  in  A fr ik a  und

gegeVso1S S d ^ T f t  ^  T°Ur WUrden
w ieder an der K t gewonnen. A m  26. Januar t ra f  Schlechter
w ieder an der Küste ein. H ie rm it hat die E xp ed ition  in  diesem

. e von K a iser-W ilhe lm sland  ihren Abschluß gefunden
A n fang  Februar siedelte D r. Schlechter nach Friedrich-W ilhe lm s 

hafen über, um die früher in der dortigen  Gegend begonnene A n 
Weisung der Eingeborenen in  der G uttagew innung fortzusetzen In

n 3 l S  Z  d “  Z t kST tmam,S D r - SCh0lZ besuchte S c H e c h t«  zu- 
0 rfe r h la r’ G raget (Rageta), B iliao , B il i-b ili und Yabob 

aus denen etwa 40 Eingeborene zu diesem Zwecke herangezoten 
vurdem U n te r A u fs ich t von v ie r Malaien wurden le tztere  in  der 

Nahe des D orfes G roß-H ilo  1„ der s a c h g e m ä ß  Gewinnung de 
Gutta u n te rrich te t und zeigten sich h ie rin , w ie Schlechter schon 
nach ein igen Tagen feststellen konnte, rech t geachte lt. 5 ^ 0 ^  

amuls hergeste lfe  G utta war von guter Beschaffenheit, zumal je tz t

ou t d h T  ̂  te* Wür<le' <iaß das P rodukt nach dem Kochen 
gu t durchgeknetet wurde. G e fä llt wurden nur starke, gu t ausgereifte
Baume. Nach g ründ licher A n le rnung  dieser K o lo n  e w „  d e Z d e  
Februar aus einer Zahl anderer D ö rfe r eine neue Kn ie 

öes e ilt und in  den Busch gesandt. U m  in  Z ukunft stets le ich t fest 
stellen zu können, welche Leute der einzelnen D ö rfe r in  der Gutta 
gew innung un te rrich te t worden sind, is t eine L is te  derselben auT 
geste llt und bei dem Bezirksamt niedergelegt worden.

D ie  Portsetzung des U nterrich tes dürfte  sich, da ein Malaie

Ä t  Z ;  *  ha l' ”  D re ra t d"  E d i t i o n  u blerbeu, „ Ic h  
A n s ich t Schlechtem auch „ach  seiner Abre ise  „ach  dem ü a ria  le ich t 

urch fuhren lassen, und zwar in  der Weise, daß durch das Bezirksamt

le L n T a J d e r  W f " ”  Z™  bfa M a» "  *  - h  der

ZeitraUm’ der g -« g e n  dürfte , um die Tam uls S t  f en 
TJnt r U  6n ' |Crtraut zu machen. Schlechter schlägt vor, nach 

nach T  r g  fe r bCi F rie d r ic h-W ilhe lm shafen den Malaien

S rH e h e S S o d a t  ^  ^  ^  deS WVorstehers Rodatz seine T ä tig ke it fortzusetzen. Schlechter würde 
dann bei seinem späteren A u fen tha lt in  E itape eine P rü fung d t

hat dieVA b s ic h t  h t  ^  ^  H e im at en^s s e n e n  Malaien
sicht, nach dre i bis v ie r Monaten zurückzukehren und ist
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beauftragt worden, d re i bis v ie r neue Malaien in  das Schutzgebiet 
m itzubringen.

Zur Beantw ortung der w ich tigen  Frage, w ie hoch sich die 
Gestehungskosten fü r G uttapercha stellen, hat D r. Schlechter eine 
genaue Berechnung aufgestellt, aus der G ouverneur D r. H ah l nach
stehende Folgerungen zieht:

„1 . Bei Zugrundelegung der heutigen M ark tp re ise1) e rg ib t sich 
der Schluß: D e r f r e i e  E i n g e b o r e n e  (d. h. n ich t m it Lohn  
beschäftigte) kann seinen G ew inn bei der A rb e it finden. E r 
w ird  zwar nur d ie Bestände in  der Um gebung seiner F leim at 
(n ich t über 5 km) ausbeuten, das h ier gewonnene P rodukt 
aber b il l ig  bei Gelegenheit au f den M ark t bringen und sich 
sicher m it M. I ,—  fü r 1 kg zufrieden geben. D ie  W are 
kann dann bis an den M ark t gelangen.

2. E in  A rbe iten  in  k le inen Verbänden ist fü r den Malaien w ie 
fü r den Europäer g le ich  unrentabel.

3. D ie  T ä tig ke it m it größerem Personal bezahlt sich dort, wo

a) d ichte Bestände in  größerer Ausdehnung nachgewiesen 

sind,
b) der T ranspo rt b is zur Verkaufs- oder Frachtgelegenheit 

eine Tagereise n ich t überste igt oder fü r T ranspo rt m it 
mechanischen H ilfsk rä ften  (W asserfracht, W agenfracht, 
Lasttiere) b ill ig  gesorgt ist. (Letztere Voraussetzungen 
fehlen fü r die bisher beobachteten Vorkom m en.)

Es w ird  sich daher e inzig erübrigen, der G uttagew innung 
durch die E ingeborenen sich zuzuwenden.“

M it der weiteren erfo lgreichen A n le rnung  der Eingeborenen 
zu e iner ra tione llen  G uttagew innung is t noch eine w ichtige  Aufgabe 
zu erfü llen. D ie  E rziehung eines arbeitsscheuen Volkes, w ie das in 
Neu-Guinea, zu e iner regelrechten A rb e it is t naturgemäß schwierig 
und kann nur langsam vonstatten gehen. Im m erh in  sind h ie rin  
schon gute Anfänge zu verzeichnen, und es steht zu erwarten, daß 
m it H ilfe  des Gouvernements und der Bezirksämter w eitere  E rfo lge  

e rz ie lt werden.
D r. Schlechter s te llt bezüglich seiner weiteren T ä tig ke it im  

Schutzgebiete fo lgende A n träge :
„N ach  Beendigung der A rb e ite n  bei F ried richs-W ilhe lm sha fen  

und am U aria2) w ürde ich  m ich  bere it erklären, bis O ktober-Novem ber

1) M . 5,—  fü r  d ie  bessere Q ualitä t.
2) V g l. d ie  „V e rh a n d lu n g en  des K . W . K .“ No. 2. 1908, S. 36.
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noch h ie r zu verb le iben. W enn ich  m ir  einen V orsch lag  zu machen 
erlauben darf, so w ürde ich  besonderen W e rt darau f legen, daß 
ich, w ie  u rsp rüng lich  beabsichtig t war, auch die Gebiete in  der 
Nähe der holländischen Grenze (Eitape- und T orice lli-G eb irge ) un te r
suchen kann; denn w ahrsche in lich  w ird  sich ahch do rt Kautschuk 
finden. M it  den M itte ln  dürften  w ir  w oh l auskommen, und meine 
Z e it w ürde ich selbstverständlich der nötigen D auer der E xped ition  
unterordnen. W enn  das U nternehm en bis O ktober-N ovem ber fo r t
ge füh rt werden kann, so ließe sich v ie lle ic h t fo lgender Plan aufstellen: 

Ich  ble ibe bis Ende A p r i l  oder A n fang  M ai am U aria  und 
siedle von d o rt nach der Gegend an der holländischen Grenze 
(Eitape-, T o rice lli-G eb irge  und evtl. Angriffshafen) über, wo ich  bis 
Ende Jurti-Anfang Ju li zu tun  hätte. D a ra u f würde' ich m ich nach 
Finschhafen begeben, um dessen U m gebung bis zum A ugust zu 
untersuchen. F ür Süd-Neu-Pommern w ürde dann noch bis Anfang- 
O ktober [ ‘/2— 2 Monate Z e it üb rig  ble iben. So llte  es dann erwünscht 
erscheinen, daß ich  noch andere T e ile  des A rch ipe ls  aufsuche, so 
w ürde ich  m ich durchaus gern be re it erklären, noch 1— 2 Monate 
im  Schutzgebiete länger zu ve rb le iben.“

B e s c h lu ß : Das K om itee  e rk lä rt sich m it der Ausführung  der V o r
schläge von D r. Schlechter nur dann einverstanden, wenn sie 
sich im  Rahmen der fü r  das U nternehm en vorhandenen M itte l 
ausführen lassen und die G enehm igung des Gouverneurs D r. H ah l 
finden. Voraussetzung is t ferner, daß die vom. Kaiserlichen 
G ouverneur angeordnete A n le rnu ng  der E ingeborenen zur 
G uttaperchagew innung ih ren  Abschluß gefunden, hat bzw. 
ohne die persönliche B e te iligung  von D r. Schlechter fo r t
gesetzt werden kann.
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6. Reiskultur in ileu*®uinea.
D er G ouverneur von Deutsch-Neu-Guinea hat dem K o lon ia l- 

W irtsch a ftlich en  K om itee  einen A n trag  der katholischen M ission in  
K a ise r-W ilhe lm s land  au f B ew illigung  von M. 80 OOO zur E in führung  
der R eisku ltur in  Neu-Guinea be fürw ortend überm itte lt. D ie  A r t  und 
W eise, in  welcher das P ro jek t durchgeführt werden soll, ist in  dem 
A n tra g  n ich t näher erläutert. A uch  werden über d ie  etwaige V e r
wendung der geforderten Summe keine genaueren Angaben gemacht.

Professor D r. Preuß berich te te  dazu au f G rund seiner genauen 
K enn tn is  des Schutzgebiets Neu-Guinea folgendes: V o m  vo lksw irtscha ft
lichen Standpunkte aus muß die E in füh rung  der R e isku ltu r in  Neu- 
Guinea als unbed ing t nutzbringend und wünschenswert bezeichnet 
werden. W e lche  Bedeutung dieses N ahrungsm itte l fü r das Schutz
geb ie t hat, geht daraus hervor, daß je tz t a lljäh rlich  fü r etwa 350 OOO 

bis 400 OOO M. Reis aus H ongkong  und anderen H a ien  Asiens im 
p o rtie rt werden. D iese bedeutenden Q uantitä ten dienen in  der 
Hauptsache zur V erp flegung  der schwarzen und farb igen P lantagen
arbeiter. Sie im  Lande selbst zu erzeugen, ist schon vo r Jahren von 
e iner Pflanzungsgesellschaft versucht worden, jedoch  scheiterte die 
D urch füh ru ng  des Planes an der Beschaffung geeigneter A rb e ite r.

Bei E rwägung der Frage, ob die fü r die E in füh rung  der Reis
k u ltu r  maßgebenden Bedingungen in Neu-Guinea gegeben sind, bedarf 
es der Untersche idung zwischen Bergreis und Wasserreis. D e r B e rg 
re is  s te llt keine besonderen Ansprüche an Bodenfeuchtigke it. Seine 
K u ltu r  hat m it  derjen igen der K no llen - und H ackfrüchte , an welche 
die E ingeborenen gewöhnt sind, eine gewisse Ä h n lich ke it. Es dürfte  
daher n ich t schw ierig  sein, d ie  E ingeborenen an diese K u ltu r  zu ge
wöhnen. Schon vo r Jahren hat die Neu Guinea Compagnie bei 
Herbertshöhe Anbauversuche m it Bergreis gemacht, welche be
fried igende Ergebnisse gehabt haben. Seit H /2 Jahren sind durch 
das G ouvernem ent w iederum  solche Versuche e inge le ite t worden, 
deren Resultate noch n ich t bekannt geworden sind, jedoch  gedeiht 
der Bergreis in  den Bainingbergen gut. E r kann als V o rfru c h t bei 
A n lage  anderer Pflanzungen, w ie  z. B. Kokos- und Kautschuk
pflanzungen, sehr w oh l in  Betrach t gezogen werden. A uch  könnten 
die E ingeborenen ih re  abgeernteten T aro fe lder dam it bestellen. A b e r 
als G roßku ltur hat er in  Neu-Guinea keine Auss icht au f dauernden 
E rfo lg . D e r G rund dafür lieg t darin, daß der Reis den Boden sehr 
stark aussaugt, so daß man m ehr als zwei E rn ten  h in tere inander von
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ein und demselben Lande n ich t erhalten kann. Man würde daher 
gezwungen sein, im m er neue Strecken W aldes zu roden, ebenso w ie 
bei den K no llen früch ten  der Eingeborenen, und erst nach mehreren 
Jahren w ieder an die erste Stelle zurückzukehren, oder man würde 
ra tio n e ll düngen müssen. Beides aber w ürde zu kostsp ie lig  und fü r 
den E ingeborenen n ich t durch führbar sein.

O bgle ich also der Anbau von Bergre is im  großen kaum als 
aussichtsvoll bezeichnet werden kann, so is t seine K u ltu r  im  kleinen 
doch dem Eingeborenen sehr zu em pfehlen, schon um ihn  noch 
m ehr als b isher an die Reisnahrung zu gewöhnen.

F ü r eine R e isku ltu r im  großen, m it der Aussicht, einerseits den 
ganzen B edarf des Schutzgebietes an diesem N ahrungsm itte l zu 
decken und anderseits die E ingeborenen zu e iner geregelten nutz
bringenden T ä tig ke it anzulernen und sie zu seßhaften Ackerbauern 
zu erziehen, dazu eignet sich nur der W a s s e rre is .  N u r bei diesem 
kann ein und dasselbe fü r die Berieselung fe rtiggeste llte  Feld  ja h r
aus, jah re in  m it Reis beste llt werden, w e il der Boden durch  die lange 
Ü berriese lung m it Wasser seine F ruch tba rke it w ieder erhält. Daß 
der W asserreis in  Neu-Guinea g u t gedeiht, ist nach A na log ie  anderer 
Länder, w ie z. B. Java, ohne weiteres anzunehmen. Anbauversuche 
in k le inem  Maßstabe, welche die Neu Guinea Compagnie in  F riedrich- 
W ilhe lm sha fen  angestellt hat, und welche rech t gut ausgefallen sind, 
haben diese Annahm e bestätigt. Land, welches sich zur K u ltu r  von 
Sum pfreis eignet, is t besonders in  K a iser-W ilhe lm sland  in  gew altiger 
Ausdehnung vorhanden. Ob die Bevölkerung die dazu e rfo rde r
lichen zahlreichen und fleißigen Hände w ürde lie fe rn  können, ist 
a llerd ings eine Frage, d ie fü r die meisten Gegenden n ich t in  be
jahendem Sinne beantw ortet werden kann. A u ch  dürfte  sich v ie l
fach noch ein M angel an In te lligenz füh lbar machen. D ie  haupt
sächlichsten Schw ierigkeiten aber liegen in  der Beschaffung von L e h r
m eistern und von Leuten, welche in  der R e isku ltu r groß geworden 
sind, denn die A n lage  der Staudämme und R ieselfe lder, d ie  
Terrassierung des Landes, das Säen und Verpflanzen usw. e rfo rde rt 
v ie l E rfahrung und Geschick. Aus Büchern kann das schwerlich 
ge le rn t werden. D er einzige E rfo lg  versprechende W eg  wäre der, 
daß eine A nzah l Fam ilien  aus Java oder Siam nach Neu-Guinea über
ge führt und d o rt an einer unter dem Schutze der Regierung stehen
den Station angesiedelt und zur R eisku ltur angehalten würde. D ie  
E ingeborenen müßten zunächst als M ita rbe ite r g ründ lich  m it der 
K u ltu r  ve rtrau t gemacht werden, um sich dann in  A n lehnung  an das 
bereits bestehende Siedlungszentrum  selbständig zu machen.
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Man d a rf nun n ich t glauben, daß sich ein solches U nternehm en 
ohne weiteres und ohne bedeutende M itte l durchführen ließe. Es 
w ürde vie lm ehr Jahre dauern, bis der Reisbau so festen Fuß gefaßt 
hätte, daß er als V o lksku ltu r bezeichnet und sich selbst überlassen 
werden könnte. D ie  dazu e rfo rde rlichen  M itte l aber zu beschaffen, 
dürfte  außerhalb der K rä fte  des K o lon ia l-W irtscha ftliche n  Kom itees 
liegen.

F ü r den A n fang  dürfte  es sich empfehlen, die Eingeborenen 
in  der Nähe der Europäerstationen, seien es nun Regierungs- oder 
Missions- oder Handelsstationen, m it Saat von Bergreis zu versehen 
und sie zum Anbau desselben zu erm untern  und anzuhalten. A uch  
den Plantagenunternehm ungen müßte Saat zur A n lage von Zwischen
ku ltu ren  von Bergreis ge lie fe rt w erden, dam it die eingeborenen 
Pflanzungsarbeiter G elegenheit bekämen, den Reisbau kennen zu 
lernen. Dazu müßten m ög lichst einfache Maschinen fü r H andbetrieb 
zur Präparation der E rn te  ge lie fe rt werden. Sollten irgendwo 
M alaien zur V e rfügung  stehen, welche m it der K u ltu r  von Wasser
reis ve rtrau t sind, so müßten in  unm itte lba re r A n lehnung  an eine 
Europäerstation auch m it dessen Anbau Versuche gemacht und zu
nächst e inm al fü r  lange Dauer berechnete vo rb ild lich e  Bewässerungs
anlagen geschaffen werden.

B e s c h lu ß : Das K om itee  anerkennt die Bedeutung e iner R eisku ltur 
fü r die W o h lfa h rt und w irtschaftliche  E n tw ick lung  von Neu- 
Guinea; es hä lt nach Lage der Verhältnisse in  dieser K o lon ie  
es fü r r ich tig , daß die Fortsetzung und D urch füh rung  von V e r
suchen m it dem Anbau  von Reis durch das Ka iserliche  
G ouvernem ent selbst b ew irk t w ird , m ög lichst unter M ita rbe it 
der M issionen und sonstigen Interessenten. Das K om itee  ist 
bereit, sich an diesem K u ltu rw e rk  zu be te iligen  durch L ie fe rung  
von Saatgut, landw irtschaftlichen Geräten und E rn tebere itungs
maschinen, d ie es dem Ka iserlichen G ouvernem ent und den 
M issionen und etwaigen anderen Interessenten nach Befür
w ortung  durch den G ouverneur zur V e rfügung  stellt.

Da wenig  Aussicht besteht, große M itte l fü r Neu-Guinea 
von anderen Interessenten zur Z e it aufzubringen, muß sich das 
K om itee  a u f die oben bezeichneten Maßnahmen beschränken 
und s te llt dafür zunächst einen Betrag bis zu M . 5000 zur 
Verfügung.

3
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7. Ölpcilrnen*Sfudienreise nach Dahomey.
Ü be r die im  A u fträge  des K o lon ia l-W irtscha ftliche n  Kom itees 

unternom m ene Studienreise nach D ahom ey berich te t D r. Soskin:
Das Togo benachbarte französische Gebiet »Dahomey et D épen

dances«, welches in  seinem fü r d ie  Ö lp ro du k tion  a lle in  in  Frage 
komm enden südlichen T e il k le iner ist als Togo, ve rd ien t dank seinem 
Ö lre ich tum  ganz besonders die A u fm erksam ke it deu tsch-ko lon ia ler 
Kreise.

D ie  A usfuhrsta tis tiken  dieser beiden Gebiete zeigen, w ie groß 
der V o rsp rung  ist, den Dahom ey gegenüber T ogo  hat. Es wurden 
ausgeführt in Tonnen aus:

Togo . . . 3 200 425 3 43 4  469 4 3 4 6  998V2-
D ah om e y . 17480 5637 18835 6378 18811 7835-

Diese Tatsache einerseits, anderseits die in  französischen Be
rich ten  gebrachte M itte ilu n g  über e in ige  in  Dahom ey vorkom m ende, 
an Ö l besonders reiche Ö lpalm ensorten, sowie über eine im  ver
gangenen Jahre in Cotonou e ingerich te te  größere F ab rik  fü r Ö l
gew innung aus Pa lm enfrüchten -— eine Frage, deren Lösung das 
K o lo n ia l-W irts c h a ftlic h e  K om itee  schon seit Jahren m it einem be
deutenden A u fw and  von M ühe und G eldopfern  anstrebt —  machten 
das S tud ium  der Ö lpalm enverhältnisse Dahomeys e rfo rde rlich . Da 
das K o lo n ia l W ir ts c h a ft lic h e  K om itee  in  seiner Novem bertagung 1908 
den Beschluß faßte, die Ö lpa lm enku ltu r in  Deutsch-O stafrika e inzu
führen, so war es naheliegend, daß bei der Ü berfüh rung  von ve r
schiedenen Ölpalmensamen von W est- nach O sta frika  auch Dahom ey 
die ihm  gebührende Beachtung zu te il werden müßte, wenn sich die 
oben erwähnte M itte ilu n g  französischer Quellen über den Ö lre ich tum  
d o rtige r Ö lpalm ensorten bewahrheiten sollte. Aus eben diesen 
G ründen beauftragte m ich  das K o lon ia l-W irtscha ftliche  K om itee  m it 
dem S tud ium  der Ö lpalm ensorten Dahomeys in  bezug au f ih ren  Ö l
re ichtum , der maschinellen G ew innung von Palm öl in  der F ab rik  
von Cotonou und der w irtscha ftlichen  Verhältn isse Dahomeys, soweit 
sie m it der Ö lgew innung  und der Ö lausfuhr in V e rb ind un g  sind.

Im  Februar—^März d. Js. konnte ich im  Verlaufe  m einer Reise 
nach W esta frika  m ehrere W ochen Dahom ey w idm en. Ich  besuchte 
die hauptsächlichsten Ö l produzierenden Bezirke, befaßte m ich m it 
der chemischen Bestim m ung des Ö lgehaltes von Ö lpalm ensorten, die
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gerade in  der letzten Z e it vom  »Service d ’A g ricu ltu re « . der K o lon ie  
au f ihre  äußeren M erkm ale  untersucht wurden, ünd unterzog die 
F ab rik  in  Cotonou einer eingehenden Besichtigung, verbunden m it 
probeweiser V e ra rbe itung  bestim m ter Mengen von Palm enfrüchten.

