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Organisation und miígíiedschaft
des

Kolonial =Wirtschaftlichen Komitees.

I n  “Verbindung m it dem Reicbs-Kolonialamt, dem Reichsamt des 
Innern und dem ¡viínísteríum für Dandel und Gewerbe fördert das 
Kolonial-Wirtschaftliche Komitee die Kolonialwirtschaft und dam it die 
heimische Volkswirtschaft.

Die Unternehmungen des Komitees erstreben insbesondere:
1. Die Deckung des Bedarfs Deutschlands an kolonialen Rohstoffen und 

Produkten aus den eigenen Kolonien zur Schaffung einer breiteren 
und gesicherteren Grundlage fü r den heimischen Gewerbefleiss.

2. Die Entwicklung unserer Kolonien als neue sichere Jlbsatzgebiete für 
den deutschen fiandel und die deutsche Industrie  und im Zu
sammenhänge dam it die Einführung neuer JVlascbinenindustrie- 
zweige, z. B. fü r die tropische Landwirtschaft in Deutschland.

3. Den Husbau des “Verkehrs m it und in den Kolonien, insbesondere 
eines kolonialen Eisenbahnnetzes, sowie die Schaffung einer ratio 
nellen Wasserwirtschaft in den Kolonien.

4. eine deutsche Siedlung in den Kolonien.

Das Kolonial-Wirtschaftliche Komitee is t am 18. “Juni 1896 begründet 
und besitzt die Rechte einer juristischen person.

Das Kolonial-Wirtschaftliche Komitee unterhält eine Zentralstelle 
in Berlin und Zweigniederlassungen in den Kolonien, -für das Baum- 
wollversucbswesen is t seit 1906 die „Baumwollbau-Kommission“ , für 
kolonial-technische -fragen seit 1910 die „Kolonial-Cecbniscbe Kommission“ 
eingesetzt.

Die Unternehmungen des Komitees werden durch die Reichsregierung, 
die W ohlfahrtslotterie, ßandelskammern, Städte, Banken, kauf» 
männische und industrielle Körperschaften und “Vereine, ]YLíssíonen, 
koloniale Gesellschaften und In s titu te  ta tk rä ftig  gefördert.

Die Mitgliedschaft des Kolonial-Wirtschaftlichen Komitees, Berlin 
] \W ., Unter den Linden 43 (Mindestbeitrag JVI 15,— pro la b r), berechtigt
a) zu S itz  und Stimme in der Mitgliederversammlung; b) zum Bezug 
der Zeitschrift „Der Cropenpflanzer“ m it Beiheften; c) zum Bezug des 
Kolonial-ßandcls-Hdrcssbucbes“ ; d) zum Bezug der „ “Verhandlungen 
des Kolonial-Wirtschaftlicbcn Komitees“ ; t) zum Bezug des „ W ir t-  
scbafts-Htlas der Deutschen Kolonien“ zum “Vorzugspreise von JVI 4,5o; 
f)  zum Bezug der Kolonialen “Volksscbriften; g) zur freien Benutzung 
des Kolonial-Wirtschaftlichen Hrchivs.

ßesdiäftssfelle des Kolonial »Vv’irfsáa filíáen  Komitees,
Berlin [IW, Unter den Linden 43.
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des

Kolonial »Wiriichafilichen Komitees E,
wirtschaftlicher Husschufj der Deutschen Kolonialgesellschaff

Berlin Í1W., linier den Itinden 43.

Anwesend: Vom  Reichs-Kolonialamt der Kaiserl. Gouverneur von Neu- 
Guinea D r. H a h l,  Reg.-Rat Dr. B usse , D r. B ü c h e r ,  vom Reichsamt des Innern 
Geh. O ber-R eg .-R at D e lb rü c k ,  vom M in isterium  fü r Handel und Gewerbe 
Reg.-Assessor Dr. J u n g h a n n , vom Hamburgischen Kolon ia linstitu t Geh. Reg.-Rat 
Dr. S tu h lm a n n , vom Centralverband Deutscher Industrie ller der Vorsitzende 
Landrat a. D. R ö tg e r ,  vom Bund der Industrie llen Generalsekretär Dr. W e n d -  
la n d t ,  vom Vere in zur W ahrung der Interessen der chemischen Industrie 
Deutschlands Dr. M. W ie d e m a n n , von der K olon ia l-Abteilung der Deutschen 
Landwirtschafts-Gesellschaft D r. H i l lm a n n ;  ferner Oberstleutnant z. D. G a llu s ,  
Hauptmann a.D. Fo n c k , Dr. Fritz F r a n k ,  Staatsanwalt D r. F u  c h s , D r. S c h 1 e ch te r, 
(Deutsch-Neu-Guinea), Geh. Oberbaurat Sc hm  ic k ,  Geh. Reg.-Rat Dr. Z a c h e r, 
D irek to r im  Kaiserlichen Statistischen Am t.

