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Organisation und miígiiedschaíí.

I n  "Verbindung m it dem Reichs-Kolonialamt, dem Reichsamte des 
Xnnern und dem M inisterium  für Bändel und Gewerbe fördert das 
Kolonial-Wirtschaftliche Komitee die Kolonialwirtschaft und dam it die 

heimische "Volkswirtschaft.

Die Unternehmungen des Komitees erstreben insbesondere:

1. Die Dechung des heimischen Bedarfs an Roherzeugnissen (Baumwolle, 
Rlolle- Banf, Ölprodukte, Kautschuk, tropische JMahrungs- und 
Genussmittel, ]VIineralien, Gdelbölzer, Gerbstoffe usw.) aus den 
eigenen Kolonien und dam it die Schaffung einer breiteren und ge
sicherteren Grundlage für den heimischen Gewerbefleiss.

2. Die Bntwicklung unserer Kolonien als neue sichere Hbsatzgebiete für 
den heimischen Bändel und die heimische In dustrie  und im  Zu
sammenhänge dam it die Ginfübrung neuer Industriezweige in 
Deutschland, wie Maschinen und Cransportm ittel fü r die tropische 
Landwirtschaft.

3 .  Den Husbau des "Verkehrs m it und in den Kolonien, insbesondere 
eines kolonialen Gisenbahnnetzes, sowie die Schaffung einer ra tio 
nellen W asserwirtschaft in den Kolonien.

4 . Gine deutsche Siedlung in den Kolonien.

Das Kolonial-Wirtschaftliche Komitee is t am 18. > n i  1896 begründet 

und besitzt die Rechte einer juristischen person.
Das Kolonial-W irtschaftliche Komitee unterhält eine Zentralstelle 

in Berlin und Zweigniederlassungen in den Kolonien.
Die Unternehmungen des Komitees werden durch die Reichsregierung, 

die W ohlfahrtslotterie und durch koloniale, kommerzielle und industrielle 

Interessenten ta tk rä ftig  gefördert.
Die Mitgliedschaft des Kolonial-Wirtschaftlichen Komitees Berlin 

]NW ., Unter den Linden 43, (Mindestbeitrag M  >5»— Pro  3 ab r> berechtigt 
a) zu S itz  und Stimme in der M it g t 'ederx,ersanlrn lun3 » b) zum  B czuS 
der Zeitschrift „Der Cropenpflanzer“ m it Beiheften; c) zum Bezug des 
Kolonial-Bandels-Hdressbucbes“ ; d) zum Bezug der „Verhandlungen 
des Kolonial-Wirtschaftlichen Komitees“ ; e) zum Bezug des „ W ir t-  
schafts-Htlas der Deutschen Kolonien“ zum Vorzugspreise von M  4»5°! 
f)  zum Bezug der Kolonialen Volksschriften.
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Verhandlungen
des

Kolonial •Wirfidiaifiichen Komitees E.
wirtschaftlicher Husschuij der Deutschen Kolonialgesellschaft

und der

BaumwoIibaU'Kornmission
Berlin BW., Unter den Irinden 43.

V erhand lungen
der

B a um w o llbau -K om m iss ion , 12./13- A p r il 1910.

Anwesend: Vom  Reichsamt des Innern Geh. Ober-Reg.-Rat D e lb r ü c k ,  
vom Reichs-Kolonialamt Reg.-Rat D r. W alter B usse , vom M in isterium  fü r Handel 
und Gewerbe Regierungsassessor Dr. J u n g h a n n , vom Deutschen Landwirtschaftsrat 
E n g e lb r e c h t  M. d. A., von der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft Dr. 
H i l lm a n n ,  vom Hamburgischen K olon ia linstitu t Geh. Reg.-Rat Dr. S tu h lm a n n ,  
vom Centralverband Deutscher Industrie ller D r. B a l le r s te d t ,  von der Bremer 
Baumwollbörse E r ic h  F a b a r iu s ,  vom Vere in zur W ahrung der Interessen dei 
chemischen Industrie Deutschlands Dr. W ie d e m a n n ; ferner Geh. Reg.-Rat E n g e l,  
Vortragender Rat im  M inisterium  für Handel und Gewerbe, Hauptmann H einrich 
F o n c k  (Deutsch-O stafrika), Reg.-Rat D r. K e r s t in g  (Togo), F r i t z  S a c k , Geh. 
Reg.-Rat D r. Z a c h e r, D irekto r im  Kaiserlichen Statistischen Am t.

Von der Kommission: K a rl S u p f, Vorsitzender, Kommerzienrat C. C la u ß , 
M itg lied  des D irektorium s des Vereins Süddeutscher Baum w oll-Industrie lle r, 
Kommerzienrat G errit van D e ld e n , Vertreter des Verbandes Rheinisch-West
fälischer Baumwollspinner, Konrad G m in  d e r ,  Kommerzienrat G ro ß m a n n , 
E. H e r t le ,  D irek to r der Leipziger Baumwollspinnerei, Generaldirektor F riedrich 
H u m m e l,  W ilhe lm  H ü n c h e n , A lfred  K a h le ,  Vorsitzender der Verein igung 
Sächsischer Vigogne-Spinnereien, D irekto r C. J. L a n g e , Vorsitzender des V er
bandes Deutsch-Ostafrikanischer Pflanzungen, Amtsgerichtsrat L a t tm a n n ,  M. d.R., 
Generaldirektor Kommerzienrat M a rw itz ,  Vorsitzender des Verbandes Deutschei 
Baum woll-G arn-Verbraucher, Geh. R eg.-Rat Prof. Dr. P a a sch e , M. d. R. und 
M. d. A., Ferdinand P u c h e r t ,  Oberbaurat Prof. Th. R e h b o c k , M oritz S chanz, 
Geh. Kommerzienrat S c h lu m b e rg e r ,  Vorsitzender des Eisass-Lothringischen 
industrie llen Syndikats, Kommerzienrat H. S e m lin g e r ,  Vorsitzender des 
Vereins Süddeutscher B aum w oll-Industrie ller, D irek to r L. S te in e g g e i,  Kom 
merzienrat S ta rk ,  Vorsitzender der Verein igung Sächsischer Spinnereibesitzer, 
A d o lf W a ib e l ,  Professor Dr. O. W a r b u r g ,  Theodor W ilc k e n s ,  Guido W o lf ,  
Generalsekretär C. B e s s e r, Redakteur des »Tropenpflanzer« D r. M a tth ie s e n .
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Verhand lungen
der la n d w irtsch a ftlich e n  A b te ilung  der B a u m w o llb a u -K o m m iss io n .

Anwesend: Vom  Reichs-Kolonia lam t R eg.-Rat D r. W alter B usse , vom 
Deutschen Landwirtschaftsrat Prof. D r. D a d e  und E n g e lb r e c h t ,  M. d. A., ferner 
Hauptmann H einrich F o n c k  (Deutsch-O stafrika), R eg.-Rat D r. K e r s t in g  
(Togo), D irek to r C. L a d e w ig ,  Vorsitzender der Vere in igung Kameruner 
Pflanzungen, Fritz S a c k , Theodor W ilc k e n s ,  K a rl R e in ,  Bezirksamtmann 
a. D. v. R ode , H. R o h d e  (Deutsch-Ostafrika), Fr. R o s e n th a l (Deutsch-Ostafrika), 
S c h e p e lm a n n  (Deutsch-Ostafrika), Johannes W e g e rd t  (D.eutsch-Ostafrika).

Von der A b te ilung : K a rl S u p f,  Vorsitzender, Dr. H i l lm a n n ,  Geschäftsführer 
de rK olon ia l-A bte ilung derDeutschenLandwirtschafts-Gesellschaft, Geh.Reg.-Rat D r. 
S tu h lm a n n ,  Generalsekretär der Zentralstelle des Hamburgischen Kolonialinstituts, 
Prof. Dr. W a r b u r g ,  Generalsekretär C. B e s s e r, Redakteur des »Tropenpflanzer« 
Dr. M a tth ie s e n .

Verhand lungen  des Vorstandes, 14. A p r il 1910.
Anwesend: Vom  Reichs-Kolonialamt Reg.-Rat D r. W alter B usse , vom 

M in isterium  fü r Handel und Gewerbe Regierungsassessor Dr. J u n g h a n n ,  vom 
Deutschen Landwirtschaftsrat Prof. D r. D a d e , vom Hamburgischen K olon ia linstitu t 
Geh. R eg.-Rat D r. S tu h lm a n n  und Prof. Dr. P a s s a rg e , von der Deutschen 
Landwirtschafts-Gesellschaft Dr. H i l l  m a n n , ferner Kommerzienrat G errit van 
D e ld e n ,  V ertreter des Verbandes Rheinisch-W estfälischer Baumwollspinner, 
Hauptmann H einrich F o n c k  (Deutsch-O stafrika), Oberstleutnant z. D. G a llu s ,  
Reg.-Rat D r. K e r s t in g  (Togo), Prof. Dr. Claus S c h i l l in g ,  Geh. Oberbaurat 
S c h m ic k ,  Geh. Reg.-Rat D r. Z a c h e r, D irek to r im  Kaiserlichen Statistischen Amt. 
Vom  Vorstande: K a rl S u p f, Vorsitzender, D r. A r e n d t  M. d. R., C. v. B e c k , 
D irek to r der Neu Guinea Compagnie, Gouverneur z. D. v. B e n n ig s e n , Vorstand 
der Deutschen Kolon ial-G esellschaft für Südwestafrika, Geh. O ber-R eg.-R at 
B o rm a n n , Chr. v. B o rn h a u p t,  F. Bodo C la u s e n , Vorstand der Deutsch- 
W estafrikanischen Handelsgesellschaft, Kommerzienrat C. C la u s s , M itg lied  des 
D irektorium s des Vereins Süddeutscher Baüm woll-Industrie ller, Justizrat D ie t r ic h ,  
M. d. R., Konsul K a rl D im p k e r ,  Präses der Handelskammer Lübeck, Dr. Georg 
H a r tm a n n ,  W irk t. Legationsrat Prof. Dr. H e l f f e r ic h ,  M itg lied  des D irektorium s 
der Deutschen Bank, E. H e r t le ,  D irek to r der Leipziger Baumwollspinnerei, 
Generaldirektor D r. R. H in d o r f ,  Generaldirektor Louis H o f f ,  Vorsitzender 
des Centralvereins Deutscher Kautschukwaren-Fabriken, Assessor D r. E. K l ie m k e ,  
D irek to r der Ostafrikanischen Eisenbahngesellschaft, D irek to r C. L a d e w ig ,  
Vorsitzender der Verein igung Kam eruner Pflanzungen, D irek to r C. J. L a n g e , 
Vorsitzender des Verbandes Deutsch-Ostafrikanischer Pflanzungen, Geh. Kom 
merzienrat L e n z , Vorstand der Deutschen Kolon ia l-E isenbahn-Bau- und Be
triebsgesellschaft, Paul M it t e ls ta e d t ,  D irekto r der Deutschen Kolonial-Eisen- 
bahn-B au- und Betriebsgesellschaft, Geh. R eg.-Rat Prof. D r. P aa sche , 
M. d. R. und M. d. A., Prof. D r. P a e s s le r ,  Vorstand der Deutschen Versuchs
anstalt für Lederindustrie, Baurat R e h , D irek to r der Deutschen Kolonial-Eisen- 
bahn-Bau- und Betriebsgesellschaft, Oberbaurat Prof. Th. R e h b o c k ,  Moritz 
S ch a n z , Amtsgerichtsrat S ch  w a rze , M. d. R., Prof. D r. O. W a r b u r g ,  J. J .W a rn -  
h o ltz ,  Vorstand der Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft, Theodor W ilc k e n s ,  
Geh. Kommerzienrat W i r t h ,  Präsident des Bundes der Industriellen, General
sekretär C. B e sse r, Redakteur des »Tropenpflanzer« D r. M a tth ie s e n .
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N e u e  V e r ö f f e n t l i c h u n g e n  des K o m i t e e s :

»Die Ölpalme. E in  Beitrag zu ih re r Kultur.« Im Aufträge des Kolonial- 
W irtschaftlichen Komitees verfaßt von D r. Soskin.

»Anleitung zur K u ltu r der Ölpalme« in  Deutsch und Kisuaheli.

»Unsere Kolonialw irtschaft in  ih re r Bedeutung fü r Industrie und A rbe ite r
schaft.« Nach Zusammenstellungen des Kaiserlichen Statistischen 
Amtes herausgegeben vom Kolon ia l-W irtschaftlichen Komitee.

»Aussichten für den Bergbau in  den deutschen Kolonien.« Eine A u f
forderung an deutsche Prospektoren zur Betätigung in unseren 
Kolonien.

»Neue Maschinenindustriezweige. Deutsche Baumwoll - Erntebereitungs
maschinen, deutsche Palmöl- und Palmkern-Gewinnungsmaschinen.« 
E in  Beitrag zur Fachausstellung des Kolon ia l - W irtschaftlichen 
Komitees 1909. Von K arl Supf.

»Koloniale Produkte. Erläuterungen zu der Schulsammlung.«

»Unsere Kolon ia lw irtschalt in  ih re r Bedeutung fü r Industrie, Handel und 
Landwirtschaft.« (In Vorbereitung.)
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Neuerdings sind dem K om itee  folgende k ö r p e r s c h a f t l ic h e n  
M itg lied e r be ige tre ten :

Stadt Saalfeld; Handelskam m er zu K re fe ld ; Brem er K o lon ia l-B aum - 
w oll-G ese llschaft m. b. H ., Brem en; D eutsch-K olon ia le  Gerb- und 
Farbstoff-G esellschaft m. b. H ., Feuerbach —  D eutsch-O sta frika ; 
Deutsche Kolonia lgesellschaft, Glogau; Deutsche Kolon ia lgese llschaft 
G reiz; Deutsche Kolon ia lgese llschaft Reichenbach (Schlesien); Ost
afrikanische Pflanzungs-Aktiengesellschaft, B e rlin  —  Deutsch-O st- 
a frika ; Schäferei Nomtsas G. m. b. H ., Dresden — Deutsch-Südwest
a frika ; Syndikat fü r Ö lpa lm enku ltu r G. m. b. H ., B e rlin  .... Kam erun ;
W o llscha fzuch t-S ynd ika t G. m. b. H ., C harlo ttenburg  — Deutsch- 
Südwestafrika.

D ie  Zahl der körperschaftlichen M itg lied e r des Kom itees be
läu ft sich dam it au f 813, und zwar: 79 Handels-, Handwerks- und 
Gewerbekam m ern, 53 Städte, 25 Banken, 113 wissenschaftliche In 
stitute, kaufmännische und industrie lle  Körperschaften, 301 Industrie- 
und Handelsfirm en, 233 ko lon ia le  Institu te , Gesellschaften und F irm en 
und 9 M issionen.

M it den E is e n - , S ta h l- ,  L e d e r -  u n d  c h e m is c h e n  I n d u s t r ie 
g ru p p e n  u n d  d e r D e u ts c h e n  L a n d w ir t s c h a f ts - G e s e l ls c h a f t  
is t das K om itee  wegen a k t iv e r  k o lo n ia le r  M i t a r b e i t  in  V e r
handlungen getreten, die zu folgenden Ergebnissen ge führt haben:

D er C entralvere in der Deutschen Lederindustrie , B erlin , be
te ilig t sich in  den Jahren 1910, 1911, 1912 m it einem Gesamtbeitrag 
von M  3000 an der Beschaffung von D iv id iv isa a t in  Deutsch-Ostafrika.

D er V e re in  Deutscher Eisen- und S tah l-Industrie ller, Berlin , 
le istet fü r die Jahre 1910, 1911, 1912 einen Be itrag  von M  1500 
fü r  die Baum w ollku lturversuche.

D er V e re in  zur W ahrung  der Interessen der chemischen 
Industrie  Deutschlands gewährt den Baum w ollku lturversuchen eine 
U nterstützung von etwa M  2 4 0 0 0  fü r die Jahre 1910, J9 11 > I 9 12 
und hat fe rner seine B e re itw illig k e it e rk lärt, fü r , d ie A u fb rin g u n g  
w e ite rer M itte l Sorge zu tragen.

M it der K o lon ia l-A b te ilun g  der Deutschen Landw irtschafts- 
Gesellschaft is t ein A bkom m en getroffen, nach welchem  diese 
an den techn isch-landw irtschaftlichen A rb e ite n  der Baum wollbau-



Kom m iss ion  te iln im m t und ihre  Erfahrungen, insbesondere h ins ich tlich  
Saatzucht, Sortenversuchen und D üngung in den D ienst des ko lonia len 
Baum wollbaues stellt.

Dem  Vorstande des K o lon ia l-W irtscha ftliche n  Kom itees ist zu
gewählt w orden: J. K . V ie to r, Präses der Handelskam mer, Bremen.

Das K om itee  hat seit dem B erich t Nr. 2, T909, an folgenden 
Veranstaltungen te ilgenom m en:

2. Februar 1910. Sitzung des Verbandes D eutsch-O stafrikan ischer 
Pflanzungen (V e rtre te r: Generalsekretär C. Besser).

14. Februar 1910. S itzung des Deutschen Landwirtschaftsrates 
(V e rtre te r: D er Vorsitzende und der Generalsekretär des
K o lon ia l-W irtscha ftliche n  Kom itees).

22. Februar 1910. Ausschußsitzung der K o lon ia l-A b te ilun g  der 
Deutschen Landw irtschafts - Gesellschaft (V e rtre te r: D e r V o r
sitzende des K o lon ia l-W irtscha ftliche n  Kom itees).

V o r  E in tr it t  in  die Tagesordnung w idm et der Vorsitzende dem 
verstorbenen Vorstandsm itg liede K onsu l M eyer-Delius, Vorstand der 
Deutschen Handels- und Plantagen-G esellschaft der Siidsee-Inseln, 
Ham burg, einen warm  empfundenen Nachruf.
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1. Das heimische Kapifai und die Kolonien.

G eheim rat Professor D r. Paasche macht über das Them a „D as 
heim ische K a p ita l und die K o lo n ie n “  ungefähr folgende interessante 
A usführungen :

„D e r  Zusammenhang des heim ischen K apita ls  m it den K o lon ien  
besteht in zweierle i R ich tung : Erstens brauchen unsere K o lon ien  das 
heim ische K ap ita l, und zweitens kann das heim ische K ap ita l, unser 
H andel und unsere Industrie , die K o lon ien  m it den Jahren im m er 
w eniger entbehren. Betrachten w ir  zunächst, was das K a p ita l fü r unsere 
K o lon ien  getan hat, so w ar es natürlich , daß sich das G roßkapita l 
zunächst von ko lonia len Unternehm ungen m ehr zurückhie lt. D ie  
Verhältnisse der neu erworbenen, unerforschten Landstriche waren 
n ich t derart, hierzu zu erm utigen. D ie  U nsicherhe it des E igentum s 
und des Lebens, die mangelnde K enn tn is  des Landes und seiner 
P roduktionsm öglichke iten , das Fehlen von Absatzgelegenheiten, 
Transportwegen, Eisenbahnen usw. waren w ich tige  Faktoren, die 
h ierbe i in  die W agschale fielen. T ro tzdem  haben g le ich  in  der 
ersten Zeit nach Besitzergre ifung unserer K o lon ien  vie le  K o lo n ia l
freunde und große kapita lis tische Gesellschaften sich n ich t gescheut, 
m it re la tiv  großen M itte ln  zur Erschließung der K o lon ien  die W ege 
zu ebnen. Im  V erg le ich  m it den m in im a len  M itte ln , m it denen 
D r. Peters die ersten Stationen in  Deutsch-O stafrika gründete, wagte 
sich, nachdem der Schutz des Reiches e rk lä rt war, das K a p ita l an 
verhältn ism äßig bedeutende Unternehm ungen. Es sei z. B. an die 
großen Kaffeeplantagen in  Usambara, an die Z ucke rro h rku ltu r am 
Pangani, an die Pflanzungen in  Kam erun usw. e rinnert. In  K iautschou, 
wo man m it a lter K u ltu r  und fortgeschrittenen w irtschaftlichen  V e r
hältnissen rechnen konnte, wurden sogleich größere M itte l investie rt, 
wie es die G ründung der Schantung-Eisenbahn- und Schantung-Berg- 
bau-Gesellschaft gezeigt hat. Es waren dies fü r  den A n fang  unserer 
K o lo n ia l W irtschaft gewiß e rfreu liche  Zeichen des W agemutes. In  der 
H e im at jedoch w ar im  allgem einen fü r alle ko lon ia len  U nterneh
mungen, nam entlich  beim  Großkapita l, w en ig  N eigung vorhanden; 
die scharfe K r it ik ,  die von gewissen po litischen Kre isen im m er w ieder 
an allen ko lon ia len  Unternehm ungen geübt wurde, zwang dazu, zur 
Beruh igung stets von neuem zu betonen, daß von solchen ersten 
P ionie rarbe iten  in  noch wenig bekannten Ländern n ich t nach kurzer 
Z e it große E rfo lge  zu erwarten seien.



Das heimisch Kapital und die Kolonien.

Das K a p ita l geht aber n ich t hinaus in  die Fremde, wenn ihm  
n ich t eine hohe Rente in  A uss ich t steht. D ie  Prospekte der ersten 
Gesellschaften, z. B. der Usambara-Kaffeebaugesellschaften, gingen 
v ie lle ich t darin  zu w eit, daß sie allzugroße Versprechungen machten. 
Man verhieß glänzende E rträge und übertrug die Ertragsverhältn isse 
a lter K a ffeeku ltu rländer einfach au f Deutsch-Ostafrika, ohne K lim a  
und Boden zu kennen, ohne die ö rtlich  erfahrenen Pflanzungsleiter 
zu besitzen. H ie rzu  kam, daß alles schnell gehen sollte. Es feh lte  
an allen V o ra rbe iten  und E rfahrungen. D ie  aus M exiko , Java oder 
Zentra lam erika bezogenen Pflanzer standen den neuen Verhältnissen 
frem d gegenüber, häufiger W echsel war unverm eid lich . U n te r diesen 
Lm ständen konnten M ißerfo lge n ich t ausbleiben. Diese traten auch 
bei anderen K u ltu re n  e in ; selbst m it dem Baum wollbau geht es ja 
heute noch nur S ch ritt fü r S ch ritt vorwärts, w ir  sind über das V e r
suchsstadium noch n ich t hinaus. T ro tz  der ersten M ißerfo lge wurden 
die P ionierarbeiten zur w irtschaftlichen  Erschließung unserer K o lon ien  
m it großem E ife r fortgesetzt, eine Menge k le inerer Gesellschaften 
wurde gegründet. Dann tra t eine Zeitlang  eine Stockung ein. N ich t 
a lle in  die unsicheren Verhältn isse und mangelnden Erträge in  den 
K o lon ien  waren daran schuld, auch das wenig  großzügige Vorgehen 
der Regierung und die geringe G eneigtheit des Reichstags, Forde
rungen fü r die K o lon ien  zu bew illigen , h inderte  den Fortsch ritt. In  
den letzten Jahren ist dies anders geworden. Im m er m ehr ist au f 
das System h ingearbe ite t worden, unsere K o lon ien  finanz ie ll m ög
lichst selbständig zu machen. Das Interesse fü r die K o lon ien  is t ge
wachsen, durch die Eisenbahnen sind große K ap ita lien  in  den K o 
lon ien angelegt. V ie le  U nternehm ungen haben begonnen, Renten 
abzuwerien. A n  der Börse werden heute K o lon ia lw e rte  in  großer 
Zahl gehandelt. D urch  die m ineralischen Schätze sind neue H ilfs 
quellen eröffnet, die M inen sind fü r das ko lonia le  W irtschafts leben 
von größter Bedeutung geworden.