Zur D urch füh rung  m einer Analysen schlug ich m ein Reiselabo
ra to rium  in  Porto-N ovo auf. A u f  die Untersuchungsm ethode, die 
ich  im  Pharmazeutischen In s titu t der U n ive rs itä t B e rlin  un te r H e rrn  
Professor Thom s und seiner M ita rbe ite r A n le itu n g  ausprobiert hatte, 
werde ich in  m einem  ausführlichen Reisebericht eingehen. Ebenso 
werde ich  d o rt die von Paul A ltm a n n  in  B e rlin  gelie fe rte  Labora
to rium se in rich tung  beschreiben, da es gewiß fü r  m it  ähnlichen A u f
gaben betraute Personen von Interesse sein w ird , eine einfache U n te r
suchungsmethode und die h ie rfü r fü r die T ropen  empfehlenswerte 
Ausrüstung kennen zu lernen. D ie  von m ir  an O rt und Stelle aus
geführten Bestim m ungen des Ölgehaltes der Ö lfrüch te  sind m erk
würd igerw eise die ersten derartigen in  Dahom ey gemachten F e tt
analysen.

Das Ergebnis m einer Analysen war, daß die an Ö l reichste 
Sorte D e-V o tch i 34 bis 36 °/0 F e tt aufwies, so daß durchschn ittlich  ein 
Gehalt von 20 bis 22 °/0 Ö l in  den Ö lpa lm enfrüchten  Dahomeys an
zunehmen ist. (Ich spreche stets von Ö lpalm ensorten, da bislang 
eine botanische D iffe renzie rung bei Ö lpalm en n ich t gemacht wurde. 
D e r Unterschied bezieht sich a u f die Form , Größe, Gehalt an F ru ch t
fle isch und K ernen der F rüchte. N u r die Fade —  die Fetisch-Palme 
Dahomeys —  weist in  ih re r äußeren Erscheinung e in ige m orpho 
logische M erkm ale auf, die ich  in  m einem  B erich t anführen werde.) 
Som it hat nach dieser R ichtung  h in  Dahom ey keine Vorzüge gegen
über den Ö lpalm ensorten Togos und Kam eruns aufzuweisen. Im  
Gegenteil hatte ich Gelegenheit, eine K am eruner Ö lpalm ensorte zu 
analysieren, die 52 °/0 F e tt enth ie lt. U n te r den zur Untersuchung 
gelangten D ahom eysorten fanden sich so ö lre iche  Sorten n ich t. V on  
den in  Dahom ey bekannt gewordenen fü n f Sorten: De, Ivissede, 
Fade, Degbakoum  und D e-V o tch i b ieten die letzteren beiden Sorten 
ein größeres Interesse erstens wegen ihres erheblichen Fettgehaltes 
(31 bis 36 °/0 Fett), zweitens wegen ih re r sehr dünnen Kernschale, 
die bei D e -V o tch i nur noch ein fettarmes, faseriges, weiches Gewebe 
darste llt. Jedoch sind diese beiden Sorten selten. D ie  Verm ehrung 
der letzteren is t kaum zu empfehlen, da diese Sorte nur kle ine 
F rüchte  von etwa 2 g G ew icht lie fe rt, während Degbakoum  I ‘ r iich te  
von etwa 6 g aufzuweisen hat. Dem  K o lon ia l-W irtscha ftliche n  K o 
m itee werden vom  »Service d ’A g ric u ltu re  mehrere hundert K ilog ram m
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Samen dieser Sorten in  k le ineren Posten ge lie fe rt werden, da, w ie 
schon erwähnt, die Beschaffung größerer Mengen in fo lge  ih re r Selten
he it schw ierig  ist. V o n  ganzen Beständen solcher Ö lpalm en ist gar 
keine Rede.

D er Ö lpa lm enre ich tum  Dahomeys is t staunenerregend. Das Ö l
palm engebiet beg inn t unm itte lba r an der Küste  und dehnt sich etwa 
125 km  landeinwärts aus. In  v ie len Te ilen  sind die Ö lpalm en noch 
gar n ich t oder nur in  geringem  Maße ausgebeutet. D ie  Gegend von 
Porto-Novo, d ie  die H auptm engen Ö l und Kerne  lie fe rt, weist aber 
einen K u ltu rs tand  auf, w ie  man ihn  in  anderen O rten  W estafrikas 
n ich t kennt. W enn später ähnliche K u ltu r  auch in  den anderen 
Te ilen  Dahomeys Platz gre ifen w ird , so dü rfte  sich die Ö l- und K e rne 
lie fe rung  dieses Landes um das M ehrfache vergrößern. Aus dem 
V erg le iche  der ku ltiv ie rte n  Ö lpalmenbestände Porto-Novos m it den 
noch w ilden  Ö lpalm envorkom m en Togos und Kam eruns ergeben sich 
auch vielversprechende A usb licke  fü r die Z ukun ft dieser Länder, 
wenn e inm al die Bevölkerung, veranlaßt durch  bessere Verkehrs
m itte l und Beeinflussung seitens W eißer sowie durch eine allgem eine 
H ebung ihres K u ltu rn iveaus, d ie  Ö lpalm e ebenso pflegen w ird , w ie 
es die E ingeborenen des D is trik te s  von Porto-N ovo tun.

H ie rm it in  V e rb indung  steht die Frage der ra tione llen  H erste llung  
von Palm öl und Palmkernen. Nachdem das K o lo n ia l-W irtsch a ft
liche  K om itee  schon seit dem Jahre 1902 die Frage der maschinellen 
G ew innung der Ö lpalm enprodukte  zu e iner seiner w ichtigsten  A u f
gaben gemacht hatte, gelang es ihm  durch ein Preisausschreiben, 
die K o n s tru k tio n  der überhaupt ersten Maschinenanlage fü r den ge
nannten Zweck zu veranlassen. D ie  durch einen Preis ausgezeichnete 
E rfindung  von der F irm a  Fr. Haake stand bislang e inz ig  da. Seit 
einem Jahre wurde französischerseits ein Palm ölwerk, und zwar in 
Cotonou, Dahom ey, in  Betrieb gesetzt. D ie  F irm a  L . Ftx F ou rn ie r &  Cie. 
in  M arseille  hatte a u f Veranlassung des französischen Landw irts  
E. Poisson in  Dahom ey einen ih re r Ingenieure, Paulm yr, m it dem Bau 
eines Satzes von Maschinen zur V e ra rbe itung  der Palm enfrüchte be
auftragt. D ie  Methode von Paulm yr unterscheidet sich von derjenigen 
Haakes dadurch, daß sie die Schälmaschine n ich t zur A nw endung 
b ring t. Haake lehnt sich in  seinen Maschinen an die E ingeborenen
methode an, indem  er m it der Schälung des Fruchtfle isches beginnt, 
dann die Pulpe preßt und die bei der Schälung abgeschiedenen Samen 
entkern t. In  der französischen A n lage kom m en die F rüchte  so fort 
in  den Preßzylinder. Es w ird  durch eine erste ka lte  Pressung der 
größte T e il von Ö l gewonnen. A u f  d ie  D eta ils  der K o ns tru k tion
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werde ich in  m einem  Sonderbericht eingehen. D e r Preßkuchen s te llt 
ein Gemisch von durch die Pressung gelockertem  F ruchtfle isch  und 
Samen dar. Dieses Gemisch gelangt nach vorangehender kurzer E r 
w ärm ung durch D a m p f in  eine T rom m e l, deren W ände aus groß
maschigem D ra h t bestehen, und w ird  h ie r e iner Rotation un te r
worfen. H ie rbe i w ird  die Faser durch einfache Reibung der Samen 
aneinander a b e e tre n n t'u n d  fä llt  durch die Maschen der T rom m el- 
wände zu Boden. Sie w ird  alsdann nochmals gepreßt. Bei dem 
ganzen Prozeß g ib t es keinen Zusatz von Wasser. Es ist eine rein 
»trockene« Methode im  Gegensatz zu der »nassen« von Haake. Das 
A u fb rechen  der Samen geschieht in  beiden Anlagen durch Maschinen, 
die au f dem Gesetz der Z en trifuga lk ra ft basieren.

D ie  F ab rik  von E. Poisson is t seit Ju li 1908 im  Betrieb. Nach 
H /2 m onatlicher A rb e it wurde derselbe in fo lge  eines Defektes in  der 
Dam pfm aschine eingestellt. Indessen setzte die A n fu h r von Palmen- 
früch ten  fo rt. Um  die Eingeborenen n ich t durch eine U nterbrechung 
des Ankaufs von e iner T ä tig ke it wegzuscheuchen, an welche sie erst 
gewöhnt werden mußten, sah sich Poisson gezwungen, die Früchte  
aufzuspeichern. E rs t A n fang  dieses Jahres, also nach 4 l j 2 m onatiger 
U nterbrechung, w ar die F ab rik  w ieder im  Gange, und da ste llte 
es sich heraus, daß die Ö lgew innung aus alten Früchten  ebenso vo r 
sich gehen kann w ie aus frischen, nur daß die a lten etwas sch im m lig  
gewordenen Früchte  erst etwa 20 bis 30 M inuten  m it D a m p f auf
gew eicht werden mußten, um das Fruchtfle isch  zu lockern. Das 
gewonnene Ö l unterscheidet sich nur durch seine gelbe Färbung 
von dem roten Ö l aus frischen Früchten. D iese E rfahrung, die m it 
480 Tonnen aufgespeicherten Früchten  gem acht wurde, is t fü r die 
Frage der Ausbeutung der Ö lpalmenbestände durch  Weiße sehr 
w ich tig . Sie e rm ög lich t den Betrieb e iner Ö lfa b rik  während des 
ganzen Jahres. E twa 7 bis 8 Monate kann frische F ruch t und im  
Rest des Jahres trockene verarbeite t werden. D adurch w ird  im  
Betrieb der F ab rik  v e rb ill ig t und das Unternehm en lohnender.

A u f  noch vorhandene M ängel der maschinellen A u fbereb  
tung  werde ich  in  meinem  B erich t eingehen. M einer M einung 
nach is t eine w eitere V e rvo llkom m n un g  der An lagen eine 
Frage von nur kurzer Zeit. Poisson gew innt aus den Palm enfrüchten 
i 6 '/ 2 bis 1 8 7 2 %  Ö l, während die Eingeborenen daraus nur IO bis 
11 %  Ö l erhalten. Som it is t h ie r eine Steigerung des Ertrages um 
50 bis 8 0 %  erreicht. Da die Dahoiney-Früchte, w ie ich  vo rh in  
auseinandersetzte, n ich t m ehr Ö l enthalten als die von Togo und 
Kam erun, so kann diesem Tatsachenbefunde n ich t entgegengehalten
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erden, daß du ich  das Paulmyrsche P rinz ip  nur sehr ö lre iche Früchte 
verarbeite t werden können.

A u ch  fü r die seitens des K o lon ia l-W irtscha ftlichen  Kom itees 
beschlossene E in füh run g  der Ö lpa lm enku ltu r in  D eutsch-O sta frika  
ist die Tatsache, daß leistungsfähige Maschinen zur lohnenden Ge
w innung  der Ö lpa lm enprodukte  vorhanden sind, von ausschlag
gebender Bedeutung. So werden die vom  K o lon ia l-W irtscha ftlichen  
K om itee  in  A uss ich t genommenen Maßnahmen m it z iem licher 
S icherheit zum Ziele führen.

A ls  solche Maßnahme kom m t zunächst die A n lage  einer 
A ersuchspflanzung in  e inem  klim a tisch  h ie rfü r geeigneten Punkte 
Deutsch-Ostafrikas in  Frage, in  w elcher die verschiedenen aus W est
a frika  e ingeführten Samen (wie w ir  gesehen haben, is t neben Togo, 
Kam erun und Lagos auch Dahom ey zu berücksichtigen) in  S a a t
b e e te n  a u s g e s ä t und die aus den Samen gezogenen P f lä n z c h e n  
zum T e il in  e iner eigenen Pflanzung untergebracht, zum T e il an 
bestehende europäische Unternehm ungen v e rte ilt werden sollen. 
D ie  A u fzu ch t jun ge r Ö lpalm en und ihre  Verpflanzung b ieten zunächst 
e in ige Schw ierigkeiten, besonders in  einem neuen Gebiete. D ie  
V e rte ilu n g  von S am en  an E ingeborene im  ersten Stadium  der E in 
fü h lu n g  der K u ltu r  w ürde erfo lg los sein. A u ch  später w ird  sich 
die V e rte ilun g  von jungen Pflänzchen an E ingeborene empfehlen, 
so daß sich daraus die N otw end igke it der F o rtfü h ru ng  der Versuchs
pflanzung sowie dieSchaffung neuerVersuchspflanzungen ergeben w ird . 
D ie  w ich tige  Auspflanzung der Baum schulpflänzchen w ird  zunächst 
genau beaufsich tig t werden müssen. D ie  Zahlung von K u ltu rp rä m ie n  
is t empfehlenswert. Nachdem die ausgepflanzten Ö lpalm en zu 
tragen beginnen, was fü n f bis sechs Jahre nach dem Auspflanzen zu 
erwarten steht, is t d ie M ög lich ke it e iner K u ltu r  der Ö lpalm e in  
Deutsch-Ostafrika erwiesen; denn von da ab ve rm ehrt sich die Ö l
palme au f natürlichem  W ege durch Selbstbesamung. Zur O rgan i
sation und weiteren A usbre itung  der K u ltu r  sowie zur E in füh rung  
der m aschinellen E rn tebere itung  ist dann eine Reihe w eiterer 
Versuchsjahre e rfo rderlich .

D ie  fü r das erste Jahr e rfo rderlichen  M itte l sind in  dem Falle, 
wo die Versuchspflanzung sich an eine bestehende U nternehm ung, 
w ie die Baunrwollschule Mpanganya, anlehnen läßt, gering ; ich würde 
die A n lage einer P flanzung von 10 bis 13 ha Vorschlägen, die m it 
M . 2000 bis M . 3000 zu machen ist. W e ite re  M. 2000 bis M. 3000 
sind zur Ü be rfüh rung  von Samen und zur P flege der Saatbeete er
fo rderlich . V o n  der H öhe der in  den nachfolgenden Jahren ver-
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Ausfuhr von Palm öl von W estafrika.

Aus den 
französischen

[904 1905 1906 1907

Menge W e rt Menge W e rt Menge W e rt Menge W e rt
Kolonien

Tons Frs. Tons Frs. Tons Frs. Tons Frs.

GuinéeFranç. 68 27 4OO 23 9 IOO 86 34 600 107 43 OOO

Côte d ’iv o ire 5 839 2 452 800 3 281 1 146 800 4 857 I 721 900 5 662 i 949 500

Dahom ey . . 8368 3 76 5 800 5 637 2 395 800 6378 2 7 I 5 700 7 835 3 427 200

Congo
Français . 152 75 800 159 66 900 91 33 IOO

A us den
englischen
Kolonien

T  ons £ Tons £ Tons £ Tons £
Sierra L e o n e . 904 16 245 I OOO 18 524 I 408 27 744 2 310 51 154
Gold Coast . 8 666 128 752 5 947 88 359 8 036 125 008 7 000 119 468

Lagos . . . . IO OOO 219 114 9 000 179 006
Southern 60 122 1 001 648 68 750 i 3 13 960

N ige ria  . . 43 000 710 056 38 OOO 678 844

Aus den
deutschen
Kolonien

Tons M Tons M Tons M Tons M

T o g o .............. 939 367 084 425 151 106 469 180 799 998 417 998

Kam erun . . 2 462 814092 2 606 793 884 2 983 926 997 3 560 I 328 299
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Ausfuhr von Palm kernen von W estafrika.

A us den

Kolonien

Sénégal

Dahom ey . 
Congo 

Français .

Aus den 
englischen 
Kolonien

Gambie . . 
Sierra Leone 
Gold Coast 
Lagos . . . , 
Southern 

N igeria  . .

Aus den 
deutschen 
Kolonien

T o g o .............
K am erun . . .

1904 1905 1906 1907

n  Menge W e rt Menge‘ W e rt Menge W e rt Menge 1 W e rt
Tons Frs. Tons Frs. Tons Frs. Tons Frs.

903 144 ooc 903 IÖ2 60C I 046 I 200 60C i  431 332 400
2 856 57 l IOC 2 8 l0 562 000 2 931 586 IOC 3 694 738 900
3 366 572 20C 3 169 552 IOO 3 217 546 800 3 351 571700

25 997 5 459 400 17 480 3 933 000 18 835 4 237 800 18 811 4 673 IOOJ 691 172 700 667 15 2 000 442 100 500

Tons £ Tons £ Tons £ Tons £
179 I 132 227 I 612 256 2 122 342 3 657

25  101 213 731 28 ISS 269355 30 373 330 427 34 942 447 80 r
9 957 86 586 9041 78 625 9 355 80834 9 753 101 822

59 318 579 343 45 i77|

-f0o
\

113 347 1 193 939 Î33630 1 6s8 2Q2
70 500 597 953 63 645 599010]

Tons i M Tons M Tons M Tons M
5 658 991 614 3 200 60S 865 3 434 681 184 4 346: 981 418
7 862 334 055 9 518 664 739 0 441 030 988 [3  188 : 853 859
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fügbaren M itte l w ird  das Maß der Ausdehnung dieser P ion ie ra rbe it 
abhängen. D ie  U n te rha ltung  der a lten sowie die A n lage neuer 
Versuchspflanzungen, die Reisen der Experten, die Zahlung von 
Präm ien usw. lassen einen jäh rlichen  Betrag von etwa M. 20 OOO bis 
M. 25 OOO als e rfo rde rlich  erscheinen.

B e s c h lu ß : Das K om itee  beschließt, einen ausführlichen B e rich t von 
D r. Soskin über seine Ö lpalm enstudienreise nach Dahom ey 
zu verö ffentlichen und zugleich eine von D r. Soskin au f G rund 
seiner in  W esta frika  gesammelten E rfahrungen auszu
arbeitende A n le itu n g  zur K u ltu r  der Ö lpalm e in  Deutsch 
und K isuaheli zwecks E in füh run g  dieser K u ltu r  in  Deutsch- 
Ostafrika herauszugeben.
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8. ßolzexpedifion nach Kamerun.
D ie  Professoren D r. Büsgen und D r. Jentsch berich ten: Nach 

guter F ah rt au f der Luc ie  W oerm ann kamen w ir  Ende O ktober 
in  V ic to r ia  an. D e r dortige  botanische Garten is t in  e iner Neu
ordnung begriffen, die ihn  übers ich tlicher und landschaftlich schöner 
gestaltet, so daß er noch m ehr als bisher den Besuch eines jeden 
Reisenden verd ient. Es werden kle ine  Q uartiere geschaffen, welche 
j e  50 bis IOO Stück j e  einer A r t  trop ischer K u ltu rp flanzen  in  p lan
tagenmäßiger Anbauweise enthalten. A uch  besteht die Absicht, 
K u ltu re n  der verschiedenen Nutzpflanzen in  der fü r eine jede 
passenden K lim a reg ion  anzulegen. Nach dem Innern  reisende 
G ärtner und Stationsbeamte erh ie lten genügend große Sortim ente 
fü r ih re  Gegend passender Nutzpflanzen zur An lage von Obstgärten 
und K u ltu rfe lde rn , und auch an Private wurden große Mengen von 
Saatmaterial abgegeben.

W ährend  H e rr  Forstassessor S chorkopf, der im  A u ftra g  des 
Gouvernements an unseren Reisen im  W aldgeb ie t te ilnehm en sollte, 
die nötigen V orbere itungen  traf, besuchten w ir  d ie M oliwepflanzung 
und ste llten uns dem G ouverneur Exzellenz Seitz in  Buea vor, der 
in  dankenswertester W eise uns weitgehendste U nterstützung ver
sprach, und nam entlich  die S te llung der T räger durch die Regierung 
zusagte. A m  8. N ovem ber bereits konnten w ir  zu unserer ersten 
W aldre ise  nach dem M ungo aufbrechen. Unser Marsch erstreckte 
sich von M pundu, wo w ir  das Boot verließen, über Majuka, Malende,
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Bakundu ba nambele am rechten U fe r über Ndo am linken  U fe r 
nach M undam e und von da über M ukonje , wo w ir, von dem 
Pflanzungsleiter H e rrn  Loag freund lich  aufgenommen, einen längeren 
A u fe n th a lt machten, um die d o rt im  Gange befindlichen großen 
Hauungen zum E insam m eln der sonst unerreichbaren B lü ten  und 
Früchte  der W aldbäum e zu benutzen und fo rs tliche  Aufnahm en zu 
machen, nach Johann A lbrechts-H öhe. A u ch  d o rt fanden fo rs tliche  
Aufnahm en statt. E ine F ah rt nach den M ungoschnellen lie fe rte  
weitere interessante Pflanzen. W e ite rh in  führte  der Marsch nach 
dem kle inen inm itten  großer W ä lde r einsam gelegenen Etarn und 
von da nach Njasosso und Esosong am Kupegebirge. V o n  Niasosso 
aus gelangten w ir dann über Lum  bei Penja, etwa bei km  100, au f 
die Manengubabahnstrecke, der w ir  abwärts bis km  35 entlang 
wanderten, um von da m it dem Zug nach Bonaberi zu gelangen 
Rechts und links  der Bahn befindet sich d ich ter, te ils sekundärer, 
te ils  p rim ärer W ald, der nam entlich abwärts von km  72 Ebenholz 
lie fe rt, das w ir  in  dem D orfe  M ujuka  gestapelt fanden.