Vom  Vorstande: K a rl S u p f,  Vorsitzender, G ra f Eckbrecht v. D ü r k h e im ,  
stellv. Vorsitzender, D r. A r e n d t ,  M. d. R., Gouverneur z. D. v. B e n n ig s e n , 
Vorstand der Deutschen Kolonial-Gesellschaft fü r Südwestafrika, Rittergutsbesitzer 
v. B ö h le n d o r f f - K ö lp in ,  M. d. A., Geh. Ober-Reg.-Rat B o rm a n n , Chr. v. B o r n 
h a u p t,  Prof. Dr. E. A. F a b a r iu s ,  D irek to r der Deutschen Kolonialschule 
Witzenhausen, Paul F u c h s , D irek to r der L in d i-K il in d i Gesellschaft m. b. H., 
Reg.-Baumeister Paul H  ab i c h , D irek to r der Ostafrikanischen Eisenbahngesellschaft, 
Landgerichtsrat H a g e m a n n , M. d. R „ Generaldirektor D r. R. H in d o r f ,  General
d irektor Louis H o f f ,  Vorsitzender des Centralvereins Deutscher Kautschukwaren- 
Fabriken, Bergassessor a. D. Fr. H u p f  e id ,  D irek to r der Deutschen Togogesellschaft, 
Assessor D r. E. K l ie m k e ,  D irek to r der Ostafrikanischen Eisenbahngesellschaft, 
D irekto r C. L a d e w ig ,  Vorsitzender der Verein igung Kameruner Pflanzungen, 
D irek to r C. J. L a n g e , Vorsitzender des Verbandes Deutsch-Ostafrikanischer 
Pflanzungen, Geh. Kommerzienrat L e n z , Vorstand der Deutschen Kolon ia l - 
Eisenbahn-Bau- und Betriebsgesellschaft, Baurat R e h , D irek to r der Deutschen 
Kolonial-Eisenbahn-Bau- und Betriebsgesellschaft, Konsul Dr. Herrm ann M e y e r , 
E igentüm er des Kolonisations-Unternehmens in  Neu-W ürttemberg, Geh. Reg.-Rat 
Prof. D r. P a a sch e , M. d.R., Prof. Dr. P re u ss , D irek to r der Neu-Guinea-Compagnie, 
Oberbaurat Th. R e h b o c k ,  Professor an der Technischen Hochschule Karlsruhe, 
M oritz S c h a n z , Professor D r. Claus S c h i l l in g ,  Le ite r der Tropenabteilung des 
König l. Instituts fü r Infektionskrankheiten, Amtsgerichtsrat S c h w a rz e , M. d. R., 
Rechtsanwalt Dr. J. S e m le r ,  M. d. R., J. K. V ie to r ,  Prof. D r. O. W a r b u r g ,  
J. J. W a rn h o ltz ,  D irek to r der Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft, Theodor 
W ilc k e n s ,  Schriftführer Dr. M a t th ie s e n .
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V o r  E in tr it t  in  die Tagesordnung e rinne rt der Vorsitzende an 
den seit der F rüh jahrstagung des Kom itees erfo lgten W echsel in  der 
L e itung  des Reichs-Kolonia lam tes, gedenkt der großen Verdienste 
des Staatssekretärs Exz. D e r n b u r g  um die K o lon ia lw irtscha ft, ins
besondere um die energische Inangriffnahm e einer großzügigen 
E isenbahnpo litik , und g ib t dem Vertrauen des Kom itees au f die 
je tz ige  Le itung  des Reichs-Kolonialam tes durch Exz. v. L in d e q u is t  
Ausdruck. D a rau f g ib t der Vorsitzende der V ersam m lung K enn tn is  
von dem folgenden Depeschenwechsel:

Exzellenz D e r n b u r g  Grünewald.
Euer Exze llenz hervorragender Verdienste um die deutsche 

K o lon ia lw irtscha ft, insbesondere um die Schaffung eines großzügigen 
Verkehrs- und Eisenbahnwesens und um die planmäßige O rganisation 
der P roduktion  gedenkend, beehrt sich das Kom itee, E uer Exzellenz 
anläßlich Ihres R ücktrittes  von der L e itu ng  des Reichs-Kolonialam tes 
den D ank des Kom itees fü r die seinen gem einnützigen Bestrebungen 
gewährte U nterstützung auszusprechen.

Berlin , io . 6. io . K o lon ia l-W irtscha ftliches  Kom itee,
gez. S u p f.

Grünewald, den I I .  Juni 1910.
D em  K o lon ia l-W irtscha ftliche n  K om itee  verfehle ich n icht, fü r 

die m ir in  dem Telegram m  vom  10. d. M. zum Ausdruck gebrachten 
freund lichen Em pfindungen a u f das a lle rverb ind lichste  zu danken. 

A n  ^ as gez. D e rn b u rg .
K o lo n ia l-W irtsch a ftlich e  Kom itee,

Berlin .

Exzellenz v. L in d e q u is t  R eichs-Kolonia lam t, Berlin .
Euer Exze llenz beehrt sich das K om itee  aufrich tigen G lück

wunsch auszusprechen zur Übernahm e des verantwortungsreichen 
Am tes. Bei dem gütigen W o h lw o lle n , welches Euer Exzellenz 
dem K om itee  von A n fang  an entgegengebracht hat, g laubt es 
auch fe rner aut d ie  ta tkrä ftige  U nterstützung seiner gem einnützigen 
Bestrebungen durch das R eichs-K olon ia lam t rechnen zu dürfen.

B e rlin , 11. 6. 10. K o lon ia l-W irtscha ftliches  Kom itee ,
gez. S u p f.

B e rlin , den I I .  Juni 1910.
Euer H ochw ohlgeboren spreche ich fü r  Ih re  sehr freund liche  

telegraphische Begrüßung meinen ve rb ind lichsten  D ank aus. In  
gerechter W ürd igung  der verd ienstvo llen Tätigke it, d ie das K o lon ia l- 
W irtscha ftliche  K om itee  im  Interesse der w irtschaftlichen  Erschließung 
und H ebung  unserer Schutzgebiete en tfa lte t hat, b in  ich gern be
re it, d ie gem einnützigen Bestrebungen des Kom itees, soweit es in  
m einer M acht lieg t, auch w e ite rh in  zu unterstützen und zu fördern.

A n  den H e rrn  Vors itzenden gez. v. L in d e q u is t .
des K o lon ia l-W irtscha ftliche n  Kom itees,

B e rlin . 1*
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Dem  K om itee  sind neuerdings fo lgende k ö r p e r s c h a f t l ic h e n  
M itg lied e r beigetreten:

Deutscher T ech n ike r-V e rba nd , B e rlin ; Deutsche K o lo n ia l
gesellschaft, G le iw itz ; Deutsche Kolonia lgesellschaft, Ka iser W ilhe lm s- 
land; E h rha rd t &  Co., G. m. b. H ., H am burg ; V e re in  der K a u f
leute und Industrie llen  in  W iesbaden und Umgegend, E. V ., W ies
baden.