D ie  Beziehung des heim ischen K ap ita ls  zu den K o lon ien  be
steht, w ie erwähnt, auch darin, daß dasselbe im m er w eniger die 
K o lon ien  entbehren kann. In  Deutschland werden aus dem Auslande 
jä h rlic h  fü r etwa 2 M illia rden  M ark Rohstoffe fü r  unsere Industrie  
e ingeführt. W ir  müssen daher danach streben, daß unsere K o lon ien  
m ehr und m ehr eine Produktionsstä tte  der Rohstoffe fü r die heim ische 
Industrie  werden. D ie  P roduktion  der sogenannten „K o lo n ia lw a re n “ , 
w ie  Zucker, Kaffee usw., is t in  den H in te rg run d  getreten. Für 
letztere bestehen in  frem den Ländern Produktionszentren, wo diese 
Produkte  besser gedeihen und b ill ig e r  ge lie fe rt werden können. A u ch

—  7 —
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lieg t der Schwerpunkt unserer K o lon ien  heute w eniger darin, daß 
deutsche Auswanderer d o rt A rb e it und Lohn  finden. Unser Z ie l 
muß v ie lm ehr das sein, in  den K o lon ien  außer M inera lien Rohstoffe 
w ie Baum wolle, H anf, Ö lfrüchte , W o lle , Felle  und Gerbstoffe fü r 
die heim ische Industrie  zu gewinnen. D ie  V orbed ingungen h ie rfü r 
sind in  unseren K o lon ien  gegeben. W ir  haben zum T e il d ie besten 
Stücke A frika s  erhalten. Es lie g t daher im  Interesse der Industrie , 
die m it zu den Repräsentanten des heim ischen K ap ita ls  gehört, die 
Bestrebungen der Unternehm ungen des K o lo n ia l - W irtscha ftlichen  
Kom itees zu unterstützen. Das deutsche N ationa lverm ögen e rle ide t 
z. B. durch die A bhäng igke it von den Spekulationen a u f dem 
Baum w ollm arkte  von A m erika  große Verluste, die zeitweise über 
150 M illionen  M ark p ro  Jahr betrugen. H ie r  muß W and lung  geschaffen 
werden. Das deutsche K a p ita l muß w e it o p fe rw illig e r vorgehen, um 
das Z ie l zu erreichen, Deutschland im  Bezüge seiner Rohstoffe vom  
Auslande m ög lichst unabhängig zu machen. Das kle inere  K a p ita l 
darf, bei dem vorhandenen R isiko und bei der Aussicht e iner Rente 
erst nach einer Reihe von Jahren, fü r größere P lantagen-Unterneh
m ungen e igentlich  n ich t herangezogen werden. H ie r  wäre v ie lle ich t 
e in  anderer W eg gangbar. Unsere deutsche M arineverw altung hat 
in  K iautschou durch E rr ich tu ng  einer H ypothekenbank M it te l und 
W ege gefunden, junge  Unternehm ungen über die ersten schweren 
Jahre ih re r P ion ie ra rbe it hinwegzuhelfen und in  den Pfandbriefen 
sichere K o lon ia lpap ie re  fü r die K ap ita lis ten  zur V e rfügung  zu stellen. 
In  ähn licher W eise könnten auch in  unseren K o lon ien  A frika s  die 
Plantagen U nterstützung finden, wenn z. B. nach dem V o rb ild e  der 
H ypothekenbank in  K iautschou Landeskultur-Rentenbanken gegründet 
würden, welche durch Ausgabe von Pfandbrie fen die Pflanzer finanzie ll 
unterstützen und die S icherhe it der Pfandbrie fe durch genaue K o n tro lle  
der Le istungsfähigke it der Plantagen sichern könnten.

H auptsäch lich  aber muß das G roßkapita l dazu beisteuern, um 
das erstrebte Z ie l zu erreichen, wenn es sich heute auch schon in 
e rfreu licher W eise m ehr als b isher an ko lon ia len  U nternehm ungen 
be te ilig t. Aufgabe des K o lon ia l-W irtscha ftliche n  Kom itees muß es 
sein, im m er .mehr durch fle iß ige A rb e it  zu zeigen, daß und wo in  
unseren K o lon ien  die V o rbed ingungen  fü r eine gute Kapita lsanlage 
vorhanden sind, welche K u ltu re n  besonders h ie rfü r in  Frage komm en 
usw., dam it der B edarf der heim ischen Industrie  im m er m ehr in  den 
eigenen K o lo n ie n  gedeckt w ird .

A u f  einen Übelstand muß jedoch  noch hingewiesen werden, 
näm lich, daß viele unserer Großplantagen daran kranken, daß es an
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den geeigneten leitenden Persönlichkeiten fehlt. W ir  sind le ider 
n ich t in  der Lage, über einen Stamm guter P flanzungsleiter zu ve r
fügen, und die K o n tro lle  derselben von der H e im at aus is t schwer. 
V ie lle ic h t läßt sich auch h ie rin  durch das K o lon ia l-W irtscha ftliche  
K om itee  irgendw ie  A b h ilfe  schaffen.

In  der letzten Zeit drängte sich im m er m ehr fremdes K ap ita l 
in  den K o lon ien  ein. W ir  mögen das bedauern, können es aber 
n ich t h indern. A uch  unser K a p ita l a rbe ite t in  be träch tliche r H öhe 
im  Auslande, anderseits d a rf uns der E rw erb  deutscher Plantagen 
durch frem de K apita lis ten  n ich t allzusehr beunruh igen; es ble iben 
doch Erzeugnisse au f deutscher Scholle, die au f deutschen Schiffen 
verfrachte t werden müssen und te ilweise der heim ischen Industrie  
zugute kommen, und man d a rf hoffen, daß das freiwerdende deutsche 
K a p ita l sich neuen U nternehm ungen in  unseren K o lon ien  zu
wenden w ird .“

In  der sich an das Referat anschließenden D iskussion, w ird  
besonders der M angel an geeigneten K red ito rgan isationen betont. 
Das K om itee  beschließt, der Frage der E rrich tu ng  von Landes- 
kultur-Rentenbanken in  den K o lon ien  bei der nächsten Vorstands
sitzung näherzutreten.

—  9 —
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2. Gisenbahnbau.

Ü ber den heutigen Stand der Eisenbahnen in  den K o lon ien  
berich ten  Geheimer K om m erz ien ra t Lenz, V orstand der Deutschen 
Kolonial-E isenbahn-Bau- und Betriebs-Gesellschaft und D r. K liem ke , 
D ire k to r  der O stafrikanischen Eisenbahngesellschaft:

D e u ts c h -O s ta f r ik a .

D ie  V orarbe iten  fü r  d ie  V erlängerung  der Usambarabahn über 
Bu iko hinaus bis Moschi sind beendet. D ie  E rdarbe iten a u f der 
Neubaustrecke waren Ende Februar bis km  206 — berechnet von 
Tanga aus —  fe rtiggeste llt. V o n  dem Oberbau sind 25 km  v o r
gestreckt und man rechnet dam it, daß der Betrieb  a u f der ersten 
Teils trecke  bis Same (75 km ) noch im  Laufe dieses Jahres eröffnet 
w ird . D ie  Reststrecke bis M oschi w ird  voraussich tlich  ausgangs 1911 
be triebsfe rtig  hergeste llt sein. D e r V e rkeh r a u f der bestehenden 
Strecke Tanga— Buiko  en tw icke lt sich befried igend weiter, und dem 
R eichs-Kolon ia lam t floß fü r das Betriebsjahr 1908/09 eine Summe 
von M. 85594,84 über den Pachtzins hinaus zu. Erwähnenswert ist 
noch, daß in  dem Bauvertrag fü r  B u iko — M oschi auch die A rbe iten  
lü r  den Ausbau des Hafens von Tanga aufgenommen worden sind. 
Diese A rbe iten , fü r die von den gesetzgebenden Körperschaften  des 
Reiches das e rfo rde rliche  K a p ita l b e w illig t worden ist, sind in  A n g r if f  
genommen. D ie  A rb e ite n  an der O stafrikanischen Zentralbahn 
schreiten rüs tig  vorwärts. D ie  Trassierungsarbeiten fü r die Strecke 
M o ro g o ro — Pabora sind fü r 365 km  über M orogoro  hinaus fe rtig . 
Das Geleis lie g t bis km  203 h in te r M orogoro, von Daressalam aus 
gerechnet also 412 km. D er Neubau wurde im  A n fang  des Jahres 
durch die sehr he ftig  einsetzende Regenperiode erheb lich  gestört. 
D e r V e rkeh r au f der a lten Strecke hat sich günstig  w eite r en tw icke lt. 
D ie  B e triebsm itte l sind erheblich ve rm ehrt worden. D u rchschn ittlich  
fuhren  m onatlich  26 Personen-(gemischte) Züge von Daressalam nach 
M orogoro  und zurück, und 108 Bau-, A rbe its - und sonstige Züge.

Im  Jahre 1909 wurden befö rde rt 4097 W eiße und 46068 Farbige, 
zusammen 50165 Personen, gegen 42639 Personen im  Jahre 1908. 
D ie  E innahm en aus dem Personenverkehr ergaben 98181,45 Rupies.

A m  1. Januar 1910 w urde der T a r if  fü r d ie  Beförderung von 
Schwarzen von 1 H e lle r aut 1 ljä H e lle r p ro  Personenkilom eter 
erhöht. D ie  Frachteinnahm en erfuhren g le ich fa lls  eine erhebliche 
Steigerung. A n  Gepäck sind etwa 214 t be fördert und dafür 
13 966,75 Rupies bezahlt worden. D ie  Beförderung von 6824 t
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Frachtgut, ohne Baugut, brachte 241399,35 Rupies, und die F rach t fü r 
2270 Stück V ie h  brachte eine E innahm e von 4640,30 Rupies.

T o g o .
V o n  der Strecke Lom e— Atakpam e wurden die ersten 34 km  

bis Station Tsewie am 31. Ju li 1909 dem Betriebe übergeben. Das 
Geleis lag Ende Januar 1910 bis km  76, während die E rdarbe iten 
au f der ganzen Strecke bis A takpam e in  A n g r if f  genom m en worden 
sind. T ro tz  zahlre icher schw ieriger B rückenbauten werden die 
A rb e ite n  voraussich tlich  bis spätestens zum 1. A p r i l  1911 beendigt 
sein. D ie  Betriebseinnahm en auf der B innenlandbahn Lom e— 
Palim e und der Küstenbahn Lom e— A necho sind in  steter E n t
w ick lung  begriffen.

K a m e ru n .
A u f  der Strecke D ua la - -Lum  (107 km) der Manengubabahn ist 

am 1. Ju li 1909 der provisorische Betrieb aufgenommen worden, um 
Personen und G üter m it dem Arbeitszuge zu befördern. D ie  E rd 
arbeiten sind bis km  13 1 fe rtiggeste llt und der Oberbau is t b is zur 
D ibom be-Brücke bei km  115 vorgestreckt.

Man hofft, die Bahn bis km  151, dem vorläufigen Endpunkte, 
noch vo r O ktober dieses Jahres eröffnen zu können.

A n  der Kam eruner M itte llandbahn gestalten sich die A rbe iten  
zwischen D ibam ba und Sanaga recht schwierig, doch darf, nach dem 
heutigen Stande der A rb e ite n  zu urte ilen , dam it gerechnet werden, 
daß die Strecke D ua la— Edea zum F rüh jahr 1911 beendet ist.

D ie  B rücken über den D ibam ba (L ichtw e ite  320 m), den Sanaga- 
N ordarm  (L ichtw e ite  240 m), und den Sanaga-Südarm (L ich tw e ite  
160 m), sehen ih re r V o llendung  im  H erbst dieses Jahres entgegen.

D e u ts c h -S ü d  w e s ta f r ik a .
D ie  Bahn von Lüd e ritzbu ch t nach Keetm anshoop is t fe rt ig 

gestellt, und die ganze L in ie  w urde bereits von der Behörde ab
genommen. V o n  der geplanten Nord-Süd-Eisenbahn Keetm anshoop—  
W in d h u k  is t die 316 km  lange Strecke Keetm anshoop— K u b  der 
Deutschen Kolonial-E isenbahn-Bau- und Betriebs-Gesellschaft zum Bau 
übergeben worden. D ie  A rbe iten  au f dieser Strecke sind in  A n g r iff 
genommen.

D ie  m it L a s ta u to m o b i le n  in  Deutsch-Ostafrika gemachten 
E rfahrungen faßt D r. K liem ke  kurz in  den W o rte n  zusammen, daß 
Lastautom obile  sich, w ie  überall, d o rt bewährt haben, wo durch 
gute Straßen die V orbed ingungen h ie rfü r gegeben sind.
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3. Baumwollbau.
D ie  la n d w ir t s c h a f t l i c h e  A b te i lu n g  d e r  B a u m w o llb a u -  

K o m m is s io n  verhandelte über die landw irtschaftlich-technischen 
Fragen des Baumwollbaues in T o g o  und Deutsch-Ostafrika und insbeson
dere über Vorschläge fü r eine Neuauflage der von Prof. Z im m erm ann 
verfaßten Baum w ollku ltu ran le itung  vom  Jahre 1905- Zur Beratung 
der gemachten Vorschläge, die sich außer der K u ltu r  auch m it dei 
Schädlingsfrage und der P flu gku ltu r befassen, m it Prof. Z im m erm ann, 
der demnächst in  Deutschland eintreffen w ird , ist eine Kom m ission, 
bestehend aus D r. H illm an n , Geschäftsführer der K o lon ia l-A b te ilun g  
der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft, Geh. Reg.-Rat D r. S tuhl
mann vom  Ham burgischen K o lo n ia lin s titu t, und Prof. W a rbu rg  e in
gesetzt. Das R e ichs-K o lon ia lam t w ird  zu den Beratungen e in
geladen werden. V ie l Interesse erweckten die bei dieser Gelegenheit 
ausgestellten Pflüge und Geräte sowohl deutschen als amerikanischen 
Ursprungs, die v o n ’einem Pflugsachverständigen e rläu te rt wurden.

B a u m w o llb a u -K o m m is s io n .  D e r K om m iss ion  w urde die 
folgende zwischen dem Reichs - K o lon ia lam t und dem K o lon ia l- 
W irtscha ftlichen  K om itee  am 14. März geschlossene V ere inbarung  

zur Kenn tn is  gebracht:
» L a u t V e r e in b a r u n g  z w is c h e n  d em  R e ic h s -K o lo n ia la m t  

u n d  d em  K o lo n ia l - W i r t s c h a f t l i c h e n  K o m ite e  w i r d  das V e r 
s u c h s w e s e n  d e r  B a u m w o l lk u l t u r  b e i e rh ö h te r  G e ld a u fw e n 

d u n g  a u f  e in e  b r e i t e r e  G ru n d la g e  g e s te l lt .
D ie  K olonial-V e rw a ltu n g  o r g a n is ie r t  das s ta a t l ic h e  V e r -

s u c h s w e s e n : 1
D ie  E rr ich tu n g  landw irtscha ftlicher Stationen m it besonderer

Berücksichtigung der Baum wollsortenversuche, Saatzucht, D ungung 
und Bewässerung, die Bekäm pfung von Schädlingen, die wissenscha t- 
liche U ntersuchung von Baum wollböden, den m eteorologischen D ienst.

D ie  b e s te h e n d e  O r g a n is a t io n  des K o lo n ia l - W i r t s c h a f t 
l ic h e n  K o m ite e s  w ir d  h ie r d u r c h  n ic h t  b e r ü h r t .  Sie umlaßt 
die Baum wollbau-Schule M panganya und eine kaufmännische Ge
schäftsstelle m it Pflug- und Gerätedepot in  Deutsch-O stafrika, fe rner 
E rr ich tu n g  von Entkörnungsanstalten (deutsche Maschinen) un u 
kaufm ärkten,. Se lbstau fkauf zu Garantiepreisen, A u f  kaut und L ie  erung 
von Saatgut, Le is tung  von Pflanzpräm ien, Q ualitä tspräm ien, 1 flug- 
präm ien, T ransportvergü tungen und Erntevorschüssen, V e rw ertung  
der Nebenprodukte, Bereisung von Baum wollgebieten, wasserw irt
schaftliche V o ra rbe it, K o n tro lle  und Begutachtung der Baumwo 1-
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qualitä ten in  Deutschland, Ausste llungen von Baum wolle  und von 
B aum w ollku ltu r- und Erntebereitungsm aschinen.

D as  R e ic h s - K o lo n ia la m t  s te h t  in  V e r b in d u n g  m it  d e r 
h e im is c h e n  O r g a n is a t io n  des K o lo n ia l - W i r t s c h a f t l i c h e n  
K o m ite e s ;  e b e n s o  s te h e n  dessen  O rg a n e  in  den  K o lo n ie n  
in  V e r b in d u n g  m it  d e n  G o u v e rn e m e n ts  z w e c k s  e in h e i t l ic h e n  
V o rg e h e n s  u n d  g e m e in s a m e r  A rb e it .«

D ie  erhöhte Geldaufwendung fü r das Versuchswesen der 
B aum w o llku ltu r au f b re ite rer G rundlage beträg t fü r das Jahr 1910: 
M 182 500 durch das Reichs-Kolonialam t,
M  182 500 durch  das K o lon ia l-W irtscha ftliche  Kom itee,
M 35 OOO durch das K o lon ia l-W irtscha ftliche  K om itee  und die Ost

afrikanische Eisenbahngesellschaft fü r wasserw irtschaft
liche  V o ra rbe it im  Interesse der B aum w ollku ltu r.

M  400000
D ie  K om m iss ion  befaßte sich dann m it Verhand lungen über die 

G e ldaufb ringung  pro  1910, 1911, 1912 und über die O r g a n is a t io n  
des A r b e i ts g e b ie te s  des K o m ite e s . Das h ie r auszugsweise folgende 
Referat des Vorsitzenden fand die Zustim m ung der Kom m iss ion :

D ie  O r g a n is a t io n  des K o m ite e s  in  d e n  v o r lä u f ig  fü r  den  
B a u m w o llb a u  in  B e t r a c h t  k o m m e n d e n  K o lo n ie n  D e u ts c h -  
O s ta f r ik a  u n d  T o g o  w i r k t :  E rs te n s  in  d e r  E x p lo r a t io n  b e 
s t im m te r  W ir ts c h a f t s g e b ie te  u n d  z w e ite n s  in  M a ß n a h m e n  
z u r  g le ic h h e i t l ic h e n  F ö r d e r u n g  d e r  E in g e b o r e n e n k u l tu r ,  
d e r  e u ro p ä is c h e n  P f la n z u n g s - K le in b e t r ie b e  u n d  d e r  e u r o 
p ä is c h e n  P f la n z u n g s  - G ro ß b e tr ie b e .

So is t in  T o g o  durch  die im  Jahre 1904 gegründete Baum- 
w ollschule N uatjä  (je tz t Ackerbauschule des Gouvernements) durch 
kostenfreie V e rte ilun g  von Saatgut, durch Be lehrung der E in 
geborenen usw. das Interesse fü r den Baum wollbau geweckt und 
durch  ein Netz von Entkörnungsanlagen als sichtbares Zeichen des 
Interesses des Europäers am Baum wollgeschäft das V ertrauen des 
Negers zum Anbau der Baum wolle gestärkt worden. In fo lge  der 
Übernahm e der P ion ie re in rich tungen  des Kom itees durch das Gou
vernem ent und durch Erwerbsgesellschaften erscheint die weitere 
E in füh rung  und Ausbre itung  der K u ltu r  gesichert. D ie  Organisation 
des Kom itees in  T ogo  gestaltet sich nunm ehr w ie fo lg t:

A u f  G rund einer an die Baum wolle  aufkaufenden F irm en  e r
lassenen Rundfrage is t fü r das Jahr 1910 ein G arantiepreis festgesetzt 
in  H öhe von 30 Pf. p ro  Pfund entkörn te  Baum wolle  loko Eisen
bahnstationen, an welchen Entkörnungsanlagen betrieben werden,
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wie Kpem e, Palime, Nuatjä und Atakpam e, fe rner haben die fo r t
gesetzten K lagen der deutschen Baum w ollspinnereien über ungleiche 
Q ua litä t das K o m ite  veranlaßt, dem G ouvernem ent Qualitätspräm ien 
zunächst im  Betrage von M  3000 zur V e rte ilun g  an E ingeborene 
in  den Bezirken Atakpam e, Misahöhe, Sokode und an die A c k e r
bauschule Nuatjä zur Verfügung  zu stellen. D ie  B aum w ollp roduktion  
in  Togo is t im  Jahre 1908/09 um 38,2 °/0 gegen das V o rja h r ge
stiegen. Sie b e lie f sich au f 2337 Ballen zu 250 kg gegen [691 Ballen 
im  Jahre 1907/08.

D ie  E rn te  von O s ta f r ik a  1908 ergab in fo lge  ungünstiger 
W itterungsverhä ltn isse insgesamt 1081 Ballen, also nur I O °/0 m ehr als 
im  V orjahre . D ie  Ernteaussichten fü r die Saison 1909/10 lassen eine 
erheblich größere A u s fu h r erwarten, zudem rücken die noch jungen 
europäischen Pflanzungsbetriebe a llm äh lich  in  die E rtragsfäh igke it ein.

D ie  E xp lo ra tio n  bestim m ter an den V e rkeh r angeschlossener 
W irtschaftsgebie te  D e u ts c h -O s ta f r ik a s  vo llz ieh t sich fo lgender
maßen :

Im  R u f iy i - G e b ie t  hat die im  Jahre 1904 errich te te  Baum w oll
bauschule Mpanganya bahnbrechend gew irkt. D o r t sind heute bereits 
etwa 45 000 ha Baum wolland von europäischen m ittle ren  und Groß
pflanzungen belegt, die ve rp flich te t sind, jä h rlich  1/10 des belegten 
Landes in  K u ltu r  zu nehmen. Zugleich hat sich die E ingeborenen
ku ltu r d o rt in  größerem Maßstabe entw icke lt, und im  Bezirk  K ilw a  
a lle in  im  Jahre 1908/09 eine P roduktion  von über 400 Ballen zu 
250 kg ergeben.

Das S a d a n i-G e b ie t  hat die im  Jahre 1906 gegründete V e r
suchspflanzung des Kom itees, die im  Jahre 1908 in  den Besitz der 
Le ipz iger Baum w ollspinnerei, Le ipz ig -L indenau , übergegangen ist, 
fü r den Baum wollbau erschlossen. L iie r befaßt sich außer dieser 
Großpflanzung ein T e il der E ingeborenen-Bevölkerung m it dem 
Baum wollbau.

Im  U s a m b a ra -G e b ie t  hat die E rr ich tu ng  von Entkörnungs- 
anlagen zur A u fnahm e des Baumwollbaues als Zw ischenku ltur geführt.

Zur Aufsch ließung des M k a tta  - G e b ie te s  fü r Plantagen- 
und E ingeborenenku ltu r sind zur Z e it A rb e ite n  des Kom itees im  
Gange, u. a. so ll eine wasserw irtschaftliche E rkundung  die M ög lich 
ke it e iner Berieselung des etwa 700 Q uadratkilom eter =  7° 000 ha 
umfassenden Gebietes feststellen und, falls die Ergebnisse günstig, 
a u f die B ildung  e iner wasserw irtschaftlichen Genossenschaft e in 
w irken. M it  e iner in  M o r o g o r o  zu b ildenden Ginnerei-Genossen
schaft verhandelt das K om itee  wegen L ie fe rung  deutscher Maschinen
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zu besonders günstigen Bedingungen und wegen e iner finanzie llen 
Beihilfe .

Im  M u a n s a -B e z ir k  so ll nach einem kü rz lich  gefaßten Be
schluß des Kom itees die landw irtschaftliche  Erschließung, insbesondere 

- fü r den Baum wollbau, dadurch erfo lgen, daß zunächst eine E rkundung 
die M ög lich ke it e iner Bewässerung der dortigen ariden Ländereien 
durch  die Wassermassen des V iktoriasees festste llt. In  M u a n sa  
und B u k o b a  werden fe rner P ion ie r-Entkörnungsfabriken  eingerichtet, 
fü r welche ausreichende M itte l bere itgeste llt sind. A u ch  fü r Be
schaffung von Uplandsaat, die sich fü r die dortigen höheren Lagen 
em pfieh lt, und fü r Pflanzpräm ien sind Beträge ausgesetzt.

Im  P a re -G e b ie t ,  das zum T e il als Baum wolland angesprochen 
w ird , sind Untersuchungen bezüglich einer Bewässerung durch den 
Pangani in  Aussicht genommen, die eventuell als Unterlage fü r eine 
zu b ildende Genossenschaft dienen sollen.

H in s ich tlich  der O r g a n is a t io n  b e s o n d e re r  M a ß n a h m e n  
z u r  F ö r d e r u n g  d e r  B a u m w o l lk u l t u r  in  D e u ts c h -O s ta f r ik a  
ist hervorzuheben:

D ie  E in g e b o r e n e n k u l tu r  w ird  unterstützt u. a. durch 
kostenfreie V e rte ilun g  von Saatgut, durch Pflanzpräm ien in  den 
Bezirken L in d i, M ohoro, K ihva, M orogoro, Muansa, Bukoba p ro  1910 
im  Betrage von insgesamt M  6000, durch fortgesetzte Belehrung 
der Eingeborenen, durch eine Preisgarantie von 8 bis IO H e lle r p ro  
1 Pfund unentkörnte  B aunw o lle , die außer den genannten Bezirken 
au f die Bezirke Bagamoyo und Sadani ausgedehnt is t und die den E in 
geborenen unabhängig von den unsicheren W e ltm arktp re isen eine 
sichere und rentable V e rw ertung  des Produktes ve rbürgt. Es is t 
festgestellt, daß der E ingeborene bereits bei 7 H e lle r a u f seine 
Rechnung kom m t. D e r Spielraum  des Garantiepreises so ll au f eine 
bessere Sortie rung der Baum w olle  e inw irken.

D e r F örderung  der e u ro p ä is c h e n  m i t t le r e n  u n d  k le in e r e n  
P f la n z u n g s b e t r ie b e  dienen insbesondere Herausgabe und V e r
te ilung  einer gem einverständlichen K u ltu ran le itung , die u. a. auch die 
Schädlingsfrage und die P flugfrage behandelt, kostenfreie L ie fe rung  
von Saatgut, L ie fe rung  von Pflügen und landw irtschaftlichen Geräten 
zum Einstandspreise a u f m ehrjährige A bzah lung —  dem Pflug- 
und G erätedepot des Kom itees in  Daressalam sind zu diesem Zwecke 
zunächst M  8000 zur V erfügung  gestellt, — L ie fe rung  von kom pletten 
Entkörnungsanlagen und D am pfpflügen an zu b ildende Ginnerei- 
Genossenschaften oder Dampfpflug-Genossenschaften —  die L ie fe rung  
e rfo lg t unter besonders günstigen Bedingungen a u f Abzahlung, außerdem
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w ird  in  bestim m ten Fällen eine besondere finanz ie lleB e ih ilfe  gewährt — , 
Ausarbe itung von P ro jekten und Kostenanschlägen fü r Be- und E n t
wässerungsanlagen, fü r welche vom  K om itee  fü r  dieses Jahr ins
gesamt M  45 OOO ausgesetzt sind —  zur V e rw ertung  dieser V o r 
arbeiten em pfieh lt das K om itee  den Zusammenschluß von europäi
schen K le inpflanzungs- und Großpflanzungsbetrieben— ; end lich  kosten
fre ie r V e rk a u f der Baum wolle  in  Deutschland, von dem gerade von den 
m ittle ren  und k le ineren Betrieben ausgiebiger Gebrauch gemacht w ird .