A m  2. Jandar fuhren  w ir  durch den K w akw akriek den Sanaga 
h inauf nach Edea, wo eine weitere fo rs tliche  Aufnahm e Gelegenheit 
zum Sammeln an der A ustrittss te lle  der Siidbahntrace zum Sanaga 
bot. V o n  Edea aus wanderten w ir  a u f der südlichen Jaundestraße 
bis zum Keleftuß und jenseits desselben über Sende bis zu dem 
etwa 110 km  von der Küste entfernten Lokum . Nach einem A b 
stecher in  das wenig  bekannte Bergland südlich  von Lokum  bis nahe 
an den N jon g  gelangten w ir bei Sende w ieder au f den Jaundeweg 
und m arschierten a u f diesem nach Edea zurück. In  diesem ganzen 
G ebiet m it Ausnahm e der nächsten U m gebung von Edea is t re la tiv  
viel p rim äre r U rw a ld  vorhanden. D e r Forstassessor F re ihe rr Riedesel 
zu Eisenbach, der sich uns fü r  die ganze Reise angeschlossen hatte, 
hat auf den noch n ich t ka rtie rten  Strecken Routenaufnahm en ge
macht, die w ir  hoffen, unserem ausführlichen Reisebericht einfügen 
zu können.

D ie  W älder, welche w ir  durchre isten, zeigen zwei auch unter 
den 1 flanzern in  Kam erun wohlbekannte Typen, den prim ären und 
den sekundären W a ld . Beide sind nirgends reine Bestände, 
sondern stets ein buntes Gemisch sehr verschiedenen Fam ilien ! 
Gattungen und A rte n  ungehöriger Bäume. M eist m it schönen, 
starken und geradwüchsigen Stämmen begabt, sind dieselben im  
H olze  außerordentlich verschieden. N ich t nur zwischen den ve r
schiedenen Fam ilien  und Gattungen, selbst von A r t  zu A r t  kann 
dessen Q ua litä t wechseln, ein U m stand, der eine W ertbestim m ung
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dieser W ä lde r außerordentlich schw ierig  macht. D er prim äre 
W a ld  ist, soweit bekannt, stets W a ld  gewesen, während der sekundäre 
W a ld  au f Gelände steht, das zeitweise landw irtschaftlichem  Betriebe 
gedient hat. Nach m ehrjähriger K u ltu r  w ird  das genutzte Land 
w ieder sich selbst überlassen und bedeckt sich dann in  kurzer 
Z e it m it großen Gräsern, W inden  (C o n v o lv u lu s  in v o lu c r a ta ) ,  
Kom positen  (M e la n th e ra  B ra u n ii) ,  Nachtschatten und anderen kraut* 
und strauchartigen Pflanzen, zwischen denen neue Bäume sich 
entw ickeln . U n te r diesen letzteren spielen in  der Mungogegend 
nam entlich  drei eine große R o lle ; der allbekannte Schirm baum , 
M u s a n g a  S m i t h i i  (Bosenge,Duala), d ieW o llbäum e C e ib a  p e n ta n d ra  
(Buma), die zu den gewaltigsten Stämmen des K am eruner W aldes 
heranwachsen, und R a u w o lf ia  m a c r o p h y l la  (Enongo), alle dre i durch 
weiches, bisher n ich t genutztes H o lz  ausgezeichnet, die Rauwolfia 
m it M ilchsaft, der aber auch b isher keine Bedeutung gewonnen hat. 
Es sind, sovie l w ir  w issen, raschwüchsige H o lza rten , deren Samen 
durch W in d  (Ceiba) oder durch V öge l überall h in  versch leppt werden. 
In  den Bergen zwischen Sanaga und N jong  fanden w ir  Ceiba seltenei. 
D a fü r tra t d o rt ein anderer P ion ie r des W aldes in  Menge auf, ein 
keine großen D im ensionen erre ichender Baum m it spärlicher \ e i -  
zweigung und Büscheln m ächtiger e ilanze ttlicher B lä tte r an den 
Astenden, die z iem lich  w eichho lz ige Com posite V ernon ia  conferta 

(Bopolopolo).
D e r R eichtum  an starken zur Nutzung einladenden Stämmen 

is t im  sekundären W alde  n ich t besonders groß. Forstassessor 
Schorkopf, zur Z e it v ie lle ich t der beste Kenner dieser W älder, schätzt 
ihn  im  M ungogebiet au f etwa IO bis 15 Stämme pro  H ektar, was 
bei deren gewaltigen D im ensionen fre ilich  etwa 200 bis 250 Fest
metern Schaftmasse entspricht. Es sind zum T e il Bäume, welche, 
dem prim ären W a ld  entstammend, die K u ltu rp e rio d e  überdauert 
haben. D arun te r is t eine ganze A nzah l von A rte n , deren H o lz  schon 
je tz t genutzt w ird  oder doch genutzt werden könnte, C h lo ro p h o r a  
e x c e ls a  (Momangi) m it glänzendem, gelbem oder bräun lichem  H olz, 
L o p h i r a  a la ta  (Bongossi), dessen H o lz  rö tlich , hart und schwer ist, 
aber doch zu M öbeln, H olzhäm m ern usw. verarbe ite t w ird . Ferner 
M im u s o p s  D ja v e  (Njabi), dessen H o lz  in  Kam erun M ahagony heißt, 
A ls to n ia  c o n g e n s is  (Bokuka), deren weiches H o lz  einen T e il 
der Kam eruner Schemel lie fe rt, end lich  R otho lz (Muenge) und G elb
holz. W en ige r bekannt sind die grauen Riesenstämme der T e r m in a l ia  
s u p e rb a  (Bokome), der fe in f.ederig  beb lä tterten Legum inose 
P ip ta d e n ia  a f r ic a n a  (Edundu) und anderer H ü lsenfrüch tle r, unter
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denen noch A lb iz z ia  W e lw i t s c h i i  (Bobai oder Isaga), A f z e l ia  
a f r ic a n a  m it zweiklappigen, kurzen Hülsen, in  denen m it einem 
roten oder gelben Samenmantel geschmückte eßbare Samen liegen, 
und end lich  P e n ta c le th r a  m a c r o p h y i la  (Kom bolo), m it großen 
holzigen Hülsen, genannt seien. Im  sekundären W alde  zwischen Lum  
und Penja begegnete uns unter den großen Bäumen häufig eine au f
fallende A r t  m it ahornähnlichen B lättern, den die E ingeborenen N kom  
( T r ip lo c h i t o n  s c le r o x y lo n )  nannten. Sie i llu s tr ie r t die ungleiche 
V e rte ilung  mancher H olzarten, da sie näher der Küste n ich t m ehr auftra t 
und erst zwischen Sanaga und N jong  w ieder in  einem vereinzelten 
E xem pla r sich zeigte.

D er p rim äre  W a ld  hat einen wesentlich anderen Charakter als 
der sekundäre. Reicher an 40 bis 60 m hohen und an m itte lhohen 
Stämmen —  nach Schorkopfs Schätzung kamen ih re r 30 bis 40 m it 
300 bis 350 Festm eter Schaftmasse a u f den H ek ta r —-  enthä lt er ver- 
hältnism äßig spärliches U nterho lz. E r besteht aus wenig d ichtwüchsigen 
und spärlich belaubten Sträuchern und Zwergbäumen, die w e it le ich ter 
ein D urchkom m en gestatten als der Unterwuchs des sekundären 
W aldes. In  der Zusammensetzung unterscheidet sich die Baum w elt 
dieser W ä lde r von der der sekundären vo r allem  durch das Fehlen 
der Musanga Sm ith ii, des Schirmbaums, in  dem schon S chorkop f eine 
Leitp flanze fü r den sekundären W a ld  erkannt hat. Im  übrigen 
finden sich un te r vie len anderen im  prim ären W a ld  dieselben 
Nutzbäume w ie im  sekundären. Genannt seien I r v in g ia  B a r te r i  
(Bwiba ba mbale), der w ilde  Mangobaum, dessen leere Samen
schalen man übera ll findet. Man begegnet K e im lingen  dieses 
Baumes und des M im u s o p s  D ja v e ,  woraus w oh l zu schließen 
is t, daß diese A rte n  le ich t zu ku ltiv ie ren  sein würden. Das 
H o lz  der Bw iba is t w oh l n ich t so w e rtvo ll w ie  das des M imusops, 
scheint aber doch in  Edea zum Brückenbau verwandt worden 
zu sein. D ie  rel. Seltenheit der K e im ling e  des M im u s o p s  e rk lä rt 
sich daraus, daß seine Samen zur Ö lgew innung benutzt und daher 
von den E ingeborenen versch leppt werden. D ie  F rüchte  der Irv in g ia  
werden gegessen. W e ite r seien erwähnt C h lo ro p h o r a  e x c e ls a , 
häufiger in  der M ungogegend als au f unsrer südlichen Reisestrecke, 
M im u s o p s  D ja v e  m it seiner Kandelaberkrone besonders häufig, auch 
in  jüngeren Exem plaren, anscheinend am unteren Sanaga, L o p h ir a  
a la ta  m it zur Z e it des B lattausbruchs rotgefärbtem  Laub, Rotholz, 
G elbholz und vo r a llem  das kostbarste N utzho lz Kam eruns, das 
Ebenholz. A ls  Leitp flanzen des p rim ären  W aldes kann man einige 
niedere Bodenpflanzen bezeichnen, büschelblätterige P a lis o ta -A r te n ,
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die hellblaue Acantacee A s y s ta s ia  c a la n th a  und die orch ideen
ähnliche Commelynacee P o ly s p a th a  p a n ic u la ta .

Ih re r Entstehung entsprechend finden sich die sekundären 
W ä lde r in  der U m gebung der Ortschaften und auch sonst au f Ge
lände, das seiner günstigen Lage und Bodenbeschaffenheit nach zur 
A n lage von Farm en sich eignete. D e r p rim äre  W a ld  t r i t t  in 
Schluchten, an steilen Bergabhängen und au f sumpfigem  oder 
steinigem  Gelände auf, das fü r Landw irtscha ft ungeeignet erscheint; 
so nam entlich  in  der Mungogegend. Man t r i f f t  ihn  aber auch aut 
günstigerem  Gelände, das vom  Landw irtschaftsbetrieb n ich t in  A n 
spruch genom men worden ist, w e il entweder die geringe D ich tig ke it 
der Bevölkerung oder ein in tensiverer W irtschaftsbe trieb  weiter- 
o-ehende Rodungen en tbehrlich  machte. S chorkop f schätzt das 
F lächenverhältn is des p rim ären  zum sekundären W a ld  im  M ungo
geb ie t au f 1/i  zu 3/4 des W aldlandes; in  dem durchreisten Gebiete 
südlich des Sanaga au f 3/5 zu 2/5 oder gar 2/3 zu i / 8 desselben. Es 
werden indessen auch andere Zahlen angegeben.

A u f  die U nkräu te r der W aldwege und die K u ltu rp flanzen  der 
D ö rfe r einzugehen, is t h ie r n ich t der Platz. Im  ganzen wurden 
gegen 6oo gerade blühende oder fruchtende Pflanzen eingesammelt. 
D ie  Hauptm enge des M ateria ls stam m t dem Zweck unserer Reise 
entsprechend von W aldbäum en. Schon je tz t läßt sich sagen, daß 
in  der Sam mlung manches Neue enthalten ist. N am entlich  aber 
hoffen w ir, an Stelle der n ich t im m er eindeutigen und fü r dasselbe 
H o lz  in  verschiedenen Landschaften verschiedenen, den Sprachen 
der E ingeborenen entnom m enen Handelsbezeichnungen der Praxis 
die nie m ißzuverstehenden w issenschaftlichen Bezeichnungen dar

b ieten zu können.
A ls  Aufgabe des Forstm anns war anzusehen die E rm ittlu n g  der 

in  den bereisten W aldgeb ie ten  vorhandenen waldbildenden H olzarten  
in  bezug au f Verw endungsfäh igke it und die E rm ittlu n g  der vo r
handenen V o rrä te  an H o lz  überhaupt und an verwertbarem  N utz
holz im  besonderen. Ü ber die technische B rauchbarke it der H o lz  
arten konnten im  W alde selbst nur vorläu fige  Untersuchungen an
geste llt werden. Indessen haben w ir  eine A nzah l Probestücke ent
nommen, und übera ll, wo holzverarbeitende Betriebe einheimisches 
H o lz  verarbeiten, so in  Buea, Duala, Edea, die d o rt gewonnenen 

E rfahrungen gesammelt.
D ie  V o rrä te  wurden nach H olzarten, Stärkeklassen und N u tz

ho lzan te il m it H ilfe  von Probeflächen e rm itte lt. Es sind deren 12 
von durchschn ittlich  je  l /2 ha Größe aufgenommen worden, deren
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vorläufige Schlußergebnisse die fo lgende Tabelle  erg ib t. Es fanden 
sich im  M ungogebiet:

a u f I I .  im  p rim . U rw . 889 Festm. D erbho lz, davon 422 Fm . Nutzho lz

-  46 -

„ I I I .  ,, „ ,, 569 „ „ 262 ,,
VM ’ ' „ > 1 „ 803 „ „ : „ 338 „

; ;,vi. „ „ 948 „ „ 521 „
I. ,, sekund. ,, 449 „ - „ V 300 „ '

. „ iv. „ „ 313 „ „ >. 148 „
im  Sanagagebiet:

au f V I I .  im  p rim . Urw. 1010 Festm. D erbho lz, davon 357 Fm . N utzho lz
„ V I I I . , ,  „ „ 643 „ „ 183 „  „  .
„ X . „ „ 872 „ „ 260
„  X II .  „ „ /O l „ „ 227 „
,, X I. „ sekund. ,, 544 „ 208 ,,'

IX? ? > 5 15 ? ) 270 „ > 1 > j >» 11

D ie  F lächen sind tun lichs t so gewählt, daß sie als Repräsentanten 
größerer W a ldgeb ie te  angesehen werden können. D ie  N u tzho lz 
zahlen haben nur vorläufige Bedeutung. W ir  haben zunächst die 
Voraussetzung gelten lassen, daß alles M ate ria l von m ehr als 60 cm 
Durchm esser an sich als Handelsholz anzusehen sei. D ie  P rü fung 
der einzelnen H olza rten  au f ih re  B rauchbarke it w ird  h ier das 
K o rre k tiv  b ilden. D ie  V e rm u tung  d a rf im m erh in  ausgesprochen 
werden, daß v ie lle ich t die H ä lfte  der errechneten Nutzholzm engen 
als Handelsholz in  Frage kom m en kann.

W e ite re  E rm ittlungen  rich te ten  sich au f die V e rb rin g ba rke it 
des Holzes zur Küste, au f die E tab lie rung  holzbearbeitender Betriebe 
im  W alde und an der Küste und au f die w irtschaftliche  Behandlungo
der W älder.

In  Togo, das nur Prof. Jentsch bereiste, wurden die d o rt e in
geleiteten A u ffo rs tungen  nach ih re r forsttechnischen und w irtscha ft
lichen B rauchbarke it gep rü ft und e in ige der do rt noch vorhandenen 
W aldreste besucht.

B e s c h lu ß : Das K om itee  beschließt, den B e rich t der Professoren 
D r. Büsgen und D r. Jentsch zu verö ffentlichen und den 
Interessenten zugänglich zu machen, sowie ferner d ie  von der 
E xp ed ition  m itgebrachten Stämme der verschiedenen H olzarten  
fü r fabrikatorische Versuche kostenfre i zur V e rfügung  zu stellen.
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V o n  besonderem Interesse ist nachstehendes Gutachten des 
D r. ph il. Paul K lem m , Gautzsch bei Le ipzig , vom  25. Februar 1909 
über ein ige Stämme S c h irm b a u m h o lz  aus Kam erun :

U m  zu e inem  a llgem e inen  U rte ile  über d ie  B r a u c h b a r k e i t  d e s  S c h i i  m -  
b a u m h o lz e s  f ü r  d ie  G e w in n u n g  v o n  P a p ie r f a s e r n  zu gelangen, w urde 
zunächst de r h isto logische Bau des Holzes un te rsuch t; sodann w urden d ie  E lem ente  
des Holzes zunächst in  k le in e m  Maßstabe m it den H ilfs m itte ln  de r m ikroskop ischen 
T e c h n ik  is o lie r t; end lich  w urde m it  H ilfe  eines k le in e n  V ersuchs-D ruckkochers 
eine R eihe von Aufschließungsversuchen m it  in  de r P ap ie rindus trie  benutzten 
C h e m ika lien  vorgenom m en, sowie B le ichversuche, um  A nha ltspunkte  über Aus
beute, über das V e rha lten  des Holzes gegenüber bew ährten Aufschließungs
m ethoden sowie über V e rede lungs fäh igke it zu gew innen.

B a u  de s  H o lz e s .  D e r B au des Holzes is t s e h r  g le ic h m ä ß ig  u nd  un te r
scheidet sich von den zur Ze it im  großen Maßstabe zur G ew innung von P ap ie r
fasern ausgenutzten H ölzern  dadurch, daß es n ic h t w ie  diese in  den gem äßigten 
Zonen wachsenden H ö lzer Jahresringe besitzt, also n ic h t in  Zonen au fgebaut ist, 
d ie  e ine r V egeta tionsperiode entsprechen. D e r A u fb a u  is t sehr g le ichm äß ig , w ie 
das n u r in  den T ropen , in  denen eine d u rch  d ie  k lim a tisch en  Verhä ltn isse  be
d in g te  tie fe  Vegeta tionsruhe w eg fä llt, m ö g lich  ist.

M it  d ieser G le ichm äß igke it des A u fbaues fa lle n  gewisse le ich t zu U n g le ich 
m äß igke iten  be im  Aufschließen des Holzes führende S chw ie rigke iten  weg, die 
d a ra u f beruhen, daß das in  jedem  Jahresring enthaltene Som merholz, w e il es aus 
dünnw and igen  Fasern m it großem  D urchm esser besteht und  w enig  d ic h t ist, 
le ich te r aufschließbar is t als das aus d ickw and igeren  Fasern von geringerem  
D urchm esser aufgebaute un d  deshalb d ich te re  H erbstholz. D iese G le ichm äß igke it 
des A u fbaues des Sch irm baum holzes ist e in  beachtenswerter Vorzug, de i n ich t 
n u r dem  Aufschließungsprozeß, sondern auch dem  d u rch  diesen gewonnenen 
P ro d u k t zugute k o m m t und  fü r  m anche Zwecke hohe Bedeutung erlangen kann. 
D ie  außer den technisch w ich tig e n  Fasern, a u f deren G ew innung es abgesehen 
ist, in  dem  H o lz en tha ltenen n ich tfaserigen  Gewebe m achen einen w esentlichen 
A n te il an dem  S ch irm baum ho lz  aus, einen w e it größeren als b e i unseren N ade l
hölzern und  auch einen größeren als be i den b ishe r fü r d ie  P apierfasergew innung 

in  E uropa und A m e rik a  benutzten Laubhölzern.
W ie  m ikroskop ische  Querschnitte , rad ia le  und  tangen tia le  Längsschn itte  

erkennen lassen, sp ie len fo lgende n ich tfase rige  Gewebe eine R o lle : sehr b re ite , 
bis zu 0,3 m m  D urchm esser besitzende Gefäße und  zahlre iche, sehr hohe M a rk 
strah len, d ie  aus v ie len  übere inander liegenden R eihen quer gestreckte r Zellen 
m it  braunem  In h a lt bestehen. D ies g ib t dem  H o lz ein lockeres Gefüge, was fü r 
das Aufsch ließen den Vorzug  hat, daß es b e i der mechanischen V o rb e re itu n g  zur 
chem ischen A u fsch ließ ung , näm lich  de r H e rs te llung  von H ackspänen, le ich t 
s p litte rig  a u fb r ic h t und  daß deshalb, w ie auch in fo lge  de r Durchsetzung m it den 
weite Längskanä le  darste llenden Gefäßen d ie  K och lauge le ich t und  g rü n d lic h  das 

K och g u t du rch d rin g t.
N ic h t v o rte ilh a ft is t de r große R e ich tum  an n ich tfase rigen  Zellen, de i d ie  

Ausbeute und  d ie  F es tig ke it herabsetzt, und  das Vorhandense in  d u n k le r K ö rp e i 
in  diesen n ich tfase rigen  Zellen, d ie  dem  H o lz die unscheinbare b räun liche  Gesamt

fa rbe  verle ihen.
D ie  H e r s te l l u n g  v o n  w e iß e m  H o lz s c h l i f f  is t schon d u ic h  diese K ö ip e i 

a u s g e s c h lo s s e n ,  a lle rd ing s  auch noch aus anderen G ründen, w e il näm lich , w ie
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Schle ifversuche m it  H ilfe  eines Schle ifste ins zeigten, s ich die e igen tlichen  Fasern 
schwer un d  n u r in  k le in e n  S tücken vone inander losreißen und  deshalb s ta rk zer
k le in e rt w erden, so daß m an m ehr e in  H o lzm eh l als ein F aserprodukt erhält.

A uch  de r Versuch, B r a u n h o lz s c h l i f f  aus dem  Sch irm baum ho lz her
zustellen, d. h. du rch  das dem  S chle ifen vorausgehende D äm pfen  un te r D ru c k  ein 
P ro d u k t zu bekom m en, w ie es fü r unsere braunen sogenannten Lederpappen 
benutzt w ird , gab ke in  zur E m p fe h lun g  dieses V erfahrens berechtigendes Faser
p ro d u k t; gedäm p ft w urde  4 S tunden b e i 5 b is 6 A tm osphären D ru c k  und  dann 
geschliffen. Es b lie b  also von  vo rnhere in  nu r d ie  chem ische A u fsch ließ ung  des 
Holzes als v ie lle ic h t E r fo lg  versprechend üb rig .

F o r m  u n d  A u s d e h n u n g  d e r  F a s e rn .  N ach  M azeration von Stückchen 
des Holzes m it Chrom säure sowie m it ch lorsäurem  K a li und  Salpetersäure her
gestellte Präparate der iso lie rten  Bestandteile  des Holzes lassen fo lgendes e rkennen:

D ie  Fasern besitzen im  a llgem e inen  d ie  F o rm  von sehr lang  zugespitzten, 
in  der M itte  aufgebauchten S p inde ln , im  Bau und  in  de r D ic k e  der Zellw and 
zeigen sie n ic h t en tfe rn t d ie  U ntersch iede der H ö lzer gem äß ig ter Zonen m it 
W in te rru h e , sondern große G le ichm äß igke it. D ie  Ze llw and  ist a lle rd ing s  von sehr 
ge rin g e r D icke , was zu dem  Schlüsse be rech tig t, daß m an a u f große F es tigke it 
de r Fasern und  de r aus ihnen  herzustellenden Papiere n ic h t w ird  rechnen dürfen.