D ie  Zahl der körperschaftlichen M itg lieder des Kom itees be
läu ft sich dam it au f 818, und zwar: 79 Handels-, Handwerks- und 
Gewerbekammern, 53 Städte, 25 Banken, 115 wissenschaftliche In 
stitu te, kaufmännische und industrie lle  Körperschaften, 302 Industrie - 
und Handelsfirm en, 235 ko lon ia le  Ins titu te , Gesellschaften und F irm en 
und 9 M issionen.

—  4 —

A m  1. A ugus t hat die satzungsgemäße M itg liederversam m lung 
stattgefunden. D ie  Versam m lung hat dem Vorstande Entlastung 
e rte ilt. A ls  Rechnungsprüfer fü r das Jahr 19IO wurden die H erren  
D ire k to r  C. Ladew ig, B e rlin , D ire k to r  C. J. Lange, B e rlin  und 
Th. W ilckens, H am burg, w iedergewählt.

A u f  A n tra g  des Vorsitzenden wurde die E insetzung einer 
»Kolonia l-Techn ischen Kom m ission« des Kom itees beschlossen. V on  
der E in rich tun g  eines »w irtschaftlichen Beirates« bei dem Reichs- 
K o lo n ia la m t w urde m it Genugtuung Kenntn is  genommen.

Dem  Vorstande des K o lon ia l-W irtscha ftliche n  Kom itees is t be i
getreten: Professor D r. Claus S ch illing , L e ite r der T ropenabte ilung 
des K g l. Ins titu ts  fü r In fektionskrankhe iten , Berlin .

Das K om itee  hat seit dem B e rich t N r. 1, 19IO, an fo lgenden 
Veranstaltungen te ilgenom m en:

20. bis 23. M a i 1910. I I .  In te rna tiona le r Kongreß fü r ko lon ia le  und 
trop ische Landw irtscha ft in  Brüssel (V e rtre te r: P ro f. W a rbu rg  
und Prof. Sch illing).

24. M ai 1910. Generalversam m lung des Zentralvere ins Deutscher 
Kautschukwaren-Fabriken, B e rlin  (V e rtre te r: der Generalsekretär 

des Kom itees).
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4. Juni 1910. Sitzung des Ausschusses der K o lon ia l-A b te ilun g  
der Deutschen Landw irtschafts-Gesellschaft in  H am burg  (V e r
tre te r: der Generalsekretär des Kom itees).

5- bis 9. Juni 1910. V I I .  In te rna tiona le r B aum w oll-K ongreß  in 
Brüssel (V e rtre te r: M o ritz  Schanz, Chemnitz).

13. Juni 1910. S itzung der Ständigen A usste llungs-K o iiim iss ion  
fü r die Deutsche Industrie  im  R eichs-Kolonia lam t, betr. die 
K onstitu ie rung  der Deutschen A b te ilu n g  der In te rnationa len  
Kautschuk-Ausstellung London  1911 (V e rtre te r: Prof. W arburg , 
Chem iker D r. F rie d rich  S upf und der Generalsekretär des 
Kom itees).

29. Juni 1910. Vortrags- und Diskussionsabend betr. die W o ll
schafzucht in  den deutschen K o lon ien , veransta lte t vom  » W o ll
schafzucht-Syndikat, G. m. b. H ., B e rlin  (V e rtre te r: der General
sekretär des Kom itees).

14. September 1910. S itzung des Verbandes D eu tsch-O sta frika 
nischer Pflanzungen (V e rtre te r: der Generalsekretär des Komitees).

—  5 —



Wirtschaftliches aus Java.

*

1. Wirtschaftliche Ergebnisse der Reise Sr. Hoheit des Herzogs 
Johann fllfarecht zu ülecklenburg nach 3ava.

H e rr G enera ld irektor D r. H in d o r f - B e r l in ,  be rich te t:

Se. H ohe it, der H erzog  J o h a n n  A lb r e c h t  zu  M e c k le n 
b u rg ,  Regent des Herzogtum s Braunschweig, hatte das K om itee  
im  N ovem ber 1909 aufgefordert, bestim m te Fragen über w ir t 
schaftliche Verhältnisse au f Java zu stellen. D ie  d o rt gesammelten 
E rfahrungen und Auskün fte  enthalten w ertvo lle  Angaben und A n 
regungen, die fü r unsere K o lon ien  nutzbar gemacht werden können.

Besonders w ich tig  fü r unsere K o lon ien  sind die M itte ilungen  
über d ie Cinchona- und S isa lku ltur, und vo r a llem  über d ie Teak- 
und G uttaperchakultur. Ob es zurze it anzuraten ist, in  unseren 
K o lon ien  C inchona-Pflanzungen anzulegen, scheint nach den E r
gebnissen der javanischen C inchona-Pflanzungen zweife lhaft. Be
ruh igend fü r unsere ostafrikanischen Sisalpflanzer w ird  die Feststellung 
w irken, daß die S isa lku ltu r au f Java b isher noch keinen solchen 
U m fang angenommen hat, daß von d o rt eine erhebliche Konkurrenz 
fü r unseren deutsch-ostafrikanischen Sisalhanf zu befürchten wäre; 
auch scheinen die Verhältnisse fü r diese K u ltu r  in  Java im  großen 
ganzen n ich t a llzu günstig  zu liegen.

D ie  im  allgem einen guten Ergebnisse der Teakho lzku ltu r au f 
Java werden ho ffen tlich  auch fü r unsere Gouvernements und auch fü r 
große P lantagen-Unternehmungen Veranlassung sein, Aufp flanzungen 
m it dem Teakbaume in e in igem  Um fange zu Versuchszwecken v o r
zunehmen.