D ie F ö rd e ru n g  der e u ro p ä is c h e n  P f la n z u n g s - G r o ß b e tr ie b e ,  
die selbst als P ionie re  und Lehrm eiste r fü r K le inbe triebe  und E in 
geborenenku ltur w irken  und diese durch Erntevorschüsse und A u f
kauf der R ohbaum w olle  fö rdern , geschieht seitens des Kom itees 
durch die oben erwähnten P ionie rarbe iten  zur Erschließung neuer 
Baum w ollproduktionsgebie te , fe rner au f W unsch durch L ie fe rung  von 
Saatgut, kom ple tten  Entkörnungsanlagen, D am pfpflügen usw., durch 
Beratung neuer Unternehm ungen, Begutachtung von deutschen und 
frem dländischen Q ualitäten, In fo rm a tio n  über die moderne la n d w irt
schaftliche T echn ik  und insbesondere über F o rtsch ritte  in  der H e r
ste llung deutscher und ausländischer B aum w ollku ltu r- und E rn te 
bereitungsm aschinen; in  Deutschland ist dieser M aschinenindustrie
zweig bekanntlich  durch das K om itee  e inge führt worden.

Nach D arlegung der O rganisation des Kom itees, die auch die 
Bereisung frem dländischer Baum wollgebiete, V e rw ertung  der Baum- 
w o ll-N ebenprodukte , Ausste llungen usw. umfaßt, dürfte  ein V e r 
g le ic h  m it  d e r  O r g a n is a t io n  d e r  C o t to n  G ro w in g  A s s o c ia t io n  
in  den englischen K o lon ien  interessieren. W ährend das deutsche 
K o lon ia l-W irtscha ftliche  K om itee  re in  gem einnützig  arbeitet, is t der 
B ritish  C otton G row ing  Association der „R oya l C harte r“  verliehen 
m it der E rm ächtigung, ein A k tie nka p ita l bis zu IO  M illion en  M ark 
aufzubringen. D ie  Gesellschaft ve rz ich te t au f einen G ewinn oder 
Verz insung bis e inschließ lich 1914- V om  Jahre 19 15 at> dürfen 
eventuell 3 oder 4 %  Zinsen gezahlt werden, ein etwaiger Gewinn 
aber muß w ieder fü r Ku ltu rve rsuche  verwendet werden.

Beide Körperschaften verfo lgen die g le ichen W irtschaftsm ethoden, 
näm lich  in  W esta frika : E ingeborenenku ltu r, in  O sta frika : Plantagen- 
und E ingeborenenku ltu r. A u ch  die Maßnahmen bezüglich der kosten
fre ien Saatverteilung, der K u ltu r-  und Düngungsversuche und der 
E rr ich tu n g  von P ionierg inanlagen und A u fkau fm ärk ten  sind die 
gle ichen, ebenso die Preisgarantie fü r W esta frika . W ie  die englische 
Gesellschaft, so hat anch das deutsche K om itee  bei Darlehen und 
Erntevorschüssen große Verluste  zu verzeichnen.
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D er Grundsatz der englischen Gesellschaft is t: Selbstbetrieb 
von Versuchspflanzungen und G inanlagen; der Grundsatz des deut
schen K . W . K . : Ü berle itung  seiner Versuchspflanzungen und G in 
anlagen an Regierung, Erwerbsgesellschaften und Genossenschaften. 
D ie  Ü bernahm e durch Regierung und d irekte  Interessenten g ilt  dem 
K om itee  als beste Q u ittu ng  fü r die von ihm  geleistete V o ra rbe it.

V o n  Interesse sind fe rner die b isherigen E rg e b n is s e  d e r 
k o lo n ia le n  B a u m w o l lk u l tu r v e r s u c h e  E n g la n d s , D e u ts c h la n d s  
u n d  F ra n k re ic h s .  D ie  A u fb rin g u n g  von M itte ln  fü r K u lturversuche 
beträg t bis 1909: C otton  G row ing  Association 9,4 M illion en  Mark, 
K o lon ia l-W irtscha ftliches  K om itee  1,7 M illion en  M ark, Association 
C otonnière  Colonia le  0,9 M illion en  M ark.

D ie  P roduktion  als Folge der K u lturversuche beträgt bis 1908: 
englische K o lon ien  in  A fr ik a  12,1 M illion en  M ark, deutsche K o lon ien  
in  A fr ik a  2,8 M illionen  M ark, französische K o lon ien  0,5 M illionen  
M ark.

D ie  Beisteuer der englischen Industrie  e rfo lg t nach fo lgender 
M ethode: M  40,—  pro  IOOO Spindeln, M  1,—  pro  W ebstuhl, M  1,25 
pro  Fabrikarbe iter.

D ie  deutsche Industrie  le istet in fo lge  Beschluß der Baum woll- 
Konferenz im  Reichsamt des Innern  vom  O ktober 1909 Beiträge 
zum Satze von i o °/0 der Abgabe an die Berufsgenossenschaft. Bis 
zum 18. A p r il  is t die Summe von etwa M  242000,— pro  1910, 
1911 und 1912 gezeichnet. A n  diesem Betrag is t der Vere in  
Deutscher Eisen- und S tah l-Industrie lle r, B e rlin , m it M. 1500.— , 
der V e re in  zur W ahrung  der Interessen der chemischen Industrie  
Deutschlands m it etwa M  24000,'—- be te ilig t. F ü r das Jahr 1910 
be träg t demnach die bis je tz t gezeichnete B e ih ilfe  der Industrie  
rund M  80000,— , während M  90000,:— veranschlagt sind.

B e it r ä g e  s te h e n  n o c h  aus v o n  l ¡3 d e r  T e x t i l i n d u s t r ie  
(3 3 17064 S p in d e ln  u n d  189880 W e b  S tüh le ), v o n  d em  g e s a m te n  
B a u m  W o llh a n d e l u n d  v o n  d e r  d e u ts c h e n  T e x t i l - A r b e i t e r -  
s cha  f t.

Schließlich w ird  auch der fo lgende Kostenanschlag p ro  1910 
von der Kom m iss ion  angenommen:

D er Kostenanschlag pro  1910 balanziert in  E innahm en und 
Ausgaben m it M  182500. A n  Einnahm en sind veranschlagt: Be i
h ilfe  des Reichsamts des Inne rn  zur Anschaffung d e u ts c h e r  Baum- 
w o llku ltu r- und Erntebereitungsm aschinen M  50000, B e ih ilfe  der 
B aum w ollindustrie  M  90000, B e ih ilfe  der W o h lfäh rts lo tte rie  zu 
Zwecken der deutschen Schutzgebiete M  42 500.
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D ie  Ausgaben sind folgendermaßen veranschlagt:

I. O b e r le i tu n g  fü r  O s t-  u n d  W e s ta f r ik a .
Bereisung von deutschen und frem d

ländischen Baum wollgebieten A frika s  M  18500

II. K a u fm ä n n is c h e r  T e i l .
Kaufm ännische Geschäftsstelle Dares

salam m it Pflug- und Geräte-Depot M 13 oco
V e rte ilung  von Pflügen, landw irtscha ft

lichen Geräten und von Pflugpräm ien 
an Ans ied le r und Eingeborene . . »' 8 OOO

A n k a u f und V e rte ilung  von Saatgut » 35 000
Pflanzpräm ien an Eingeborene in

O s ta fr ik a ................................................... ,» 7 000
Q ualitätspräm ien anE ingeborene inTogo » 3 000
Transportvergütungen (bei größeren E n t

fernungen) anEingeborene und Kosten 
der A u f  kaufstellen von Rohbaum wolle
zu den Garantiepreisen des K .W . K . » 3 OOO • 69 OOO

I I I .  L a n d w ir t s c h a f t l i c h e r  T e i l .
Ausgesta ltung und Betrieb der Baum 

wollbauschule Mpanganya . . . .  » 2 5  OOO

IV . T e c h n is c h e r  T e i l .
M aschinelle E rn tebere itung, E rrich tung  

von Pionier-G inanlagen (deutscheMa
schinen) inM uansa.Bukoba undM oro- 
goro, letztere  in  Gemeinschaft m it
e iner zu gründenden Genossenschaft » 7° 000

zusammen: M  182 500

D er Vorstand des K o lon ia l-W irtscha ftliche n  Kom itees hat der 
vorstehenden V ere inbarung zwischen R eichs-Kolon ia lam t und K o lon ia l- 
W irtscha ftlichem  K om itee  und dem Kostenanschlag pro  1910 seine 
Zustim m ung erte ilt.

In  der Vere inbarung zwischen R eichs-Kolon ia lam t und K o lon ia l- 
W irtscha ftlichem  K om itee  e rb lic k t das K om itee  eine bedeutungsvolle- 
E tappe au f dem W ege der E in füh run g  und A usbre itung  einer 
ra tione llen  B aum w o llku ltu r in den K o lon ien .
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iy

VMerwirfichcifliche Unferiuchungen für die Berieielung 
der ülkciffaifeppe.

Ü ber die im  Gange befindlichen wasserw irtschaftlichen U n te r
suchungen fü r die Berieselung der Mkattasteppe berich te t Geh. O ber
baurat Schm ick w ie fo lg t:

»In der Vorstandssitzung des K o lon ia l-W irtscha ftlichen  Kom itees 
vom  13. M ai 1909 w urde beschlossen, in  der Mkattasteppe in  Deutsch- 
O stafrika Untersuchungen anzustellen, ob sich dieses G ebiet bewässern 
lasse und nach sachgemäß ausgeführter Berieselung fü r die An lage 
von Baum w ollp lantagen geeignet sei.

D iese Untersuchungen sollten sich anschließen an meinen Be
rich t, den ich über diese Frage nach m einer R ückkehr aus Ostafrika 
dem Staatssekretariat fü r die K o lon ien  erstattet hatte, und der in  dem 
B erich t X I  (Frühjahr 1909) des K o lon ia l-W irtscha ftlichen  Kom itees 
über deutsch-kolonia le Baum woll-Unternehm ungen abgedruckt ist.

In  Ausführung  des erwähnten Beschlusses reiste der von m ir 
zur V e rfügung  gestellte Ingen ieur Boos am 7. A ugust 1909 in  Be
g le itung  des Ingenieurs W e in re ich  nach Ostafrika ab und begann 
nach seinem E in treffen  alsbald seine Tätigke it.

D ie  A rbe iten  des Ingenieurs Boos sind noch n ich t zum A b 
schluß gekommen, und es läßt sich daher heute ein erschöpfender 
B e rich t darüber noch n ich t erstatten. Im m erh in  sind die erzielten 
Ergebnisse so w ich tig , daß es geboten erscheint, unter V o rbeha lt 
w e ite re r Ergänzungen schon je tz t darüber M itte ilu n g  zu machen.

F ü r die Bewässerung der Mkattasteppe komm en im  wesent
lichen zwei Flüsse in  Betracht, e inmal der bei K ilossa aus dem 
Nord-Rubeho-Gebirge austretende M ukondokwa und ferner der nö rd 
lich  davon aus dem gle ichen Gebirgszuge komm ende W am i, end lich  
noch dessen Nebenfluß Kissagata.

D er M ukondokw a b ild e t unm itte lbar unterhalb K ilossa zuerst 
den M kwadanisum pf, aus dem er einesteils als M ukondokwa, andern- 
te ils aber als Gomberenga in  besonderen Flußbetten weiterfließt. 
In seinem weiteren V e r la u f gelangt er in  den Tendigasum pf, aus dem 
er als M katta austritt. A n  seinem Nebenflüsse, dem Gomberenga, 
lieg t der Gomberengasumpf, aus dem das Wasser w ieder einerseits 
als Gomberenga, anderseits als Pseudo-M ukondokwa abfließt. D er 
Gomberenga ergießt sich in  den W am i, der M ukondokwa und der 
Pseudo-Mukondokwa fließen als M katta ebenfalls dem W am i zu.

Diese säm tlichen F lußläufe durchziehen und begrenzen die 
Mkattaebene. Soweit die Vermessungsarbeiten vorliegen, is t festzu
stellen, daß das Gebiet der M kattaebene zwischen dem Mkattafluß
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im  Osten und dem Gebirge im  W esten, zwischen dem W am i im  
N orden und dem M ukondokw a im  Süden aus diesen Flüssen be
wässert werden kann.

N otw end ig  is t hierzu, daß der Wasserabfluß in  den Flußbetten 
ordnungsgemäß geregelt w ird  und daß die erwähnten Sümpfe be
se itig t werden. Soviel die seitherigen Beobachtungen ergeben haben, 
sind diese Sümpfe hauptsächlich dadurch entstanden, daß die E in 
geborenen in  z iem lich  roher W eise die W asserläufe zu Bewässerungs
zwecken aufgestaut haben. D urch  E inwerfen von Stämmen h ie lten 
sie das Wasser zurück, um es a u f die anliegenden Gebiete zu ver
te ilen. D ie  großen Schlammassen, die bei Hochwasser aus dem Ge
b irge  Zuströmen, d ichteten diese Absperrungen a llm ählich  ab, und 
au f diese W eise wurde oberhalb davon der Grundwasserstand e r
heb lich  erhöht und der S um pf geb ildet. D ie  von dem Wasser be
rieselten Geländestrecken sind außerordentlich fruch tba r; es gedeihen 
d o rt Reis, Mais und alle die übrigen ostafrikanischen Gewächse in  
üpp iger Fülle. Diese Sümpfe aber sind g le ichze itig  der H e rd  von 
E rkrankungen unter den Eingeborenen. D a ra u f is t es zurückzuführen, 
daß z. B. in  K ilossa n ich t nu r unter den E ingeborenen, sondern auch 
unter den Europäern M alaria  und Typhus nie verschwinden. D ie  
Beseitigung der Sümpfe und die Regelung der F lußläufe erm öglichen 
daher n ich t nur die bessere Ausnützung des Wassers zu Berieselungs
zwecken, sondern sie unterdrücken oder verm indern wenigstens auch, 
zum m indesten im  Laufe w eniger Jahre, die je tz t in  diesen Gebieten 
herrschenden Krankheiten.

D ie  von den Flüssen m itge führten  Wassermengen schwanken 
nun in  den verschiedenen Jahreszeiten außerordentlich. W ährend 
ich am 4. A p r i l  1908, zu Beginn der Regenzeit, bei K ilossa bei 
vo rs ich tige r Messung etwa IO cbm in  der Sekunde im M ukondokwa 
feststellen konnte, hat Ingen ieur Boos im  O ktober 1909, zur Zeit 
der größten Trockenheit, nur etwa 3,68 cbm in der Sekunde er
m itte lt. Ebenso unterscheidet sich die von m ir zu Beginn der 
Regenzeit im  W am i bei Sadani gemessene Wassermenge von 25 cbm 
in  der Sekunde von der von dem Ingenieur Boos zu der T rocken 
ze it vorgenom m enen Messung, die, a llerd ings etwas w eite r oberhalb, 
n ich t ganz 2 cbm in  der Sekunde ergab. Ingen ieur Boos hat bei 
diesen Messuugen festgestellt, daß ein erheb licher T e il des Wassefs 
bei dem Laufe durch die M kattasteppe in  den F lußbetten versickert, 
so daß vie lfach  an den oberen F lußbetten größere Wassermengen 
gemessen w urden als w e ite r unterhalb. D iese je tz t versickernden 
Wassermengen können fü r die Berieselung nutzbar gemacht werden.
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D ie  weiteren von Ingenieur Boos noch vorzunehm enden 
Messungen werden Aufschluß geben über d ie  W asserführung dieser 
Flüsse während und nach der Regenzeit. Daß zeitweise ganz e r
heb lich  größere W assermengen abfließen, is t ohne weiteres an den 
F lußbetten selbst zu ersehen und es e rhe llt auch aus der Tatsache, 
daß die gesamte Mkattaebene .zeitweise überflu te t w ird .

Aus dieser großen Schwankung in  der W asserführung der 
Flüsse e rg ib t sich die N otw end igke it, w ill man m ög lichst große Ge
biete bewässern, den W asserüberfluß zurückzuhalten, dam it man ihn  
zuzeiten des Wassermangels zusetzen kann. D ie  a llm ähliche A n 
pflanzung der Gebirgszüge w ird  ein gutes M itte l h ie rfü r sein; doch 
is t es einerseits n ich t ausreichend, anderseits t r i t t  seine W irku n g  
erst nach m ehreren Jahren ein. Es müssen daher Staubecken in 
dem Gebirge angelegt werden, die diesen Zweck rasch und sicher 
erfü llen . D ie  Untersuchungen des Ingenieurs Boos haben ergeben, 
daß sowohl in  dem O berlau f des M ukondokw a und an dessen Quell- 
fliissen als auch in  der Gebirgsstrecke des W am i und des Kissagata 
geeignete Stellen h ie rfü r vorhanden sind. W o  solche Becken am 
zweckmäßigsten angelegt werden, is t a llerdings durch weitere A u f
nahmen noch festzustellen.

D ie  vorliegenden Wassermessungen erstrecken sich noch au f 
einen zu kurzen Zeitraum , als daß schon je tz t ein V e rg le ich  gezogen 
werden könnte zwischen den gemessenen N iederschlagsmengen in 
den Q uellgebieten der Flüsse und ih rem  A b lau f. F ü r diese w ichtigen 
E rm ittlungen  müssen v ie lm ehr noch länger dauernde Erhebungen 
stattfinden, ehe h ierüber ein klares B ild  gewonnen werden kann.

D er Boden der M kattasteppe is t inzw ischen auch untersucht 
worden, und es scheint, daß in  dem bereits bezeichneten Gebiet 
zwischen den Flüssen und dem G ebirge fast überall d ie Anpflanzung 
der Baum w olle  m ög lich  ist. Ingen ieur Boos hat festgestellt, daß in 
dem am wenigsten geeigneten Boden an der Eisenbahn Baum wolle 
wächst. Nähere Nachforschungen haben ergeben, daß während des 
Baues der E isenbahnlin ie  bei km  49 m itten  in  der e igentlichen 
Steppe m it dunklem  rissigem Boden beim  Um laden von Baum woll- 
samen ein ige K ö rn e r in  den Boden gefallen und ohne Pflege auf
gegangen sind; d ie  Pflanzen haben sogar zwei Steppenbrände über
standen. D ie  inzw ischen eingeleite ten Pflanzversuche werden über 
die E ignung  des Bodens fü r Baum wollp lantagen noch näheren 
Aufschluß lie fe rn . D och  kann m it Rücksicht a u f das eben geschil
derte V o rkom m en und die an vie len Stellen vorhandenen E in 
geborenenpflanzungen au f ein günstiges Ergebnis gerechnet werden.
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Wasserwirtschaftliche Erkundung.

Nach diesem vorläufigen B e rich t erscheinen die gehegten 
H offnungen fü r die Erschließung der Mkattasteppe zum Baum w oll
bau berechtig t, und es d a rf angenommen werden, daß die Ergebnisse 
der weiteren Untersuchungen diese Voraussicht bestätigen.«

A u f  A n trag  des Vors itzenden werden folgende Beschlüsse gefaßt:

a) M it Bezug au f die bisherigen Ergebnisse der w a s s e r w ir t 
s c h a f t l ic h e n  E rk u n d u n g  in  d e r  M k a t ta s te p p e  w ird  
fo lgender A n tra g  bei dem R eichs-Kolon ia lam t e ingebracht:

Das R eichs-K olon ia lam t w o lle  das Gebiet zwischen Eisen
bahn— M kattafluß—Tamefiuß und G ebirge bis au f weiteres von 
V erpachtung oder V e rk a u f ausschließen, dam it n ich t durch 
Zerstücklung des Gebietes eine e inhe itliche  D urch füh rung  des 
wasserw irtschaftlichen Gesam tprojektes gefährdet w ird .

b) Nach Ausführung  der wasserw irtschaftlichen V o ra rbe it in der 
Mkattasteppe soll eine w a s s e r w ir ts c h a f t l ic h e  E r k u n d u n g  
am  V ik to f ia s e e  ausgeführt werden, fü r den Fa ll es gelingt, die 
e rfo rderlichen M itte l fü r das U nternehm en aufzubringen. D ie  
Aufgabe dieser E rkundung so ll sein, generell festzustellen, ob 
eine Bewässerung bestim m ter arider Gebiete am V ikto riasee 
durch die Wassermassen des V ik to r ia  Nyansa oder durch 
Flüsse m ög lich  ist. E ventue ll sind bestim m te Gebiete zu be
zeichnen und die generellen Kosten ih re r Bewässerung zu 
berechnen. Zugleich sollen diese Gebiete au f ih re  E ignung 
fü r den Baum wollbau untersucht werden. M it  der Ausführung 
der fü r die E rkundung notwendigen Aufnahm en an O rt und 
Stelle w ird  H e rr  Ingenieur Boos betraut. M it der U ntersuchung 
dieser Gebiete a u f ihre E ignung als Baum wolland w ird  der 
L a n d w irt des Kom itees, M igdalski, beauftragt. Das Gouvernement 
und das Bezirksam t von Muansa sind um weitgehendste U n te r
stützung der E rkundung zu ersuchen.

D ie  L e itu ng  des Kom itees w ird  beauftragt, die M itte l 
f i i r  die E rkundung  aufzubringen und die A usführung  vo rzu 
bereiten. Seitens des Kom itees w ird  ein Betrag bis zu M. io o o o  
fü r die Erkundung ausgesetzt.

c) W egen e iner w a s s e r w ir ts c h a f t l ic h e n  E r k u n d u n g  des P a re - 
g e b ie te s  zur Festste llung der Bewässerungsm öglichkeit durch 
den Pangani sind zunächst Erhebungen a llgem einer A r t  anzu
stellen, u. a. eine V e rb indung  m it der Deutschen K o lon ia l- 
Eisenbahn-Bau- und Betriebsgesellschaft anzustreben.

—  22
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5. Ölpalmen*Veriuchspflcmzung in Oífcifríka.
Ü ber Ö lpa lm enku ltu r in  Deutsch-Ostafrika berich te t der V o r

sitzende, daß in  Fortsetzung der au f A nregung  von Reg. Rat D r. Busse 
übernommenen P ion ie ra rbe it eine kurze vo lkstüm liche  A n le itu n g  zur 
K u ltu r  der Ö lpalm e in  Deutsch und K isuaheli von dem K om itee  
herausgegeben und im  Schutzgebiet v e rte ilt w orden is t; fe rner is t an 
55 Pflanzungen, Bezirksäm ter und M issionen in  D eutsch-O stafrika  
in  der verflossenen Pflanzperiode von den Organen des Kom itees 
kostenlos Saatgut abgegeben worden. Neue Saat fü r die kom m ende 
Pflanzperiode ist bestellt.

D ie  fast unbegrenzte Aufnahm efähigkeit des W eltm arktes fü r 
Ö lfrüch te  und der V o rte il, der unserer ostafrikanischen K o lon ie  
durch die K u ltu r  der Ö lpalm e erwachsen könnte, sowie die M ö g lich 
ke it, durch die neuerdings, erfundenen Palmöl- und Palmkern-Ge
w innungsmaschinen Ö lpalm en-P lantagenkulturen ins Leben zu rufen, 
veranlaßt das Kom itee , sich zunächst neben sorg fä ltigen K u ltu rve r- 
suchen auch m it der Abgabe von P flänzlingen an Europäerplantagen 
und an die eingeborene Bevölkerung zu beschäftigen.

D ie  W o h lfah rts lo tte rie  hat dem K om itee  fü r diesen Zweck in  
dankenswerter W eise fü r das Jahr 1910 M  IOOOO bew illig t.

A u f  A n tra g  des Vors itzenden beschließt das K o m itee :

X. In  M panganya eine Ö lp a lm e n -V e rs u c h s p f la n z u n g  einzu
richten. D ie  Pflanzung w ird  von dem L e ite r der B aum w ollbau
schule, L a n d w irt Schaefer, bew irtschaftet. D ie  O berle itung so ll 
dem Kultur-R eferenten  des Gouvernements, H e rrn  G eoA . Schm idt, 
angeboten werden, der durch seinen langjährigen A u fe n th a lt im  
Ö lpa lm engürte l von Togo und Kam erun die e rfo rde rlichen  
E rfahrungen besitzt.