D ie  Messungen ergaben:
Faserlängen von 0,95 b is  1,54 m m , m eist um  1,4 m m ;
größ ter Faserdurchm esser 0,037 bis 0,058 m m , m eist um  0,042 m m  

in  de r M itte ;
W a n d d icke  von 0,0053 b is  0,0075 m m , m eist um  0,0055 m m .

Zum  V e rg le ich  seien die entsprechenden Maße de r w ich tigs ten  e inheim ischen 
Surroga tpap ie rfasern  a n g e fü h rt:
S trohsto ff . . . .  Faserlänge 0,5 b is 2 m m , Durchm esser 0,01 b is 0,02 m m , 
N ade lho lzze lls to ff . „  2,5 „  3,5 „  „  0,025 » 0,07 ,,
Pappe lho lzze lls to lf . „  0,25 „  1 „  „  0,02 „  0,04 ,,

D ie  Fasern des Schirm baum holzes ähneln am  m eisten denen der Laubho lz
ze llsto ffe , übertre ffen  diese aber an G le ichm äß igke it in fo lg e  des Fehlens des 
Gegensatzes von Som m er- und  H erbstho lz. Im  ü b rig e n  sind  d ie  Fasern e in fach 
und  rege lm äß ig  gebaut und  besitzen n u r wenige Poren. N eben den Fasern s ind 
S tücke de r w e iten  d ichtporösen Gefäße un d  zahlre iche n ich tfase rige  Zellen, d ie  
aus den M arks trah len  stam m en, m eist von verschoben v ie reck ige r Form , m ehr 
oder w en iger lang  gestreckt, vorhanden.

A u f s c h l ie ß u n g  d e s  H o lz e s  zu  P a p ie r f a s e r b r e i .  U m  einerseits den 
C harakte r des aus dem  H o lz herzuste llenden Papierstoffs kennen zu le rnen  und 
anderseits dabei in  E rfa h ru n g  zu b ringen , ob d ie  üb lichen  Aufschließungsm ethoden 
anw endbar seien, welche Ausbeute zu erw arten sei und  welche E rw artungen  m an 
an d ie  V erede lungs fäh igke it knüp fen  dürfe , habe ic h  eine R eihe von Versuchs
kochungen in  e inem  L a b o ra to rium sd ruckkoche r vorgenom m en.

Es w urden  d ie  w ich tigs ten  d re i V e rfah ren  der A u fsch ließung, das N a t r o n 
v e r f a h r e n ,  das N a t r o n s u l f a t v e r f a h r e n  un d  das S u l f i t v e r f a h r e n ,  du rch 
geprü ft, w obei ic h  m ich  an d ie  üb lichen , z u rZ e it  in  de r T e c h n ik  zur Papierstoff
hers te llung  angewendeten Rezepte gehalten  habe. Proben de r gewonnenen 
Papierstoffe lege ich  bei.

N a t r o n v e r f a h r e n .  Das m it verschiedenen A bstu fungen  sowohl der M enge 
an Ä tzna tron  als auch des D am pfd ruckes  un d  de r K ochze it angewandte V erfahren
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ze ig t, da ß  es m ö g l i c h  is t ,  m i t  d ie s e m  V e r f a h r e n  e in e n  d u rc h a u s  
b r a u c h b a r e n  P a p ie r s t o f f  h e r z u s te l le n .  M it  15 und  auch noch m it 
20 T e ile n  Ä tzna tron  a u f 100 T e ile  lu fttrockenes H o lz is t d ie  Aufsch ließung auch 
b e i e inem  D a m p fd ru ck  b is zu 12 A tm osphären noch n ic h t so g rü n d lich , daß das 
gekochte H o lz d u rch  einfache Q uirlbew egungen zu einem  g le ichm äß igen Faserbre i 
ohne harte S tückchen aufschlagbar wäre. B e i 25 und 3 0 %  und  zehnstündiger 
K ochdauer e rh ie lt ic h  indessen Kochungen, d ie  genügten, um  einen g le ichm äß igen, 
g u t aufgeschlossenen S to ff zu bekom m en, de r sich auch als b le ich b a r erwies. D a 
be im  Kochen von N a tronze lls to ff selbst b is zu nahe an 40 T e ile  Ä tzna tron  au f 
100 T e ile  H olz angewendet werden, so d a rf m an erwarten, daß de r A u fw and  an 
Ä tzna tron  zum A ufsch ließen in n e rh a lb  des Spie lraum es liegen  w ürde, m it  dem 
m an auch andere H ö lzer aufschließen kann.

D ie  abfließende Lauge is t t ie f  schwarzbraun, offenbar in fo lge  des großen 
R eichtum s de r Zellen des M arkstrah lgew ebes an organischen a lka lilö s lich e n  V e r
b indungen. Is t d ie  Lauge sehr g rü n d lic h  ausgewaschen, so e rhä lt m an einen 
S to ff von je  nach der Kochung he lle re r oder d u n k le r b raune r Farbe. D ie  Aus
beute be trug  53 b is 5 6 %  lu fttro ckn e n  Stoffes im  ungeb le ich ten  Zustande. In  die 
W aschwässer gehen v ie le  de r iso lie rten  M arkstrah lze llen  m it  über und  gehen ver
lo ren. D eshalb schw ankt auch d ie  Ausbeute etwas, je  nach der H andhabung des 
Auswaschens. D ie  B le ic h b a rk e it des Stoffes hängt n a tü r lich  von de r G rün d lich 
k e it  de r K ochung und  W aschung ab. Is t d ie  Kochung n ic h t g rü n d lic h  genug, so 
e rh ä lt m an auch b e i hohem  A ufw ande an B le ic h m itte ln  nu r einen g e lb lic h  getönten 
Stoff, be i g rü n d lic h e r Kochung indessen is t b e i e inem  A ufw ande von 25 b is 3°°/o  
C h lo rka lk , bezogen a u f d ie  lu fttrockene  Fasermasse, e in re in  weißer Pap ie rstoff 
zu erhalten.

N a t r o n s u l f a t v e r f a h r e n .  D ie  Kochlauge, b e i de r neben Ä tznatron noch 
ein A n te il von S chw efe lna trium  w irksam  ist, w urde analog den Analysenergebnissen 
von Sulfa tlaugen zusamm engem ischt. D ie  M engen w urden v a riie rt zwischen 25 
und  30 T e ile n  de r Salze a u f 100 T e ile  lu fttrockenes Holz. D ie  K ochze it wurde 
b e i 8 b is 10 A tm osphären D ru c k  a u f 10 Stunden ausgedehnt. D ie  Lauge w ird  
ebenfa lls außerorden tlich  d u n ke l ge färb t. Das Faserp rodukt hat einen m eh r ins 
R ö tliche  spie lenden F arb ton  und  ist b e i genügender K ochung ebenfa lls r e in  

w e iß  b le ic h b a r .
S u l f i t v e r f a h r e n .  B e i der Kochung nach dem S u lfitve rfah ren  entsprechend 

d e r H andhabung nach R itte r-K e lln e r be i 6 A tm osphären D ru c k  e rh ie lt ic h  eine 
t ie f  ge lbbraune Lauge und  einen grauen S to ff m it  rö tlich e m  Stich, de r sich un te r 
dem  oxyd ierenden E in fluß  de r L u f t  etwas verändert. D ie  Ausbeute b e trug  um  
57% . D e r S to ff hat eine E ig e n tü m lich ke it, d ie  da rin  besteht, daß er von k le inen  
dunk len  B lä ttchen  durchsetzt ist. D iese dun k le n  B lä ttchen  sind n ichts anderes als 
G ruppen von M arkstrah lze llen , d ie  noch Reste ihres dunk len  Inha lts  besitzen. 
O b es m ög lich  sein w ird , be i A nw endung des Su lfitve rfahrens diesen U belstand 
vo lls tänd ig  zu verm eiden, muß ich  dah ingeste llt sein lassen. Es m üßten Reihen 
w e ite re r Versuche lehren, ob d ie  B ese itigung p raktisch  m ög lich  ist. Jedenfalls 
lie g t h ie r eine S chw ie rig ke it vor, d ie  beachte t w erden muß.

B e im  B le ichen  fä rb t sich de r Stoff, w ie dies S u lfits to fi in  der R egel tu t, 
vorübergehend ro t, nu r tu t dies de r vorliegende in  besonders starkem  Maße. 
W ah rsch e in lich  hande lt es sich be i d ieser R o tfä rbung  um  die O xydation  von 
P rodukten , d ie un te r de r E in w irk u n g  der Schwefligsäure aus den In h a ltskö ip e rn  
de r M arkstrah lze llen  (G erbstoffen usw .)' entstanden sind. In fo lge  des großen
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R eichtum s an Z e llen in h a lt und  des großen A n te ils  des M arkstrah lgew ebes des 
Holzes is t es ve rständ lich , daß auch diese P rodukte  in  größerer M enge als be i 
anderen H ölzern  auftreten.

D u rch  diese dunk le n  Z e llg ruppen  le id e t auch d ie  B le ich b a rke it außer
o rden tlich , und  es b e d a rf zweife llos eines hohen Aufwandes an B le ich m itte ln , 
wenn m an einen re in  weißen S to ff e rha lten  w ill.

Aus den Aufschließungsversuchen g laube ic h  schließen zu dürfen , daß sich 
das S u lfitve rfah ren  fü r  d ie  A u fsch ließ ung  dieses Holzes w en ige r e ignen w ird , 
w en iger noch w ie  fü r  d ie  A u fsch ließ ung  unserer Laubhölzer. D e r G rund  da fü r 
is t n ic h t in  der schw ierigen Iso lie rung  de r Fasern zu suchen, sondern in  de r du rch  
das S u lfitve rfah ren  besonders schw ierigen  g rün d lich e n  A u flö su n g  de r in  den 
M arkstrah lze llen  enthaltenen In h a ltskö rp e r, deren Bese itigung  überhaup t d ie 
S chw ie rig ke it b e i der A u fsch ließung dieses Holzes b ie te t.

W a h rsche in lich  w ird  übe r d ie  p raktische  B ra u ch b a rke it dieses Holzes über
haupt de r U m stand  entscheiden, w ie  le ic h t u nd  sicher es ge lin g t, diese v ie len  
Inhaltsstoffe  der n ich tfase rigen  Gewebsbestandteile des Holzes los zu werden.

S to f fa u s b e u te .  Ü b e r d ie  Stoffausbeute läß t s ich nach den Versuchen 
im  k le inen , b e i denen m an n a tü r lic h  n u r re ine  Stücke n im m t, e in  u n m itte lb a re r 
Schluß a u f d ie  Ausbeute  im  großen n ic h t ziehen. D ie  Ausbeute is t im  großen 
Maßstabe n a tü r lic h  ge rin g e r w ie  b e i den Versuchen im  k le inen , w e il d u rch  Putzen, 
Z u rich tung  usw. rrihncherle i V e rlus te  an S to ff w ährend de r F a b rika tio n  h inzu
kom m en. Indessen zeigen d ie  Versuche, daß d ie  A u s b e u te  k e in e s w e g s  u n 
g ü n s t ig  ist. A u ch  an geb le ich tem  S to ff b e tru g  sie b e i den Versuchen im  k le in e n  
zwischen 45 un d  50 % . A u ch  ein spezie ll m it  R ücks ich t a u f d ie  Ausbeute an 
re in e r Fasersubstanz angeste llte r Versuch, b e i dem  das H o lz  m it  dem  Schulzschen 
M azerationsgem isch (ch lorsaurem  K a li und  Salpetersäure) aufgeschlossen wurde, 
w e il d u rch  dieses am  günstigsten sich a lle  anderen, d ie  Z e llhau t beg le itenden 
Substanzen en tfernen  lassen, und  b e i dessen A nw endung  m an eher a u f einen 
k le in e n  V e rlu s t an Fasersubstanz rechnen kann, ergab eine Ausbeute von 49 °/0. 
Selbst wenn in  de r G roßpraxis d ie  Ausbeute um  io ° / 0 ge ringe r würde, w ürde  sie 
im m e r noch der Ausbeute entsprechen, m it  de r m an in  der P raxis  b e i den b isher 
benutzten H ö lze rn  rechnet. In  de r L ite ra tu r  w ird  d ie  Ausbeute an Natronze llu lose 
fü r  N ade lhö lzer a u f 35 b is  38, fü r  Laubhö lze r a u f 32 b is  35 °/0 angegeben, b e i 
S u lfitze llu lose fü r  N ade lhö lzer a u f 35 b is  45 % , fü r  Laubhö lze r w ird  das S u lfit
ve rfah ren  n u r sehr w en ig  angewendet.

C h a r a k t e r  d e s  F a s e r s to f fe s .  D e r C harakte r des Zellstoffes aus S ch irm 
baum holz lie g t zwischen dem  der Laubholzze llu lose un d  dem  der N ade lho lz
zellulose, was d a m it im  Zusam menhang steht, daß d ie  Länge de r Fasern zwischen 
be iden  lie g t und  de r Bau de r Fasern h in s ich tlich  des Verhä ltn isses von Faser
durchm esser zu W a n d d icke  den Som m erholzfasern dieser H ö lzer ähnelt. In fo lge  
der langen spitzen E nden  erscheint de r S to ff aber w esentlich  fe in fase rige r als der 
von N adelholzzellstoff. A n  G le ic h m ä ß ig k e i t  ü b e r t r i f f t  d a s  F a s e r p r o d u k t  
d ie  Z e l l s t o f f e  a u s  u n s e re n  h e im is c h e n  H o lz a r te n  w e s e n t l ic h ,  aus den 
b e i der Besprechung des anatom ischen A u fbaues  des Holzes schon erw ähnten 
G ründen. Es g ib t zur Z e it n u r einen Faserstoff, de r eben solche G le ichm äß igke it 
seiner Fasern besitzt, a lle rd ing s  b e i noch größerer F e in h e it, n ä m lich  den Esparto- 
stoff. D ie  nach dem  N a tronve rfah ren  hergeste llte  Zellu lose is t »rösch«, w ürde 
also eine weiche Fasermasse ergeben. E twas h ä rte r ist de r nach dem  S u lfit
ve rfah ren  be re ite te  Stoff.
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V e r w e n d b a r k e i t .  Zu Papieren, b e i denen es a u f E rre ichu n g  hoher 
F es tig ke it ankom m t, is t d e r aus S ch irm baum ho lz zu gew innende Z e lls to ff n ich t 
b rauchbar, oder doch n u r als Zusatz. D ies hängt m it  dem  zarten Bau de r Fasern 
zusammen. D ie  E igenschaften  de r Fasern weisen sie V e r w e n d u n g s k r e is e n  z u , 
b e i  d e n e n  G le ic h m ä ß ig k e i t  e in  V o r z u g  is t ,  o h n e  da ß  es a u f  h o h e  
F e s t ig k e i t  a n k ä m e . D ies t r i f f t  besonders fü r  f e in e r e  D r u c k p a p ie r e  zu, 
sowie fü r  Papiere, d ie  z u r  V e r v ie l f ä l t i g u n g  v o n  S c h r i f t s t ü c k e n  n a c h  d e n  
m o d e r n e n  V e r v ie l f ä l t i g u n g s v e r f a h r e n  (Zyk los tile -, R oneo-V erfahren) be
nu tzt w erden, und  fü r  d ie  m an außer de r sehr w en ig  festen Espartofaser b isher 
ke ine  w e ite ren  geeigneten Fasern besitzt. N a m e n tlich  fü r  f e in e  I l l u s t r a t i o n s 
d r u c k p a p ie r e ,  b e i denen d ie  G le ichm äß igke it der S tru k tu r, d ie  von de r Faser
g le ich m ä ß ig ke it abhäng ig  ist, d ie  größte B edeutung  hat, w ürde de r nach dem 
N a tro n - oder S u lfa tze lls to ffverfahren hergeste llte  Z e lls to ff b e i seiner hohen V e r
ede lungs fäh igke it e in  w e rtvo lle r Fasersto ff werden können.

Besonders v e rd ie n t aber noch a u f eine S p e z ia lv e r w e n d u n g  hingewiesen 
zu werden, b e i de r d ie  Vorzüge de r Faser, ih re  G le ichm äß igke it und  ih re  dünne 
W a n d  von hoher Bedeutung sind, n ä m lich  fü r  d ie  H e r s t e l l u n g  v o n  Z e l lu lo s e ,  
a u s  d e r  K u n s ts e id e  h e r g e s t e l l t  w e r d e n  s o l l .  H ie rzu  könnte  d ie  Faser eine 
R o lle  zu spie len be ru fen  sein, welche d ie  B ese itigung eines schwer em pfundenen 
U belstandes e rm ög lich t. D ie  b ishe r verwendete, nach dem  N atronve rfah ren  her
geste llte  N adelholzzellu lose fü h rt in fo lg e  de r U ng le ichm äß igke iten , d ie  a u f der 
verschiedenen D ich te  von Som m er- und  H erbstho lz  , beruhen, zu schwer zu be 
se itigenden U n g le ich m ä ß ig ke ite n ' de r R e in h e it und  auch de r R eak tions fäh igke it 
gegen d ie  b e i de r Zellsto ifse idengew innung angewendeten, d ie  Zellu lose auf
lösenden C hem ika lien . D iese S chw ie rigke iten  w ürden  b e i der S ch irm baum 
zellulose w eg fa llen  und  diese Zu e inem  hoch w e rtvo llen  R ohsto ff de r Zellsto ff
se iden industrie  m achen können. D enn daß sich d ie  im  üb rigen  e rfo rde rliche  
R e in h e it e rre ichen  läßt, d a rf m an w oh l annehm en. H e rr  D r. M ax M ü lle r, F inke n 
w alde b e i S te ttin , d ü rfte  dies zu beu rte ilen  am besten in  de r Lage sein.

E in e  V erw endung  der Faser im  ungeb le ich ten  Zustande w äre zu E i n 
s c h la g p a p ie r e n ,  an d ie  ke ine  großen Festigkeitsansprüche geste llt werden, 
w oh l m ög lich . E in e  V erw endung  im  ungeb le ich ten  Zustande fü r  D ruckpap ie re , 
w ie  sie b e i Su lfitze lls to ffen  aus N ade lhö lzern  fü r  Z e itungsdruckpap ie re  ü b lic h  ist, 
ha lte  ich  indessen fü r  ausgeschlossen de r ungenügenden F es tig ke it w ie  auch der 
ungenügenden F a rb re in h e it wegen.

Im  a llgem e inen  ve rsp rich t also das S ch irm baum ho lz e in  f ü r  s p e z ie l le  
Z w e c k e  V o r t e i l e  b i e t e n d e r  R o h s t o f f  zu werden, n i c h t  a b e r  e i n  s o l c h e r  
f ü r  b i l l i g e  M a s s e n e r z e u g n i s s e .

Nach A n s ich t des K ön ig lich en  Eisenbahn-Zentralamts, das die 
vo rjäh rige  Ausste llung von K am erun-H ö lzern  der F irm a  Ludwig- 
Scholz durch Sachverständige hat besichtigen lassen, scheint ein 
T e il der H ö lze r fü r E isenbahn-W erkstattzwecke geeignet zu sein; 
es is t daher eine nähere P rü fung und V erarbe itung  dieses Holzes 
durch  die Eisenbahn-Hauptwerkstätte Potsdam veranlaßt worden. 
Das K ö n ig lich e  Eisenbahn-Zentralam t hat außerdem die Eisenbahn- 
W aggon fab rik  in  U erd ingen a u f die Verw endung dieser H ö lze r auf
merksam gemacht.

—  5 1 —
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9. Fachausstellung 1009:
Deutsche Baumwoll=Ernfebereitungsmaschmen, 

Deutsche Palmöl» und Palmkern»6ewinnungsmaschinen.
A ls  Folge der vo rjäh rigen  Ausste llung von englischen und 

amerikanischen Maschinen hat eine Reihe deutscher M aschinenfabriken 
die Fab rika tion  derBaum woll-E rntebere itungsm aschinen aufgenommen. 
A u f  der d iesjährigen Ausste llung sind folgende M aschinenfabriken m it 
ihren neuen Fabrika ten ve rtre ten '

die F irm a H . E dde lb iitte l, H arburg, m it e iner W alzengin, 
die F irm a  G rether &  Cie., F re ibu rg  i/B r., m it e iner 40 Sägen-Gin, 
die F irm a  F r. Haake, Berlin , m it einer W alzengin, einer 

40 Sägen-G in und einer hydraulischen Ballenpresse m it 
selbsttätiger N ach fü llvo rrich tung , 

die F irm a  Fried. K ru p p  Aktiengesellschaft Grusonwerk, Magde
burg-Buckau, m it e iner hydraulischen, drehbaren D oppel- 

Kastenpresse,
die F irm a  R ittershaus &  B lecher, Barmen, m it e iner hydrau

lischen Presse m it zwei ausfahrbaren Füllkasten, 
die Sächsische M aschinenfabrik vorm . Rieh. H artm ann  A.-G., 

Chem nitz, m it e iner W alzengin  und e iner 40 Sägen-Gin.

Zum V e rg le ich  ist
eine englische W a lzeng in  und 
eine amerikanische 40 Sägen-Gin

m it ausgestellt.
Außerdem  sind als Ergänzung der Entkörnungs-M aschinen aus

geste llt:
eine amerikanische L in te rg in  m it 106 Sägen von der C ontinenta l 

G in Co., B irm ingham ,
eine englische L in te rg in  m it 20 Sägen von der F irm a W . J. 

&  C. T. Burgess, Brentwood,
eine Baum wollsaat - Entw ollm asch ine und eine Reinigungs- 

Bürstenmaschine von der F irm a  M . M artin , B itte rfe ld .