W enn auch die b isherigen Ergebnisse der plantagenmäßigen 
G uttaperchaku ltu r auf Java noch n ich t dazu erm utigen können, in  
unseren K o lon ien  G uttapercha-Pflanzungen anzulegen, so is t es doch 
fü r uns durchaus geboten, die Guttapercha-Versuchsanpflanzungen in  
Java aufmerksam w e ite r zu beobachten, und vo rso rg lich  das nötige 
Saat- und Pflanzgut bereitzuste llen, dam it w ir  gegebenenfalls in  
der Lage sind, auch in  unseren K o lon ien  uns der G u ttapercha-K ultu r 
zuzuwenden. Zunächst w ird  man h ie rfü r w oh l nur Neu-Guinea in  
Aussicht nehmen können.

A u f  Veranlassung des Herzogs hat der Vorsteher des D eparte 
ments van Landbouw, Bu itenzorg, H e rr  D r. von F a b e r  dem K om itee  
eine Sam mlung von trop ischen F rüch ten  und Samen, und ferner eine 
große und re ichha ltige  Zusam menstellung der w ertvo lls ten  und be
währtesten javanischen Bambussorten in  lebenden Pflanzen nach

—  6  —
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Daressalam gesandt, dam it diese vorzüg lichen Bambussorten auch in 
Deutsch-O stafrika angebaut werden können. Es ist von n ich t zu 
unterschätzendem V o rte ile  fü r unsere K o lon ien , wenn w ir  anstatt 
der d o rt heimischen geringeren Bambussorten solche hochwertigen 
Bambussorten e inführen, die eine v ie l bessere und zahlreichere V e r
w endungsm öglichkeit bieten. A u ch  dieser unm itte lbare  und prak
tische E rfo lg  ist daher m it Genugtuung zu begrüßen.

Das Kom itee  is t Sr. H o h e it dem H erzog J o h a n n  A lb r e c h t  fü r 
sein w ieder sehr nachhaltig  betätigtes praktisches Interesse an der 
w irtschaftlichen E n tw ick lung  unserer K o lon ien  dankbar.
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2. Fortführung des Guttapercha* und Kaufschuk*Unfernehmens 
und Reisbaupersuche in Reu*Guinea.

Zunächst berich te t H e rr  D r. S c h le c h te r -B e r lin , der L e ite r der 
Guttapercha- und Kautschuk-E xpedition  in  Neu-Guinea, über die E r
gebnisse derselben folgendes:

Schon seit e iner Reihe von Jahren machte sich der Rückgang 
der A us fuh r besserer Guttasorten aus den Hauptverschiffungshäfen 
dieses Produktes im  Osten, w ie Singapore, Penang, Padang, Batavia 
und Bandjerm asin in  auffallender W eise bem erkbar und bald wurde 
allgem ein bekannt, daß die Gutta lie fernden W ä lde r der H alb insel 
Malakka, Sumatras und Borneos durch den Raubbau so stark m it
genommen waren, daß die Erschließung neuer Guttagebiete eine 
unbedingte N o tw end igke it wurde.

Das K o lon ia l-W irtscha ftliche  K om itee  entsandte daher im  
Jahre 1900 eine E xped ition , m it deren Le itung  ich betrau t wurde, 
nach Deutsch-Neu-Guinea, die den A u ftra g  erh ie lt, nach neuen G utta
gebieten und Guttapflanzen zu suchen. Das Resultat dieser E xpe
d itio n  war die Entdeckung eines neuen Guttabaumes, des Palaquium 
Supfianum in  K a iser-W ilhe lm sland. Diese Entdeckung veranlaßte 
das Kom itee , m ich  nochmals im  Jahre 1906 hinauszuschicken, um 
nunm ehr zu versuchen, eine w irk lich  praktische Ausbeutung der Re
sultate der ersten E xp ed ition  einzuführen. D e r E xped ition , deren 
O berle itung dem H e rrn  G ouverneur Exzellenz D r. H a h l übergeben 
war, wurden die folgenden Aufgaben geste llt:

1. Feststellung abbauwürdiger Mengen von Guttapercha und 
Kautschuk,

2. Ausbeutung dieser Rohstoffe,
3. Heranziehung und A n le rnung  der Eingeborenen zu e iner ra tio 

nellen Gew innung dieser Rohstoffe,
4. V o rbe re itung  und V e rb re itung  der Guttapercha- und Kautschuk

ku ltu r.
Bevor ich  nun darauf eingehen möchte, inw ie fe rn  diese 

Aufgaben gelöst sind und welche Resultate die E xp ed ition  zeitigte, 
m öchte ich  Ihnen in  Kürze  die chronologische E n tw icke lung  der 
E xped ition  schildern.

Nach kurzen, vorbere itenden Studien in  Java und nachdem es 
m ir, nach vergeb lichen Versuchen in  Sarawak, in  Sumatra gelungen 
war, e in ige M alaien zu engagieren, d ie  m it dem Abbau  der Gutta 
w oh l ve rtrau t waren, t ra f  ich im  März 1907 in  Neu-Guinea ein. H ie r

Fortführung des Guttapercha- und Kautschuk-Unternehmens usw.
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hatte der damalige Assistent, H e rr  D am m köh ler, inzwischen schon 
m it dem Ausbau der Küstenstation Bulu begonnen, die uns als Ope
rationsbasis fü r d ie  Unternehm ungen der nächsten zwei Jahre dienen 
sollte. V on  Bulu  aus wurde nun ein langsamer und systematischer 
Vorstoß ins Innere  begonnen. Nach etwa einem M onat w urde die 
erste Gutta w iedergefunden und nun unter L e itung  der Malaien 
kle ine T rupps unserer Leute, die sich aus Melanesen des Bism arck- 
A rch ipe ls  zusammensetzten, nach verschiedenen R ichtungen aus
geschickt. D ie  H ä lfte  der Mannschaften mußte aber stets fü r den 
Bau eines Weges zurückbehalten werden, der bis zum Fuße des 
Bism arckgebirges geplant uud schließlich auch bis Novem ber 1908 
d o rth in  durchgeführt wurde.