2. Im  H in b lic k  a u f die große Bedeutung des Im po rts  von Ö lroh 
stoffen nach Deutschland, jä h rlich  über 400 M illionen  M ark, 
und der deutsch-kolonialen Öl- und Fetts to ffp roduktion  (Palm
kerne, Palm öl, K opra , Sesam, Baumwollsaat, Erdnüsse, Schi
butter, jä h rlich  im  W e rte  von etwa 12 M illion en  Mark) w ird  
die L e itung  beauftragt, eine ständige Ö lr o h s to f f - K o m m is s io n  
einzusetzen, die sich dauernd m it den Interessen der Öl- und 
Fetts to ffp roduktion  in  den deutschen K o lon ien  befassen soll. 
D ie  Kom m ission  is t aus Fachleuten der heim ischen Industrie  und 
der ko lonia len Landw irtscha ft zusammenzusetzen. Aufgabe der 
K om m ission  is t es, landw irtscha ftliche , kaufmännische und 
technische Fragen zu bearbeiten. D ie  Kom m ission so ll sich
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zunächst befassen m it der A u fb r in g u n g  von M itte ln  fü r die 
Förderung der Öl- und Fetts to ffp roduktion  in  den K o lon ien  und 
m it der D u rch füh rung  des fo lgenden Programms h ins ich tlich  
der Ö lpa lm enku ltu r in  Ost- und W estafrika, 
Ö lpalmen-Versuchspflanzung in  Ostafrika, V e rb re itu ng  der Ö l

palme,
Beschaffung von Saatgut und Pflänzlingen,
Le istung  von Pflanzpräm ien, Qualitä tspräm ien und T ranspo rt

vergütungen,
E rrich tu n g  von P ion ie r-P a lm ö lw erken  (Palmöl- und Palmkern- 

Gewinnungsmaschinen) in  W est- und Ostafrika.
Begutachtung der Q ualitä ten in  Deutschland,
Ausste llung von Produkten der Ö lpalm e und von Palmöl- und 
Palmkern-Gewinnungsmaschinen.



Guttapercha- und Kautschuk-Unternehmen in Neuguinea.

—  25 -

6. Guttapercha* und Kautschuk*Unfernehmen in ileuguinea.
Ü ber den derzeitigen Stand und die vorläufigen Ergebnisse 

des Guttapercha- und Kautschuk-Unternehm ens in  Neuguinea berich te t 
Professor D r. W arbu rg  folgendes:

Nach d re ijäh rige r D auer hat das Guttapercha- und Kautschuk- 
U nternehm en in  Neuguinea im  O ktober vorigen Jahres seinen A b 
schluß gefunden. W enn auch n ich t alle anfangs an die E xped ition  
geknüpften E rw artungen in  E rfü llu ng  gegangen sind —  naturgemäß 
hat eine derartige  E xped ition  in  einem wenig ku ltiv ie rte n  Lande 
w ie Neuguinea m it mannigfachen Schw ierigkeiten zu rechnen — , 
so sind die erzie lten E rfo lge  doch durchaus befried igend. D ie  der 
E xp ed ition  gestellten A u fgaben:

1. Feststellung abbauwürdiger Mengen von G uttapercha und 
Kautschuk,

2. Ausbeutung dieser Rohstoffe in  den aufgefundenen Beständen,
3. H eranziehung und A n le rnung  der E ingeborenen zu einer 

ra tione llen G ew innung dieser Rohstoffe,
4. V o rbe re itung  und V e rb re itu ng  der Guttapercha- und K a u t

schukku ltur
sind größtenteils ge löst, die w irtschaftliche  und zum T e il auch 
w issenschaftliche E rfo rschung w ich tig e r Gebietsteile von Kaiser- 
W ilhe lm s land  is t w esentlich  ge fö rdert worden. H ervorzuheben ist, 
daß die E xped ition  ohne einen ernsteren Zusammenstoß m it den 
E ingeborenen durchge füh rt w urde und zu anfangs befürchteten 
po litischen V erw ick lungen  keinen Anlaß bot.

Nach einem von D r. Schlechter eingesandten vorläu figen 
Schlußberichte lassen sich die Ergebnisse der E xp e d itio n  kurz 
folgendermaßen zusammenfassen:

G u tta p e rc h a .

1. D ie  P e s ts te l lu n g  a b b a u w ü r d ig e r  M e n g e n  v o n  G u t t a 
p e rc h a . Soweit bis je tz t b e u rte ilt werden kann, scheint von 
mehreren aufgefundenen Guttaarten nur das von Schlechter schon 
früher entdeckte Palaquium  Supfianum w irk lic h  gute Gutta zu lie fe rn . 
D ie  V e rb re itu ng  dieses Baumes ist in  dem Gebiete eine rech t aus
gedehnte. M it  S icherheit is t d ie  A r t  bis je tz t bekannt von der 
Gegend des Kap Croisselle bis zur Ray-Küste, doch ist es w ahr
scheinlich, daß sich das Verbre itungsgeb ie t noch bedeutend nach 
Osten und W esten ausdehnt. Ob eine im  U ariageb iet häufig ge
fundene A r t  m it Palaquium  Supfianum identisch ist, konnte wegen
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Mangel an B lü ten  noch n ich t festgestellt werden. Nach dem Innern  
zu, also nach Süden, erstreckt sich das Verbre itungsgeb ie t bis in 
das B ism arck-Gebirge. Das Zapfen der Bäume e rfo lg te  in  derselben 
W eise, w ie dies im  ganzen M alaiischen A rc h ip e l üb lich  ist. D ie  
Bäume wurden gefä llt, dann m it einem Guttamesser geringe lt und 
der Saft in  B lä tte rn  aufgefangen. U n te r mehreren ausprobierten
Zapfm ethoden hat sich diese am besten bewährt.

D ie  E rträge der einzelnen Bäume schwankten in  rech t be
deutenden Grenzen. So ergab ein Baum von 182 cm Stam mum fang 
etwa 20 engl. Pfund Gutta, während ein solcher von 187,5 cm U m 
fang nur 9 j /2 Pfund brachte, ein d ritte r  von 180 cm U m fang  w ieder 
IO 1/ ,  Pfund und ein v ie rte r von 192,5 cm U m fang nur 7 Pfund.
D ie  Gründe fü r diese E rscheinung sind noch n ich t geklärt.

E ine äußerst schw ierig  zu lösende Frage w ar die der H äu fig 
ke it des Vorkom m ens von Guttabäum en innerhalb  gewisser Areale. 
Schlechter hat versch iedentlich  S tichproben vorgenom m en und ist 
nach diesen der Überzeugung, daß sich innerhalb  der Zonen, in  
denen Palaquium  Supfianum a u ftr itt, du rchschn ittlich  ein Baum pro  
H ekta r finden ließe. Je nach der F orm ation  t r i t t  der Baum in 
manchen Gegenden häufiger, in  anderen seltener auf. Es erscheint 
Schlechter außer Zweife l, was auch von den M alaien bestä tigt wurde, 
daß das V o rkom m en von Palaquium  Supfianum in  Deutsch-Neu
guinea ein ung le ich häufigeres ist, als das von Palaquium  o b long ifo lium  
in  seinem Verbre itungsgebie t.

2. D ie  A u s b e u tu n g  a u fg e fu n d e n e r  B e s tä n d e  ist zwar 
h in te r den früheren Erw artungen zurückgeblieben, die Regenzeiten 
und der o ft ein größeres Personal beanspruchende schwierige W ege 
bau bee in träch tig ten  die Sam m eltä tigke it; im m erh in  sind durch die 
E xp ed ition  schon ganz ansehnliche Mengen G utta nach Deutschland 
zur A usfuhr gelangt. D iese betrug  im  Jahre

1 9 0 7  ....................................... 660 kg,
1 9 0 8   1510 «
1 9 0 9   2660 «
1910 bis M ärz . . . 1 IOO «

W e ite re  Sendungen sind nach Deutschland unterwegs.
D am it ist der erste A n fang  einer a llm ählichen Versorgung- 

Deutschlands m it einem der w ich tigs ten  Rohstoffe aus den p u ts c h e n  
K o lon ien  gemacht, der wegen der Legung deutscher K abe l auch 
des po litischen  H in te rg rundes n ich t entbehrt.

D ie  von der deutschen K abe lindustrie  gezahlten Preise waren 
etwa M  5,— pro  kg fü r  erste Q ua litä t und etwa M  1,25 fü r zweite 

Q ualität,

Guttapercha- und Kautschuk-Unternehmen in Neuguinea.
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D ie  E xped ition  hat ergeben, daß fü r Neuguinea nur die Form en 
der Ausbeutung in  Betrach t kommen, die sich auch in  N iederländisch- 
Ind ien  und a u f der Malaiischen H a lb inse l bewährt haben. Diese 
bestehen darin, daß entweder die E ingeborenen selbst das P rodukt 
gewinnen und d irek t an den Kaufm ann gegen W aren vertauschen 
oder gegen Geld verkaufen, oder aber, daß sich M alaien in  das 
Innere begeben und m it den E ingeborenen zusammen die A us
beutung der G utta vornehmen, um diese dann an die aufkaufenden 
Europäer abzugeben. Das K om itee  hat nunm ehr aus eigenen 
M itte ln  dem G ouvernem ent Gelder fü r den weiteren A u fk a u f von 
G uttapercha zur V erfügung  gestellt, b is dieser von Interessenten 
übernom m en w ird . U m  dahin zu w irken, daß die Eingeborenen 
m ög lichst nur die besseren Q ualitä ten Gutta produzieren und be
sonders auch a u f die R e inhe it des Produktes achten, wäre zu 
empfehlen, den vom  K om itee  zunächst garantierten M in im a lpre is  
von M  I , — pro  kg bis au f weiteres au f M  I , — bis M  2,—  pro  kg, 
je  nach Q ualitä t, zu erhöhen.

j .  D ie  H e r a n z ie h u n g  u n d  A n le r n u n g  d e r  E in g e b o re n e n  
z u r  r a t io n e l le n  G u t ta g e w in n u n g  ist m it U nterstü tzung der 
R egierung in  verschiedenen Te ilen  des Schutzgebietes m it E rfo lg  
durchgeführt worden. Besonders im  Bezirk  F riedrich-W ilhe lm shafen  
waren die Ergebnisse befried igend. In  diesem Gebiete sowie bei 
der neu errichte ten  Station M orobe werden die Bemühungen m it 
H ilfe  von M alaien fortgesetzt. E ine r der Malaien, welcher im  D ienste 
der E xp ed ition  stand, is t im  Schutzgebiet verblieben, um als fre ie r 
Paradiesvogeljäger, Gutta- und Kautschuksam m ler seinen E rw erb  
zu suchen.

D ie  noch verble ibenden M itte l der E xped ition  sind dem Gou
vernem ent fü r d ie w eite re  D urch füh rung  der A n le rnung  der E in 
geborenen durch die am tlichen Organe zur V erfügung  gestellt 
worden. Das G ouvernem ent hat die einzelnen D ienstste llen von 
neuem ersucht, die Bemühungen um  A n le rnu ng  der Eingeborenen 
fortzusetzen und auch ihre  ö rtliche  Ausdehnung nach bestim m tem  
Plane vorzubere iten und durchzuführen. Sollte eine Verstärkung 
des malaiischen Lehrpersonals erwünscht erscheinen, so is t eine 
solche vom  G ouvernem ent in  Aussicht genommen.

4. D ie  n u r  in  k le in e r e m  M a ß s ta b e  m ö g lic h e n  A n 
p f la n z u n g s v e rs u c h e  v o n  G u tta p e rc h a  mußten sich au f die 
ständige Station der E xp ed ition  an der Küste, Bulu, beschränken. 
U ngünstige W itterungsverhältn isse, Schädlinge, w oh l auch die häufige 
Abw esenheit Schlechters au f der E xp ed ition  im  Innern  beein-



Guttapercha- und Kautschuk-Unternehmen in Neuguinea.

— 28 —

träch tig ten  diese Versuche, so daß ein abschließendes U rte il vo r
läufig  n ich t ge fä llt werden kann.

D ie  heute noch w enig  geklärte Frage der Guttaperchagew innung 
durch K u ltu re n  läßt es ratsam erscheinen, derselben gegenüber vo r
läufig  noch eine abwartende H a ltung  einzunehmen.

K a u ts c h u k .
D u rch  Schlechters Reisen sind im  Schutzgebiet b isher fü n f 

Kautschukpflanzen m it S icherhe it bekannt geworden; dre i derselben 
gehören der F am ilie  der Apocynaceen, zwei der F am ilie  der Moraceen 
an. D ie  Apocynaceen, welche guten Kautschuk lie fe rn , sind offen
bar m it den malaiischen Param eria-Arten verw andt; eine genauere 
Bestim m ung der G attung w ird  erst nach R ückkehr Schlechters nach 
Europa m öglich  sein. D ie  w ichtigste  der d re i L ianen ist die am 
U aria  vorkom m ende, d ie  d o rt w e it ve rb re ite t ist und im  G ebirge 
bis zu einer H öhe von IOOO m em porsteigt. D e r Kautschuk dieser 
A r t  ist sehr fest und nervig. D ie  zweite A r t  w urde in  M itte l-N eu
guinea in  der Gegend der Astro labe-Bucht beobachtet. Gute zapf
bare Stämme dieser A r t  sind jedoch wenige gefunden worden. D ie  
d ritte  zu dieser G ruppe gehörige L iane scheint im  E itape-Bezirk w e it 
ve rb re ite t zu sein und lie fe rt einen höheren E rtrag  an Kautschuk 
als erstgenannte A rten .

V on  großem W erte  fü r die w irtschaftliche  E n tw ick lung  e in iger 
Gegenden Neuguineas dürften  die beiden Moraceen sein; sie gehören 
der großen G attung F icus an und sind nahe m ite inander verwandt. 
Das V erbre itungsgeb ie t der einen A r t  scheint sich von K ap  Croisselle 
nach Osten bis an die englische Grenze, im  Süden bis in die Nähe 
des oberen Ramu und am U aria  b is in  das D ischore-G ebirge aus
zudehnen. D ie  Erträge der einzelnen L ianen schwankten je  nach 
Länge und Stärke derselben in  z iem lich  großen Grenzen. A ls  
D urchschn ittsertrag  fü r eine m itte lstarke L iane von etwa 15 cm 
Durchm esser kann ungefähr 1 bis U /2 Pfund Kautschuk angenommen 
werden. E ine Probe des Kautschuks w urde in  Deutschland m it 
M  9,50 p ro  kg bewertet.

D ie  zweite Kautschuk lie fernde F icusart fand Schlechter im  
E itape-Bezirk, wo sie in  den W ä lde rn  z iem lich  häufig a u ftr itt. Ih r 
P rodukt ist dem der vorigen A r t  ähnlich. Das A u ffinden  dieser 
Kautschuk-L ianen im  U rw a ld  is t bei der großen Zahl ähn licher w e rt
loser A rte n  naturgemäß schwierig, ebenso eine zuverlässige Schätzung 
der H äu figke it ihres Vorkom m ens.

D ie  Ausbeutung von Kautschuk und Heranziehung und A n - 
lernung der Eingeborenen zu e iner ra tione llen  Gew innung w ird  nach
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M ög lichke it von den am tlichen Organen in g le icher W eise durch
geführt w ie bei Guttapercha P unkt 2 und 3. E in  Malaie so ll zu
nächst das Gebiet bei Dalm ann-Hafen au f Kautschuk durchsuchen 
und die E ingeborenen in  der G ew innung des Produktes anlernen, 
um dann später m it Einsetzen der T rockenhe it von E itape aus einen 
Vorstoß in  das Gebirge zu unternehm en.

D ie  der E xp ed ition  u rsp rüng lich  ebenfalls gestellte Aufgabe, 
die K autschukku ltu r in Neuguinea vorzubere iten und zu verbreiten, 
konnte in  den H in te rg run d  treten, da die Kautschuk-P lantagenkultur 
inzw ischen von den größeren europäischen Pflanzungsunternehmungen 
im  Schutzgebiet in  A n g r if f  genommen worden ist.

W e ite re  N u tz p f la n z u n g e n .

R o ta n g -L ia n e n  sind .in den W ä ldern  übera ll zahlre ich an
getroffen worden. Nach Deutschland und Singapore gesandte Proben 
fanden zunächst eine wenig  günstige Beurte ilung . Zum  E x p o rt 
scheint das R ohr n ich t geeignet, es sei denn, daß durch eine bessere 
A u fb e re itu n g  ein m arktfähigeres P rodukt e rz ie lt w ird .

H a rz . In  den Bergen des östlichen Teiles von K a is e r-W il
helmsland is t eine D ip te rocarpaceen-A rt w e it verbre ite t, die ein 
D am m ar ähnliches H arz lie fe rt. D ie  wenig  günstige B eurte ilung  von 
Proben dieses Harzes läßt eine Ausbeute desselben zunächst n ich t 
als rentabel erscheinen.

F a s e rb a n a n e . Im  A llu v ia lg e b ie t des U aria  und anderer 
Flüsse kom m t häufig eine Faserbanane v o r: sie lie fe rt im  D u rch 
schn itt etwa IOO g trockene Faser; jedoch fehlen noch zuverlässige 
Mengenangaben, um die M ög lichke it einer maschinellen Ausbeute 
der Faserbanane beurte ilen  zu können.

W is s e n s c h a f t l ic h e  E rg e b n is s e .

W ic h tig  und von ble ibendem  W e rt sind auch die wissenschaft
lichen Ergebnisse der E xp e d itio n ; sie bestehen hauptsächlich in der 
botanischen Erschließung eines großen Gebietes von K a ise r-W il
helmsland, zum T e il in  Ergänzung frühere r E rkundungen (W arburg, 
Lauterbach, Schlechter) näm lich :

a) der Küstenzonen an der Astro labebucht, am englischen 
Grenzgebiet, um Eitape,

b) der M itte lgeb irgslandschaften des F inisterre-, des Kani-, des 
Ibo-Gebirges, der Uariaberge, des Torice lli-G ebirges,

c) der Ebene des oberen Ramu,

d) der V orbe rge  des m ittle ren  Bismarck-Gebirges.



D r. Schlechter hat ein großes H erba rium  angelegt und der bo 
tanischen Zentralste lle in  B e rlin  übersandt. Zur Bearbeitung sollen 
besondere Spezialisten herangezogen werden.

Guttapercha- und Kautschuk-Unternehmen in Neuguinea.
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A u f  G rund des Berichtes über die vorläufigen Ergebnisse der 
Guttapercha und K autschuk-E xpedition  nach Neuguinea beschließt 
das K om itee :

1. den Aufkauf-G arantiepre is  der von Eingeborenen gewonnenen 
Guttapercha von M  r ,—  pro  kg loko  A u fkaufsste lle  bis au f 
weiteres au f M  1,— bis M  2,—  p ro  kg, je  nach Q ualität, loko 
Au fkaufsste lle  im  Interesse e iner zu verbessernden Bere itung 
und Sortierung zu erhöhen. Den Ka iserlichen Behörden in  
Neuguinea w ird  pro  1910 zunächst eine Summe bis zu M  IOOOO 

aus den M itte ln  des Kom itees fü r Aufkaufszw ecke zur V e r
fügung geste llt;

2. m it dem Ka iserlichen G ouverneur D r. H ah l und m it dem E x 
ped itions le ite r D r. Schlechter sind demnächst in  B erlin  V e rhand
lungen zu pflegen zu dem Zweck: durch ein w e ite re s  g e m e in 
sam es V o rg e h e n  z w is c h e n  K o lo n ia l - V e r w a l tu n g  und 
K o m ite e  d e r  E x p e d i t io n  e in e n  d a u e rn d e n  E r fo lg  zu 
s ic h e rn .

D er vorliegende vorläufige B e rich t g ib t dem K om itee  Veran
lassung, dem R e ichs-K o lon ia lam t, der Deutschen K o lon ia lgese ll
schaft und der Industrie  fü r die dem Unternehm en gewährte ta t
krä ftige  U nterstützung seinen D ank auszusprechen. Zu besonderem 
D ank ist das K om itee  dem Ka iserlichen  G ouverneur D r. H ah l ve r
p flich te t, der m it großer U m sich t und durch persönliches E ingre ifen  
das U nternehm en im  Schutzgebiete gele ite t und gefö rde rt hat.
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7. internationale Kautschukaussfellung in London, 1011.

D er von dem K om itee  bestellte Kom m issar Professor D r. W ar- 
burg  berich te t:

D ie  Ausste llung w ird  in  d e rZ e it  vom  12. bis 28. Juni 1911 in 
der Royal A g ric u ltu ra l H a ll, London, stattfinden. D er Ausste llungs
le ite r H e rr Staines Manders hat in  persönlichen Verhandlungen 
be re itw illig s t ein O ptionsrecht bis zum I. O ktober 1910, und zwTar 
wahlweise fü r  etwa 1000 qm  oder fü r etwa 750 qm  oder fü r etwa 
500 qm  innerhalb  e iner bestim mten, günstig  gelegenen Fläche gewährt.

Professor W arbu rg  be fü rw orte t eine B e te iligung an der A us
ste llung und beantragt, das K om itee  möge fü r diese Zwecke einen 
Garantiefonds bis zu M  3000 zur V erfügung  stellen.

In  der D iskussion b rin g t Regierungsrat D r. Busse zur Kenntn is, 
daß das R eichs-Kolon ia lam t der B ildung  einer deutschen A b te ilu ng  
au f der Londoner Ausste llung w oh lw o llend  gegenüberstehe in  der 
Voraussetzung, daß eine rege B e te iligung  sta ttfindet und eine ein
he itliche  w ürdige V e rtre tung  Deutschlands geschaffen w ird . General
d ire k to r H off, als V e rtre te r des Centralvereins Deutscher Kautschuk- 
waren-Fabriken, erk lärt, daß eine B e te iligung der deutschen Industrie  
frag lich  erscheint und eine diesbezügliche Entscheidung erst später 
getroffen werden kann.

In fo lge  dieser E rk lä rung  beschließt das Kom itee , eine Beschickung 
der Kautschukausstellung in  London 1911 durch eine K o llek tivaus
ste llung von Kautschuk aus den K o lon ien  und durch geeignetes an
schauliches M ateria l nur dann zu bewerkstelligen, wenn der C entra l
vere in  Deutscher Kautschukw aren-Fabfiken durch eine der deutschen 
Industrie  w ürd ige und um fangreichere Ausste llung sich be te ilig t. D ie  
Frage eines Garantiefonds des Kom itees w ird  vo rläu fig  zurückgestellt.



Internationaler Kongress für tropische Landwirtschaft in Brüssel.

8. Snfernafionaler Kongreß für tropische üandwirfscftaff 
in Brüssel, 20. bis 23. ITlai 1010.

A u f Ansuchen der L e itu n g  des In te rnationa len  Kongresses fü r 
trop ische Landw irtschaft, Brüssel, 1910, hatte das K om itee  einen B erich t 
über d ie  A r b e i t e r f r a g e  in  den  d e u ts c h e n  K o lo n ie n  über
nommen. Das Referat, zu dem das R eichs-Kolon ia lam t und die V e r
e in igung Kam eruner Pflanzungen in  dankenswerter W eise U n te r
lagen ge lie fe rt haben, is t dem Kongreß e ingere icht worden.

A ls  D elegierte  des Kom itees werden an dem Kongreß die 
H erren  Professor D r. S ch illing  als Referent fü r T ie rkrankhe iten  und 
Professor D r. W arbu rg  als Referent fü r trop ische Landw irtscha ft und 
den deutsch-kolonia len Baum wollbau te ilnchm en.

A u ch  andere deutsche Körperschaften und Vereine, w ie die 
Deutsche Landw irtschafts-Gesellschaft u. a., werden a u f dem Kongreß 
vertre ten sein. Es steht zu erwarten, daß der Kongreß unsere 
K enn tn is  der trop ischen Landw irtscha ft bereichern und voraussicht
lich  neue A nregyngen bieten w ird . W ir  möchten n ich t verfehlen, 
an dieser Stelle den deutschen Interessenten den Besuch des Kongresses 
zu empfehlen.

M it Bezug au f sein Referat in  Brüssel fü h rt Professor D r. S ch illing  
ungefähr folgendes aus:

A u f  v ie len Gebieten der K o lon ia lw irtsch a ft is t von dem K o lon ia l- 
W irtscha ftlichen  K om itee  Fruchtbares geleistet worden, aber e in  
G e b ie t  lie g t noch brach, obw ohl es ein fruch tbarer Boden ist, der 
die aufgewendete Mühe re ich lich  zu lohnen ve rsp rich t; ich meine 
das Gebiet der T ro p e n h y g ie n e .  W e r jem als weiße Angeste llte  
nach den T ropen  entsandt hat, weiß davon zu berichten, welch 
em pfind lichen Schaden das T ropenk lim a  unter ihnen anrichtet, 
welche V erluste  an A rb e itsk ra ft und an Menschenleben die eigen
tüm lichen  K rankhe iten  der heißen Länder verursachen, und alle 
U nternehm er, welche gezwungen sind, fa rb ige A rbe itsk rä fte  zu be
schäftigen, haben erfahren müssen, w ie schwer auch diese doch 
scheinbar an das K lim a  gewöhnten Menschen unter jenen K ra n k 
heiten, unter dem W echsel ihres Aufentha ltsortes, unter der neuen 
A r t  der E rnährung  usw. zu leiden hatten, so daß manches U n te r
nehmen geradezu lahm  gelegt wurde, a lle in  durch die U nm ög lichke it, 
fa rb ige A rb e ite r zu bekommen oder sie gesund zu erhalten. Jeder, 
der sich auch nur theoretisch m it den K o lon ien  beschäftigt hat, 
weiß, daß die Bevölkerungszahlen in  unseren K o lon ien  fast unbe-
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g re iflich  n ied rig  sind. Sie erklären sich durch die vö llige  H ilf lo s ig 
ke it der Farb igen den entsetzlichen Volksseuchen gegenüber, aber 
auch durch vo llkom m enes Fehlen des hygienischen Denkens.