Bekanntlich  finde t bei dem W alzengin-System  die En tkö rnung  
in  der W eise statt, daß die unentkörn te  Baum w olle  durch ein be
wegliches Messer gegen eine rotierende Lederwalze gedrückt w ird , 
w elch letztere die Baum wollfaser fo rtz ie h t und die Baumwollsaat 

zurückläßt.
Bei den Sägengins w ird  die Baum w olle  durch die Zähne zahl

reicher, in  e iner T rom m e l rotie render Kreissägen abgezupft und 
durch einen Rost gezogen, während die K ö rn e r Zurückbleiben.
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D ie  ausgestellten Pressen sind säm tlich m it hydraulischem  

Pum pw erk versehen.
D ie  Haakesche Presse hat nur einen Füllschacht und ist m it 

e iner selbsttätigen N ach fü llvo rrich tung  versehen. D e r Gesamtdruck 
beträg t 50 000 K ilo , welcher es e rm ög lich t, einen Ballen von 500 Pfd. 
Inha lt au f etwa 3/4 bis 9/10 cbm zusammenzupressen. Das hydrau
lische Preßpum pwerk arbeite t m it v ie r Kolben.

D ie  K ruppsche Presse besteht aus e iner V o r- und Nachpresse. 
Letztere fü r einen Gesam tdruck von 60 OOO K ilo  bei einem A rb e its 
d ruck von IOO A tm . im  Nachpreßzylinder und 455 mm H ub. D er 
V o rzy linde r hat einen H ub  von 1900 mm  bei einem A rbe itsd ruck  
von IOO A tm . im  Z y linde r und einen Gesamtdruck von etwa 
12 000 K ilo . D ie  Ballen von 500 Pfd. In ha lt erhalten h ie rdurch 

einen R aum inha lt von etwa 3/4 cbm.
D ie  Presse der F irm a  Rittershaus &  Blecher, Barmen, hat zwei 

au f Schienen laufende Füllkästen. D ie  Preßpumpe arbeite t m it zwei 
K o lben  und einem D ru ck  von 300 A tm ., m it welchem  ein Gesamt
druck von IÓOOOO K ilo  e rz ie lt werden kann, R aum inha lt der Ballen 

von 500 Pfd. etwa r cbm.
D ie  L in te rg ins  sind in  ähn licher W eise konstru ie rt w ie die 

Sägengins, nur daß die Sägen in  der T rom m e l enger zusammenliegen. 
D ie  L in te rg ins  dienen dazu, die noch bei der E n tkö rnung  an dem 
Samen haftengebliebene Baum wolle  gänzlich zu entfernen, w o
durch die Saat in fo lge  ih re r größeren R einhe it w e rtvo lle r w ird  und 
außerdem die h ie rbe i gewonnene Abfa llfaser, sogenannte L in te r, 
im m erh in  noch einen gewissen W e rt darstellt, welcher etwa der 
H ä lfte  des M arktpreises fü r gewöhnliche Baum wolle entspricht.

D ie  amerikanische L in te rg in  von 106 Sägen s te llt die in  
A m e rika  ausschließlich im  Gebrauch befind liche L in te rg in  dar. D ie  
Leistung derselben is t eine ganz bedeutende. Je nachdem die Saat 
noch v ie l oder wenig Faser enthält, e rfo lg t die E inste llung  der 
R egulierungsplatte ; letztere ist m it e iner den Sägen entsprechenden 
A nzah l Schlitze versehen. E ine w eitere Regulierung e rfo lg t durch 
eine darüber liegende B lechp latte , welche eng oder w eit e ingeste llt 
w ird , je  nachdem die Saat schneller oder langsamer durchlaufen soll.

D ie  englische L in te rg in  von 20 Sägen, welche auch in  anderen 
Größen (bis zu 80 Sägen) gebaut w ird , entsprich t ebenfalls den 
Sägengins, doch fe h lt bei dieser K o ns tru k tion  die sehr praktische 

V o rrich tu n g  zum Verstellen.
Dem  gle ichen Zweck w ie die L in te rg in  d ien t auch die deutsche 

Entw ollm asch ine m it Bürstensichter der F irm a M. M artin , B itte rfe ld .
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D ie  Entw ollm asch ine arbe ite t in  A r t  der Schälmaschinen, und löst 
a u f diese W eise die der Saat noch anhaftende Faser; der Bürsten
sichter m it V e n tila tion  d ient zum Abscheiden der Faser von der Saat.

Das steigende Interesse an der V erarbe itung  deutscher K o lo n ia l
baum wolle ze igt sich durch die im  V e rg le ich  m it der Ausste llung 1908 
um fangreichere V o rfüh ru n g  fe rtig e r Fabrikate. In  erster L in ie  ze igt 
die Le ipz ige r Baum w ollsp innere i die V erarbe itung  der Baum w olle  in  
allen Stadien bis zum fe rtigen  Gewebe. F ertige  Fabrika te  in  ganz 
modernen Ausführungen bringen außerdem die F irm en H e in rich  
O tto, S tuttgart, die Mechanische T rico tw ebere i H echingen, L iebm ann 
&  Levi, Hechingen, G. I. Schober, G. m. b. H ., Feuerbach bei S tu tt
gart, die Preußische H öhere Fachschule fü r T e x tilin d u s trie  zu M .-G lad
bach; besonders die letztere b rin g t in  sehr leh rre icher Form  die 
einzelnen Phasen der V erarbe itung  deutsch-kolonia ler Baum wolle  zur 
Darste llung.

D ie  Baum wollgesellschaft Caravonica is t durch eine Sam mlung 
verschiedener in  den K o lo n ie n  gezogener C aravonica-Baum wolle  
sowie daraus hergeste llter Fabrika te  vertre ten. V o n  Interesse sind 
auch e in ige Tableaux m ikrophotograph ischer A rb e ite n  a u f dem 
Gebiete der rohen Baumwollfaser, die von der F irm a  A . H o lle  &  Cie., 
Düsseldorf, stammen.

W ie  im  V orjah re  hat auch das K a lisynd ika t Leopoldshall- 
Staßfurt in  sehr anschaulicher W eise die V o rte ile  bei der D üngung 
der B aum w o llku ltu r dargestellt. Neben den verschiedenen D ünge
salzen zeigen Photographien von Baum w ollfe ldern  die W irk u n g  der 
verschiedenen A rte n  künstlicher Düngung.

D er Baum woll-Ausstellung is t als besondere A b te ilu ng  eine A us
ste llung von deutschen Palmöl- und Palm kern-G ew innungsm aschinen 
und von M odellen solcher französischer Maschinen angeschlossen. D ie  
deutsche Anlage, eine vo llständ ige A n lage m it K ra ftbe trieb , stamm t 
von der M aschinenfabrik F r. Haake, Berlin , welche sich seit Jahren m it 
der H erste llung  von Maschinen zur A u fb e re itu n g  der Ö lpa lm enfrüchte  
beschäftig t und im  Jahre 1901 einen vom  K o lon ia l-W irtscha ftliche n  
K om itee  fü r  solche Maschinen gestifteten Preis e rh ie lt. D ie  A n lage 
besteht aus einem als A nw ärm evorrich tung  fü r die Ö lfrüch te  ge
bauten eisernen Bassin, aus welchem  m itte ls  Schneckenantrieb die 
Fruchtmasse der Schälmaschine zugeführt w ird . Diese besteht aus 
einer rotie renden T rom m e l m it scharfen Stahlmessern, welche das 
Fleisch von den Früchten  herunterschälen und es dann m itte ls  
W asserspülung einem größeren Bassin zuführen. D ie  Kerne  fa llen
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durch angebrachte Öffnungen h indu rch  und werden m itte ls Schnecken 
nach außen geführt, w o sie in  Gefäßen aufgefangen und au f den 
T rockenp la tz  gebracht werden. Aus dem Klärbassin w ird  zunächst 
der an der Oberfläche schwimmende ö lha ltige  Schaum abgeschöpft, 
die Fasermasse herausgeholt, ausgebreitet und dann in  den D am pf
kochkessel gebracht. Aus diesem Kessel w ird  das an der Oberfläche 
sich absetzende reine Ö l so fort abgeschöpft, die Masse hingegen in  
F ilte rtü che rn  e iner Presse zugeführt; zwischen jede Schicht w ird  ein 
enges D rahtge flech t gelegt, welches ein gutes Ab lau fen  des ausge
preßten Öles fö rdert. D ie  Presse hat zwei aus senkrechten Stahl
stäben bestehende runde Füllkästen, zwischen den Stahlstäben be
finden sich enge Schlitze, welche den A u s tr it t  des Öles erm öglichen. 
Is t der eine Schacht ge fü llt, w ird  er unter den Preßstempel gesetzt, 
w elcher m itte ls  eines doppelten Preßpumpwerkes bei 175000 kg 
Preßdruck angetrieben w ird . U m  die Preßkasten läu ft ein zu 
öffnender Mantel, w elcher das Fortsp ritzen  des Öles verh indert, das 
Ö l läu ft unten durch einen Ausguß in  die dafür bestim m ten Gefäße. 
Is t d ie  Pressung beendet, so is t inzw ischen auch der andere Kasten 
gefü llt, es e rfo lg t eine D rehung und der Preßkuchen w ird  m itte ls 
eines Ko lbens herausgedrückt, welcher durch H andbetrieb  bewegt 
w ird . D e r Verschluß der Presse e rfo lg t durch eine sehr sinnreiche 
K o n s tru k tio n  in  F orm  eines Kniehebels m it Schraubengewindeantrieb. 
D ie  au f diese W eise ausgepreßte Fasermasse enthält nur noch ganz 
m in im ale  Mengen Ö l und b ild e t in  dieser B rike ttfo rm  ein vorzüg
liches Feuerungsm ateria l. Das ausgeflossene Öl, welches noch einen 
gewissen T e il Wasser enthält, w ird  nun in  großen Kochkesseln von 
dem Wasser gere in ig t und s te llt dann ein fast reines Pa lm öl dar.

D ie  vom  Fruchtfle isch  befre iten Nüsse werden, nachdem sie aus
getrocknet sind, d. h. sich lose in  der harten Schale bewegen, au f 
die Knackm aschine gebracht. D ieselbe is t doppe lt und arbeite t in  
fo lgender W eise: D ie  Kerne  fa llen au f eine stark rotie rende Scheibe 
m it R ippen und werden von dieser durch Z en trifuga lk ra ft gegen 
einen zackigen Z y linde r geschleudert, wo sie zerspringen; die ganze 
Masse fä llt nunm ehr in  eine rotie rende S ortie rtrom m el, deren 
erstes D r it te l engere Schlitze besitzt, durch welches die Schmutz- 
und Staubteile sowie die k leinen Schalenteile fallen, während die 
w eiteren zwei D r it te l der T rom m e l größere, den norm alen Palm
kernen entsprechende Öffnungen besitzen. D urch  diese fa llen g le ich 
ze itig  m it den Kernen auch die größeren Schalenstücke, und zwar 
beide in  ein unter der T rom m e l aufgestelltes, m it Salzwasser ge
fü lltes Bassin. D ie  Salzmischung ist so stark bemessen, daß die
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Nüsse oben schwimmen, die spezifisch schwereren Schalenstücke 
aber nach unten sinken. D ie  oben schwim menden Kerne  werden 
dann herausgefischt und getrocknet.

D ie  g le iche A n lage unter F o rtfa ll der Schälmaschine läßt sich 
auch fü r das t r o c k e n e  V e r fa h re n  verwenden, indem  die ganzen 
Früchte  in  der Presse zunächst ausgepreßt werden; der dann erhaltene 
Preßkuchen w ird  w ieder m itte ls  einer geeigneten T ro m m e l gelockert 
und die ö lha ltige  Faser von dem K e rn  geschieden. D ie  Faser würde dann 
noch e iner zweiten Pressung unterw orfen  werden, während die Kerne, 
w ie  vo rher beschrieben, au f der Knackm aschine behandelt werden.

Nach diesem System arbeiten auch die französischen Anlagen 
der ausstellenden F irm a  L . F lx-F ou rn ie r &  Cie., M arseille, von welcher 
a llerdings nur das M odell e iner Presse ausgestellt is t; die Presse 
besitzt einen Füllkasten und eine Pumpe fü r F landbetrieb. Be
m erkenswert ist an dieser Presse der Verschluß, welcher ein sehr 
schnelles Öffnen zuläßt. D ie  T rennung  der Kerne  von den Fasern 
e rfo lg t nach der ersten Pressung m itte ls  e iner Schleudertrom m el. 
A ls  Ergänzung d ient noch ein Flandapparat in  der A r t  e iner Reibe, 
indem  in  e iner ha lbkre is förm igen M ulde m itte ls eines m it Kanten 
besetzten Brettes die F rüchte  gerieben werden.

A ls  A n tr ie b  fü r die An lagen d ient eine Sattdam pf-Lokom obile  
der F irm a R. W o lf, M agdeburg-Buckau, von 55 PS Höchstle istung.

A ls  Ergänzung dieses Teiles der Ausste llung sei noch die 
interessante K o lle k tio n  a ller A r t  Hausstands- und Toiletteseifen, 
hergeste llt aus Palm kernöl, Palmöl, Kokosnußöl und Baum wollsaatöl, 
in  den verschiedensten Fabrikationszweigen von der F irm a  Rud. 
H errm ann (Herrn. Stobwasser), B e rlin , und Stearinkerzen, hergeste llt 
aus Palm öl, der F irm a L. M otard  &  Co., B e rlin , erwähnt.

D ie  A usste llung ist vom  13. bis 27. M ai täg lich  von 10 bis 
6 U hr in  der Ausste llungshalle  im  In s titu t fü r Gärungsgewerbe, Berlin , 
Seestr. 4a, geöffnet. V o rfüh rungen  im  Betriebe finden täg lich  von 
11 bis 1 U h r und 3 bis 5 U hr, Sonntags von l l 1/2 bis l 1/2 U h r statt.

D e r E rö ffnung der Ausste llung g ing  am 12. M ai eine V o rb e 
sichtigung vorauf, an der der preußische M in is te r fü r H andel und 
Gewerbe, Exz. D e lb rück, Geh. O berreg ierungsrat D e lb rück  als V e r
tre te r des Reichsamts des Innern , M in is te ria ld ire k to r D r. Conze und 
Reg. Rat D r. Busse als V e rtre te r des R e ichs-K o lon ia lam ts, der 
G ouverneur von Kam erun, Exz. D r. Seitz, der Reichskommissar fü r 
die W eltausste llung Brüssel 1910, Geh. Reg. Rat A lb e rt, sowie zahl
reiche V e rtre te r der Industrie , der K o lon ia lw irtsch a ft und der Presse 
und eine Reihe sonstiger Interessenten teilnabm en.
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10. 'Weltausstellung Brüssel 1010.
D er Vorsitzende berich te te  über die am 3. Dezember 1908 im  

R eichs-Kolon ia lam t unter dem V o rs itz  des Geh. Legationsrats G o line lli 
und im  Beisein des Reichskommissars fü r die Ausste llung, Geh. 
R eg ierungsra tA lbert, stattgehabte Besprechung, betreffend die O r g a n i
s a t io n  e in e r  k o lo n ia le n  A b t e i lu n g  b e i d e r  W e lta u s s te l lu n g  
in  B r ü s s e l  1910, die im  wesentlichen zu fo lgenden Ergebnissen füh rte :

1. D ie  Führung  der Ausste llung übern im m t das Reichs- 
K o lon ia lam t,

2. die Ausste llung beschränkt sich au f die Produkte  der 
Ko lon ien ,

3. jeder einzelne Ausste lle r ve rp flich te t sich zu einem Beitrag 
von M. 600,

4. bestim m te Produkte  werden in  G ruppen zusammengefaßt.

B e s c h lu ß .  M it  Bezug a u f seinen Beschluß vom  11. Novem ber 1908, 
die W eltausste llung zu Brüssel im  Jahre 1910 durch deutsche 
K o lon ia l-B aum w o lle  und deutsche B aum w oll-E rn tebere itungs
maschinen zu beschicken, beschließt das Kom itee , einen Beitrag 
von M. 3000 zur B ildung  einer Baum w ollgruppe bereitzustellen, 
m it der Maßgabe, daß die Summe von den Interessenten an te ilig  
aufgebracht werden soll.



Kolonial-Wirtschaftliches Archiv.
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11. Kolonial =Wirfichafflicfies flrchiu.
Seit längerer Z e it beschäftig t sich die öffentliche K r i t ik  m it 

den ko lonia len Neugriindungen. Den Prospekten und Geschäfts
berich ten w ird  v ie lfach  zum V o rw u r f  gemacht, daß sie zu wenig- 
vo rs ich tig  und dem kaufmännischen Brauch n ich t entsprechend auf
gemacht seien; auch die A r t  der U nterzeichnung bestim m ter Prospekte 
w ird  beanstandet. Im m er dringender s te llt sich das Bedürfn is heraus, 
eine Stelle zu schaffen, die jederm ann eine m ög lichst ob jektive  
O rien tie rung  über ko lonia le  U nternehm ungen erm ög lich t.

Das K o lon ia l-W irtscha ftliche  Kom itee , das seit über 12 Jahren 
w irtschaftliche  \  orarbeiten in  den K o lon ien  im  Interesse der 
A llge m e inh e it leistet, hat na tü rlich  ein lebhaftes Interesse an einer 
gesunden w irtschaftlichen  E n tw ick lung  unserer K o lon ien .

U m  die bestehende Lücke auszufüllen, beabsichtig t das Kom itee, 
ein ko lon ia l-w irtschaftliches A rc h iv  innerhalb  seiner gegenwärtigen 
O igan isa tion  e inzurichten. Das A rc h iv  so ll in  den Geschäftsräumen 
des Kom itees untergebracht werden, do rt in  besonderen Fächern von 
jedem  Ko lon ia l-U nternehm en die Prospekte, Geschäftsberichte oder 
sonstige Veröffen tlichungen, sowie Zeitungsnotizen sammeln und das 
gesammelte M ateria l jederm ann zur V erfügung  stellen. D ie  A us
gestaltung des A rch ivs  bezüglich K u ltu ren , Verkehrsverhältn isse usw. 
b le ib t Vorbehalten.

D er Betrieb des ko lon ia l-w irtscha ftlichen  A rch ivs  so ll den 
Beamten des Kom itees, D r. Matthiesen und A rch iva r Kunze, über
tragen werden. D ie  A u fs ich t übt die L e itung  des Kom itees aus. 
Es ist beabsichtigt, das A rc h iv  am 1. Ju li d. Js. zu eröffnen und es 
täg lich  von 10 bis 2 U h r fü r jederm ann offen zu halten. E in  
E n tge lt seitens der das A rc h iv  Benutzenden is t zunächst n ich t in  
Aussicht genom m en; auch so ll das Ausle ihen der A rch ivak ten  
außerhalb des A rch ivs  n ich t stattfinden.

B e s c h l u ß :  Das K om itee  beschließt, ein ko lonia l-w irtschaftliches A rch iv  
e inzurichten und der Ö ffen tlichke it zugänglich zu machen.



Zoilmordnung für Deutsch-Neu-Guine?.

12. Zollperordnung für Deufsch*neu=Guineci.
Gemäß dem in  seinen Verhandlungen vom  I I .  Novem ber 1908 

gefaßten Beschluß hatte das K om itee  unterm  24. Novem ber 1908 eine 
Eingabe an das R eichs-Kolon ia lam t gerich te t m it der B itte , die Z o ll
ve ro rdnung  fü r Deutsch-Neu-Guinea einer Revision zu unterziehen, 
und zwar insbesondere h ins ich tlich  der A usfuhrzö lle  au f Plantagen
produkte . Das R eichs-Kolon ia lam t hat au f diese Eingabe dem K om itee  
unterm  20. Februar 1909 fo lgenden Bescheid zukommen lassen:

»Der Ka iserliche  Gouverneur von Neu-Guinea is t angewiesen 
worden, eine wesentliche Herabsetzung der Getränkezölle der 
neuen Zo llvero rdnung  e in treten zu lassen. Ihm  is t fe rner zur 
P rü fung aufgegeben worden, ob n ich t noch w eitere  E in fu h r
güter, als b isher vorgesehen, unter die zo llfre i zu belassenden 
Gegenstände aufzunehmen sein möchten, wobei in  erster L in ie  
d ie zum Betriebe der Pflanzungen benötig ten E in fuh rgü te r zu 
berücksichtigen sein würden.

D em  Anträge, den Kopraausfuhrzo ll zu beseitigen, b in  
ich n ich t in  der Lage stattzugeben. Ich  kann n ich t anerkennen, 
daß die K opra , auch die a u f den Pflanzungen gewonnene Kopra , 
den Z o ll von 10 M. fü r  die Tonne, der bei der gegenwärtigen 
M arktlage der K o p ra  eine Belastung m it kaum 3 °/0 des W ertes 
darstellt, n ich t mindestens so lange tragen kann, als die K opra  
in  ihrem  W e ltm ark tw erte  n ich t wesentlich unter den gegen
w ärtigen Preis heruntergeht. E in  Produkt, das, w ie die Kopra, 
in  den letzten Jahren innerhalb  kurzer Z e it Preisschwankungen 
am europäischen M ark t zwischen 3 IO und 550 M. pro  Tonne 
ertragen hat, w ird  auch jene verhältn ism äßig geringe Zo llbe
lastung tragen können. Dies g ilt  vo r a llem  von der Handels- 
kopra, bei der überdies der H ande l schon die W ege finden 
w ird , um die Belastung angemessen zu verte ilen . W as die 
Pflanzungen anlangt, die sich allgem ein in  guter E n tw ick lung  
befinden, so so ll ihnen, w ie bereits oben bem erkt, soweit 
nötig , durch  w eite re  ihren  Interessen vo rnehm lich  dienende 
Zo llbe fre iungen in der E in fu h r entgegengekommen werden.

Sollte in fo lge  wesentlichen Heruntergehens des M ark t
preises der K op ra  oder aus anderen besonderen Gründen die 
K onku rrenz fäh igke it der Neu-G uinea-Kopra au f dem W e ltm ärk te  
in Frage geste llt werden, so werde ich keinen Anstand nehmen, 
den Z o ll vorübergehend außer K ra ft zu setzen.«
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Voranschlag 1909.