B is zu Anfang des Jahres 1909 war die E xp ed ition  in dieser 
W eise im  m ittle ren  T e ile  von Ka iser-W ilhe lm sland tä tig . E inge
borene der D örfe r, welche be rüh rt wurden, und m it denen bis au f 
die letzten D ö rfe r am Bism arckgebirge durchaus freundschaftliche 
Beziehungen aufrecht erhalten werden konnten, wurden, soweit es 
m öglich , stets zu den Guttaarbeiten und W egebauarbeiten heran
gezogen und in  den Verhältnissen des Landes entsprechender W eise 
durch Geschenke entlohnt. Es wurden zwischen der Küste und dem 
B ism arckgebirge v ie r E tappen angelegt, die sich dann auch im  V e r
laufe der E xped ition  vo rzüg lich  bewährt haben, näm lich die Kaulo- 
Etappe, etwa 25 km  von der Küste, die Kani-E tappe in  etwa IOOO m 
H öhe au f dem Kanigeb irge, etwa 40 km  von der Küste entfernt, die 
Keneya-Etappe am jenseitigen U fe r des Ramu, der d o rt den Namen 
Keneya führt, und schließlich die Saugueti-Etappe am Fuße des Saugueti, 
eines der H aup tg ip fe l des Bism arckgebirges. Da die Strecke zwischen 
K a n i und Keneya über 40 km  betrug, ließ ich  dann au f dem nach 
dem Keneya abfallenden Abhange des Ibogebirges ein U n te rkun fts 
haus errichten, in  dem unsere T räger zu jede r Zeit U n te rsch lu p f fü r 
die Nacht finden konnten. A u f  den Etappen waren Lebensm itte l, 
w ie  Bataten und Bananen angepflanzt worden, die es erm öglich ten, 
daß die Leute unterwegs den Proviant, welchen sie ins Innere zu 
bringen hatten, zum T e il n ich t aufzuzehren brauchten.

In  den M onaten Februar und März 1909 wurde, nachdem die 
gesamte E xp ed ition  w ieder zu r Küste  zurückgekehrt war, die A n - 
le rnung  und Heranziehung der zugänglichen Eingeborenen an der 
Küste betrieben. H e rr Bezirksam tm ann D r. S c h o lz  unterstützte diese 
Belehrung m it großem E ifer, so daß innerhalb  dieser kurzen Zeit 
m ehr als 200 E ingeborene aus der Um gebung von F r ie d r ic h -W il
helmshafen in  der Guttagew innung unterwiesen werden konnten.

Fortführung des Guttapercha- und Kautschuk-Unternehmens usw,
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V on  A p r i l  1909 ab wurde das Personal der E xp ed ition  aut die 
H ä lfte  beschränkt, d. h. au f 35 herabgesetzt. H e rr  K e m p te r ,  der 
seit September 1907 als N achfo lger des H e rrn  D a m m k ö h le r  tä tig  
gewesen war, tra t in  den Gouvernementsdienst zurück, und ich be
gab m ich  nun m it der E xped ition  nach der englischen Grenze am 

W aria .
Bei Gelegenheit eines Besuches dieser Gegenden m it H e rrn  

G ouverneur Exzellenz D r. H a h l  hatten w ir  vo r etwa einem Jahr h ie r 
auch Kautschuk feststellen können, der im  Gebiete w e it ve rb re ite t 
schien, ebenso war eine Banane gefunden worden, deren Faser einer 
U ntersuchung w e rt schien. H ie r  im  W ariageb ie t h ie lten  w ir  uns 
bis A n fang  Ju li auf, ste llten das V o rkom m en von zwei verschiedenen 
Kautschuklianen fest und gewannen ein ige B löcke eines Kautschuks, 
der au f dem H am burger M arkte rech t gu t bew ertet wurde. D ie  dort 
Vorgefundenen Guttabäume ergaben eine Gutta, welche an Güte der 
G utta aus dem m ittle ren  Ka iser-W ilhe lm sland n ich t gle ichkam  und 
w oh l kaum einen H andelswert besitzen dürfte . Es handelt sich h ie r 
w oh l z iem lich  sicher um eine m it Palaquium  Supfianum ver-

f

wandte A r t.
D ie  E ingeborenen zu irgend  e iner A rb e it heranzuziehen, war 

in  diesem Falle  n ich t m ög lich  gewesen, da dieselben von den sich 
damals d o rt befindenden deutsch-englischen G renzexpeditionen ganz 
in  A nspruch genommen wurden. D ie  eingesandten Proben der 
Faserbanane wurden anfangs rech t günstig  beu rte ilt, aber genügten 
bei der zweiten Sendung, die, w ie m ir  inzw ischen m itg e te ilt wurde, 
in  stark ve rro tte tem  Zustande e in tra f, den A n fo rderungen  nicht. 
H ie r  sollten noch weitere Untersuchungen angestellt werden. E in  
H arz, welches ich  seiner Z e it aus dem W aria -G eb ie t als K opa l 
einschickte, w urde h ie r als unbrauchbar bezeichnet, doch interessiert 
sich je tz t eine F irm a  in  Makassar fü r diesen A rtik e l, und es ist n ich t 
ausgeschlossen, daß sich ein E x p o rt nach d o rt dennoch rentieren 

dürfte .
Im  A ugust 1909 begab ich  m ich  dann m it der E xp e d itio n  nach 

E itape, um die der holländischen Grenze naheliegenden Gebiete von 
Ka iser-W ilhe lm sland au f Kautschuk und Gutta zu untersuchen. E in ige  
V orexkurs ionen, die ich  in  die U m gebung von E itape machte, führten 
zur Entdeckung von zwei weiteren Kautschuklianen, von denen aber 
nur d ie eine w eite r ve rb re ite t schien. E ine d o rt auch auftretende 
Palaqu ium -A rt, d ie  äußerlich dem Palaquium  Supfianum sehr ähn lich  
sieht, erwies sich als unbrauchbar zur Guttagew innung, ergab also 
nur dieselben Resültate, zu welchen ich  bereits sieben Jahre vorher

Fortführung des Guttapercha- und Kautschuk-Unternehmens usw.
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gekommen war. Bei e iner E xped ition , die ich  im  September über 
das Torice lli-G eb irge  machte, gelang es m ir, d o rt das Vorkom m en 
der brauchbaren Kautschuklianen bis zu einer H öhe von 800 m 
über dem Meeresspiegel festzustellen. Im  O ktober kehrte ich nach 
F riedrich-W ilhe lm shafen  zurück und tra t von d o rt die H eim re ise an.