Je länger und je  eingehender ich  m ich m it den Fragen der 
T ropenhyg iene beschäftige — es sind je tz t m ehr als zehn Jahre — , 
desto m ehr fä llt  m ir  auf, w ie  wenig die Überzeugung, daß eine 
ganze A nzah l jener Schäden, die ich  eben erwähnt habe, durch ge
eignete Maßregeln verhüte t oder abgeschwächt werden können, b is
her in  die K re ise  derjenigen gedrungen ist, die doch so em pfind lich  
darunter zu leiden haben, in  die K re ise  der ko lon ia len  U nternehm er, 
der ko lonia len Erwerbsgesellschaften. W ie v ie l Leiden, w iev ie l U n 
annehm lichkeiten, w iev ie l Kosten fü r ärztliche  Behandlung und M ed i
kamente, w iev ie l vorze itige  H eim re isen könnten von den Gesell
schaften erspart werden, wenn sie alle ih re  Angeste llten  ohne A us
nahme von erfahrenen Tropenärzten  v o r der Ausreise au f ihren  Ge
sundheitszustand untersuchen ließen. W ie  unve rnün ftig  sind die 
W ohnungen a u f manchen Pflanzungen gebaut! W elche Unkenntn is 
besteht un te r den sogenannten „jungen  Leu ten “  in  bezug a u f die 
E rnährung ! Daß die E ingeborenen aus dem hochgelegenen H in te r
land anders e rnährt werden müssen als die Küstenleute, das hat man 
erst nach vie len Jahren in fo lge  schwerer V erluste  gelernt, aber die 
zweckmäßigste F orm  dieser E rnährung is t auch heute noch vie len 
B e te ilig ten  gänzlich unklar.

Gewiß, die Regierung sendet Ä rz te  hinaus, und diese bemühen 
sich nach K rä ften , in  ih rem  W irkungskre ise  fü r hygienische V e rhä lt
nisse zu sorgen. A b e r diese W irkungskre ise  sind le ider noch zu 
beschränkt, und die Ä rz te  sind noch zu dünn gesät, um einen w irk 
lichen und nachhaltigen E in fluß au f d ie gesamte weiße und farb ige 
Bevölkerung zu üben. U nd von den weißen A ns ied le rn  werden sie 
v ie l zu wenig gefragt! W e r denkt auch daran, wenn er eine neue 
Buschfaktore i e rrich te t, den A rz t  um seine M einung zu befragen! 
W enn  aber ein F akto ris t nach dem anderen schwer krank ins H os
p ita l gebracht werden muß, dann klagen die H erren  Chefs über die 
hohe D okto rrechnung !

Ich  m öchte daher d ie  A u fm erksam ke it des K o lon ia l-W irtscha ft
lichen Kom itees au f die Bedeutung der »Tropenhygiene« als w i r t 
s c h a f t l ic h e n  F akto r lenken und den W unsch aussprechen, daß 
auch diese W issenschaft, die w ie  kaum eine andere der P raxis so 
nahesteht, im  A rbe itsp läne  des K o lo n ia l-W irtsch a ftlich e n  Kom itees 
Raum finden möchte.

3
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9. Wcmderausifellung der Deufichen handwirtichaffs-Sefellichaff 
in ßamburg, 2. bis 7. 3uni 1910.

B e s c h lu ß : Das K om itee  beschließt, neben deutsch-kolonia ler Baum 
w o lle  ( 2 0  Ballen =  JOOOO Pfund) sowie ko lon ia lw irtscha ftlicher 
L ite ra tu r a u f der W anderausstellung der Deutschen L a n d w irt
schafts-Gesellschaft in  H am burg  die au f der Baum wollbauschule 
M panganya in  Gebrauch befind lichen Pflüge und Geräte aus
zustellen.

10. Ausheilung der Khediuial Agricultural Society in Cairo
1911.

B e s c h lu ß : Das K om itee  beschließt, den Fabrikanten von Baum- 
woll-E rntebere itungsm aschinen die Beschickung der K hed iv ia l 
A g r ic u ltu ra l Society in  Cairo 19I I  zu empfehlen.
Das K om itee  r ich te t bei dieser Gelegenheit an die U nternehm er 

in  den deutschen K o lon ien  und an die deutschen U nternehm er 
im  Auslande erneut die A u ffo rde rung , d e u ts c h e  F a b r ik a te  zu 
bevorzugen. Das K om itee  is t zur A uskun ft, insbesondere über 
deutsche Maschinen und Geräte fü r die trop ische Landw irtschaft, 
bereit.



Pilugkultur.

11. Pfhigkulfur.
Ü ber P flugku ltu r berich te t H e rr  Theodor W ilckens, H am burg:
D ie  Verw endung des Pfluges is t den E ingeborenen unserer 

Schutzgebiete b isher unbekannt. D ie  ausschließlichen Instrum ente, 
m it  welchen der E ingeborene seine Felder bearbeitete, waren die 
selbstgeschmiedete, je tz t in  größeren Mengen aus Deutschland ein
geführte  Hacke und der Hauer. M it  diesen p rim itive n  Instrum enten 
bearbeite t der E ingeborene heute noch fast ausschließlich seine Felder. 
D ie  ersten, von Europäern angelegten P lantagenkulturen umfaßten 
in  der Hauptsache Kaffee, auch Kokospalm en, später Kakao und 
Kautschuk, also m ehr sogenannte Forstku lturen , bei denen die A n 
wendung von Pflügen wenig oder gar n ich t in  Frage kam. E rst die 
e in jährigen K u ltu re n , w ie Baum wolle, Tabak, Reis, welche einen 
m ög lichst w urzelfre ien Boden verlangen und, um im  großen lohnend 
zu sein, nur m it P flugku ltu ren  ausgeführt werden können, forderten 
die E in füh rung  geeigneter Pflüge. E in  großes H indern is  war in  den 
zuerst erschlossenen -Gebieten die U nm ög lichke it der V iehha ltung  
wegen A u ftre ten  der Tsetsefliege und verschiedener Viehseuchen.

E ine  G roßku ltu r von Baum w olle  war ohne P flugku ltu r schlechter
dings n ich t denkbar, und nachdem die durch das K o lo n ia l-W ir t
schaftliche K om itee  ausgeführten Versuche günstige Aussichten fü r 
eine B aum w ollg roßku ltu r ergaben, veranlaßte das K om itee  die H inaus
sendung des ersten DampfpflugSatzes nach Deutsch-Ostafrika. Bei 
dem an sich schon großen R isiko dieses Projektes wählte  das K om itee  
einen Pflugsatz der altestén und renom miertesten, wenn auch aus
ländischen F irm a. Nachdem dieser D am pfpflugsatz gute Resultate 
erbracht hatte und durch die Verw endung desselben eine Baum w oll
g roß ku ltu r aussichtsreich erschien, wurden seitens verschiedener neu- 
gegründeter Baum wollp lantagen w eitere Dam pfpflugsätze hinaus
gesandt. Diese wurden aber nunm ehr von einer deutschen Fab rik  
bezogen, deren Fabrika te  im  Laufe der nächsten Jahre den Beweis 
der Ü berlegenhe it über den ersten englischen Pflugsatz erbrachten. 
D iese Dam pfpflugsätze sind in fo lge  ih re r Zusammensetzung verhältn is
mäßig kostspie lig, da zu einem solchen zwei schwere D am pfp flug -Loko 
m otiven  von je 16 HP. nom ine ll g le ich  etwa i  io  bis 139 HP. e ffektiv ge
hören, und zu einem kom ple tten  Satz: ein E inschaartiefpflug fü r die erste 
Bearbeitung, ein G rubber zur ersten Reinigung, fe rner ein Fünfs.chaar- 
pflug, eine Egge, W alze, bei künstlicher Bewässerung auch ein Graben
zieher, sowie Wasser wagen und Zubehörte ile  gehören, sodaß ein solcher 
Pflugsatz sich je  nach der Zusammenstellung au f M  60000 bis M  70000 
in  der K o lon ie  ste llt. Diese Dam pfpflugsätze des Zweim aschinen
systems haben sich bei G roßkulturen seit einigen Jahren gu t e ingeführt.
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D er hohe Preis legte den Gedanken nahe, ob es n ich t m ög lich  
sei, m it  le ich teren sogenannten Zugpflügen zu arbeiten, in  A r t  der 
amerikanischen 1 raction-Engine. D e r Preis e iner solchen Maschine 
von 16 HP. e ffektiv nebst einem Anhängepflug  s te llt sich au f rund 
M  i OOOO drüben. So w e rtvo ll e in solcher Versuch ist, dürfte  derselbe 
jedenfa lls  m it einem M ißerfo lg  endigen, genau w ie in  anderen Ländern. 
D iese Maschinen können, w e il sie sich a u f dem A cke r fortbewegen 
müssen, led ig lich  zum Pflügen, fü r die anderen, mindestens ebenso 
w ichtigen A rb e ite n  als Eggen, W alzen, Grabenziehen, Säen aber 
n ich t verwendet werden, anderseits ist die K o ns tru k tion  und das 
M ateria l dieser amerikanischen Maschinen so le ich t, daß Reparaturen 
fortgesetzt an der Tagesordnung sind. Man muß in  Betracht ziehen, 
daß diese Maschinen sich unausgesetzt au f vo lls tänd ig  unebenem 
Terra in , näm lich  dem rohen A cker, bewegen müssen und derartigen 
E rschütterungen ausgesetzt sind, daß schon eine besonders gute K o n 
struktion  dazugehört, um diesenBeanspruchungenStandzuhalten. H inzu 
kom m t noch die bekannte Nachlässigkeit des farb igen Personals, so daß 
sich diesem V e rsu th  keine besonders günstigen Aussichten eröffnen.*

Es werden derartige  Maschinen, jedoch in  stärkerer K onstruk tion , 
genau den Lokom otiven  der Dam pfpflugsätze des Zweimaschinen- 
Systems entsprechend, in  Deutschland gebaut, deren Preis a llerdings 
nennenswert höher is t und fü r eine Lokom otive  m it einem Sieben- 
furchen-F lachpflug sich au f rund M. 28 000 drüben stellt. D e r V o r
te il dieser deutschen Zuglokom otiven läge noch darin , daß bei einem 
Versagen des Systems als Zug lokom otive  diese deutsche Maschine 
durch den E inbau einer S e iltrom m el fü r ein Zweimaschinen-System 
Verw endung finden kann.

D ie  fortschre itende K u ltu r  und entsprechende Maßnahmen 
haben dazu geführt, daß au f manchen Plantagen, bei denen früher 
eine V iehha ltung  ganz ausgeschlossen war, heute ein entsprechender 
Stamm Zugvieh gehalten werden kann. Dadurch is t w iederum  die 
M ög lich ke it zur Verw endung von gew öhnlichen Pflügen zu le ichteren 
A rb e ite n  des vorgearbeite ten Feldes und zur R einha ltung der Pflan
zungen gegeben. In  erster L in ie  verwendet man dazu gewöhnliche 
Schw ingpflüge der sehr beliebten Sackschen Marken und K u ltiva to ren , 
letztere hauptsächlich zur R ein igung der Reihen au f den Baum woll- 
pflanzungen, auch Hack- und H äufe lp flüge kom m en bei dieser K u ltu r  
in  Anwendung.

D ie  K onstruk tionen  sind einfacher und le ich ter gehalten als 
d ie  h ie r in  der Landw irtschaft verwendeten Pflüge, da die E in 
geborenen zur Handhabung des Pfluges erst angelernt werden 
müssen und außerdem das. Zugvieh k le iner und schwächer ist. A u f
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den Farm en in Deutsch-Südwestafrika und den Ansied lungen und 
Plantagen in  den H och ländern Deutsch-Ostafrikas verwendet man Pflüge 
jeder A r t, w ie sie auch h ie r im  Gebrauch sind. F ü r d ie  E rn te  sind 
amerikanische Gras- und Kornm äher, sowie auch Garbenbinder beliebt.

Abgesehen von der V e rw ertung  des Pfluges a u f europäischem 
Betriebe is t es zur H ebung der V o lksku ltu ren  jedoch  absolut er
fo rd e rlich , den Eingeborenen ebenfalls an die Verwendung des 
Pfluges zu gewöhnen, eine Aufgabe, welche jedoch vorläu fig  noch 
großen Schw ierigkeiten begegnet, da der E ingeborene an seinen 
bisherigen p rim itiv e n  Geräten festhält, und ihm  auch die Verw endung 
von Ochsen, Pferden und Eseln als Zugtieren unbekannt ist. A u f  
den Versuchspflanzungen des K o lon ia l-W irtscha ftliche n  Kom itees 
in Mpanganya, Deutsch-Ostafrika, und Nuatjä, Togo, (letztere je tz t im  
Besitz und Betrieb  des Gouvernements) werden in  m ehrjährigen 
Kursen E ingeborene aus den verschiedensten Gebieten der K o lon ie  
m it der Handhabung des Pfluges und der Verw endung von Zugvieh 
ve rtraut gemacht. Bei den geringen M itte ln  des einzelnen E in 
geborenen und seiner Scheu, in derartigen Geräten und Zugtieren 
einen größeren Betrag anzulegen, und die U nm ög lichke it fü r ihn, 
Reparaturen an kom p liz ie rten  Geräten auszuführen, ist es absolut 
e rfo rde rlich , bei der E in füh rung  des Pfluges unter den Eingeborenen 
ein so einfaches und b illiges Gerät zu wählen, w ie nur irgendw ie 
fü r diesen Zweck denkbar.

Deshalb dürfte  der bei den amerikanischen Schwarzen e in 
geführte  einfache Schw ingpflug, led ig lich  aus dem aus H o lz  ge
fe rtig ten  Steg und zwei H andgriffen , sowie Scharen in  verschiedener 
Größe und Form en bestehend, das geeignetste Gerät sein. Es un te r
lie g t w oh l keinem  Zweife l, daß auch die fortgeschrittene deutsche 
P flug-Industrie  in  der Lage ist, derartige einfache Schwingpflüge 
pre isw ert herzustellen. W enn  sich auch der Absatz zunächst in  be
scheidenen Grenzen halten sollte, is t doch anzunehmen, daß m it den 
fortschre itenden Lebensbedürfnissen der E ingeborenen und den a ll
seitigen Bestrebungen, nam entlich  des Kom itees, im m erm ehr E in 
geborene zur A nw endung des Pfluges schreiten werden. D ie  A n 
wendung des Pfluges durch die E ingeborenen würde annähernd eine 
zehnfache E rhöhung  der Le istungsfäh igke it des Eingeborenen bedeuten, 
so daß alle Kre ise, in  erster L in ie  aber das K o lon ia l-W irtscha ftliche  
K om itee , nach dieser R ichtung  h in  jede  A nstrengung machen so llten; 
denn erst durch die H ebung  der P ro du k tiv itä t der E ingeborenen 
w ird  Deutschland in  der Lage sein, einen größeren T e il der von ihm  
benötig ten  R ohprodukte  aus seinen Schutzgebieten zu decken.
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12. Voranschlag

D ie  Rechnungs-Prüfungs-Komm ission legt den Voranschlag 1910 vor, der
Das K om itee  e rte ilt dem Voranschlag in

Einnahmen.

I .  Beiträge von H andel und Industrie , von kö rpe r
schaftlichen und persönlichen M itg liede rn  (M it-
g liederbeiträge und Baum wollbeiträge) . . . M  146 OOO

2. B e ih ilfe  des Reichsamts des Innern . (Im Interesse 
des Baum wollbau-Unternehm ens in  Deutschland 
zu v e r w e n d e n ) .............................' ........................ » 50 OOO

3. Be ih ilfe  der W o h lfah rts lo tte rie  zu 
Zwecken der deutschen Schutzgebiete 
fü r deutsch-ko lonia le  Baum woll-

U n te rn e h m u n g e n .......................M  42 500
fü r O lpalm enkulturversuche in

D eutsch-O stafrika  . . . . . » 10 OOO » 52 500

4. K o n to  G uttapercha-undKautschuk-Unternehm en,
noch vorhandene Gelder aus dem Jahre 1909 20 000

5. K o n to  W asserw irtschaftliche E rkundung  am 
M ukondokw a, noch vorhandene Gelder aus
dem Jahre 1 9 0 9 .........................................................  15 000

6. K o n to  W asserw irtschaftliche E rkundung in  den
Gebieten des V ic to r ia - S e e s ..................................  IOOOO

7- K o n to  Garantie fü r die In te rna tiona l Rubber &
A llie d  Trades E xh ib itio n , London  1911 . . r 3 OOO

8. Z in s e n -E in n a h m e n .........................................................  IOOOO

9. K o lon ia l-W irtscha ftliches  A rc h iv  . . . . . . . .  3 OOO
IO. K o n to  Bergbaustipend ien, noch vorhandene

Gelder aus dem Jahre 1 9 0 9 .................................. » 3 000
i r .  K o n to  T ropenpflanzer und K o n to  K o lon ia l-

H a n d e ls -A d re ß b u c h ................................................... » 27 500

M  340000
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1910.
von dem Referenten der Kom m ission, D ire k to r  Ladewig, e rläu te rt w ird , 
fo lgender Fassung seine Zustim m ung.

Ausgaben.

1. K o n to  B a u m w o ll-U n te rn e h m e n ............................. M 182 500

2. K o n to  Ö lpalm en-Unternehm enDeutsch-O stafrika » IO OOO

3- K o n to  Guttapercha-und Kautschuk-Unternehm en » 20 OOO

4 - K o n to  W asserw irtschaftliche E rkundung  der 
M k a t ta s te p p e ............................................................... » 15 OOO

r5- K o n to  W asserw irtschaftliche E rkundung  in  den 
Gebieten des V ic to r ia -S e e s .................................. » IO OOO

6. K o n to  Garantie fü r die In te rna tiona l Rubber &  
A llie d  Trades E xh ib itio n , London  1911 . » 3 000

7- K o lon ia l-W irtscha ftliches  A r c h i v ....................... » 3 000

8. K o n to  B e rg b a u s tip e n d ie n ........................................ » 3 OOO

9- Beschaffung von Saatgut, wissenschaftliche und 
technische P r ü fu n g e n .............................................. » I OOO

10. W o h n u n g ..................................................................... » 6 575
11. Gehälter ..................................................................... » 26 OOO

12. K o lon ia lw irtscha ftliche  Propaganda, D ru ck 
sachen, P orti, F rachten und Spesen . . . . » 20425

13. K o n to  T ropenpflanzer und Kolonia l-H andels- 
A d re ß b u c h .................................................................... » 39 500

M  340000
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13. Verteilung uon Saafguf 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 I I I  (S. 45 bis S. 72) Aufschluß.

Bergbaustipendien.
D ie  V e rö ffen tlichung  der D ru cksch rift „A ussich ten  fü r den 

Bergbau in  den deutschen K o lon ien . E ine A u ffo rde ru ng  an deutsche 
Prospektoren zur Betä tigung in  unseren K o lo n ie n “  hat dazu bei
getragen, das Interesse der Prospektoren fü r die deutschen K o lon ien  
zu wecken. Reisebeihilfen sind bis je tz t n ich t in  A nspruch ge
nommen worden, da die Prospektoren, welche beabsichtigten, ihre 
Pätigkeit in  den K o lon ien  aufzunehmen, die Reisekosten aus eigenen 
M itte ln  bestreiten konnten.

Lau t M itte ilu n g  des Ka iserlichen Gouverneurs von Deutsch- 
Sudwestafrika is t dem Gouvernem ent der Zuzug w irk lich  tüch tiger 
und erfahrener deutscher Prospektoren erwünscht. Aus diesem 
Grunde hat der Gouverneur nochmals Anw eisung ergehen lassen, 
den vom  K o lon ia l-W irtscha ftliche n  K om itee  m it Reisebeihilfen unter
stützten deutschen Prospektoren m öglichste E rle ich te rung  bei der 
E inw anderung zu gewähren.

Dem  Generalkonsulat in  Kapstadt sind neuerdings au f Ansuchen 
eine A nzah l w eiterer Exem plare  der Broschüre überwiesen worden.

Dipidipikulfur in Deutsch*Osfafrika.
E iner A nregung  des Ka iserlichen Gouvernements von Deutsch- 

Ostafrika entsprechend, hat sich das K o lon ia l-W irtscha ftliche  K om itee  
m it den heim ischen Gerbstoff-Interessenten wegen A u fb rin g u n g  von 
M itte ln  fü r  die Beschaffung der kostspie ligen D iv id iv isaa t in  den 
nächsten d re i Jahren in  V e rb indung  gesetzt. D e r C entralvere in der 
deutschen Lederindustrie  und das K om itee  haben beschlossen, in 
den nächsten drei Jahren die jä h rlic h  etwa M. 1500 betragenden 
Kosten zu 2/3 bzw. x/3 gemeinsam zu tragen. D ie  bis je tz t m it der 
D iv id iv ik u ltu r  gemachten Versuche versprechen ein gutes Resultat. 
D ie  außerordentlich einfache A r t  der G ew innung der Gerbstoffhülsen 
laßt die K u ltu r  auch als fü r E ingeborene geeignet erscheinen.
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Reiskultur in Deutsch»Osfafrika.
E in  L e ita rtik e l der Deutsch-Ostafrikanischen Rundschau g ib t dem 

K om itee  Veranlassung, sich m it der R eisku ltur in  Deutsch-Ostafrika 
näher zu beschäftigen. D ie  V orbed ingungen fü r  die K u ltu r  sind, wie 
die dortigen E ingeborenenkulturen beweisen, günstig. Es un te rlieg t 
keinem  Zweifel, daß die P roduktion  dieses N ahrungsm itte ls m it dem 
F o rtsch ritt des Eisenbahnbaues erheb lich  steigerungsfähig ist, und 
es is t anzunehmen, daß selbst eine große E rn te  in  der K o lon ie  A b 
nehmer finden w ird , ganz abgesehen von einem m öglichen E x p o rt 
des Reises nach Deutschland. D er Im p o rt von Reis nach Deutschland 
aus dem Ausland betrug  im  Jahre 1909: 370000 Tonnen.

D urch  die große Zufuhr von indischem  Reis in  das deutsche 
Schutzgebiet ersteht dieser K u ltu r  eine scharfe K onkurrenz. Zugunsten 
des indischen Reises sp rich t die bessere A u fb e re itu n g , da in fo lge  
Mangels entsprechender Reisschälwerke der afrikanische Reis au f 
p rim itiv e  W eise enthülst und dadurch unansehnlich und beschädigt 
w ird . Das K om itee  beschließt, sich dauernd m it der Frage der 
Förderung der R eisku ltur in  Deutsch-Ostafrika zu beschäftigen. A ls  
geeignete Maßnahmen erscheint u. a., ähn lich  w ie bei der Baum woll- 
k u ltu r und w ie cs bei der Ö lpa lm enku ltu r gep lant ist, die E rrich tung  
von P ionier-D am pfre isschä lw erken und deren Ü berle itung  an zu 
bildende Genossenschaften.

Kolonicilwirfschafflidies flrchip.
Das K o lon ia lw irtscha ftliche  A rc h iv  des Kom itees (U n te r den 

L inden  43) is t neuerdings e rw eite rt worden. V o n  56 neuen Pflanzungs
und H andelsunternehm ungen in  den deutschen K o lon ien  und deutschen 
U nternehm ungen im  Auslande ist M ateria l, wie D enkschriften, P ro 
spekte, Geschäftsberichte und Zeitungsnotizen, h inzugekom men, so 
daß das A rc h iv  heute über 400 Gesellschaften A u skun ft zu erte ilen  
vermag.

Bei den zahlre ichen Anfragen, besonders auch über Neu
gründungen, sei an dieser Stelle die B itte  w iederho lt, dem A rc h iv  
jeg liches M ateria l über ko lon ia le  Gesellschaften im  Interesse der A l l 
gem einhe it zur V erfügung  zu stellen. N ur m it weitgehender a ll
gem einer U nters tü tzung  kann das Z ie l e rre ich t werden, durch das 
A rc h iv  e in  getreues Sp iegelb ild  unseres ko lon ia len  W irtschaftslebens 

zu schaffen.



Schulsammlungen kolonialer Produkte.

Sdiulsammlungen kolonialer Produkte.
U m  das allgem eine Interesse fü r die K o lon ien  und insbesondere 

das Verständnis fü r unser ko lonia les W irtschafts leben schon bei der 
Jugend zu wecken, g ib t das K o lon ia l-W irtscha ftliche  Kom itee, im  E in 
vernehmen m it dem Preußischen M in is te rium  der geistlichen, U n te r
richts- und M edizinal-Angelegenheiten und dem Reichs-Kolonia lam t, 
S a m m lu n g e n  k o lo n ia le r  P ro d u k te  fü r  V o lk s s c h u le n  heraus.

U m  auch w eniger bem itte lten  Schulen die M ög lichke it der A n 
schaffung einer Produktensam m lung zu geben, ist eine solche zu dem 
b illige n  Preise von M, 10 zusammengestellt worden. D ie  Sammlung 
enthält in  hübscher Au fm achung  Proben unserer w ichtigsten  K o lo 
n ia lprodukte, w ie E lfenbe in , Baum wolle, Sisalhanf, Kaffee, Kakao, 
Erdnüsse, K opra , Palmkerne, Reis (in Hülsen), Sorghum hirse, K a u t
schuk, Guttapercha, Ebenholz und Mahagoni.