D ie  Rechnungs-Prüfungs-Komm ission legte den Voranschlag 1909 vo r, der
Das K om itee  e rte ilt dem Voranschlag in

13. Voranschlag

D ie  Rechnungs-Prüfungs-Komm ission legte den Voranschlag 1909 vor, der
Das K om itee  e rte ilt dem Voranschlag in

Voranschlag des Kolonial-
Einnahmen.

1. Be iträge von H ande l und Industrie , von kö rpe r
schaftlichen und persönlichen M itg liedern  . . M. 146 OOO

2. B e ih ilfe  des Ka iserlichen Gouvernements von
D eu tsch -O sta frika ..........................................................ti 30 OOO

3. B e ih ilfe  des Reichsamts des Innern . (Im  Interesse 
des Baum wollbau-Unternehm ens in  Deutschland
zu ve rw enden )..................................  . . . . . 50 OOO

4. B e ih ilfe  der W oh lfah rts lo tte rie  zu 
Zwecken der deutsch. Schutzgebiete 
fü r D eu tsch -K o lon ia le  Baum woll-

Unternehm ungen . . . . .  M. 45 OOO 
fü r Ö lpalm enkulturversuche in

D eu tsch -O sta frika .......................,, 5 OOO ,. 50 OOO

5. K o n to  G uttapercha-und Kautschuk-Unternehm en ,, 50000

6. K o n to  W asserw irtschaftliche E rkundung  am
M ukondokw a . ............................. ............................ ..... 35 ooo

7. Z in s e n -E in n a h m e n .......................................................... 9 OOO

8. K o n to  K o lon ia l-W irtscha ftliches  A rc h iv  . ,, 3 ooo
9. K o n to  Bergbaustipendien . . ............................. ,, 5 OOO

10. K o n to  Tropenpflanzer und K o n to  K o lon ia l-
H a n d e ls -A d re ß b u ch ........................................ .....  . n 25000
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M . 403 000



6 i

dem Referenten der Kom m ission, D ire k to r  Ladew ig, e rläu te rt w ird .

1900.
von dem Referenten der Kom m ission, D ire k to r  Ladew ig, e rläu te rt w ird , 

fo lgender Fassung seine Zustim m ung.

Wirtschaftlichen Komitees.
Ausgaben.

i .  K o n to  B a u m w o ll-U n te rn e h m e n ............................  -M- 215000

2 K o n to  Ö lpa lm en-U nternehm en, Deutsch-O st- 
' a f r ik a .................................................................... .....  • -  5 OOO

3. K o n to  G uttapercha-und Kautschuk-Unternehm en ,, 50000

4. K o n to  W asserw irtschaftliche E rkundung  am
M u k o n d o k w a ........................................................ ......  » 3 5 000

5. K o n to  B e rg b a u s tip e n d ie n ..................................  >> 5 000

6. Beschaffung von Saatgut, w issenschaftliche und
technische P r ü fu n g e n .................................................... 1 000

7. K o n to  K o lon ia l-W irtscha ftliches  A rc h iv  . . . ,. 3 OOO

8. W o h n u n g ........................................................................... ^ 575

9. G e h ä lte r ............................................................................... . 28000
IO. K o lon ia lw irtscha ftliche  Propaganda, D ru c k 

sachen, P orti, F rachten und Spesen . . . . „  17 425

x i.  K o n to  Tropenpflanzer und K o n to  K o lon ia l-
H a n d e ls -A d re ß b u c h .......................................................... 37 000

M. 403 OOO



Verteilung von Saalgut und Pflänzlingen. —  Geschäftliches.
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14. Verteilung pon Saafgul und Pflänzlingen. 
Wissenschaftliche und technische Prüfung pon Rohstoffen

und Produkten.
Ü ber verte iltes Saatgut und die vorgenom m enen Untersuchungen 

geben die nachstehenden Tabellen I  bis IIT  Aufschluß (Seiten 64 
bis 82).

15. Geschäftliches.
S a m m lu n g e n  k o lo n ia le r  R o h s to f fe  u n d  P ro d u k te ,  sowie 

einzelne Produkte  sind fü r Vortragszwecke bzw. Ausstellungen 
fo lgenden Körperschaften und Personen zur V e rfügung  geste llt 
w orden: Dem geschäftsführenden Ausschuß des Bezirksverbandes 
des deutschen F lottenvere ins fü r den Regierungsbezirk C öln ; O ber
leutnant M . Deeken, M ünster i. W .; Plantagenbesitzer Rieh. Rose aus 
Tanga in  L ie g n itz ; der Preußischen Bandw irkerschule zu R onsdorf 
(Rheinland); der Deutschen Kolonia lgesellschaft, A b te ilu n g  Ansbach; 
der Kaufm ännischen Fortb ildungsansta lt, M ünchen; D r. B ecker' 
Sprendlingen; Leh re r B ittne r, Peterw itz, K re is  Leobschütz; Prof. 
A . v. Bockeim ann, D anzig ; der Deutschen Kolonia lgesellschaft, 
A b te ilu n g  H alberstadt; den Ham burgischen Botanischen Staats
institu ten, H am burg ; der Le ipz iger W ebschule in  Leipz ig -L indenau; 
Lehre r K ön ig , Sagan, fü r die Handelsschule in  Handelskunde und 
Handelsgeographie usw. in  Sagan; dem Städtischen Museum fü r 
Natur-, Vö lker- und Handelskunde, B rem en; A d o lf  Thie le , R atibor- 
Schu ld irekto r W a lte r, Steinpleis i. Sa.; C arl W o lff, Kolonialhaus,’ 
Braunschweig.

Dem  Leh re r K ro p p  in  Gardschau und der Schule in Triebes, 
Reuß, sind B e ih ilfen  zur Beschaffung ko lon ia le r Produktensam m lungen 
b e w illig t worden.

Das Kolon ia l-H andels-Adreßbuch, Jahrgang 1909, is t A n fang  
Januar in  e rw eite rter und ve rvo lls tänd ig te r Form  in  e iner A u flag e  
von 7500 Exem plaren erschienen.



Geschäftliches.

Außer den laufenden Veröffen tlichungen des Kom itees wurden 
im  Laufe des Früh jahrs folgende D ruckschriften  herausgegeben und 
in  Interessentenkreisen ve rb re ite t:

Aussichten fü r den Bergbau in  den deutschen K o lon ien . Eine 
A u ffo rde ru ng  an deutsche Prospektoren zur Betä tigung in 
unseren K o lon ien .

Neue M aschinenindustriezweige. Deutsche B aum w o ll-E rn te 
bereitungsmaschinen, Deutsche Palmöl- und Palm kern - Ge
w innungsm aschinen.

Unsere K o lon ia lw irtsch a ft in  ih re r Bedeutung fü r Industrie  und 
A rbe ite rschaft.

Zu der letzteren S ch rift übe rm itte lte  der Unterstaatssekretär 
in  der Reichskanzlei, Exzellenz v. Loebe ll, dem K om itee  unter dem
4. März 1909 folgende M itte ilun g :

„D e m  K om itee  bestätige ich  im  A u fträge  des H e rrn  Reichs
kanzlers m it ve rb ind lichem  Danke den Em pfang der m it 
gefä lligem  Schreiben von 20. Februar d. Js. übersandten 
D ru cksch rift: »Unsere K o lon ia lw irtsch a ft in  ih re r Bedeutung 
fü r Industrie  und A rbe ite rschaft.«  M it Befried igung hat Seine 
D urch lauch t daraus ersehen, w ie e itrig  das K om itee  bem üht 
ist, in  gemeinsamer A rb e it m it dem Kaiserlichen Statistischen 
A m te  die Bedeutung der R ohsto ffp roduktion  in  den deutschen 
K o lon ien  fü r  die heim ische V o lksw irtscha ft weiteren Kreisen 
vo r Augen zu führen  und g le ichze itig  das Verständnis fü r 
ko lon ia lw irtscha ftliche  Fragen zu ve rtie fen .“

—  63 —

S u p f,
Vorsitzender.

F u c h s ,
S chriftführer.
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H e r k u n f t :  j P r o d u k t :  j A b g e g e b e n  an:

Olivensaat für Deutsch-Südwestafrika.
A uf Grund einer aus den Kreisen der deutschen Ölindustrie stammenden 

und dem Komitee durch die Deutsche Kolonialgesellschaft übermittelten Anregung, 
der E in fü h r u n g  d e r  O l iv e n k u l t u r  in  den  d e u ts c h e n  K o lo n ie n  seine 
Aufmerksamkeit zuzuwenden, hat das Kolonial-Wirtschaftliche Komitee die Be
schaffung von 600 kg besten Olivensamens in die W ege geleitet, die an südwest
afrikanische Farmer verteilt werden sollen. Südwestafrika dürfte nach sach
verständigem Urteil für die O livenkultur in Frage kommen, und zwar in den
jenigen Teilen, w o auch die W einrebe gedeiht. D ie Saat w ird durch Verm ittlung  
der Kaiserlichen Konsulate in Kapstadt und Tunis beschafft und dem Deutsch
südwestafrikanischen Farmerbund in W indhuk (200 kg von Tunis und 200 kg aus 
Südafrika) sowie jdem Farm er John Ludwig, K lein-W indhuk (100 kg von Tunis 
und 100 kg aus Südafrika), zu Kulturversuchen überwiesen werden. Ergeben 
die Kulturversuche, daß der Olivenbaum in Deutsch-Südwestafrika gedeiht, so 
denkt sich das Komitee die weitere Entwicklung in der W eise, daß zwecks G e
winnung des Olivenöls von den Interessenten gemeinsam Olivenölpresssen be
schafft und in genossenschaftlicher W eise betrieben werden.

Zur Rizinuskultur in Deutsch-Südwestafrika.
Das Kaiserliche Gouvernement von Deutsch-Südwestafrika berichtet an das 

Reichs-Kolonialamt: Trotzdem  im »Farmer«, der landwirtschaftlichen Beilage der 
W indhuker Nachrichten, das günstige Resultat, welches die Untersuchung der 
hier geernteten Rizinuskerne in Deutschland, Frankreich und Italien ergeben hat, 
veröffentlicht und der Anbau des Rizinus als lohnend empfohlen worden ist, 
scheinen im vergangenen Jahre von privater Seite Anbauversuche damit nirgends 
gemacht worden zu sein. U m  nun den Farmern und Ansiedlern, besonders im 
nördlichen T e il des Schutzgebietes, Gelegenheit zu geben, sich allmählich mit 
dem Anbau dieser wertvollen Pflanze vertraut zu machen, habe ich deren ver
suchsweisen Anbau im hiesigen Gouvernementsgarten, den Forstgärten in Groot- 
fontein, Okahandja und Ukuib sowie im Distriktgarten von Om aruru verfügt und 
den betreffenden Dienststellen Rizinussamen übersandt.

Ü ber das Resultat dieser Versuche werde ich am Ende der Kulturzeit Be
richt erstatten.

Dr. Schlechter, 
Neu-Guinea

Saat einer neuen 
Ficusart aus dem 
Finisterre - G e
birge

1. Biologisch Landwirtschaftliches 
Institut Am ani, Deutsch-Ostafrika.

2. Versuchsanstalt für Landeskultur, 
Victoria, Kamerun.

3. Botanische Zentralstelle für die 
Kolonien, Dahlem.

Portugiesisch- 
Angola (von Prof. 
W arburg)

Knollen der Kaut
schukpflanze Ra- 
phionacme utilis 
Stapf

Botanische Zentralstelle für die Ko
lonien, Dahlem.
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H e r k u n f t : P r o d u k t: A b g e g e b e n  an:

Konsulat Galveston Beste amerikanische Kaiserliches Gouvernement von
Baumwollsaat Kiautschou.

Deutsche Togo- Togo - Sea - Island Desgl.
gesellschaft und Togo-Küsten

baum wolle

R. &  O. Lindemann, Baumwollsaat Desgl.
Alexandrien (M ita fifi und 

Abassi)

Havana (durch Tabaksaat von einer 1. Durch Vertretung des Kolonial-
Senator Frese, der besten Vuelta Wirtschaftlichen Komitees, Dares-
Bremen) abajo - Pflan- salam an

zungen P. Kaiser, M tam ahof bei Lindi,
E. W iener, Soga,
Schitzler, Mohorro, 
von Nathusius, M ohorro,
A. Pfüller, Kifulu,
Fr. Steinhagen, Samanga, 
Hauptmann v. Hassel, Toronto, 
K .W . K.-Pflanzung,Mpanganya, 
M . Lettre, M kuzi bei Tanga, 
Paul Devers, Daressalam,
C. Vincenti, Daressalam.

2. Domänenpächter LudwigThom as, 
Mom bo.

R. 8c O. Lindemann, Baum wollsaat (Joa- Vertretung des Kolonial-W irtschaft-
Alexandrien novich und Ash- 

monni)
liehen Komitees, Daressalam.

Leopold Engelhardt Beste Porto Rico- Desgl.
8c Co., Bremen Tabaksaat

Vertretung des Usambara - Cedern- Große Venezuela - Eisenbahngesell-
K o lon ia l-W irt
schaftlichen Ko
mitees, Dares
salam

saat schaft, Berlin.

Baumwollgesell- Caravonicasaat 1. Gouvernement von Togo
schaft »Cara- W ool« und 2. John W . Robinson, Kpedji.
vorn*ca« »Silk«

Für beschaffte veredelte Obstbäume und Sträucher wurden Herrn  B. M uhl, 
Aruscha, Deutsch-Ostafrika, 75 M . als Beihilfe bewilligt.

5
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b. W issenschaftliche P rü fu ng . T abelle  I I .

H  e r k u n f t  u n d  

P r o d u k t :

U n te r s u c h t

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

B odenarten ') von 
Neu-Mecklenburg  
(Bismarck - Archi
pel)

1. Eisenschüssiger 
Ton in Kugelform  
(w ird  von den 
Eingeborenen ge
gessen)

2. Erde von roter 
Farbe (stark eisen
schüssig)

3. Schwach eisen
schüssiger fein
sandiger Lehm  
(Lößboden?)

Mineralogisch - bo- 
denkundliches La
boratorium der 
Königl. Landwirt
schaftlichen Hoch
schule, Berlin

a) Auszug m it kochender Salzsäure 
1,15 spez. Oew.

b) Gesanitanalyse, d. h. Aufschluß 
m it Flußsäure und Kalium- 
Natrium karbonat.

1. 2. 3.

In  Prozenten

a)
Salz

säure-
Auszug

b)

Gesamt-
Analyse

a)
Salz

säure-
Auszug

b)

Gesamt-
Analyse

a)
Salz

säure-
Auszug

b)

Gesamt-
Analyse

Kieselsäure . . • 0,044 40,785
30,426

0,047 11,971 0,074
12,591

51,964
10,885 4,177 12,804 20,475
11,280 12,476 41,242 63,283 4,445 8,054

Kalk 0,325 0,463 0,124 0,376 0,188 2,776
1,314Magnesi a. . . .  

K a l i .....................
0,318 0,594 0,115 0,527 0,219
0,052 0,125 0,699 0,824 0,148 1,159
— 0,396 0,014 0,332 0,092 2,022

Schwefelsäure . . 0,021 — 1,702 2,968 0,074 0,862
Phosphorsäure. . 
G lühverlust exk l.

0,068 0,299 1,171 1,874 0,072 0,563

u. N .....................
N  (n. K jeldahl)
In  Salzsäure Unlösl. 

(Sand, Ton, N icht-

14,275 14,275

Nichtbe-
stimmtes:

5,017 5,017

Nichtbe
stimmtes;

10,369
0,141

10,369
0,141

Nichtbe
stimmtes:

bestimmtes) . . 62,732 0,161 45,692 0,024 71,587 0,301

Summa 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100 000

Hygr.Wasser(105°C) 4,920 1,653

Holz,
Schirmbaumholz 
(MusangaSm ithii) 
aus Kamerun

D r. Paul Klemm , 
Gautzsch

b. Leipzig

siehe im T ext S. 47— 51.

Holz,
Afrikanisches (?) 
M uster

Deutsche Versuchs
anstalt für Leder
industrie,

Freiberg i. S.

M it dem eingesandten Stück konnten 
wegen seiner geringen Größe nur 
einige qualitative Reaktionen auf 
Gerbstoff ausgeführt werden. 
Hierbei wurde jedoch eine so 
schwache Gerbstoffreaktion be
obachtet, daß dieses H olz nur als 
sehr gerbstoffarm zu bezeichnen 
ist und infolgedessen nicht als 
Gerbmaterial in Betracht kommt. 
(20. 3. 09.)

1) Ausführlichere Angaben über diesen Gegenstand von Geh. Reg.-Rat Prof. D r. G rüner 
werden in der Juninummer des »-Tropenpflanzer« veröffentlicht werden.
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H e r k u n f t  u n d

P r o d u k t :

U n t e r s u c h t

d u r c h :

Kautschuk 
von einer neuen 
Ficus - A rt von 
Neu-Ouinea

Pharmazeutisches 
Institut der U n i
versität, Berlin

E r g e b n i s :

Das eingesandte M aterial besteht 
aus einem halben Ball im  Gesamt
gewicht von etwa 96 g. D er Ball 
zeigt außen dunkelbraune Farbe, 
die nach innen zu heller w ird, 
und ist von einzelnen weißen  
Streifen durchzogen. Das Aus
sehen w ie die Elastizität des 
Musters sind als gute zu be
zeichnen. D er Kautschuk wurde  
zur chemischen Untersuchung drei 
Stunden bei 50 bis 60° C  getrocknet 
und nach der Fendlerschen M e 
thode (Arbeiten aus dem Pharm a
zeutischen Institut der Universität 
Berlin, Band V , 303) untersucht.

Das Ergebnis der Untersuchung ist 
das folgende:
In Toluol löslich . . . 97,2 °/o 
„ „ unlöslich . . 2,8 %
Rein-Kautschuk als Tetra- 
bromkautschuk bestimmt 77,72°/0 
Harz durch Extraktion in 

Aceton bestimmt . . 8,9 %
F e u c h tig k e it.......................9,65 %

D er äußere Befund w ie der hohe 
Gehalt an Rein-Kautschuk läßt 
das M aterial als ein gutes und 
beachtenswertes erscheinen.

c. Technische P rü fung . Tabelle  111.

H e r k u n f t  und  

P r o d u k t:

U n te r s u c h t

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

Amethyste 
aus dem Norden  
von Deutsch -Süd- 
westafrika

Elias W olff, 
Oberstein

Ich habe aus den Amethysten drei 
Qualitäten heraussortiert, und zwar 
Nr. I. 6V2 gr W ert etwa M .4 0  p. kg
,, I I .  5Va n n ii n 15 ,,
„111.58 „ „ „ „ 3 „ 

Falls Ihre Freunde diese Qualitäten  
senden können, so ließe sich ein 
Absatz dafür finden. D ie übrigen 
Steine haben gar keinen W ert. 
Gute Steine w ie N r. I sind besser 
verkäuflich als die schlechteren 
Qualitäten (27. 3. 09).
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H e r k u n f t  un d

P r o d u k t :

U n t e r s u c h t
d u r c h :

E r g e b n i s :

Areca-Palme, N uß- J. D . Riedel A. G.,
schalen der —  Berlin

Baum wolle aus Chem nitzer Actien-
Caravonica- und Spinnerei,
ägyptischer Saat Chem nitz
von den Versuchs
plantagen Kifulu  
und Ruvu der 
Ostafrikanischen 
Eisenbahn
gesellschaft,
Deutsch-Ostafrika

D ie Untersuchung hat die Anwesen
heit wirksamer Stoffe nicht ergeben.

» C a r a v o n ic a  W o o l  N r. I. Sehr 
rein, schöne gelbliche Farbe, etwas 
rauh und wollartig, Stapel sehr 
gleichmäßig und fest, Länge 38 bis 
40 mm. W ert nominell vielleicht 
95 Pfg. per Va kg.

C a r a v o n ic a  S ilk  Nr. 11 (handent- 
körnt). Rein, gelbfleckig, Cha
rakter ähnlich w ie die vorher
gehende, doch nicht ganz so rauh, 
Stapel gleichmäßig, fest, Länge 36 
bis 40 mm. W e rt vielleicht 90 Pfg. 
per Vs kg.

C a r a v o n ic a  S ilk  N r. I I I  (m it der 
Maschine entkörnt). Rein,. Farbe 
w eiß, etwas Ölflecken und Saat
stellen. Charakter anscheinend 
etwas rauher, Stapel kräftig, jedoch 
etwas kürzer, Länge etwa 34 bis 
35 mm. W ert 75 bis 80 Pfg. per
Vs kg.

C a r a v o n ic a  A lp a c c a  N r.IV (h a n d -  
entkörnt). Rein, gelbe Flecke, her
rührend von ungereifter Baum
wolle, Charakter rauh, wollartig. 
Stapel lang, kräftig und gleich
mäßig, Länge 40 mm, doch etwas 
kürzere Fasern darunter. W e rt  
90 Pfg. per Vs kg.

C a r a v o n ic a  A lp a c c a  Nr. V  (m it 
der Maschine entkörnt). Außer
ordentlich gelbfleckig, die gelben, 
wahrscheinlich ungereiften Stellen 
sind ziemlich kurz und haltlos. Es 
kann auch möglicherweise Ö l aus 
zerquetschter Saat oder aus der 
Maschine m it eingedrungen sein, 
wenn nicht etwa die Baumwolle 
in ungereiftem Zustande entkörnt 
wurde. Stapellänge verschieden, 
etwa 15 bis 30 mm. W ert 45 Pfg. 
per Vs.kg.

A b b a s s i R u vu  N r V I.  Schön gelb
lich w eiß, rein, Charakter seidig, 
Stapel fest und gleichmäßig, Länge 
40 bis 42 mm, W e rt 85 Pfg. per Va kg.