Ich  kom m e nun dazu, die Ergebnisse der E xp ed ition  zu be
sprechen. Da die E xp ed ition  hauptsächlich der G u t ta e r k u n d u n g  
gew idm et war, m öchte ich  die Ergebnisse dieser vorausnehmen:

Es sind im  Gebiet verschiedene Baumarten der G attung Pala- 
qu ium  vertre ten , von denen aber nu r d ie  eine A r t  Palaquium 
Supfianum eine brauchbare Gutta zu lie fe rn  scheint; denn die M ilc h 
säfte der anderen A rte n  sind so stark von H arz durchsetzt, daß ihre  
Produkte  stets als im  Preise m inde rw ertig  begutachtet wurden. A lle r 
d ings sind in  heutiger Z e it in fo lge  des Rückganges der Gutta- 
p ro du k tion  in den bisherigen Produktionsgebie ten w ieder W ünsche 
lau t geworden, diese P rodukte  n ich t ganz zu vernachlässigen. D och 
h ie r muß erst die Z ukunft entscheiden, w ie w e it sich bei einem 
eventuellen Preissteigen der Abbau ren tie ren  würde.

Das Palaquium  Supfianum, das w ir  also zunächst als die Gutta- 
pflanze von Neu-Guinea anzusehen haben, is t daselbst w e it verbre ite t. 
Ich  habe die V e rb re itu ng  m it S icherheit b isher feststellen können 
von der Rayküste bis zum Kap Croissels und dem Innern  bis zum 
Bism arck-Gebirge. Es is t sicher, daß sich dieses V erbre itungsgeb ie t 
nach Osten und nach W esten noch bedeutend ausdehnt. D ie  hohe 
Gebirgskette des Bismarck-Gebirges, die sehr w oh l eine T rennung 
von F lorengebie ten veranlassen könnte, schließt eine V e rm u tung  über 
w eite re  V e rb re itu ng  in  südlicher R ichtung  h in  aus. Im m erh in  ist 
das Gebiet, welches zunächst in  A nspruch genommen werden könnte, 
so groß, daß noch Jahrzehnte vergehen müssen, ehe es nur an
nähernd ausgebeutet sein könnte. Nach m einer eigenen Überzeugung 
sowie nach Aussage der M alaien, welche bei der E xp ed ition  an
geste llt waren, ü b e rtr ifft das V o rkom m en  der Guttabäume an H äu fig 
ke it das der besten G uttad is trik te  Sumatras und Borneos. Ich  persön
lic h  kann noch h inzufügen, daß innerhalb des oben bezeichneten 
Gebietes das Palaquium  Supfianum häufiger ist, als z. B. die K ic k x ia  
in  den besten Kautschukgegenden Kameruns.

W ie  bei allen U rw aldbäum en in  den T ropen kann die A r t  des 
V orkom m ens und die H äu figke it e inzelner Bäume derselben A r t  
äußerst unsicher angegeben werden. Ich  habe persön lich  eine n ich t 
geringe Zahl von Stichproben vorgenom m en und hektarweise Ge
lände a u f V o rkom m en des Palaquium  Supfianum untersucht. D ie
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Resultate, zu denen w ir  kamen, entsprachen durchaus den E r
wartungen, denn au f genau abgegrenzten Strecken von 3 bis 6 ha in 
abschüssigen Geländen oder im  Sekundärwalde hatten w ir, genau 
w ie  es in  W esta frika  bei K ic k x ia  der F a ll ist, n ich t einen einzigen 
Stamm, selbst im  Sekundärwalde keinen jüngeren Stamm gefunden, 
während v ie lle ich t im  angrenzenden U rw aldgelände 1 bis 6 Jahre alte 
Stämme sich finden ließen. In  dieser H in s ich t kann der T ro p en 
wald n ich t m it  dem europäischen verg lichen werden, in  welchem 
solche Abschätzungen bei g leichm äßigem  V orkom m en der Bäume 
meist m ög lich  sind. D e r E rtrag, den die einzelnen Stämme lieferten, 
schwankte in  weiten Grenzen. Selbstverständlich spielten dabei das 
A lte r  und vor a llen D ingen  der U m fang eine große Rolle, und ich b in  
•zu Resultaten gekommen, die durchaus die Beobachtungen des H errn  
D r. va n  R o m b u rg h  bestätigen, der schon behauptete, daß der E rtrag  
eines Guttabaumes ind iv id ue ll innerhalb w eite r Grenzen sehr schwanke. 
Interessant is t z. B. die Beobachtung gewesen, daß w ir  von einem 
etwa 1 m im  Durchm esser haltenden Stamme einm al 4 Pfund 270 g, 
ein anderes M al dagegen etwa 12 Pfund erh ie lten. Bei großen 
Bäumen schwanken diese Erträge noch mehr. Erwähnenswert ist 
•auch die Tatsache, daß ein Baum annähernd 30 Pfund Gutta 
ergab. Daß w ir durch unsere Zapfungen im m erh in  bedeutend 
höhere E rträge erzielten, als solche b isher re g is tr ie rt waren, mag daran 
liegen, daß w ir  in  einem ganz neuen Lande alte, bisher unangetastete 
Bäume anzapften.