Jeder Sammlung w ird  vom  K om itee  gratis beigegeben:
1. E ine „E rläu te rung  zu der Schulsam m lung“ , m it anschaulichen 

B ilde rn , über H erkun ft, A u fb e re itu n g  und H andel der e in 
zelnen Produkte,

2. eine k le ine, von H auptm ann Leßner verfaßte S ch rift: „W as 
müssen w ir  von unseren K o lo n ie n  wissen?“

3. eine K a rte  der deutschen K o lon ien  m it Angabe der Größe 
und E inwohnerzahl,

4. ein Säckchen m it Baum wolle.
F ü r bem itte lte re  Schulen w ird  fe rner eine Ergänzungssammlung 

herausgegeben, welche die weniger w ich tigen  ko lonia len Produkte  
enthält, und deren Preis sich ebenfalls au f M. 10 beläuft. Ebenso 
werden au f W unsch um fangreichere Sammlungen fü r  höhere Schulen 
und andere Lehranstalten zusammengestellt.

Das M in is te rium  der geistlichen, U nterrich ts- und M edizinal- 
Angelegenheiten hat auch .e ine  weitgehende Förderung  zur E in 
führung der Sammlungen in  Auss icht gestellt.

Bestellungen werden von der Geschäftsstelle des K o lo n ia l-W ir t
schaftlichen K om itees, B e rlin , U nter den L inden  43, entgegen
genom men und ausgeführt.

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. Ausste llungen 
fo lgenden Körperschaften und Personen zur V erfügung  geste llt 
w orden: dem Frauenbund der Ko lon ia lgese llschaft, G ö ttingen; der 
Ko lon ia lgese llschaft W e im a r; der Städtischen Handelsschule Falken
stein i. V o g t l. ; der Ko lon ia lgese llschaft W o rm s ; W ilh . Joost, W ies-
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Lehrfarm Brakwater in Siidwestafrika.

baden; K re isschu linspektor D r. Baron, A h le n  in  W estfa len; H . H olz, 
Lehre r in  Luchen, R heinland; A lfre d  D om in ikus  in  D üsseldorf; von 
A m e lunxen  in  Godesberg; H . Jürgens, Lehre r in  Beringsted t i. H o ls t.; 
F. W iebringhaus, Leh re r in  M .-G ladbach; K a r l Fischer, O berlehrer in  
Bartho lom ä (W ürttem berg ); K om m erzienra t A . Natermann, Hann.- 
M iinden; Pädagogium in  Putbus au f Rügen.

—  43 —

Lrehrfarm Brakwafer in Siidwestafrika.
D ie  Vorsteherin  der Lehrfa rm  Brakwater bei W in d h u k , Frau 

Helene von Falkenhausen, berich te t dem K o lon ia l-W irtscha ftliche n  
K om itee  über die E rr ich tu n g  der Lehrfa rm  Brakwater bei W in d h u k : 
D ie  Lehrfa rm  beschäftig t sich dam it, gebildeten jungen Mädchen die 
fü r  die K o lon ie  notwendigen Kenntnisse au f w irtschaftlichem  und 
geschäftlichem  Gebiete beizubringen. E in e r Anzahl junge r Damen, 
die diese A n s ta lt besuchten, wurden bereits S tellungen verschafft.

D ie  Leh rfa rm  be tre ib t auch V ie hw irtscha ft und w ill  neuerdings 
ih r  A ugenm erk nam entlich  a u f die H ü h n e r z u c h t  rich ten, da von 
dieser bei den hohen Preisen, die in  Deutsch-Südwestafrika fü r E ier 
und Geflügel bezahlt werden, ein guter Nutzen zu erwarten steht. 
E in  Gesuch der Lehrfa rm  um Überlassung e in iger Stämme von Rasse
hühnern und E in rich tungen  fü r den Betrieb einer Geflügelzucht ist 
von dem K om itee  der K o lon ia l-A b te ilun g  der Deutschen L a n d w irt
schafts-Gesellschaft überwiesen worden.

D ie  bei der H erbsttagung 1909 beschlossene Herausgabe einer 
„A n le itu n g  zur Nutzbarm achung der Raupennester und zur A us
setzung und Pflege der S e id e n s p in n e r “  ist au f besonderen W unsch 
des Antragste lle rs, H e rrn  Paul Ivü lle r, b is je tz t n ich t e rfo lg t, da die 
Ange legenhe it der Gründung e iner Verwertungsgesellschaft noch 
schwebt.

Das K o lo n ia l - H a n d e ls - A d r e ß b u c h  is t A n fang  Januar in  er
w e ite rte r und ve rvo lls tänd ig ter F orm  in  e iner A u flag e  von 7500 
Exem plaren erschienen.

Außer den laufenden V erö ffen tlichungen des Kom itees wurde 
im  verflossenen W in te r eine kurz und übersichtlich  verfaßte 

A n le i t u n g  z u r  K u l t u r  d e r  Ö lp a lm e  

in  Deutsch und K isuaheli herausgegeben.



Koloniale Literatur.

[ n te r die Vo lksschriften  des Kom itees w urde aufgenommen:

„ D a s  e r s t e  V i e r t e l j a h r h u n d e r t  d e u t s c h e r  K o l o n i a l w i r t s c h a f t “
von M oritz  Schanz.

D ie  vom  K om itee  im  Jahre 1905 in  erster A u flag e  heraus
gegebene und von Protessor D r. Z im m erm ann, A m ani, verfaßte

A n le i t u n g  f ü r  d ie  B a u m w o l lk u l tu r  

w ird  demnächst in  neuer, verbesserter A u flag e  herausgegeben werden. 
Bei der S itzung der Landw irtschaftlichen A b te ilu n g  der Baum wollbau- 
Kom m ission  am 12. A p r i l  wurden von V e rtre te rn  der W issenschaft 
und Praxis generelle Vorschläge fü r  die Neubearbeitung der S ch rift 
gemacht, die m it Professor D r. Z im m erm ann während seines bevor
stehenden Urlaubes besprochen werden sollen.

Zur Zeit w ird  von dem Kaiserlichen Statistischen A m t gem ein
sam m it dem K om itee  in  Ergänzung der im  vergangenen Jahre 
herausgegebenen Broschüre „U nsere  K o lon ia lw irtsch a ft in  ih re r Be
deutung fü r Industrie  und A rbe ite rscha ft“  eine neue S chrift:

„U nsere  K o lon ia lw irtsch a ft in  ih re r Bedeutung fü r Industrie , 
H andel und L an dw irtscha ft“

vorbere ite t. D ie  S ch rift w ird  zur Propaganda fü r die ko lon ia le  
Sache au f dem Deutschen K o lon ia lkongreß  zur erstm aligen V e rte ilun g  
gelangen.

—  4 4  —

S u p f ,
Vorsitzender.

Be s s e r ,
S chriftführer.
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Zu 13. Verteilung von Saatgut und Pflänzlingen. 

Wissenschaftliche und technische Prüfung von Rohstoffen und Produkten.

a. Verteilung von Saatgut und Pflänzlingen. Tabelle 1.

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

Deutsche Togo
gesellschaft

T  ogo-Baumwollsaat Rodenwoldt in G rootfontein, Deutsch- 
Südwest-Afrika.

"
De sgl. Desgl. L. Pagenstecher, Hamburg, fü r Ver

suche in Kamerun.

Desgl. Baumwollsaat ver
schiedener Togo- 
Varietäten

Groß-Farm- und Faktorei-Betrieb Ka
merun-Hochland G. m.b. H., H am 
burg, fü r Versuche in Kamerun.

Desgl. Desgl. H. _Rohkohl in  Deng-Deng, Post 
Jaunde, Kamerun.

Kaiserl. KonsulatSa- 
vannah (Georgia)

Baumwollsaat- 
sorten Sea-Island, 
B ig Bol u. Upland

Baumwollbauschule Mpanganya des 
K .W . K., D .O .A .

Kaiserl. Konsulat 
Galveston (Texas)

Upland Baum woll
saat

G roß-Farm - und Faktore i-Betrieb 
Kamerun-Hochland, G. m. b. H., 
Hamburg.

Desgl. Desgl. Kilimanjaro-Pflanzungs-Gesellschaft 
m. b. H., Berlin.

Baumwolle Aktien- 
Gesellschaft, 
Berlin

Caravonica-Saat
W ool

Ferd. Puchert in  Ruppertsgrün- 
W erdau fü r Keimungsversuche in 
Deutschland.

H . Juan Ludewig, 
M exico

Samen des Cande- 
lilla-Strauches 
(Pedilanthus 
pavonis).

Sigi-Pflanzungs-Gesellschaft m.b. H., 
Essen a. R.;

Ostafrikanische Pflanzungs - Aktien
gesellschaft, Berlin; 

Ostafrika-Kompagnie, Berlin ; 
Kilimanjaro-Pflanzungs-Gesellschaft 

m. b. H ., Berlin ;
Deutsche Togogesellschaft, Berlin; 
Bezirksamt G rootfontein, Deutsch- 

Südwest-A frika;
zur Vornahme von A nbau-V er
suchen.

Jos. K lar, Berlin Florida-Klee, Rot
klee und Luzerne

Baumwollbauschule des K. W . K., 
Mpanganya, D. O. A., fü r  V er
suche m it Gründüngung.
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b. Wissenschaftliche Prüfung. Tabelle II.

H e r k u n f t  u n d  

P ro d u k t : E rg e b n is :

Ameisenart aus 
Stephansort

Kgl. Zoologisches 
Museum, Berlin

Blinkblattbusch oder 
falscher Lorbeer 
aus Siidwestafrika

Deutsche Versuchs
anstalt fü r Leder
industrie, Freiberg

Ohne Kenntnis der Tiere ist eine 
Entscheidung, um welche Tiere 
es sich handelt, nicht möglich. 
Es scheint sich um „weiße 
Ameisen“  d. h. Term iten, welche 
m it echten Ameisen nichts zu tun 
haben, zu handeln. Da aber von 
ihnen angegeben w ird , daß sie 
keine gedeckten Gänge bauen 
und sich auch sonst ganz anders 
verhalten w ie Term iten, so könnte 
es sich möglicherweise auch noch 
um andere Tiere handeln. Wenn 
es Term iten sind und das Haus 
durch irgendwelches Ho lz nicht 
m it dem Erdboden in Berührung 
ist, können sie nur m it dem Holz 
in das Haus gelangt sein und im 
Holz (Balken, W ände) ihren Bau 
haben. In den „U n ited  States 
Department of Agriculture, Bureau 
of Entom ology“  C ircular Nr. 50, 
sec. ser. 1908 und im Circular 
Nr. 46 werden M itte l fü r die Ver
nichtung und den Schutz ange
geben, so Im prägnation des Holzes 
m it Kreosot, Anstreichen m it Teer, 
Verwendung von kalifornischem 
Rotholz, trockenes Aufbewahren 
von Büchern, M öbeln, Stellen der 
Möbel in Schalen m it Ö l oder 
Petroleum , Ausräucherung der 
betroffenen Stücke m it Cyangas. 
(Letzteres Verfahren ist im  C ircu
lar Nr. 46 der genannten Z e it
schrift angegeben.) Am  besten 
wäre die Einsendung von Mate
rial in A lkohol. (23. 11.09.)

Das M uster hat folgende Zusammen
setzung:
Gerbende Stoffe . . . 10,5%  
Lösliche N ichtgerbstoffe . 16,9%  
Unlösliche Stoffe . . , 62,4 %  
W a s s e r...............................   10,2%

100,0 %
Aus dieser Zusammenstellung ist 
zu ersehen, daß der Gerbstoff
gehalt n iedrig ist und infolgedessen 
an eine Ausfuhr dieses Gerbstoffes 
nicht zu denken ist. Wegen des un-
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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 :

Blinkblattbusch oder 
falscher Lorbeer 
aus Südwestafrika

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

Eisenkies (Schwefel
eisen) aus der Ge
gend von Muansa, 
D .O .A .

Gesteinsproben von 
Finschhaf en, Neu
guinea, (go ld
haltig?)

Guttapercha aus 
Neuguinea

Geh. Reg. Rat Prof. 
Dr. Grüner, Berlin

Desgl.

Chemisches Labora
torium  fü r Handel 
und Industrie, Dr. 
Robert Henriques 
Nachf., Berlin

günstigen Verhältnisses zwischen 
Gerbstoff und N ichtgerbstoff kann 
auch die Herste llung von Extrakt 
an O rt und Stelle nicht in Frage 
kommen, weil aus einem Gerb
stoff von dieser Zusammensetzung 
ein Extrakt von ungünstiger Zu
sammensetzung (niedriger Gerb
stoffgehalt bei hohem N ichtgerb
stoffgehalt) hervorgehen würde.

Die m it diesem Gerbstoff gegerbten 
und zugleich eingesandten Leder
proben sind von durchaus unge
nügender Beschaffenheit, was nicht 
notwendigerweise m it dem Gerb
stoff selbst zusammenzuhängen 
braucht, sondern auch in einer 
unsachgemäßen Durchführung der 
Gerbung seine Ursache haben 
kann. (17. 1. 10.)

Gern wäre ich bereit, den gesandten 
Eisenkies (Schwefeleisen) auf seine 
eventuellen weiteren m inimalen 
Bestandteile zu untersuchen, wenn 
die Probe nicht so homöopatisch 
vorläge. Z u r Bestimmung des 
eventuellen Goldgehaltes — und 
darauf kann es in diesem Falle 
nur ankommen — sind allerm in
destens 200  g notwendig, da der 
quantitativen Bestimmung die qua
lita tive vorausgehen muß. „G o ld ig “  
sieht die Substanz nicht gerade 
aus, indeß es wäre immerhin 
möglich, daß sehr k le in e  
M e n g e n  darin auftreten. (5.11.09)

D ie Gesteinsproben enthalten B lei
glanz m it Eisenkies. Daß letzterer 
etwas go ldhaltig ist, wäre möglich, 
ist aber nicht wahrscheinlich. Im  
großen ganzen sind die Proben 
arm an Erzen, und da der Eisen
kies sich vollständig in Salpeter
säure löst, können Nebenbestand
teile kaum auftreten. (24. 12. 09.)

D ie M uster bildeten flache Kuchen, 
die im  Bruch ein weißrötliches 
Aussehen zeigten, im  Farbton 
etwas heller, als es sich bei der 
Rohbalata findet. Die Unter
suchung der Proben ergab im  
Durchschnitt mehrerer Analysen 
die folgenden W erte:
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F e u c h t ig k e it .....................2,5%
Mineralische Verunre in i

gungen .......................... 3 ,6%
Mechanische organische 

Verunreinigungen . . 4,1%
H a r z .....................................57,2 %
Gutta-Substanz . . . .  32,6%

100,0%
Die mineralischen Verunre in i
gungen, deren Menge als eine 
fü r derartige Produkte normale 
angesprochen werden kann, be
stehen aus etwas Tonerde und 
Eisen, in der Hauptsache aus 
Kreide und ziemlich beträchtlichen 
Mengen Magnesia.

Die organischen Verunreinigungen 
stellen Ho lz und Rindeteile dar. 
Das Harz ist das normale, Gutta- 
harz, aus F luavil und Alban be
stehend, deren Mengenverhältnisse 
zueinander normal sind. Die 
Gutta-Substanz zeigt keinerlei be
sondere Eigenschaften.

Die äußere Beschaffenheit des M ate
rials und die A rt und das Ver
hältnis der einzelnen Bestandteile 
zueinander, läßt m it einiger Sicher
heit den Schluß zu, daß in dem 
vorliegenden Produkte eine W are 
vorlieg t, die derjenigen ähnlich 
ist, die von Borneo unter dem 
Namen „O djongkang“  oder,, Hang- 
kang“  in Handel kommt. Der 
Baum, von dem dieselbe ge
wonnen w ird , ist eine vor etwa 
10 Jahren entdeckte neue A rt von 
Palaquium, Palaquium leiocarpum 
Boerl. Die Pflanze ist in ihrem 
ganzen Habitus, sowie im  Aus
sehen der Blätter und Blüten 
durchaus der eigentlichen Gutta- 
pflanze Palaquium oblongifo lium  
ähnlich. Ein charakteristisches 
M erkmal zur Unterscheidung lieg t 
darin, daß die Blätter von Pala
quium ob longifo lium  beim Ein
reißen deutlich Guttapercha-Fäden 
erkennen lassen, während das bei 
Palaquium leiocarpum Boerl, nicht 
der Fall ist.

Was den Marktpreis des Produktes 
anbelangt, so ist derselbe außer-



49

Wissenschaftliche Prüfung.

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

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

Guttapercha aus 
Neuguinea

Chemisches Labora
torium  fü r Handel 
und Industrie Dr. 
Robert Henriques 
Nachf. Berlin

ordentlichen Schwankungen unter
worfen und schwer auch nur m it 
einiger Bestimmtheit anzugeben. 
Es läßt sich jedoch kaum voraus
setzen, daß fü r das Produkt, das 
in Deutschland überhaupt nur 
schwer einen M arkt findet, mehr 
als etwa 80 Pf. per K ilo  zu er
zielen sein w ird . (19. 1. 10.)

N r. 1:
W a s s e r ..............................11,66%
Mineralbestandteile . . 0,48%
Mech. organ.Verunreinig. 0,38%
H a r z ................................ 47,48%
G u t t a ...............................   40,00%

N r. 2:
W a s s e r ..........................
M ineralbestandteile . . 
Mech. organ.Verunreinig.
H a r z ................................
G u t t a ................................

100,00%

7,50%
0,96%
0,79%

50,53%
40,22%

100,00%
N r. 3:

W a s s e r ................................3,06%
Mineralbestandteile . . 1,20%
Mech. organ.Verunreinig. 0,30%
H a r z ...............................  59,96 %
G u t t a ...............................  35,48%

100,00%
N r. 4:

W a s s e r ..............................16,76%
Mineralbestandteile . . 1,47 %
Mech. organ.Verunreinig. 0,52%
H a r z ...................................41,95%
G u t t a ...............................   39,30%

100,00%
N r. 5:

W a s s e r ................................9,07%
Mineralbestandteile . . 1,61%
Mech. organ.Verunreinig. 0,08%
H a r z ............................... 44,31 %
G u t t a ...............................  44,93%

1,-0,00%
N r. 6:

W a s s e r ................................3,38%
M ineralbestandteile . . 2,45 %
Mech. organ.Verunreinig. 1,88%
H a r z ................................ 50,28%
G u t t a ...............................   42,01%

100,00%

4
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N r. 7:
W a s s e r ..........................
M ineralbestandteile . . 
Mech. organ.Verunreinig.
H a r z ................................
G u t t a ................................

N r. 8:
W a s s e r ..........................
M ineralbestandteile . .
Mech. organ.Verunreinig.
H a r z ................................
G u t t a ................................

10,00%
1,70% 
2,44 %  

38,37% 
47,49%

100,00%
13,00%
2,12%
1,10%

48,28%
35,50%

N r. 9 : 100>00%
W a s s e r ...........................11,41%
Mineralbestandteile . . 1,69%
Mech. organ.Verunreinig. 1,42%
H a r z ................................... 44,10%
G u t t a ...............................   41,38%

N r. 10: !00’00°/°
W a s s e r .............................. 10,62%
Mineralbestandteile . . 1,50%
Mech. organ.Verunreinig. 1,64%
H a r z ................................ 37,60°/°
O u t t a ...............................   48,64%

N r. 11: l00>00%
W a s s e r ................................ 8,68%
Mineralbestandteile . . 1,44%
Mech. organ.Verunreinig. 1,98%
H a r z ................................ 35,26 %
G u t t a ...............................   52,64%

100,00%
Sämtliche Proben enthalten an M i

neralbestandteilen Gangart, Eisen- 
und Tonerdeoxyd, Kreide und 
Magnesia.

In den Proben Nr. 1 und 2 ist ver
hältnismäßig vie l Tonerdeoxyd vor
handen. D ie Probe Nr. 3 enthält 
viel Gangart und Kreide, Nr. 4, 
5, 6, 8 und 11 viel Kreide, die 
Probe 9 außer Kreide erhebliche 
Mengen Eisenoxyd, die Probe 10 
vie l Eisen- und Tonerdeoxyd.

Sämtliche Proben stellen eine markt- 
und verkaufsfähige W are dar. Ihre 
Q ualität ist, w ie ersichtlich, ziem
lich verschieden. Sie schwankt 
zwischen einermäßigen und m itte l
guten—guten Ware. (5. 4. 10.)
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W ir  empfingen die Probe in zwei 
Broten und möchten Ihnen zunächst 
sagen, daß dieselben in ih rer Zu
sammensetzung und Beschaffen
heit, und auch in ihren W erten 
recht erhebliche Verschiedenheiten 
zeigten. D ie eine Probe zeigte im  
Bruch eine blätterige Struktur und 
ließ deutlich einen erheblichen Ge
halt an Feuchtigkeit erkennen. Ihre 
Zusammensetzung w ar die fo l
gende:
W a s s e r ............................... 13,98%
Mineralbestandteile . . 1,81%.
Mech.organ.Verunreinig. 0,50%
H a r z .................................... 24,71%
G u t t a ...............................   59,00%

100,00%
Die Mineralbestandteile enthalten in 

der Hauptsache Kreide, daneben 
wenig Eisen und Tonerdeoxyd, 
sowie etwas Magnesia. D ie zweite 
Probe war von wesentlich härterer 
Beschaffenheit, ihre Struktur war 
im  Bruch körnig.

Ihre Zusammensetzung w ar die fo l
gende:
W a s s e r .......................... 2,2 %
Mineralbestandteile . . 1,82%
M ech.organ.Verunreinig. 0,90%
H a r z ............................... 41,28%
G u t t a ................................53,8 %

100,00%
Die M ineralbestandteile bestehen aus 

etwas Kreide, viel Eisen- und Ton
erdeoxyd, sowie verhältnismäßig 
großen Mengen Magnesia.

Beide Proben stellen eine durchaus 
marktgängige W are dar.

Die zweite Probe kann als eine 
m ittlere Guttapercha, die erste als 
eine m ittelgute Guttapercha ange
sprochen werden. (5. 4. 10.)

Guttapercha von 
Neu-Mecklenburg, 
B ismarck-Archipel

1. Pharmazeutisches 
Institu t der U n i
versität Berlin- 
Dahlem

Die erhaltene Probe Guttapercha von 
der Insel Neu-Mecklenburg zeigt 
folgende Zusammensetzung:

37,08 %  Gutta,
56,22% Harz,

2,15%  Trockenverlust (Wasser) 
4,55%  Verunreinigungen (D iff.)

100,00%

4*
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Um Guttapercha an O rt und Stelle 
möglichst harzfrei zu erhalten, 
dürfte eine Behandlung m it halb
prozentiger Natronlauge oder zwei
prozentiger Sodalösung zu ver
suchen sein. Beide Reagentien 
lösen Harz, ohne wesentlich auf 
die Gutta einzuwirken. Für 
Kautschuk hat sich die Behandlung 
m it der schwachen Natron-Lauge 
bewährt; im hiesigen Laboratorium 
sind dabei aus recht m inderwertiger 
W are gute Qualitäten hervor
gegangen. (8.2.10.)

Desgl. 2. Chemisches Labo
ratorium  fü r Han
del und Industrie 
Dr. Robert Henri- 
quesNachf.,Berlin

Die uns gesandte Probe Guttapercha 
von der Insel Neu-Mecklenburg 
(B ism arck-A rch ipe l) haben w ir 
einer Untersuchung auf ihre Z u 
sammensetzung hin unterzogen. 

Die Probe zeigt ein bräunlich-rotes 
Aussehen und war von verhältnis
mäßig weicher Beschaffenheit. Die 
chemische Untersuchung ergab 
folgende Zusammensetzung:

W a s s e r .......................... 4,78%
Mineralbestandteile . . 1,44%
Mechanische organische 

Verunreinigungen . . 1,00%
H a r z ................................ 70,57%
Gutta Substanz. . . . 22,21%

100,00%
Das spezifische G ew icht der Gutta 

wurde bei 15° C zu 0,971 fest
gestellt. Die Asche besteht nor
maler Weise aus Tonerde, sowie 
geringen Mengen Kreide und 
Magnesia. Die organischen Ver
unreinigungen sind relativ gering. 

Auch ergibt sich aus Vorstehendem, 
daß in der Probe ein an V er
unreinigungen armes, jedoch sehr 
harzreiches Produkt vorliegt.

Das Harz ist von weicher, stark 
klebender Beschaffenheit und 
weicht darin von den normalen 
Guttapercha-Harzen wesentlich ab. 
Es erscheint nicht ausgeschlossen, 
daß sich gerade info lge dieser 
Eigenschaften fü r das Produkt ge
wisse andere Verwertungsm öglich
keiten ergeben, die sich m it Sicher
heit jedoch nur an wesentlich
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größeren Proben feststellen ließen. 
Ihre Frage, auf welche Weise 
Guttapercha m öglichst harzfrei an 
O rt und Stelle gewonnen werden 
kann, müssen w ir  le ider dahin 
beantworten, daß es zur Ze it nicht 
angängig ist, die Guttapercha harz
armer zu gewinnen. Eine nach
trägliche Entharzung der G utta
percha ist möglich und eine A n
zahl von Verfahren, nach denen die
selbe erfolgen kann, ist schon seit 
einer Reihe von Jahren bekannt. 
Ob diese Entharzung sich jedoch 
empfiehlt und ob dieselbe rentabel 
ist, darüber läßt sich nur auf Grund 
der Gewinnungskosten der Ware 
und der Verwertbarkeit des er
haltenen Produktes ein U rte il 
fällen. (8. 12. 09.)