M i t a f i f i  R u vu  N r. V I I .  Gelbliche 
Farbe, etwas fleckig, Charakter 
ziemlich seidig. Stapel kräftig, 
Länge 38 bis 40 mm, W e rt etwa 
80 Pfg. per Vs kg.
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H e r k u n f t  u n d  U n t e r s u c h t

P r o d u k t :  d u r c h :
E r g e b n i s :

Baum wolle aus j  Chem nitzer Actien- 
Caravonica- und Spinnerei,
ägyptischer Saat Chem nitz
von den Versuchs
plantagen Kifulu  
und Ruvu der 
Ostafrikanischen 
Eisenbahn
gesellschaft,
Deutsch-Ostafrika

A b b a s s i K i f u lu  N r. V I I I .  Schöne 
weiße Farbe, wenig gelbfleckig, 
Charakter kräftig, eher etwas 
rauher, ähnlich Joanovich, Stapel 
sehr fest und gleichmäßig, Länge 
etwa 40 mm. W ert 90 bis 92 Pfg. 
Per Vs kg.

M i t a f i f i  K i f u lu  N r. IX . Butter
farbig, etwas gefleckt, Farbe nicht 
ganz entsprechend der ägyptischen 
M itafifi, sondern mehr rötlicher 
Ton. Rein, Stapel ungleich, Länge 
30 bis 32 mm, W e rt etwa 75 Pfg. 
per »/, kg. (19. 12. 08.)

Stapellängen sind ohne äußere Spitze 
gemessen.

Baum wolle, Abbassi LeipzigerBaum woll- Soweit an solchen kleinen Mustern, 
u.M itafifi,ausdem  Spinnerei, Leipzig- noch dazu im unentkörnten Zu-
Norden Deutsch- Lindenau stände, ein maßgebendes Urteil
Ostafrikas j  überhaupt abgegeben werden kann,

sind w ir zu folgenden Resultaten 
gekommen:

A b b a s s i. Schöne weiße Farbe, 
kräftiger langer Stapel, aber rauh 
und glanzlos. W e rt 70 Pfg. per
Vs kg.

M i t a f i f i .  M äßiger, kräftiger Stapel, 
gleichmäßige Farbe, ziemlich sei
dige Faser. W e rt 60 Pfg. per 
V* kg. (25. 1. 09.)

Baum wolle aus den Desgl.
Pugu-Bergen hin
ter Daressalam  
(Qossypium bar- 
badense?)

Eine sehr schöne, leicht gelbliche 
Baumwolle, wahrscheinlich Joano- 
vichsaat, Stapel gemischt, ziemlich 
lang, nicht sehr fest, weiches Haar. 
W e rt 75 bis 80 Pfg. per Vs kg. 
(25. 1. 09.)

Baum wolle aus der 
Nähe der Bahn
linie Daressalam- 
Morogoro, 
Deutsch-Ostafrika

Chem nitzer Actien- 
Spinnerei, 
Chem nitz

Oute spinnbare Baumwolle, ziemlich 
rein, etwas gelbfleckig oder tinged, 
Stapel kräftig, stark, Länge 27 bis 
30 mm, W ert etwa 48 Pfg. per 
Vs kg- (5 .1 .0 9 .)

Baum wolle, Abbassi, 
am Kilim anjaro in 
Zwischenkultur 
m it M anihot-Kaut
schuk gezogen

1. Leipziger Baum
wollspinnerei, 
Leipzig-Lindenau

Soweit sich überhaupt bei solch 
kleinen Proben etwas sagen läßt, 
zeigen dieselben eine schöne 
Spinnerware von ziemlich kräfti
gem Stapel, schöner w eißer Farbe, 
aber nicht seidig. D er W e rt dürfte 
zirka 76 P fg . p e r  Vs kg lo k o  
H a m b u r g  sein. (1 7 .2 .0 9 .)
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H e r k u n f t  u n d

P r o d u k t :

Baum wolle, Abbassi, 
am Kilim anjaro in 
Zwischenkultur 
m it M anihot-Kaut
schuk gezogen

II.

U n t e r s u c h t

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

Bremer
wollbörse,
Bremen

Baum- W ir  teilen Ihnen mit, daß w ir die 
uns übersandte Probe afrikanischer 
Baum wolle (K ilim anjaro) einigen 
sachverständigen Herren aus dem  
hiesigen Baum wollm arkt vorgelegt 
haben, und urteilen dieselben über 
die Qualität der W are wie folgt: 

»Ausgezeichnete Stapelbaum
wolle, Muster zu klein, um Preis 
bestimmen zu können.« (22.2 .09.)

Baum wolle aus der 
Steppe am Ga- 
ranga, unterhalb 
des Kilim anjaro, 
Deutsch-Ostafrika

Leipziger Baum- Soweit sich überhaupt ein Urteil bei 
Wollspinnerei, solch kleinen Pröbchen bilden läßt,
Leipzig-Lindenau haben w ir konstatiert, daß die

bemusterte Baum wolle als gute 
Spinnerware bezeichnet werden  
kann, doch weder besonders lang  
im Stapel, noch seidig, aber ziem 
lich kräftig ist.

D ie Farbe hat durch Regen gelitten 
und kann das Produkt ägyptische 
prima Nubari nicht ersetzen. W ert 
zirka 60 Pfg. per V2 Eg io ko H am 
burg. (3. 3. 09.)

Desgl. I I.  Chem nitzer 
A ctien-Spinnerei, 
Chemnitz

Es ist außerordentlich schwer, Baum
w olle in unentkörntem Zustande 
und eine so kleine Quantität richtig 
zu beurteilen, so daß ich mein U r
teil nur ganz unverbindlich ab
geben kann; jedenfalls erscheint 
m ir das Produkt sehr vielver
sprechend, denn der Stapel ist 
bei den ausgereiften Bolls sehr 
lang, seidig und kräftig und ent
spricht schöner ägyptischer Delta- 
Baumwolle. D ie Farbe ist butterig  
(creamy), jedoch verschieden, was 
auf den Einfluß des Regens zu 
schieben sein dürfte.

D ie Bolls sind nicht gleichmäßig 
gereift und finden sich einige 
darunter, welche infolge von U n 
reife mangelhaften Stapel zeigen. 
Meines Erachtens müßte die Baum
wolle, um den Stapel möglichst 
zu schonen, durch W alzen-, nicht 
Sägengins entkörnt werden. Einen 
ungefähren W e rt anzugeben, ist 
sehr schwierig; je nach dem Aus
fall der entkörnten Produkte kann 
die Baum wolle von 55 bis 80 Pfg. 
per 1 /2 kg w ert sein. (3. 3. 09.)
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Technische Prüfung.

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

P r o d u k t :  d u r c h :
E r g e b n i s :

Baum wolle aus der 
Steppe am Ga- 
ranga, unterhalb 
des Kilimanjaro, 
Deutsch-Ostafrika

Baum wolle aus dem 
Hinterlande von 
Kamerun

Baum wolle, Cara- 
vonica von Kieta 
auf Bougainville 
(Bismarck- 
Archipel)

Desgl.

I I I .  F irm a Heinrich  
Otto, Reichen
bach a. Fils.

Chemnitzer
A ctien-Spinnerei, 
Chem nitz

I. Leipziger Baum
wollspinnerei, 
Leipzig-Lindenau

II. Chem nitzer 
A ctien-Spinnerei, 
Chem nitz

Da die Probe unentkörnte Baum
w olle ist, so ist es außerordentlich 
schwierig, sich ein richtiges Urteil 
zu bilden. D ie Baum wolle ist 
sehr ungleich, neben einigen guten 
langen Fasern enthält sie aber 
auch sehr viele kurze, so daß ich 
für diese Baum wolle keine V er
wendung habe.

Ich halte diese Baum wolle m it 50 
bis 60 Pfg. per Zollpfund für aus
reichend bezahlt. (4. 3. 09.)

D ie  Baum wolle scheint auf dem 
Transport sehr gelitten zu haben, 
dieselbe ist dumpfig und vielfach 
beschädigt D ie unbeschädigten 
Flocken sind schön rein und von 
zähem und ziemlich langem Stapel. 
Die Baum wolle istm ißfarbig, etwas 
rauh und erinnert sehr an die alte 
eingeborene Togosaat, erscheint 
im Stapel aber eher etwas länger. 
Abgesehen von der Eignung zum 
Mischen m it Schafwolle und M e
lieren von Vigogne dürfte sie auch 
ein gutes brauchbares Material 
für das Spinnen von Kettengarnen 
Nr. 30/36 geben, vorausgesetzt, 
daß sie besser erhalten und sorg
fältiger aufgemacht ist. W e rt heute 
(7. 12. 08) 50 bis 52 Pfg. per >/2 kg.

Langer, kräftiger Stapel, rauhes Haar, 
schöne weiße Farbe. W e rt 75 Pfg. 
per 1/2 kg. (2 5 .1 .0 9 .)

Das mir übersandte M uster von 
Caravonica-Baumwolle habe ich 
geprüft, und bin ich im ersten 
M om ent zweifelhaft gewesen, ob 
ich es mit Baum wolle oder Schaf
wolle zu tun hatte, so lang ist der 
Stapel. Jedenfalls ist der Stapel 
hervorragend schön, 42 bis 45 mm 
lang, sehr kräftig und etwas woll- 
artig. D ie Baum wolle ist an und 
für sich sehr rein und von schöner 
Farbe. Eine Preisschätzung ge
traue ich m ir nicht abzugeben. Diese 
Baum wolle gehört zu dem Besten, 
was in Baum wolle gezogen w ird. 
(21. 1. 09.)
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H e r k u n f t  un

P r o d u k t :
d U n t e r s u c h t

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

Baum wolle, Cara- I I I .  Bremer Baum- D ie Baum wolle zeichnet sich aus
vonica von Kieta wollbörse,
auf Bougainville Bremen
(Bismarck- 
Archipel)

IV . j .  F. Adolff, 
Backnang, 
W ürttem berg

durch Länge und Stärke des Stapels, 
kann m it der besten Sea-Island- 
Baum wolle konkurrieren, obwohl 
der Stapel nicht so seidig ist w ie  
Sea-Island-Stapel. Farbe und Rein
heit tadellos. W e rt schwer zu 
taxieren, etwa M . 1,20 bis 1,50 per 
Va kg. (2 3 .1 .0 0 .)

Das M uster zeigt die schönste Baum
wolle, welche ich je gesehen habe, 
und gleicht im Charakter der Sea
lsland-Baumwolle.

D er Stapel, den ich 
daraus zog, maß 35— 40 mm  

gegen amerikanische Texas  
28 mm in der Praxis . . 25 „ 

gegen gute Smyrna-Baum
w olle .................................. 23 „

gegen gute Togo-Baum 
w o l le ...................................23 „

Die Farbe ist so gut w ie diejenige 
von amerikanischer Baumwolle. 
Togo-Baum wolle ist bedeutend 
gelber und grauer, nur Smyrna- 
Baum wolle ist noch weißer.

D ie  Reinheit von Schalen und Laub 
ist ideal, aber ich glaube, daß das 
ganze M uster keine Flandelsmarke 
darstellt, sondern ein Liebhaber
muster ist, von den schönsten 
Kapseln genommen, unter Verm ei
dung von M itnahm e von Kapsel- 
und Laubteilen, und die Kerne sind 
wohl m it der Hand entfernt.

W as den W ert dieses Materials an
belangt, so ist hier zu fragen, w ie  
das Durchschnittsmuster einer 
großen Partie aussieht, welche von 
gewöhnlichen Arbeitern gepflückt, 
von allen Stauden, auch von den 
schlechteren Kapseln genommen 
und mechanisch entkörnt wurde.

Kom m t dieses Produkt dem M uster 
nahe, sostehtdieBaum w olleim m er 
noch über middling fair amerika- 
nischerHerkunft. Durchden langen 
nervigen Stapel sollte sich das M a 
terial für gekämmte Garne höherer 
Feinheit eignen und also der W ert 
dem der besten Sea-Island gleich
kommen, also über denjenigen von 
m idfair Texas-Baum wolle hinaus
gehen. (1. 3. 09.)
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H e r k u n f t  u n d  U n t e r s u c h t

P r o d u k t :  d u r c h :
E r g e b n i s :

Baum wolle, in Fer
gana aus amerika
nischem Upland- 
Samen gewonnen

Chemnitzer
Actien-Spinnerei, 
Chem nitz

D ie Baum wolle ist ganz hervorragend 
im Stapel, zw ar etwas verschieden, 
jedoch durchschnittlich von 30 bis 
40 mm Länge; besitzt also ganz 
Sea-Island-Charakter, denn selbst 
die längsten amerikanischen Arten, 
w ie z. B. Peeler, kommen nicht 
an diese Länge heran. M an kann 
dabei nicht finden, daß der Stapel, 
die Länge und Feinheit in Betracht 
gezogen, kraftlos und brüchig ist; 
man findet im Gegenteil, daß er 
auch in dieser Richtung ziemlich 
der Sea-Island- oder Florida-Baum 
wolle entspricht.

D ie Erbauer erklären es ferner für 
ein Rätsel, wieso aus gewöhn
lichem Samen eine derartige lange 
Baum wolle entstehen konnte. Es 
gibt hierfür folgende Erklärungen:

1. D er Samen rührt von Upland  
Sea-Island, eventl. selbst von be
sonders gepflegter Peeler-Baum- 
wolle (Georgia) her.

2. D er Samen wurde in Fergana 
besonders vorsichtig behandelt, 
auf gut gedüngtem und bewässer
tem Areal verpflanzt und außer
dem m it besonderer Vorsicht ge
pflückt.

D ie bisherige Fergana-Baumwolle 
stammt ja meist aus amerikani
schen Samen, liefert aber im Stapel 
w eit geringere Baum wolle. Deren  
Stapel scheint nach einigen Jahren 
infolge Degenerierung der Pflanze 
schlechter zu werden, auch scheint 
es, als ob beim Pflücken und 
Ginnen in Zentral-Asien nicht die 
nötige Sorgfalt und sachgemäße 
Behandlung angewendet würde.
(4. 1. 09.)

Faser, Jute aus Ka
merun

Verein Deutscher 
Jute-Industrieller, 
Braunschweig

W ir  haben einen Teil der Jute zum 
Zwecke eines Versuches an eine 
größere Anzahl unserer M itg lieder 
weitergegeben. D ie uns von den 
betreffenden W erken zugegange
nen Berichte lauten fast überein
stimmend ungefähr, w ie folgt: 
„D ie  Faser ist grob, spröde und 

hart und hat nicht den der ben
galischen Jute eigentümlichen 
Glanz. Sie ist selbst für ganz 
grobe Garne nur m it Verlust
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H e r k u n f t  u n d  U n t e r s u c h t  j
P r o d u k t :  d u r c h :  E r g e b n i s :

Faser, Jute aus Ka- Verein Deutscher 
merun Jute-Industrieller,

Braunschweig

Faser, Nußschalen j  I. Felten 
der Areca-Palm e &  Guilleaume, 

Coin

Desgl. I I .  Zellstofffabrik
W aldhof, M ann
heim -W aldhof

zu verwerten, da sie bei der 
Verarbeitung sehr viel Abfall 
liefert. D ie aus dem M aterial 
angefertigten Garne haben ein 
rauhes Aussehen. In der vor
liegenden Beschaffenheit der 
Faser ist eine Konkurrenz mit der 
Bengaljute, soweit feinere Garne 
in Betracht kommen, vollkommen 
ausgeschlossen. Anscheinend ist 
die Jute zu früh geschnitten und 
ungenügend geröstet, da sie 
noch größere Mengen Pflanzen
leim und Kieselsäure enthält.“

W ir  sind bereit, den uns gesandten 
Probeposten zum Preise von 
M . 24,— pro 100 kg zu über
nehmen. (4 .1 .0 9 .)

D ie Faser kann von einer mecha
nischen Hanfspinnerei weder ver
sponnen noch gebraucht werden. 
(2. 3. 09.)

Die Nußschalen sind zur Zellulose
fabrikationnichtgeeignet. (19.3.09.)

Faser, Bananen- von M ax  Einstein, Ham - 
Kigaram a im bürg
Norden von 
Deutsch-Ostafrika, 
m it der Hand auf- I 
bereitet

Das M uster zeigt eine etwas mangel
haft gereinigte, etwas schwache 
Faser von ungenügender Länge; 
die Farbe ist gleichmäßig, ziem
lich gut, doch scheint der G lanz 
etwas gelitten zu haben. A n
sprechend ist die große W eich
heit, welche das M uster aufweist. 
Den heutigen M arktw ert schätze 
ich auf M . 18,—  pro 50 kg. Als 
Hauptm angel ist die Kürze der 
Faser zu bezeichnen. Bei einer 
Länge von 130 bis 150 cm, die 
vielleicht unschwer zu erreichen 
ist, w äre der W e rt auf e tw a M .2 4 ,—  
zu bringen.

Um  die Produzenten nicht von viel
leicht später Erfolg versprechen
den Bemühungen abzuschrecken, 
empfiehlt es sich heutzutage, zu 
betonen, daß die gegenwärtige 
Lage des Hanfmarktes eine be
sonders gedrückte ist, daß also 
die Dinge sich unter anderen V e r
hältnissen viel günstiger präsen
tieren können. In den Jahren 
1906/07 w ar der W e rt solcher 
Faser, bei regulärer Länge, etwa  
M . 42,— . (13 .1 .0 9 .)



75

Technische Prüfung.

H e r k u n f t  u n d

P r o d u k t :

Faser, zwei Muster 
(Stammpflanze ?) 
aus dem Rufidji- 
G ebiet, Deutsch- 
Ostafrika

I.

U n t e r s u c h t

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

Felten
& Guilleaum e, 
Coin

Die beiden Proben gleichen in etwa 
der sogenannten China-Jute, d. h. 
in Natur, aber nicht in Länge und 
auch nicht in Kraft und in Farbe. 
W ir  befürchten, daß die Faser für 
die Jutespinnereien zu hart ist. 
M ehr w ie 10 bis 12 £  w ird diese 
Faser nicht w ert sein. Heute kann 
man jedoch überhaupt keine Preise 
angeben. (9 .2 .09 .)

Desgl. 11. M ax Einstein,
Ham burg

Diese Faser ist schon öfters hier 
vorgelegt worden, auch aus Togo  
bzw. Kamerun. D ie  Identität der 
Faser dürfte sich als eine Art von 
Jute erweisen. D er Charakter der 
Faser liegt etwa in der M itte  
zwischen indischer Jute und China- 
Jute, welche erstere die bekannte 
große Verwendung findet, w äh
rend letztere als H anf verarbeitet 
wird. Ich glaube bestimmt, daß 
die bemusterte Faser eine Zukunft 
hat. U m  die Eigenschaften richtig 
auszuprobieren, wäre aber zu emp
fehlen, daß einmal eine größere 
Sendung, vielleicht 10000 kg, zur 
Probe vorgelegt werden. Solange 
nur Kleinigkeiten kom m en, be
fassen sich Konsumenten nicht 
ernstlich genug m it der Sache. 
Die Faser sollte möglichst lang 
geliefert w erden, also möglichst 
von älteren Pflanzen. Auch sollten 
möglichst genaue Angaben bei
gegeben werden über die liefer
baren Mengen, weil dies die V er
braucher von vornherein inter
essiert: sie können dann, wenn 
die Faser zusagt, eine gewisse 
Fabrikation daraus gleich in Aus
sicht nehmen und werden in 
diesem Fall natürlich einen besseren 
Preis zu zahlen geneigt sein, als 
wenn nur auf sporadische Sen
dungen zu rechnen ist.

Den W e rt der Faser kann man heute 
kaum höher als etwa M . 13,—  pro 
50 kg schätzen, doch ist sowohl 
der Jute- w ie der H anf markt gegen
wärtig auf einem Tiefstand, von 
dem aus Erhebungen um 5 0 % , 
selbst 60 und 7 0 %  in besseren 
Zeiten recht wahrscheinlich sind. 
(12. 2. 09.)
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H e r k u n f t  u n d  U n te r s u c h t

P r o d u k t : d u r c h :
E r g e b n i s :

Faser, zwei Muster 
(Stammpflanze ?) 
aus dem Rufidji- 
Gebiet, Deutsch- 
Ostafrika

Faser, Kapok aus 
Muhesa, Deutsch- 
Ostafrika

Früchte von Tetra
pleura tetraptera 
aus Kamerun, von 
den Eingeborenen 
als G ew ürz be
nutzt

De sgl.

Desgl.

111. Verein Deutscher 
Jute-Industrieller, 
Braunschweig

Niederrheinische 
Kapok-Fabrik, G. 
m. b. H ., Kevelaer

I. F. Thörls V er
einigte Harburger 
Ölfabriken Aktien- 
Gesellschaft, 
Harburg

11. Schimmel &  Co., 
M iltitz  bei Leipzig

II I .  E. H . W orlee &  
Co., Ham burg

Nach unserem Dafürhalten handelt 
es sich um ein der Jutefaser sehr 
ähnliches Gewächs. Bezüglich der 
Verwendbarkeit inderjuteindustrie  
möchten w ir uns auf das über 
Kamerun-Jute Gesagte (siehe dort) 
beziehen. An Hand solcher kleinen 
M uster ist ein abschließendes 
U rteil schwer zu fällen. (15. 2. 09.)

W ir  beziehen schon seit langer Zeit 
Kapok aus unseren Kolonien, das 
Produkt bleibt in Farbe und Füll
kraft etwas hinter Javakapok zu
rück. D er Durchschnittspreis für 
Javakapok beträgt 55 M . per 50 kg 
für entkörnte W are und wäre im 
Verhältnis hierzu Kapok aus 
unseren Kolonien m it 50 M . per 
50 kg zu bewerten, d. h. für voll
ständig entkörnte W are. (20. 2. 09.)

Diese Frucht kann als Ö lfrucht nicht 
bezeichnet werden, da sie einen 
Olgehalt nicht besitzt und daher 
zur O lgewinnung nicht in Frage 
kommt. Das Fleisch dieser Frucht 
enthält etwa 50°/o Wasser, und der 
übrige harte Bestandteil besteht 
in der Hauptsache aus einem  
Zellulosestoff, wodurch die Z er
kleinerung der Frucht nur äußerst 
schwierig zu bewerkstelligen sein 
würde. (1 9 .1 1 .0 8 .)