D ie  A r t  der G ew innung w ar die, welche sich b isher in  allen 
G uttagebieten als e inzig rentable erwiesen hatte, näm lich das A b 
schlagen der Stämme. Gezapft wurden nur solche Bäume, die etwa 
1 m über der Bodenfläche etwa 50 cm Durchm esser enthielten, was 
einem ungefähren U m fang von 1,50 m entspricht. E ine Tabelle  
dieser Zapfresultate werde ich  m it dem demnächst erscheinenden 
G enera lberich t veröffentlichen.

U n te r diesen bisher fü r den E rtrag  äußerst unsicheren Resul
taten kann auch kaum zu e iner K u ltu r  der Guttabäume in  P riva t
unternehm ungen angeraten werden, während es wünschenswert er
schiene, daß sich unsere ko lon ia len  Regierungen nach dem M uster 
der holländischen, englischen und französischen auch m it der Gutta- 
k u ltu r  befaßten, dam it durch derartige  nationale U nternehm ungen 
e inm al die U nabhäng igke it Deutschlands vom  übrigen G uttaw eltm arkt 
gesichert w ird  und fü r spätere P rivatunternehm ungen, falls sich eine 
rentablere Gewinnungsm ethode finden läßt, eine Pflanzschule v o r

handen ist.
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V o n  K a u ts c h u k l ia n e n  wurden n ich t w eniger als 5 neue A rte n  
gefunden, von denen 3 der G attung Parameria anzugehören scheinen 
und 2 F icus-A rten  sind. Besonders die beiden letzten A rte n  sind w ich tig , 
da sie in  ihren  E rträgen alle anderen Kautschuklianen übertreffen 
und in  den betreffenden Gebieten w eite r ve rb re ite t sind als die 
Parameria. V o n  le tzterer ist a llerd ings eine A r t  im  W aria-G ebiet auf 
H ügeln  zwischen 200 und 800 m Höhenlage über dem Meere n ich t 
selten und dürfte  sich auch als abbauwürdig erweisen.

Es w ürde zu w e it führen, h ier au f die verschiedenen, an
gewandten Zapfrnethoden einzugehen, es genügt anzuführen, daß 
sich, w ie bei den Guttabäumen, die R ingelm ethode am besten be
w ährt hat und daß unter solchen Umständen E rträge von 2 Pfund 
bei einem Stamm n ich t selten waren.

V o n  anderen Nutzpflanzen, deren Untersuchung noch näher ins 
Auge zu fassen wäre, m öchte ich h ie r vo r allen D ingen noch die 
R o t ta n g a r te n  und die F a s e r  b an an e erwähnen. D ie  Versuche, welche 
w ir  m it R ottang anstellten, erwiesen sich unter dem D ru ck  der V e r
hältnisse als ungünstig, doch m öchte ich  dam it keineswegs die Sache 
als abgeschlossen erachten, denn die Proben selbst hatten seiner 
Zeit be i u n rich tig e r Behandlung n ich t gewonnen. W ie  m ir zum 
Beispie l später bekannt wurde, war eine große Zahl von R ottang
bündeln  in  F ried rich -W ilhe lm sha fen  ein ige W ochen im  Fre ien dem 
Regen ausgesetzt, bevor sie versch ifft wurden. D ie  zunächst e in 
gesandte Faserbanane war günstig  beu rte ilt worden. D ie  zweite 
Probesendung fand aber gar keinen A nk lang. W ie  ich  hörte, war 
sie, tro tz  m einer B itte  um sorgfältigste Verpackung, m it Guttapercha, 
also nasser W are, zusammen in  eine K is te  verpackt worden und 
kam daher in  verro tte tem  Zustand h ie r an.

Ich  w ill  nun noch kurz erwähnen, daß die w is s e n s c h a f t l ic h 
b o t a n i s c h e  A u s b e u t e  d e r  E x p e d i t i o n  eine sehr große ist. Es steht 
schon je tz t fest, daß eine sehr große Zahl neuer Pflanzen entdeckt 
wurde, die uns erm öglichen werden, ein bedeutend besseres B ild  
der F lo ra  von K a iser-W ilhe lm sland  zu bekomm en und daraufh in  
auch Schlüsse über das etwaige V o rkom m en anderer Nutzpflanzen 
zu ziehen.

A l s k a r t h o  g r a p h i s c h - g e o g r a p h i s c h e  E r g e b n i s s e  möge noch
die H erste llung  e in iger K arten  der von der E xped ition  berührten Gebiete 
erwähnt werden, welche te ils bereits ausgearbeitet sind, te ils sich 
zur Z e it in  A rb e it befinden.

In  denFrühjahrs-Verhandlungen ist bereits erwähnt worden, inw ie
w e it die E xp e d itio n  die ih r  gestellten Aufgaben gelöst hat. U n te r
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L e itu ng  e in iger M alaien w ird  nun der Abbau von Gutta durch die 
E ingeborenen in  der U m gebung von F ried rich -W ilhe lm sha fen  e ifr ig  
w eite r betrieben, und die a u f dem M arkte  nunm ehr besser e ingeführte 
Gutta finde t bei jeder neuen Sendung bessere Beachtung und Be
wertung. Som it scheinen bleibende Resultate dieser E xped ition  

gesichert.

Fortführung des Guttapercha- und Kautschuk-Unternehmens usw.

D urch  die E xp ed ition  und durch  die Sam m eltätigkeit der E in 
geborenen als F o lgew irkung  der E xp e d itio n  sind bis je tz t folgende 
Mengen Gutta nach Deutschland ausgeführt w orden:

1907 .......................
1 9 0 8  ......................