Harz, zwei Proben 
von einer D iptero- 
carpacee aus dem 
Uaria-G ebiet, 
Neuguinea

Pharmazeutisches Die Untersuchung der beiden Proben 
Institu t der U n i- eines in Neuguinea vc>n einer 
versität Berlin- Dipterocarpacee im Uariatale ge-
Dahlem wonnenen Harzes hat folgende

Ergebnisse gezeitigt:
Probe I. Fossiles Harz. Unregel

mäßig geformte, bis gegen 6 cm 
lange, gelbliche bis gelb lichgrün
liche, außen weißlich bestaubte, 
schwach durchscheinende Stücke. 
Sie besitzen einen schwachen Harz
geruch, sind leicht zerreiblich, beim 
Kauen nicht zusammenbackend, 
ohne besonderen Geschmack. Sie 
lassen sich m it dem Fingernagel 
schwer ritzen. Beim Erhitzen er
weicht das Harz bei 85° zu einer 
zähen, in Fäden ausziehbaręn 
Masse, fängt aber erst bei 175° 
an, w irk lich  zu schmelzen, d. h. 
F lüß igkeit m it Meniskus abzu
sondern, wobei jedoch ein ..Teil 
noch ungeschmolzen bleibt. Über 
200° tr it t  vollständige Verflüssigung 
ein. D ie völliggeschmolzene Masse 
erstarrt zu einer spröden, sehr leicht 
zerreiblichen, m it dem Fingernagel 
kaum ritzbaren, harten, gelbbräun
lichen Masse, die, von den Ver
unreinigungen befreit, sich zur Be
reitung von Harzfirnissen eignen 
dürfte. Das Harz ist le icht und 
vö llig  löslich in Chloroform , te il
weise löslich in A lkoho l, Benzin.
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Die Säurezahi wurde zu . . 32,17 
die Verseifungszahl wurde zu 52,68 
die Esterzahl wurde zu . . . 20,51 
gefunden.

Probe II. Frisch von den Bäumen 
gewonnenes Harz. Unregelmäßig 
geformte, bis über 6 cm lange, 
gelblichgrüne Stücke, meist m it 
w e llig  geformter, fein gerunzelter, 
stark weißlich bestaubter Ober
fläche. N ur die dünnen Stücke 
scheinen schwach durch. Sie be
sitzen einen unbestimmten Harz
geruch, sind weniger leicht zer
reiblich, als das fossile Harz, ballen 
beim Kauen aber nicht zusammen, 
ohne besonderen Geschmack. Sie 
lassen sich m it dem Fingernagel 
leicht ritzen. Beim Erhitzen erweicht 
das Harz bei 78° zu einer zähen, 
in Fäden ausziehbaren Masse, fängt 
bei 179° an zu schmelzen, wobei 
ein Teil ungeschmolzen bleibt. 
Vollständiges Schmelzen tr itt erst 
über 200° ein. Die geschmolzene 
Masse enthält ziemlich viel ver
unreinigende schwarze Teilchen; 
sie erstarrt zu einer spröden, leicht 
zerreiblichen, m it dem Fingernagel 
ritzbaren gelbbräunlichen Masse, 
die, von den Verunreinigungen 
befreit, sich zur Bereitung von 
Harzfirnissen eignen dürfte. Das 
Harz ist nur unvollständig in 
Chloroform  oder A lkoho l löslich. 
Bei der chemischen Untersuchung 
wurde gefunden:

Säurezahl. . . .  33,36 
Verseifungszahl 39,34 
Esterzahl . . . .  5,98

(9. 2.10.)

Der Kautschuk hatte einen Wasch
verlust von 8,3 %• Das ge
waschene Fell zeigte eine mäßige 
Nervigke it und hatte folgende 
Zusammensetzung:

W asser............................. 0,68%
H a r z ............................... 4,1 °/
M ineralbestandteile . . 1*57%
Kautschuksubstanz . . 93,65%

100,00%

Pharmazeutisches 
Institu t der U n i
versität Berlin- 
Dahlem

Ceara-Kautschuk, 
von der Pflanzung 
M orogorotal,
D. O. A.
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Die Mineralbestandteile bestehen 
aus Eisen- und Tonerdeoxyd, 
Kreide und Magnesia. Die V is
kosität wurde zu 20 %  festgestellt. 
W ir  bezeichnen als solche die 
Ausflußgeschwindigkeit in  Se
kunden von 100 ccm einer 3% igen  
Kautschuklösung in X ylo l, fest
gestellt in dem von der In ter
nationalen Kommission vorge
schlagenen Viskosimeter.

Der Kautschuk zeigt im  allgemeinen 
fü r einen Ceara-Kautschuk eine 
gute Beschaffenheit, doch läßt die 
nur mäßige Nervigkeit des Kaut
schukfelles, w ie  vor allem die 
geringe Viskosität, deutlich er
kennen, daß derselbe von noch 
jungen Bäumen gewonnen wurde. 
A lle r W ahrscheinlichkeit nach 
werden die Bäume in späteren 
Jahren noch eine bessere Qualität 
an Kautschuk liefern, zumal wenn 
der Kautschuk sorgiä ltiger und 
nach besserer Methode gewonnen
w ird.

W ir  schätzen den M arktw ert des 
Kautschuks, bei Zugrundelegung 
des heutigen Parapreises von 
etwa M  23,— pro kg, auf 14 bis 
15 Mark. (6. 4. 10.)

Kautschuk von einer Desgl.
Ficus-Liane aus 
dem E itape-Be
zirk, Neuguinea

Die Kautschukprobe haben w ir  auf 
ihren W aschverlust und die Be
schaffenheit des gewaschenen 
Kautschuks hin einerUntersuchung 
unterzogen.

W ir  fanden den Waschverlust der 
Probe zu 16,5%. Das gewaschene 
Fell hatte folgende Zusammen
setzung:
F e u c h tig k e it.......................... 0,8 %
Harz . . . . . . . .  7,3 %
Mineralbestandteile

(A s c h e )................................0,8 %
Kautschuksubstanz . . 91,10%

100,00%
In den Mineralbestandteilen 
wurden Eisen- und Tonerdeoxyd, 
Kreide und Magnesia nachge
wiesen. Bei der untersuchten 
Probe fä llt es für einen Ficus- 
Kautschuk auf, daß derselbe in
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Kautschuk, 5 Proben 
aus Samoa

Desgl.

einzelnen Schichten augenschein
lich durch Koagulation der M ilch 
und nicht direkt am Baum ge
wonnen wurde. Der Kautschuk 
ist noch etwas naß, und zeigt 
beginnende Fäulnis, die jedoch 
den W ert desselben noch nicht 
erheblich beeinträchtigt hat.

Der Kautschuk macht seiner Pro
venienz entsprechend einen durch
aus normalen Eindruck und kann 
w ohl als marktfähiges Produkt 
bezeichnet werden. W ir  schätzen 
den W ert desselben bei heutiger 
Preislage auf etwa M  7,— per 
K ilo , vorausgesetzt, daß er gut 
vulkanisiert, was bei Ficus-Kaut
schuk erst zu erproben sein dürfte. 
(26. 1. 10.)

P ro b e  1 bezeichnet „m it  Purub 
präparierter Heveakautschuk“  Die 
Probe w ar zur Bestimmung des 
Wasch Verlustes zu klein. Ihre Z u
sammensetzung ist die folgende:

Feuchtigkeit . .
H a r z .....................
M ineralbestandteile 

(Asche) . . . 
Kautschuksubstanz

0,2 %
2,25%

0,50%  
97.05 %

100,00%

Das Harz is t ziemlich schmierig. 
D ie Asche enthält außer Gangart, 
Spuren Phosphorsäure, etwas Ton
erde und Eisenoxyd. Die Probe 
macht in ihrer Beschaffenheit einen 
recht ungünstigen Eindruck. Sie 
besitzt fast keine N ervigke it und 
w ird  schon bei 80° C stark klebrig. 
A lle r W ahrscheinlichkeit nach ist 
die Beschaffenheit darauf zurück
zuführen, daß der Kautschuk von 
nicht zapfreifen, vie l zu jungen 
Bäumen gewonnen wurde.

P ro b e  2, bezeichnet „ohne Zusatz 
von Essenzen, koagulierter Hevea
kautschuk“ .

Der W aschverlust der Probe beträgt 
3 % . Das gewaschene Fell hat 
folgende Zusammensetzung:
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Feuchtigkeit . . . . 0,15°/
H a r z ............................... 2,15 °/
Mineralbestandteile

( A s c h e ) ..................... 0,47 °/
Kautschuksubstanz . . 97,23 °/

o
o

0
0

100,00%
Das Harz is t von mäßig harter Be

schaffenheit. In der Asche wurde 
etwas Gangart, geringe Mengen 
Phosphorsäure, Tonerde, Eisen
oxyd und Kreide nachgewiesen. 
Das m it Aceton extrahierte Fell 
war mäßig klebrig. Auch dieser 
Kautschuk zeigt nach demWaschen 
nur eine m ittlere Festigkeit.

P ro b e  3, bezeichnet „m it  Essigsäure 
koagulierter Hevea-Kutschuk“ .

Der Waschverlust der Probe stellt 
sich auf 2 % . Das gewaschene 
Fell hatte folgende Zusammen
setzung:

Feuchtigkeit . . . .  0 ,17%
H a r z ...................................... 2 ,16%
Mineralbestandteile

( A s c h e ) ............................0 ,52%
Kautschuksubstanz . . 97,15%

100,00 %
Das Harz is t ziemlich weich. In der 

Asche wurden Spuren Phosphor
säure, Eisen- und Tonerdeoxyd 
und Kreide nachgewiesen. Der 
Kautschuk ist in seiner Beschaffen
heit etwas nerviger als Probe 2. 
Der ungewaschene Kautschuk zeigt 
einen Geruch, der stark an durch 
Räucherung gewonnenen Para
kautschuk erinnert. Derselbe 
stammt anscheinend von der zum 
Koagulieren der M ilch verwandten 
rohen Essigsäure.

P ro b e  4, bezeichnet „Hevea-Scrap“  
Der W aschverlust der Probe be
trägt 5,4 %• Das gewaschene Fell 
hat folgende Zusammensetzung:

Feuchtigkeit . . . .  0,61%
H a r z ................................2,2 %
Mineralbestandteile

( A s c h e ) ..................... 8,18%
Kautschuksubstanz . . 89,01 %

100,00%
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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 :

Kautschuk, 5 Proben 
aus Samoa

Chemisches Labora
torium  fü r Handel 
und Industrie Dr. 
Robert Henriques 
Nachf., Berlin

Das Harz ist weich. In der Asche 
wurden Spuren von Phosphor
säure, Eisen- und Tonerdeoxyd, 
Kreide und Spuren Magnesia nach
gewiesen. Die Nervigke it des 
Kautschuks ist geringer als bei 
Probe 2 und 3.

P ro b e  5, bezeichnet „Castilloa- 
Kautschuk“ .

DerWaschverlust stellt sich auf 2,1%. 
Das gewaschene Fell hat folgende 
Zusammensetzung:
Feuch tigke it..................... 0,13%
H a rz g e h a lt ..................... 29,7 %
Mineralbestandteile

( A s c h e ) ..................... 0,49%
Kautschuksubstanz . . 69,68 °/0

100,00%
Das Harz ist hart. In der Asche 

wurden Spuren Schwefelsäure, 
Eisen- und Tonerdeoxyd, Kreide, 
Magnesia und etwas Gangart nach
gewiesen. Der Kautschuk besitzt 
eine fü r Castilloa-Kautschuk be
sonders gute Nervigkeit.

D ie Proben 1 bis 4 sind augenschein
lich durchweg von zu jungen 
Baumen gewonnen worden. Es 
tr it t  dies am augenscheinlichsten 
bei Probe 1 zutage; unter diesen 
Umständen läßt sich über den 
Einfluß der verwandten Koagula
tionsm itte l auf die Beschaffenheit 
des durch sie gewonnenen Kaut
schuks an Hand dieser Proben 
kein endgültiges U rte il fällen.

(26. 1. 10.)

W olle von einer 
Farm in der Nähe 
von Tsumeb, 
D .S .W .A .

Professor Dr. Leh
mann, Kgl. Land
wirtschaftliche 
Hochschule zu 
Berlin

Die W ollprobe besteht aus zwei 
Proben sehr verschiedener Qualität.

Die bessere wäre der Feinheit nach 
etwa Electa I. Form des äußeren 
Stapels sowie Vorkommen pigmen
tierter sog. falscher Haare lassen 
vermuten, daß es nicht reine 
M erinow olle  ist, sondern das Tier, 
von dem die W olle  stammt, noch 
bemerkbar B lu t einer prim itiven 
Rasse trägt. Der Adel der W olle  
ist vollständig verloren. Sie ist zu 
trocken, mürb, hatbeinahe wergigen 
Charakter, dürfte aber (am besten 
m it kräftigeren edleren W ollen
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H e r k u n f t  u n d  

P ro d u k t :

U n te rs u c h t

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

W olle  von einer 
Farm in der Nähe 
von Tsumeb, 
D .S .W .A .

Professor Dr. Leh
mann, Kgl. Land
wirtschaftliche 
Hochschule zu 
Berlin

gleicher Feinheit gemischt) noch 
zu recht gutem Tuch verarbeitet 
werden können.

Die zweite Probe könnte wohl von 
demselben T ie r herrühren, stammt 
dann sicher von abfallenden Körper
teilen (unteren Beinen usw.). Sie 
hat sehr viel falsche Haare, eine 
Spur Neigung zum Z w irn , ist sehr 
mürb, von etwa Tertia Feinheit; 
sie ist als Abfa llw olle  zu betrachten. 
(27. 3. 10.).

W urzelholz aus 
Abessinien

Botanische Zentral
stelle, Dahlem

Die eingeschickte Pflanze stellt eine 
A rt aus derCapparidaceen-Gattung 
Courbonia dar; welche, läßt sich, 
da Blüten und Früchte fehlen, nicht 
sagen. Die Gattung Courbonia 
is t auch in Deutsch-Ostafrika ver
treten und zwar durch Arten, die 
der eingeschickten sehr ähnlich 
sehen und die w oh l sicher ganz 
ebenso w ie diese zur K lärung von 
Wasser benutzt werden könnten. 
Auch sie werden in ihren W urzel
stöcken Gerbstoff führen. (9.2.10.).

c. Technische Prüfung. Tabelle III.

Verwertung von kolonialem Nutzholz in der Marine.

Der Staatssekretär des Reichs-Marineamts te ilt dem Staatssekretär des 
Reichs-Kolonialamts m it:

„Euerer Exzellenz beehre ich mich m it Bezug auf mein Schreiben vom
15. Juli 1909 ergebenst m itzuteilen, daß nach den nunmehr abgeschlossenen 
Versuchen m it 11 verschiedenen Holzproben aus Kamerun von der Firma 
Ludw ig  Scholz, Berlin, und einer Holzprobe aus Neu-Ouinea von der Firma 
Staerker &  Fischer, Leipzig, nur das von der Firma Ludw ig  Scholz angebotene 
und weiche Korkholz aus Kamerun fü r Marinezwecke geeignet ist.

Die Gründe dafür, daß die übrigen Holzarten zur Z e it nicht verwandt 
werden können, sind folgende:

1. Durch chemische Untersuchung is t bei einem T e il der Proben Säure
gehalt — Gerbsäure (Tannin) — festgestellt worden.

Wegen des schädigenden Einflusses der Säure bei Berührung m it 
Eisen sind diese Hölzer fü r Marinezwecke nicht geeignet.

2. Andere Hölzer sind wegen der Schwierigkeit ih rer Bearbeitung info lge 
ih rer Härte und auch wegen ihres hohen spezifischen Gewichts fü r 
Kriegsschiffbauzwecke nicht zu verwenden.

D ie Kaiserlichen W erften sind beauftragt worden, das leichte Korkholz 
aus Kamerun zu beschaffen und überall da, w o es Vorte ile  bietet, zu verwenden.

D ie W erften sind ferner angewiesen, dauernd bei Angeboten ausländischer 
Hölzer die Frage der Verwendbarkeit von deutschen Kolonialhölzern im  Auge 
zu behalten.“
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H e r k u n f t  und

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

durch : E r g e b n i s :

Bananenblätter aus 
Südafrika

Verein der Spiritus- 
Fabrikanten in 
Deutschland, 
Berlin

Baumwolle, Cara- 
vonica aus dem 
Bezirk Moschi, 
D.O.A.

Chemnitzer Aktien- 
Spinnerei, Chem
nitz.

W ir  teilen Ihnen m it, daß die uns 
gesandten Blattrippen von Ba
nanenblättern vergärbare Stoffe 
fü r die A lkoholgew innung nicht 
enthalten. Der ausgekochte E x
trakt, etwa 1 0 -1 1 %  der Stiele, 
zeigte, m it Hefe zur Gärung an- 
gesteilt, keine Spur derselben.

(13. 12. 09.)

C a ra v o n ic a -W o o l (P r im a ). Der 
wolla rtige Charakter der Cara- 
vonicasaat W oo l ist vö llig  erhalten, 
die Baumwolle hat einen ausge
zeichneten Schafwoll-Charakter in 
Bezug auf Kräuselung des Haares. 
Farbe und Reinheit sind vorzüg
lich, der Stapel ist gleichmäßig 
lang, etwa 35 bis 40 mm, dabei sehr 
fest. Ich bewerte diese Baumwolle 
heute auf 110 Pf. per 1L  kg franko 
Hamburg.

C a r a v o n i c a - W o o l  ( S e k u n d a ) .  
Enthält nicht vö llig  ausgereifte 
Flocken und Saatteile, ist gelb
fleckiger, der Stapel ist kürzer, 
auch etwas weicher. Länge 26 
bis 32 mm. Die Baum wolle kann 
ohne Gefahr in kleinen Partien 
der Prima m it beigemengt werden, 
wertet aber sonst nur etwa 80 bis 
85 Pf. per '/•> kg franko Hamburg. 
(19. 2. 10). S

Ich kann mein früheres U rte il nur 
in jeder Weise bestätigen, m it der 
Abänderung allein, daß durch den 
Gang des Baumwollmarktes und 
die erschreckende Seltenheit in 
dieser Saison von guter egyptischer 
Baum wolle sich die Preise in 
schwindelhafter Höhe seitdem auf
wärts bewegt haben, welchen der 
Konsum in keiner Weise folgen 
kann. Die Baum wolle w ie  Prima 
würde, wenn in großen, gleich
mäßigen Quanten erhältlich und 
nicht blos auf Mustersendungen 
beschränkt, je tzt annähernd 150 
bis 160 Pf. per l/2 kg w ert sein; 
die Secunda 100 Pf. per %  kg, 
franko Hamburg. Es sind dies 
natürlich Preise, bei welchen irgend 
ein ersprießliches Verarbeiten 
seitens der Spinnerei und W eberei 
ausgeschlossen erscheint, immer-
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H e r k u n f t  un d U n te rs u c h t

P ro d u k t : d u rc h :

Baumwolle, Cara- Chemnitzer Actien-
vonica aus dem Spinnerei, Chem-
Bezirk Moschi, nitz
D .O .A .

•

E rg e b n is :

hin muß konstatiert werden, daß 
die Prima w ohl das Beste sein 
dürfte, was in Baumwolle in dieser 
Saison überhaupt gewachsen ist.

Es liegt auch ein M uster unentkörnter 
Baum wolle bei, welche meiner 
Ansicht nach auch Caravonica- 
Baumwolle, jedoch Silk-Saat ist. 
Der Stapel ist viel feiner und 
glätter, dabei aber auch fest, jeden
falls ist diese Sorte auch ein her
vorragendes Produkt.

Nach meinen Erfahrungen kann ich 
die Caravonica-Saat-Baum wolle 
m it ganz außerordentlichem V or
te il fü r die Qualität besser hier 
direkt entkörnen und unter Er
sparung von 3 bis 4 Zwischen- 
Prozessen d irekt weiter verarbeiten, 
als wenn solche von drüben ent
körnt geliefert w ird. (24. 3. 10.)

Baumwolle, Desgl.
Perennierende, 
aus Deutsch- 
Ostafrika

Bei den 2 Mustern aus Daressalam 
handelt es sich jedenfalls um 
Caravonica-Silk M uster Nr. 2 und 
C aravonica-W ool M uster Nr. 1. 
D ie dreijährige nicht veredelte er
scheint w ertvo lle r, insbesondere 
als W ollersatz, und gleichmäßiger. 
(3. 1. 10.)

Baum wolle aus Kommerzienrat
Deutsch-Siidwest- H. Semlinger,
afrika Bamberg

1. B a u m w o lle  vo m  K a is . B ez.- 
A m t O u t  jo . Etwas rauh, im 
Stapel ungleich, hat aber teilweise 
sehr schönes, langes Haar, etwa 
32 mm, nicht sehr kräftig, weiß 
m it gelben Flecken.

2. B a u m w o lle  O r d in a r y O r le a n s  
v o n  W in d h u k .  Von Hand ent
körnt, ziemlich zarte Baumwolle, 
im  Stapel etwas ungleich, meist 
28/32 mm lang, nicht sehr kräftig, 
aber sehr schöne Farbe m it einem 
schwachen Stich ins gelbe, etwa 
goodm iddling americ. klassierend.

3. B a u m w o lle  v o n  d e r  F irm a  
W o e rm a n n ,  O u t jo . Etwas rauh, 
w ie Levantinische, Stapel 22 bis 
28 mm, ziemlich ungleich, nicht 
sehr kräftig, aber schön weiß in 
Farbe.

4. Sea Is la n d  - B a u m w o lle  aus 
dem  F o r s tg a r te n  v o n  K e e t-  
m a n s h o o p . Schöne, ziemlich
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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

durch : Ergebn is :

Baumwolle aus 
Deutsch-Süd west- 
afrika

Kommerzienrat 
H. Semlinger, 
Bamberg

gleichmäßige Baumwolle, ziemlich 
kräftig, 28 bis 30 mm lang, schöne 
Farbe.

5. A f r ic a n  L in b lo s s .  Sehr w ert
volle Baumwolle, wenn gut ge
reinigt, lang und sehr kräftig, m in
destens 30 mm lang, weiß.

6. G o s s y p iu m  h e rb a c e u m . Ganz 
hervorragend schöne Baumwolle, 
Stapel sehr kräftig  und zart, m in
destens 40 mm lang, weiße glän
zende Farbe, den hohen Graden 
von Abassi ebenbürtig.

7. (U n b e k a n n t) .  Zart weiß, nicht 
so kräftig  w ie 6, ungleich im  Haar, 
30 bis 40 mm.

8. B e n d e rs  S ta p e l D e u ts c h -S ü d 
w e s ta f r ik a .  . Hochklassig hell
butterfarbig , Stapel ungleich 26 
bis 32 mm und schwach im  Haar.

9. B a u m w o lle  vo m  F a rm e r  
K lu k o w s k y  im  B e z irk  K e e t-  
m a n s h o o p . Schön weiß, Stapel 
28 bis 32 mm, etwas ungleich, 
aber kräftig  im  Haar, hochklassig.

10. D e s g le ic h e n . Sehr zart, schön 
m Farbe, Klasse und Stapel 32 
bis 36 mm, aber sehr schwach.

H . Sea Is la n d - B a u m w o lle ,  D i 
s t r ik t  B e th a n ie n . W eiß, kurz, 
ziemlich rauh, aber kräftig.

12. O r d in a r y  O r le a n s  (H erkunft 
w ie 11). Schön weiß, nicht rauh, 
sehr kräftig, 28 bis 30 mm.

13. U p la n d  G e o rg ia  (w ie 11). 
Prachtvolles, seidiges, kräftiges 
Haar, Qualität wie M uster 6, weiß, 
glänzend.

14. B e n d e rs  S ta p e l ( w ie l l ) .  W eiß, 
28 bis 32 mm Stapel, ziemlich un
gleich, sehr kräftig.

15. B e n d e rs  S ta p e l v o n  F a rm e r  
K lu k o w s k y ,  K e e tm a n s h o o p . 
W eiß inFarbe, aber spröde und kurz.

16. B a u m w o lle  v o m  D is t r i k t s 
a m t R e h o b o th . Sehr zart, weiß, 
lang, etwa 32 mm, ziemlich gleich
mäßig und ziemlich kräftig.

17. Sea Is la n d  v o n  F a rm e r  S m it,  
B e z irk  G ib e o n . Teilweise sehr 
lange Haare, etwa 36 mm, te il
weise kurz, sehr ungleich, schön 
weiß, schwach.

18. U p la n d  - G e o rg ia  (Herkunft 
w ie 17). W ie 17.
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H e r k u n f t  und  ! U n t e r s u c h t
P r o d u k t :  du rch :

Ergebn is :

Baum wolle aus 
Deutsch-Südwest
afrika

Kommerzienrat 
H. Semlinger, 
Bamberg

Im großen und ganzen sind die 
Ergebnisse sehr erfreulich, vor
nehmlich bezüglich der Farbe, der 
Reinheit und der zarten Faser. Auch 
der Stapel g ib t zu den höchsten 
Erwartungen Veranlassung, doch 
ist fast bei all den von m ir ge
prüften Partien zu beklagen, daß 
die Faser sehr wenig K raft und 
Zähigkeit besitzt. Es wäre meines 
Erachtens das Hauptaugenmerk 
der Farmer auf Gleichmäßigkeit 
und K raft des Stapels zu richten, 
da diese beiden Eigenschaften vom 
Spinner in erster L inie geschätzt 
und bezahlt werden.