D ie uns bemusterten Früchte haben 
sich für die Ölfabrikation als gänz
lich unbrauchbar erwiesen, da sie 
weder fettes noch ätherisches Öl 
enthalten. (17 .1 1 .0 8 .)

I Bei der gesandten W are handelt es 
sich um eine der »Carobbe« ähn
liches Gewächs. Ein solches ist

I bereits vor zehn Jahren einmal 
hier gewesen, und man versuchte 
es damals einzuführen, aber ohne 
Erfolg. D a die italienische und 
spanische echte Carobbe nur einen 
Handelswert von etwa M . 20 pro 
100 kg hat, hat es umsoweniger 
Zweck, diesen Versuch zu w ieder
holen. (23 .1 1 .0 8 .)
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H e r k u n f t  u n d  

P r o d u k t :

U n te r s u c h t

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

Früchte von. Tetra
pleura tetraptera 
aus Kamerun, von 
den Eingeborenen 
als G ew ürz be
nutzt

IV  J. D . Riedel 
A .-G ., Berlin

W ir  stellten fest, daß ein wirksames 
Alkaloid in der Frucht nicht ent
halten ist. Eine Prüfung auf V er
wendung als G ew ürz gab eben
falls ein negatives Resultat. Da  
die Früchte einen Süßstoff und 
auch einiges Arom a enthalten, 
haben w ir ferner versucht, einen 
Likör daraus herzustellen. D er 
Geschmack ist derartig, daß die 
Früchte wohl als Basis zur H e r
stellung eines Likörs dienen 
könnten. Endlich versuchten w ir, 
aus der Droge ein Abführmittel 
herzustellen, im H inblick auf die 
abführende W irkung der botanisch 
verwandten und sehr ähnlich 
schmeckenden Cassia fistula. Das 
zu diesem Zwecke hergestellte 
Fluidextrakt zeigte jedoch keine 
W irkung. (17. F  09.)

H o lz , div. Proben 
aus Kamerun.

J. F. M üller &  Sohn, W ir  behändigen Ihnen anbei von 
Ham burg. jeder Sorte einen Musterabschnitt,

aus denen ersichtlich ist, daß es 
sich durchweg um geringwertige  
Sorten handelt. M it  Ausnahme 
von vielleicht zwei oder drei sind 
die H ölzer für den hiesigen M arkt 
nicht geeignet, und würden die 
Ausnahmen auch nur bei mäßigen 
PreisenVerwendungfindenkönnen.

Nr. 1. N g u m u jo k . Das Stück ist 
stark im Innern angefault. In ge
sunden großen Blöcken könnte 
diese Holzart für Blindzwecke 
wegen des leichten Gewichts ge
eignet sein, welche Verwendungs
art selbstredend einen mäßigen 
Preis zur Voraussetzung hat.

N r. 2. B w a n d o n g e  ist durch und 
durch angestockt und in diesen 
kleinen Dimensionen vollkommen  
wertlos.
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H e r k u n f t  u n d  , U n t e r s u c h t

P r o d u k t :  d u r c h : E r g e b n i s :

H olz, div. Proben J. F. M id ier &  Sohn, 
aus Kamerun. Ham burg.

N r. 3. B o n g o s i. Von dieser H o lz
art lagern hier etwa 100 Blöcke, 
von denen w ir bis jetzt erst ein
zelne Probeblöcke abgegeben 
haben. Ein endgültiges Urteil 
möchten w ir noch nicht fällen, 
glauben aber, daß sich diese H o lz
art in mäßigem Um fange einführen 
lassen wird. Eine Verwendung  
im großen Maßstabe scheint wegen  
der großen H ärte und Schwere 
nicht wahrscheinlich.

Nr. 4. B o lo n d o , gelblich-braun, 
ganz hübsch, verhältnismäßig ziem 
lich schwer, hat einen mäßigen 
W ert.

Nr. 5. B o b a i, sehr grobporig, farb
los und von geringstem W ert.

Nr. 6. B o s a m b i, braun von Farbe, 
w ild und schwer im Gewicht, 
ziemlich wertlos.

Nr. 7 und 8. C a lo p h y l lu r n  in -  
o p h y l lu m  b zw . W u r z e ls tü c k .  
In diesen kleinen Dimensionen  
völlig wertlos.

N r. 9 und 10. C a s u a r in a  m u r i-  
c a ta , ziemlich schwer, im übrigen 
ebenso wie 7 und 8, vollkommen  
ohne W ert.

Nr. 11. B o m b a , sehr weich, sonst 
ganz hübsch, hat aber nur in 
größeren Dimensionen einen 
mäßigen W ert. (11. 11. 08.)

H onig  aus dem  
Hinterlande von 
Kamerun.

W arnho ltz& G oß ler, j 
Hamburg. D er H onig  ist in Gärung über

gegangen, was entweder auf die 
Unreinigkeiten im H onig, event. 
aber auch darauf zurückzuführen 
ist, daß die Flaschen, in welchen 
das Produkt verpackt ist, vielleicht 
nicht ganz sauber gewesen sind. 
D er H onig  in diesem Zustande 
dürfte etwa M . 30 bis 35 per 
100 kg werten. Regulärer reiner 
C uba-H onig  wertet M . 40 per 
100 kg. D er Preis ist für un
verzollte W are ex Quai. Diese 
unreine W are  ist nur zu Back
zwecken zu verwenden, während  
die gute W are von Cuba und 
Chile auch zu Speisezwecken V e r
wendung findet. (28. 11. 08.)
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H e r k u n f t  un d

P r o d u k t :

Kautschuk div. Pro
ben von Amani, 
Deutsch-Ostafrika

1. M anihot Glaziovii, 
in 850 m Höhe  
gezapft, 3 7 2 jäh- ' 
rige Bäume, Latex 
am Baum koagu
liert, danach ge
waschen,

1 c. desgl.
2 a. M anihot Ola- 

ziovii, in Amani 
in 450 m Höhe  
zapft, 2 '/4 jährige 
Bäume, Latex am 
Baum koaguliert, 
danach ge
waschen (Platten)

18. Landolphia 
Kirkii, w ild  wach
send auf der 
Manga-Plantage  
des Oberleutnant 
a. D . H äring

22. M anihot G la
ziovii von der 
Plantage Grune- 
wald (Usambara- 
Kaffeebaugesell- 
schaft), Latex am 
Baum koaguliert, 
Kautschuk geräu
chert

23. M anihot G la
ziovii von 4 Jahre 
alten Bäumen 
(Deutsche Schiff

fahrts-Gesellschaft 
Muanza)

25. M anihot G la
ziovii, Plantage 
Kwam doro, Latex 
am Baum koagu
liert

26. M anihot G la
ziovii do., ge
waschen in 2,5 %  
acetic acid.

27. do., geräuchert
28. M anihot G la 

ziovii, Plantage
M eyerhof von 

21/  ̂jährigen  
Bäumen

U n t e r s u c h t

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

Vereinigte G um m i- 
waren-Fabriken  
H arburg-W ien  
vormals M enier- 
J. N . Reithoffer, 
Harburg

W ir  haben von den größeren Proben . 
Analysen ausgeführt und kann 
nach unserer M einung schon von 
diesen untersuchten Proben auf 
die Beschaffenheit der übrigen 
geschlossen werden. Nachstehend 
folgen die Ergebnisse der analy
tischen Untersuchungen:

Wasch- Schmelz- Preis

Nr. 1
verlust
0 ,0 0 %

Harz
5 ,8 %

Wachs
5 ,2 %

Asche
1 ,2 2 %

punkt
140° C

pro kg
M . 7,80

1 c 0 ,0 0 % 6 ,5 % 3 ,5 % 1 ,4 2% 145° „ f f 7,80
f f 2a 0 ,0 0 % 6 ,8 % 7 ,4 % 1 ,4 0% 140° „ f f 7,80

18 3 ,2 0 % 3,1 % 1 ,9 % 0 ,4 2 % 145° „ f f 7,40
6,3522 11 ,20% 9 ,3 %

6 ,8 %
4 ,8 % 3 ,4 0 % 140° „ f f

23 32 ,00 % 4 ,3 % 2,48 % 150°,, f f 5,10
)) 25 2 8 ,90 % 9 ,3 % 5 ,0 % 1 ,7 0 % 130° „ f f 5,10
» 26 27,30 % 1 ,0 7 % 3 ,8 % 1 ,8 4 % 130°,, f f 5,10

27 10,00 % 6 ,6 % 5 ,8 % 2 ,4 8 % 150° „ f f 7,00
f f 28 19 ,20% 6 ,3 % 4 ,9 % 2 ,0 2 % 145° „ f f 6,30

Obige Preisbewertung ist unter Zu
grundelegung des heutigen Standes 
des Rohgummimarktes gemacht 
worden.

Betreffs der erwähnten Proben 1, lc  
und 2a  bemerken w ir, daß diese 
einen sehr schönen, reinen und 
trockenenKautschuk repräsentieren, 
der jedenfalls auch für bessere 
Gum m iwaren geeignet ist. Desglei
chenzeigt auch Probe 23, abgesehen 
von dem hohen Waschverlust, einen 
sehrguten, fürdie meisten Fabrikate 
verwendbaren Kautschuk; es sind 
aber auch alle anderen Proben als 
gute M ittelsorten zu bezeichnen.

W egen der zweckmäßigsten Form, 
in welcher der G um m i in den 
Handel kommen könnte, teilen 
w ir Ihnen mit, daß die flache 
Form, also Felle oder Platten, am 
leichtesten verarbeitet werden  
kann, da größere Klumpen oder 
Blöcke erst zerschnitten werden  
müssen, bevor man sie in die 
Waschwalzen bringen kann. Die 
feinsten Sorten von Ceylon-Plan- 
tagen-Gum ini kommen auch stets 
in Form von Fellen auf den M arkt.

Bei den verschiedenen Kautschuk 
ähnlichen Produkten handelt es 
sich jedenfalls um Guttasorten. 
Eine genauere Untersuchung konn
ten w ir nicht vornehmen, da die 
Proben so klein sind, daß sie 
durch eine Untersuchung auf
gebraucht worden wären.(19.11.08.)
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H e r k u n f t  u nd  

P r o d u k t :

U n te r s u c h t

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

-

■

Kautschuk von der 
Farm der Ost
afrikanischen 
Eisenbahngesell
schaft in Deutsch- 
Ostafrika

I.Verein igteG um m i- 
waren-Fabriken  
H arburg-W ien  
vormals Menier- 
J. N . Reithoffer, 
Harburg

Die Untersuchungsresultate der uns 
übersandten Proben sind folgende:

Wasch- H 
verlust Harz

Probe 1 . . . 2 0 ,2 %  2 0 ,2 %
2 • • • 22 „ 13 „
3 . . . 21,2 „ 11,2 „

Wachs Asche Schmelz
punkt

Probe l .. 1 0 ,3% 2,2 % 145°C .
yy 2 .• H ,4  „ 

15,0 „
2,0 „ 145% ,

yy 3 . 2,4 „ 140° „

D ie Proben machen einen etwas 
an Gutta oder Balata erinnernden 
Eindruck, was abermöglicherweise 
davon herrührt, daß die betreffen
den Bäume zu früh angezapft sind. 
W ir können demnach nicht m it 
Bestimmtheit sagen, inw iew eit und 
zu welchem Preise die vorliegen
den Produkte in der Fabrikation 
Verwendung finden können, doch 
möchten w ir dieselben vorläufig  
(unter Berücksichtigung des heu
tigen Standes des Rohgummi- 
marktes) w ie folgt bewerten: 

Probe 1 M . 4,50 per kg roh 
2 5 45yy ^ yy '-'j1'-' jy ,, ,,

„ 3 „ 3,80 „ „ „
(22. 1. 09.)

Desgl. I I .  J. H . Fischer &
Co., Ham burg

Sämtliche drei M uster zeigen Manihot, 
wovon Nr. 1 die geringere, Nr. 3 
die mittlere und Nr. 2 die bessere 
Q ualität ist. A lle drei Qualitäten  
sind stark harzhaltig und aus nicht 
ausgereiftem Latex gewonnen. Sie 
haben daher in der G um m iwaren- 
Fabrikation eine weniger große 
Verwendung; der Hauptgrund ist 
der große Harzgehalt. M anihot 
von ausgereiftem Gum misaft ist in 
der Form von Lewabällen im 
Handel am beliebtesten, und wird  
eine solche Aufmachung in Ost
afrika für den hiesigen M arkt die 
zweckentsprechendste sein. W ir  
bewerten

N r. 1 m it M . 4,40 per 1 kg
,, 2 „ „ 5,60 ,, 1 „
,» 3 „ ,, 5,00 ,, 1 „

(17. 12. 08).
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H e r k u n f t  und

P r o d u k t :

U n te r s u c h t

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

Kautschuk von einer 
neuen Ficus - Art 
von Neu-Guinea

Desgl.

Kautschuk, Kickxia-, 
aus Kamerun, von 
Bäumen mit einem  
mittleren Stamm
umfang von 43 bis 
67 cm in der 
Trockenzeit ge
zapft und 4 bis 
6 W ochen lang in 
der Kolonie, Licht 
und Luft ausge
setzt, gelagert

I. Vereinigte  
G um m iw aren-Fa
briken Harburg- 
W ien , vormals 
M enier-J. N . Reit- 
hoffer, Harburg

IL  J. H . Fischer 
& Co., Ham burg

I. J. H . Fischer 
&  Co., Ham burg

Dieser G um m i macht einen guten 
Eindruck und dürfte auch in 
größeren Mengen in der Fabri
kation Verwendung finden. Die 
Analyse ergab folgendes Resultat: 
Waschverlust 21 ,75% , H arz 5 ,5% , 
Wachs 8 ,8 % , Asche 1,26% , 
Schmelzpunkt 110° C.

Auf Grund dieser Analyse bewerten 
w ir den Kautschuk im Rohzustände 
m it etwa M . 5,90 per kg, wobei 
w ir annehmen, daß auch bei 
größeren Partien der Wasch
verlust dieses Gum mis 2 2 %  nicht 
übersteigt. (21. 1. 09.)

Stramm und von gutem N erv; rein 
ohne Beimischung von Sand; etwas 
porös, was auf größeren Feuchtig
keitsgehalt bei frischer W are  
schließen läßt. D ie Probe ist an
scheinend ausgetrocknet. Beim An
schneiden zeigt dieSchnittfläche hell
braune Farbe, dagegen das Äußere 
das bei Ficus typische Rotbraun.

Sollte die Qualität durch ent
sprechende Behandlung bei der 
G ewinnung durchweg rotbraun 
geliefert werden können, erhöht 
sich der M arktw ert entsprechend. 
W ir  taxieren den W e rt der ge
sandten Probe auf M . 7,80 oder 
M . 8,— per kg. (29 .12 .08 .)

Diese Aufmachung ist bereits vor 
einiger Zeit von einer anderen 
Kamerun - Pfianzungs - Gesellschaft 
probeweise versucht und findet in 
den einschlägigen Kreisen all
gemeine Beachtung. D ie  Probe 
enthält kleinere, dickere und 
größere sogenannte „Biskuits“, 
welche teilweise etwas besetzt 
sind. Je dünner und reiner die 
Biskuits sind, umsomehr wird  
der W e rt derselben erhöht. D er 
Nerv ist ein guter, doch scheint 
durch zu langes der Sonne Aus
setzen die Probe etwas gelitten 
zu haben, da sich Spuren von 
Oxydation zeigen. Diese O xy
dation müßte auf alle Fälle ver
mieden werden, um die W are gut 
im M arkte einzuführen. W are  wie  
die gesandten beiden Muster 
dürfte heute etwa M . 8,20 bis 
M . 8,50 per kg werten. (9. 2. 09.)
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H e r k u n f t  u n d

P r o d u k t :

Kautschuk, Kickxia-, 
aus Kamerun, von 
Bäumen mit einem 
mittleren Stamm
umfang von 43 bis 
67 cm in der 
Trockenzeit ge
zapft und 4 bis 
6 W ochen lang in 
der Kolonie, Licht 
und Luft ausge
setzt, gelagert

Tabak vom K ili
mandjaro

U n t e r s u c h t

d u r c h :

I I .  Vereinigte  
Gum m iwaren- 
FabrikenHarburg- 
W ien , vormals 
Menier-J. N . Reit- 
hoffer, Harburg.

Traugott Klimpel, 
Schöneberg bei 
Berlin

E r g e b n i s :

W ir  teilen Ihnen nachstehend die 
Analysen-Resultate der beiden uns 
zur Begutachtung übersandten 
Proben von Kickxia-Kautschuk aus 
Kamerun mit.

Probe I Probe 11
Wasch verlust 15,5 % 9 0 ° //o

der trockene Kautschuk enthält:
H a r z .............. 3 ,0 % 8 ,2 %
Wachs . . . . 0,2 „ 0,6  „
Asche . . . . 0,5 „ 0,7 „
Schmelzpunkt 140° C. 110 °  c .

Auf Grund dieser Analyse und unter 
Berücksichtigung des heutigen 
Standes des Rohgummimarktes 
bewerten w ir den G um m i laut 
Probe I m it M . 7,50 per kg netto 
und laut Probe I I  m it M . 6,50 und 
bemerken dazu, daß beide Sorten, 
speziell Sorte I, für die meisten 
Fabrikationszwecke gut verwend
bar ist. (26. 3. 09.)

D ie Qualität der Pflanze, w ie sie 
heute verwendet würde, ist noch 
zu kräftig und zu hart, um allein 
zur Fabrikation gebraucht werden 
zu können; dabei hat der Tabak  
auch nicht genug Zusammenhalt 
(bröckelt zu leicht). Nach allge
meinem Dafürhalten w ird er aber 
durch längeren Anbau mehr den 
Charakter des Zigarettentabaks an
nehmen, wenn auch nicht den der 
Sorten wie Xanthi und Cavalla, so 
doch die Eigenarten des Samson, 
T  okat und T  assova (vom Schwarzen 
M eer). Vorläufig  kann der be
musterte Tabak nur zu Misch
zwecken verwendet werden, und 
auch dafür dürfte sein W e rt nicht 
allzu hoch zu veranschlagen sein. 
Im  Laufe einiger weiterer Jahre 
Anbaues dagegen kann sich sein 
Charakter wesentlich verbessern 
und die oben bezeichneten G e
schmacksnuancen annehmen.

(1. 5. 09.)

G edruckt in  der K ön ig liche n  H o fbuchdruckere i von E . S. M it t le r  &  Sohn, B e rlin  SW68, K ochstr. 68—71.
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erscheinen fortlaufend:
Der Tropenpflanzer, Zeitschrift für tropische Landwirtschaft m it wissen

schaftlichen und praktischen Beiheften, monatlich. 1909. X I I I .  Jahrgang. 
Preis M . 12,— pro Jahr für Deutschland, Österreich-Ungarn und 
die deutschen Kolonien, M . 15,—  für das Ausland. 

Kolonial-Handels-Adreßbuch, 13. Jahrgang, erscheint jährlich, Ausgabe 1909. 
Preis M . 2,50.

Berichte über Deutsch-koloniale Baumwoll-Unternehmungen:
Baumwoll-Expedition nach Togo 1900.
Deutsch-koloniale Baumwoll-Unternehmungen. Bericht I —XI, Karl Supf.

Verhandlungen des Kolonial-Wirtschaftlichen Komitees.

Sonstige Veröffentlichungen 
des Kolonial-Wirtschaftlichen Komitees:

Wirtschaftliche Eisenbahn-Erkundungen im mittleren und nördlichen 
Deutsch-Ostafrika, Paul Fuchs. Sonderabdruck Preis M . 5,— , als 
Beiheft zum Tropenpflanzer Preis M . 4,— .

Die Wirtschaftliche Erkundung einer ostafrikanischen Südbahn,
Paul Fuchs. Sonderabdruck Preis M . 4,— , als Beiheft zum Tropen
pflanzer Preis M . 3,— .

Wirtschafts-Atlas der Deutschen Kolonien. Zw eite , verbesserte Auflage. 
Preis M . 5,— .

Westafrikanische Kautschuk-Expedition. R. Schlechter. Preis M . 12,— . 
Kunene-Zambesi-Expedition, H . Baum. Preis früher M . 20,— , jetzt M . 7,50. 
Samoa-Erkundung, Geh. Reg. Rat Prof. D r. W ohltm ann. Preis früher M . 5,— , 

jetzt M . 2,25.
Fischfluß-Expedition, Ingenieur Alexander Kuhn. Preis früher M . 3,— , 

jetzt M . 2,— .
Die Baumwollfrage, ein weltwirtschaftliches Problem, Prof. D r. Helfferich, 

W irk l. Legationsrat a. D . Preis M . 1,— .
Die wirtschaftliche Bedeutung der Baumwolle auf dem Weltmärkte,

Eberhard von Schkopp, Preis M . 1,50.
Die Baumwolle in den Vereinigten Staaten von Nordamerika, M oritz  

Schanz. Preis M . 1,50.
Bericht Über seine Togo-Reise, Geh. Reg. Rat Prof. D r. W ohltm ann. Preis 

M . 1,50.
Plantagenkulturen auf Samoa, Prof. D r. Preuß. Preis M . 1,50.
Deutsche Kolonial-Baumwolle, Berichte 1900— 1908, Karl Supf, Preis M .4 ,— . 
Unsere Kolonialwirtschaft in ihrer Bedeutung für Industrie und 

Arbeiterschaft, Preis 50 Pf.
Aussichten für den Bergbau in den deutschen Kolonien. Eine Auf

forderung an deutsche Prospektoren zur Betätigung in unsern Kolonien, 
Preis 75 Pf.

Neue Maschinenindustriezweige, Deutsche Baum woll-Erntebereitungs
maschinen, Deutsche Palm öl- und Palmkern-Gewinnungsmaschinen, 
Preis M . 1,50.

Sämtlich zu beziehen durch die Geschäftsstelle 
des Kolonial-Wirtschaftlichen Komitees, Berlin, Unter den Linden 43.
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