Einzelne Proben zeigen pracht
vollen, seidigen und sehr langen 
Stapel, der sehr hoch zu bewerten 
ist und der erfolgreich m it j oanovich 
und Abassi (weißer ägyptischer 
Baumwolle) konkurrieren kann, so
bald die K ra ft der Faser diesen 
ägyptischen Sorten annähernd 
gleichkommt.

Es kann sein, daß mein U rte il 
bei einzelnen Ihrer Proben ein 
nicht ganz zutreffendes ist, da die 
gar zu kleinen Quantitäten die 
äußerste Sparsamkeit im  Verbrauch 
nötig machten. (29. 3. 10.)

Baumwolle, 
Caravonica-, aus 
Monum bo 
(Kaiser- 
W ilhelm sland)

I. Chemnitzer D ie Probe Caravonica-Baum wolle
Actien-Spinnerei, 1 ist m it Saat, also unentkernt, hier 
Chemnitz eingetroffen, es erschwert dies die

Beurteilung. Die Baum wolle ist 
meines Erachtens noch nicht vö llig  
gereift und zu früh gepflückt 
worden, denn sie haftet teilweise 
noch viel zu fest an der Saat, 
trotzdem ist der Stapel, zwar etwas 
verschieden, aber sehr lang und 
kräftig. (3. 1. 1910.)

Desgl. II. Dresdener 
Gardinen- und 
Spitzen- 
Manufaktur, 
Aktien
gesellschaft, 
Dresden

W ir müssen hervorheben, daß 
es einigermaßen Schwierigkeiten 
bietet, Kernbaum wolle zuverlässig 
zu beurteilen. Soviel geht für 
uns jedoch aus der Beurteilung 
hervor, daß es sich hier um ein 
hochklassiges Produkt von Neu
guinea-Baumwolle handelt. Von 
ganz besonderer Vorzüglichkeit 
ist der Stapel, der außerordentlich
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H e r k u n f t  und
P ro d u k t :

Baumwolle, 
Caravonica-, aus 
Monum bo 
(Kaiser- 
W ilhelm sland)

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

11. Dresdener 
Gardinen- und 
Spitzen- 
Manufaktur, 
Aktien
gesellschaft, 
Dresden.

Ergebn is :

kräftig und dabei von über
raschender G leichmäßigkeit ist. 
In ihrem Charakter ist die Faser 
etwas w o llige r Natur (nicht seidig) 
und dürfte daher fü r hohe Ge
spinst-Nummern nicht in Frage 
kommen. Vorte ilhaft auffallend 
ist die ungewöhnlich leichte Lös
lichkeit der Faser vom Samen, 
wodurch der hervorragende Stapel 
bei der Entkörnunggewahrt werden 
dürfte. Es ble ib t ein ganz glatter 
Kern zurück, der das Entlintern 
der Saat gegenstandslos macht. 
Dieser Umstand dürfte das Rende
ment der Kernbaum wolle günstig 
beeinflussen.

Es ist schade, daß tote, also schlecht
farbige Teile vorhanden sind. Das 
w ird  die sonst tadellos schöne 
weiße Farbe der Baumwolle sehr 
nachteilig beeinflussen.“

(29. 12. 09.)

Baumwolle,
5 M uster aus 
Monum bo 
(Kaiser- 
W ilhelm sland)

I. Mechanische 
Baum woll
spinnerei und 
Weberei, 
Bamberg

Nr. 5 scheint die kürzeste, im  Stapel 
schwächste, in der Farbe un
genügende Sorte zu sein, sie hat 
auch nicht viel Kraft und enthält 
vie l totes Zeug.

N r. 4 dürfte in der Farbe die beste 
sein; alle 4 Num m ern von 1 bis 4 
zeigen eine sehr kräftige und doch 
zarte Faser, die teilweise die Länge 
der Joanovich erreicht.

Natürlich sind sämtliche 5 Sorten sehr 
unregelmäßig im  Haar, w ie alle 
Baumwolle junger Pflanzungen; 
ich glaube aber, daß m it Vertrauen 
weiter gea rbe ite t werden kann, 
wenn das Gros der Ernte ausfällt 
w ie die Muster, die erst richtig 
taxiert werden können, wenn die 
Entkernung stattgefunden hat. 
Über den W ert der Baumwolle 
kann ich ein bestimmtes U rte il 
nicht abgeben, da ich bisher keine 
Gelegenheit hatte, unentkörnte 
Baumwolle zu taxieren und m it 
anderen Proben zu vergleichen. 
Es scheint m ir aber, daß, wenn die 
viele tote Beimischung entfernt ist 
und eine größere G leichm äßigkeit 
im  Haar erreicht w ird , diese Flocke 
in einigenjahren, d.h. nach einigen
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H e r k u n f t  und
P r o d u k t :

Baumwolle,
5 Muster aus 
M onum bo 
(Kaiser- 
W ilhelm sland)

Desgl.

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

1. Mechanische 
Baum woll
spinnerei und 
Weberei, 
Bamberg

II. Dresdener 
Gardinen- und 
Spitzen-Manu- 
faktur, Aktien
gesellschaft, 
Dresden

E r gebn is :

Ernten, den W ert von M ita fifi, v ie l
le icht auch von Nubari bekommt. 
Auch müßte die Farbe schöner 
werden, die vorläufig noch manches 
zu wünschen übrig läßt. (19.1.1910.)

Von sachverständiger Seite w ird  m ir 
geschrieben:

Es ist ein bedenkliches Unterfangen, 
Baum wolle nach einer kleinen 
Menge unentkernter W are be
urteilen zu wollen und geben w ir 
unser U rte il m it aller Reserve. 
Im  ganzen können w ir  sagen, daß 
es sich hier um ein hochwertiges 
Produkt handelt, das ganz be
sonders im  Stapel vorzüglich ist. 
Diese Charakteristik ist zutreffend 
auf alle 5 Nummern. Indessen 
sind sie unter sich doch w ieder 
verschieden, was w ir  aber nicht 
etwa auf Verschiedenartigkeit der 
G attung zurückführen, sondern v ie l
mehr auf äußere Einflüsse, auf te il
weise nicht ganz zweckmäßige 
Behandlung während der Wachs
tumsperiode.

N r. 1 bis 2 haben mancherlei tote 
Flocken, und der Stapel ist etwas 
unregelmäßig. D ie Farbe w ird  
durch die toten Flocken beein
trächtigt.

N r. 3 ist m it das Beste unter den 
Mustern.

Nr. 4. Der Stapel verrät auch hier 
die gute Abstammung, indessen ist 
die W are gegen die Num m ern 1/2 
wenigstens um 8— 10 Pf. abfallend, 
da sie vollständig m it toter Ware 
durchsetzt ist. Letztere Erscheinung 
ist in  der Regel auf drei Ursachen 
zurückzuführen: Entweder ist die 
Ware in reifem Zustande abwech
selnd Regen und intensivem 
Sonnenschein ausgesetzt gewesen, 
oder aber, Morgennebel habenTau- 
tropfen angesetzt, welche dann 
unter dem E influß der Sonnen
strahlen w ie  Brennspiegel wirken 
und die Bollen auch tatsächlich 
verbrennen, oder aber es ist die 
Kernbaum wolle nach gleichartigen 
Vorgängen nicht sortiert worden.

5
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H e r k u n f t  und
P r o d u k t :

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

Baumwolle,
5 M uster aus 
M onum bo 
(Kaiser- 
W ilhelm sland)

II. Dresdener 
Gardinen- und 
Spitzen-Manu- 
faktur, Aktien
gesellschaft, 
Dresden

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

Ergebn is :

also es wurden tote Flocken m it 
den gesunden ohne Unterschied 
zusammen geerntet, was freilich 
jede Baumwolle, auch die beste, 
verderben muß, da es keine Baum
w olle gibt, an deren Strauch nicht 
auch tote Knollen vorkämen. Diese 
dürften natürlich nicht m it der 
gesunden W are vermengt werden.

Nr. 5 leidet unter den Mängeln w ie 4, 
nur nicht in demselben Grade.

W enn im Einsammeln die nötige 
Vorsicht geübt w ird  und insonder
heit auch die gesammelte Baum
w olle rich tig  sortiert w ird , ist an der 
M arktfäh igke itder W are und an der 
Erzielung eines Preises in ansehn
licher Spannung über Amerikaner 
gar nicht zu zweifeln. Auch das 
unzureichende M aterial, auf Grund 
dessen w ir  unser U rte il fällen, läßt 
es in dieser Form zu. Es ist je 
doch ganz unmöglich, anzugeben, 
welcher Preis dafür heute auch nur 
annähernd erzielt werden könnte. 
Dazu wären größere geginnte 
Muster unerläßlich. (4. 2. 1910.)

Die von Bremen eingetroffenen G. K.
1—5 =  5 Ballen sind unentkernte 
Ware, sehr seidiger langer Stapel. 
Es ist schwer zu taxieren, was 
dafür zu erzielen ist, da unent
kernte W are hier schwer verkäuf
lich ist, zumal es sich außerdem 
um ein so kleines Quantum handelt. 
(28. 1. 1910.)

Cananga-Blüten 
aus Samoa.

Faser, Bananen- 
vom Uaria, Neu
guinea

Schimmel &  Co., 
M iltitz  b. Leipzig

Die Cananga-Blüten haben w ir  der 
Destilla tion unterzogen. Leider 
mußten w ir  jedoch feststellen, daß 
eine Destilla tion dieser getrock
neten Blüten nicht angängig und 
die G ew innung dieses Öles nur 
aus den frischen Blüten zweck
mäßig ist, w ie es z. B. auf Java 
in großem Maßstabe gewonnen 
w ird. N icht unerwähnt möchten 
w ir  lassen, daß der M arkt m it 
diesem Öle schon überreichlich 
versehen ist. (27. 10. 09.)

Felten ßiGuilleaume, j W ir bestätigen unser Gutachten vom 
Coln a. Rh. 20. Juli 1909. Der Hanf läßt sich

verwenden, aber nur fü r unterge-
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F Ie rk u n ft  u n d U n te rs u c h t

P ro d u k t : d u rc h :

Faser, Bananen- Felten &Guilleaume,
vom Uaria, Neu- Coin a. R.
guinea

E rg e b n is :

ordnete Zwecke, denn w ir  sehen, 
daß er sehr schwach ist. W o es 
auf die Kraft ankommt, bei Stricken, 
Seilen und derartigen Fabrikaten 
w ird  man den Hanf nicht brauchen 
können, höchstens fü r Garne, die 
mehr als Füllm itte l oder zu 
Packungen usw. gebraucht werden, 
könnte er dienen und höchstens 
in kleinen Beimischungen noch fü r 
andere Zwecke zu brauchen sein. 
W ir  möchten sogarj behaupten, 
daß das damalige M uster schöner 
gewesen ist, wenn w ir  uns unser 
damaliges U rte il durchlesen. Von 
dem Bestechenden, was uns da
mals an dem H anf aufgefallen 
war, is t unserer Ansicht nach nicht 
mehr vie l zu sehen, im m erhin 
handelt es sich um eine brauch
bare Faser, die indessen sehr b illig  
sein müßte. W ir  sagten damals, 
15 £ wäre der Preis, zu dem man 
eine derartige W are kaufen müßte, 
und ist unsere Ansicht heute noch 
dieselbe. Ihre Gewährsleute drüben 
sprechen, w ie w ir  sehen, von dem 
doppelten Preise, indessen unserer 
Ansicht nach kann bei dem Preise 
das M aterial kein Interesse mehr 
finden, da dem Spinner zu der
artigen Notierungen ganz andere 
Materialien zu Gebote stehen.

(1. 4. 10).

Guttapercha 
aus Neuguinea

J. H. Fischer &  Co., i Die Q ualität ist eine m ittelm äßige;
Ham burg die Kuchen enthalten zum Te il

unreine Beimischungen von Borke 
etc. Die M arktfähigkeit ist eine 
gute, würde sich aber erhöhen 
lassen, wenn die W are reiner zur 
Abladung gelangen könnte. W ir  
bewerten die Q ualität m it M  3.50 
per kg. V ie lle ich t wäre bei einem 
Angebot eines Quantums ein 
höherer Preis zu erzielen. (15.1.10.)

Desgl. Desgl. N r. 1 ziemlich unrein, aber gering, 
W ert M  0,75 bis M  1,— per kg.

N  r. 2 zeigt etwas U nrein lichkeit, 
W ert etwa M  3,— per kg.

N r. 3 etwas unrein und spröde, 
würde m it M  2,50 per kg bezahlt 
werden.

5
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H e r k u n f t  und
P r o d u k t :

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

Guttapercha aus 
Neuguinea

J. H. Fischer &  Co., 
Ham burg

N

N

E r gebn is :

r. 4 von guter Qualität, aber etwas 
unrein, W ert M  4,— per kg. 
r. 5 nicht besonders gute Qualität, 
etwas unrein, W ert M  1,50 bis 
M  1,75 per kg.

N r. 6 etwas unrein, aber besser w ie 
vorstehend. W ert M  2,75 bis M  3,— 
per kg.

N r. 7 dünne, etwas unreine Kuchen, 
W ert M  1,50 bis M  1,80 per kg.

N r. 8 gut, m it Ausnahme eines ge
ringen weißen Kerns, W ert M  1,75 
bis M  2,— per kg.

N r. 9 ziemlich gering und unrein, 
W ert M l , — per kg.

N  r. 10 m ittlere Qualität, etwas un
rein, W ert M  2,50 bis M  2,75 

* per kg.
N r. 11 ziemlich gering und unrein, 

W ert M  1,— bis M  1,20 per kg. 
(26. 3. 10.)

Desgl. Desgl. W ir  bewerten die Quttaproben w ie 
fo lg t:

Großes Stück M  5,— bis
M  5,50 per kg.

Kleines Stück M  4,— , höchstens 
M  4,50 per kg.

Die letztere Sorte w ird  aber sehr 
schwer zu plazieren sein. (30.3.10.)

Guttapercha von 
Neu-Mecklen- 
burg, Bismarck- 
Archipel

W eber &  Schaer, 
Ham burg

W ir  haben die Probe Guttapercha 
aus Neu-M ecklenburg einer ein
gehenden Prüfung unterzogen. 
Die Probe zeigt eine sonst nur 
bei Balata vorkommende Zähig
keit, besitzt aber anderseits ver
schiedene Eigenschaften, z. B. die 
Elastizität des gewaschenen P ro
duktes, die an Gutta Jelotong er
innern. Der W ert dürfte danach 
ungefähr zwischen dem dieser 
beiden A rtike l liegen, und w ir 
glauben w ohl, daß w ir  fü r größere 
Posten einen Preis von etwa 
M  1,20 per kg, vie lle icht auch noch 
mehr, würden herausholen können; 
es w ird  dies davon abhängen, wie 
die Q ualität in größeren Mengen 
ausfällt, und ob es möglich sein 
w ird , fortgesetzt eine gleichmäßig
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P ro d u k t :

U n te rs u c h t

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

Guttapercha von 
Neu-Mecklen- 
burg, Bismarck- 
Archipel

W eber &  Schaer, 
Ham burg

ausfallende W are zu liefern. Jeden
falls ist die Ware u. a. fü r die 
Treibriem enindustrie von Interesse. 
(9. 12. 09.)

Harz, 2 Proben von 
einer D iptero- 
carpacee aus dem 
Uaria-Gebiet in 
Neuguinea

Joh. G ottfr. Schütte 
&  Co., Bremen

Das Harz klebt sehr stark in der 
Hand und scheint auch dem Ge
rüche nach in die Klasse der 
Dammar-Harze zu gehören. Das 
frisch von den Bäumen gesammelte 
Harz dürfte dem M uster nach gar 
keinen W ert haben, und das fossile 
Harz seiner dunklen Farbe und 
dadurch geringen Q ualität wenig 
Liebhaber finden. (11. 12. 09.)

Kautschuk, Lianen- 
aus dem Uaria- 
tale, Neuguinea

J. H . Fischer &  Co., 
Ham burg

P ro b e  1 von einer Ficus-Art. Der 
Kautschuk ist bunt gemischt, 
enthält Borketeile und sonstige 
Unreinheiten. Der Harzgehalt 
scheint nicht unerheblich zu sein. 
Den Handelswert taxieren w ir 
auf M  8,20 bis M  8,60 per kg.

P ro b e  2 von einer Param eria-Art. 
Auch dieser Kautschuk ist bunt 
gemischt; von hellgrauer bis rö t
licher und blauroter Farbe. Die 
Unrein lichkeiten zeigen sich auch 
hier w ie bei Probe 1. Nerv gut. 
W ir  schätzen den Handelswert 
auf M  8,30 bis 8,70 per kg.

Beide Sorten sind hier in größeren 
Posten gut zu verkaufen. K le in ig
keiten sind dagegen nur schwer 
und zu Preisen, die unter dem 
M arktwerte liegen, unterzubringen.

(7. 12. 09.)

Kautschuk, von einer 
F icus-Liane aus 
demEitape-Bezirk, 
Neuguinea

Desgl. W ir  haben die Probe untersucht. 
Die Aufmachung in Platten ist 
le ider nicht sorgfä ltig genug vor
genommen worden, da der Nerv 
bei einigen Platten tota l verloren 
gegangen ist und die Platten mürbe 
sind. Es könnte sein, daß diese 
aus dem Saft zu junger Lianen 
gewonnen sind, dagegen zeigen 
einige Platten einen recht guten 
strammen Nerv. Beimischungen 
von Sand und Holzteilen ver
ringern leider die Q ualität noch 
mehr. W ir  schätzen den Handels
w ert auf etwa M  7.80 bis M  8.— 
per kg.
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H e r k u n f t  und
P r o d u k t :

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

Ergebn is :

Kautschuk, von einer J. H. Fischer &  Co., D ie M arktfähigkeit des Kautschuks
Ficus-Liane aus Ham burg in der Q ualität w ie Probe wäre
deniEitape.Bezirk, keine besondere; würde dagegen
Neuguinea die W are sorgfä ltig bereitet und

vor allen D ingen von den Unrein
lichkeiten gesäubert, und wenn 
der Nerv ein strammer ist, wäre 
die W are sehr m arktfähig und 
dürfte bedeutend mehr erzielen 
als oben angegebene Schätzung. 
(22. 1. 10.)

Kautschuk, Landol- 
phia-, aus dem 
nördl.Somalilande

t

Reis, ungeschälter, 
aus den Baining- 
Bergen (Gazelle- 
Halbinsel) in 
Neuguinea.

Desgl. Das Muster ist recht klein. Es zeigt
starke Spuren von Erhitzung 
(klebrig). Der Nerv is t nicht gut. 
Der Kautschuk ist ziemlich unrein 
und zeigt die sonst bei Landol- 
phia-Arten typische rote Farbe 
nicht, sondern eine schmutzige 
graue. Der Kautschuk ist m it 
Creosot oder ähnlicher Chemikalie 
bearbeitet worden, was der Lan- 
dolphia-Latex anscheinend nicht 
ertragen kann (O xydation , 
schlechter Nerv, graue Farbe). 
Auch ist derartiger Geruch bei 
den Fabrikanten und im Handel 
nicht beliebt, da er schwer zu ent
fernen ist. Bei besserer Zuberei
tung, Koagulation m ittels Z itronen
saft oder acet. acid. rc. würde nach 
meinem Dafürhalten ein bedeutend 
besseres Produkt erzielt werden. 
Bei heutigem abnormen Markte 
schätze ich den Kautschuk laut 
Probe auf M  11.— bis 11.50 per 
kg. Bei besserer Zubereitung, 
nicht oxydiert und reiner, dürfte 
der W ert zwischen M  15.— und 
M  16 per kg liegen. (9.4.10.)

Desgl. Leider kom m t der Reis fü r euro
päische Zwecke wohl kaum in 
Frage, da

1. die Fracht fü r Reis und Hülsen 
zu hoch is t; der Reis von Asien 
kom m t hier auch zwar nicht ganz 
rein an, enthält jedoch nur 2—3%  
von diesen Hülsen und rentiert 
sich daher eher;

2. ist die Q ualität zu weich resp. zu 
mürbe und bricht deshalb beim 
Schälen sehr leicht, besonders die 
rote Farbe des Korns, denn diese
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H e r k u n f t  und
P r o d u k t :

U n te rs u c h t

duYch:
Erg ebn is :

Reis, ungeschälter, 
aus den Baining- 
Bergen (Gazelle- 
Halbinsel) in 
Neuguinea.

Sisalhanf aus Neu
guinea

J. H . Fischer &  Co., 
Ham burg

1. M ax Einstein, 
Ham burg

w ird  in der M ühle besonders hart 
angefaßt. W ert ungefähr M  8,— 
bis 8,50 per 100 kg.

Für den europäischen Konsum käme 
der Reis also w oh l nicht in Frage, 
es könnte allenfalls sein, daß der 
Reis fü r Australien zu verwenden 
wäre. V ie lle ich t ließe sich durch 
Schälen des Reises im  Produk
tionslande die Qualität bessern, 
w e il die Hülsen dann im  frischen 
Zustande und w e it besser zu ent
fernen sind. (17. 1. 10.)

D ie Q ualität des vorgelegten Neu
guinea-Sisalhanfes ist von hervor
ragender Güte und kom m t der 
besten Auslese ostafrikanischer 
Provenienz gleich. A llerdings ist 
zu erwarten, daß größere Q uanti
täten nicht ganz so schön gleich
mäßig ausfallen w ie das kleine 
Muster. Zu bemängeln ist die 
Bündelung in fingerdicke Strähnen, 
wenigstens fü r den gewöhnlichen 
Bedarf. Dafür sind armdicke oder 
noch dickere Bündel, wobei aber 
darauf zu sehen ist, daß die Fasern 
recht vollständig separiert werden 
und die Bündel die spiralförm ige 
Drehung nicht mehr haben, am 
Platze, dam it möglichst viel auf 
einmal auf dem Zuführungstisch 
ausgebreitet und der Maschine 
zugeführt werden kann. Es mag 
sich indes empfehlen, auch kleinere 
Sendungen besonders fein ausge
suchter W are in der je tzt vorge
legten Form versuchsweise an den 
M arkt zu bringen, da hierfür v ie l
leicht eine besondere Verwendung 
von kle inerer Bedeutung in Frage 
kommen kann. (15. 2. 10.)

Desgl. 2. Felten & 
Guilleaume, Cöln

W ir  haben gerade vor einigen Tagen 
von einem Ham burger Zwischen
händler ein M uster H anf w ie das 
uns von Ihnen eingesandte be
kommen und müssen sagen, daß 
das Ham burger M uster schöner 
war als das Ihrige, feinfaseriger 
und heller in der Farbe. Die 
Faser ist unter allen Umständen 
sehr gut zu verwerten. Der Preis 
hängt von der M arktlage ab.
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H e r k u n f t  und
P r o d u k t :

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

E rg e b n is :

Sisalhanf aus Neu
guinea

2. Felten &
Guilleaume, Cöln

Desgl. 3. Bremer Tauwerk- 
Fabrik A .G . vorm. 
C. H. Michelsen, 
Grohn

Ostafrikanischen Sisal können w ir  
heute unter M  60,— genug kaufen 
und der H anf w ird  bei starken 
Zufuhren noch nennenswertbilliger 
angeboten. Man kann einen 
besseren Preis fü r das Fabrikat 
aus Sisalhanf nicht erzielen als 
fü r das aus Manilahanf. Soll also 
ein stärkerer Konsum ermöglicht 
werden, so kann dieses nur auf 
Basis von billigeren Notierungen 
geschehen, und wenn die Zufuhren 
noch stärker werden, das Angebot 
also noch größer, so w ird  auch 
w oh l der Preis fü r diese Sisal
fasern sinken und dann der V er
brauch steigen. Uns w ird  es nur 
freuen, wenn dieses dazu führen 
w ird , sich allmählich vom M anila
hanf mehr und mehr zu emanzi
pieren und mehr dazu überzugehen, 
diese anderen Ersatzfasern zu ver
wenden. E in Fehler haftet dem 
eingesandten H anf noch an. Er 
ist in Strähnen gedreht, und da
durch ist eine vie l sorgfältigere 
Bearbeitung vor dem Verspinnen 
bedingt, wodurch w ieder ein 
größerer Verlust und Arbeitslohn 
entsteht. W ie  w ir  vermuten, hängt 
es damit zusammen, daß die Blätter 
in  der Sonne getrocknet sind. Es 
wäre von V orte il, wenn in der 
Beziehung A bh ilfe  geschafft würde, 
denn der H anf ist noch mehr 
wert, wenn die Faser g latt und 
ungedreht ist. (17. 2. 10.)

Der H anf ist von guter Beschaffen
heit, hat manilaähnliche Faser 
und ist in mancher Beziehung dem 
deutsch-ostafrikanischen H anf noch 
vorzuziehen. E r hat eine schöne 
Fänge und ist rein bearbeitet, die 
gelbliche Farbe hat keinen stören
den E influß und w ird  sich bei aus 
diesem M aterial gefertigten Fa
brikaten sogar ganz angenehm 
machen. — Der Preis würde dem 
fü r guten ostafrikanischen Sisal
hanf gleichkommen, das würde 
zur Ze it etwa M  56 bis 58, cif 
Ham burg, sein. (17 .2 .10.)
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