1909 .......................
1910 bis Novem ber

660 kg 
1510 „  
2660 „  
2800 ,, 

7630 kg

W ährend fü r die G utta der ersten Sendungen die Preise M . 5 
fü r erste Q ua litä t und M. 1,25 fü r zweite Q ua litä t betrugen, konnten 
die letzten Sendungen Preise von M. 7,—  fü r erste Q ua litä t und
M. 3,_fü r zweite Q ua litä t erzielen. E rfreu licherw eise hat sich auch das
V e rhä ltn is  der G utta erster Q ua litä t zu derjen igen zweiter Q ualitä t 
bedeutend gebessert. So en th ie lt eine Sendung von 11 K is ten  im  
G esam tgewicht von 308 kg G utta 196 kg P rim a-Q ua litä t und 112 kg 
Sekunda-Qualität, eine andere Sendung von 581 kg Gutta 409 kg 
P rim a-Q ua litä t und 180 kg Sekunda-Qualität, während vo rher das 
V e rhä ltn is  bedeutend ungünstiger war. Es ist dieses ein Zeichen, daß 
die E ingeborenen in  der sachgemäßen A u fb e re itu n g  der Gutta

wesentliche F o rtsch ritte  gemacht haben.
A u f  der am 24. Juni b is i l .  Ju li 1911 in  London  stattfindenden 

In te rna tiona len  Kautschuk-Ausstellung werden die Ergebnisse der 
E xp ed ition  in  einem anschaulichen Gesamtbilde zur D arste llung  ge

langen.

D er Ka iserl. G ouverneur von  Neu-Guinea, H e rr  D r. H a h l ,  be
r ich te t h ie rau f über die F o r t f ü h r u n g  des K a u t s c h u k -  u n d  
G u t t a p e r c h a - U n t e r n e h m e n s :

Fortführung D e r H e rr  V o rredne r hat kurz darauf hingewiesen, w ie  w ich tig
des Unter- eg gei wenigstens Guttapercha-Versuchspflanzungen fü r d ie  Z ukunft 
nehmens. ^  ¿ eranziehung von Versuchsm ateria l und zur G ew innung von 

Saatgut anzulegen. Ich  m öchte kurz darauf hinweisen, daß im  Bo-
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tanischen Garten zu Rabaul 1/2 ha m it Guttapercha-Pflänzchen, Gutta 
Palaquium, bepflanzt worden ist. Es scheint indessen, daß die Küsten
lage den Pflanzen n ich t zusagt; es hat sich nur ein D utzend Bäum 
chen als lebenskräftig  erwiesen, und es w ird  notw endig  sein, um den 
Versuch nachhaltig  zu betreiben, in  eine H öhenlage von 500 oder 
600 m zu gehen, w o fü r die Berge am H afen genügend Raum bieten 

werden.
D ie  Ergebnisse der E xp ed ition  haben w iederho lt die A u f

m erksam keit des Kom itees in  A nspruch genommen, zu le tzt in  
den Verhandlungen im  A p r i l  d. Js. D ie  Frage ist nun, w ie w ir  
uns die erzie lten E rfo lge  w irtscha ftlich  dauernd zu sichern 
verm ögen. D ie  S chw ierigke it lie g t in  der Zerstreuung des V o r
kommens über einen w eiten unwegsamen Raum und in  dem T ie f
stand und der S pärlichke it der eingeborenen Bevölkerung. G le ich
w oh l sind w ir  darauf angewiesen, e inzig  und a lle in  m it H ilfe  der 
Eingeborenen uns des Produktes, das fü r unseren M a rk t so w e rtvo ll 
ist, zu bemächtigen.

M ein  V orsch lag  würde dahin gehen, in  A n lehnung  an die vo r
handene Organisation, d. h. an die öffentliche Verwaltungsbehörde, 
das Unternehm en des Kom itees fortzusetzen. Sachkundige M alaien 
müßten an die Spitze k le inerer T rupps geste llt werden, die sich e in 
mal aus ein igen angelernten melanesischen A rb e ite rn , dann jew e ilig  
aus den Dorfschaften, denen die Gew innung von Gutta zur P flich t 
gemacht w ird , rekru tie rten , in  ähn licher W eise etwa, w ie man von 
den Leuten als Steuerleistung eine W egefrohnde verlangt, so lange, 
bis sie zur E n trich tung  der Steuer in  barem  Gelde herangeschult 
sind. Ich  da rf h ie r hinzufügen, daß die E in führung  der Gutta- 
p roduktion  in  Neu-Guinea bereits Veranlassung gegeben hat, eine 
E ingeborenen-Kopfsteuer zu erheben, so daß die Steuererhebung 
die E ingeborenen veranlaßt, sich der G u ttaproduktion  unm itte lbar 

zuzuwenden.
Das K om itee  w ürde die M itte l fü r etwa dre i Jahre be re it

halten, um den Versuch zu finanzieren. D ie  E rfo lge  des U n te r
nehmens, d. h., das gewonnene P rodukt würde an das Kom itee  
zurückgehen und der V e rka u f zum T e il, v ie lle ich t auch ganz 
die Kosten aufbringen. Ich  habe einen Kostenanschlag aut- 
geste llt; danach w ürde die B ildung  von zwei A b te ilungen  m it v ier 
M alaien etwa 12 500 M. jä h rlich  erfordern, und unter Zugrundelegung 
e iner Gutta- und Kautschukgew innung von etwa 4000 kg 
w ürde sich bei b ill ig e r N otie rung eine Einnahm e von 8000 M . er
zielen lassen, so daß m it einem D e fiz it von 4500. v ie lle ich t 5000 M.

Fortführung des Guttapercha- und Kautschuk-Unternehmens usw.
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zu rechnen wäre. Soweit ich  o rie n tie rt b in, reichen die M itte l der 
E xped ition  aus, au f diese W eise noch wenigstens ■ dre i Jahre die 
Versuche fortzusetzen. Das K om itee  würde au f jeden F a ll den E in 
geborenen einen gewissen Garantiepreis bieten, unter den zum Zwecke 
des Anreizes der Gew innung des Produktes n ich t heruntergegangen 
werden darf.

Diese Forderung erschien m ir  w ich tig  um deswillen, w e il in 
zwischen durch die S teigerung des Guttapreises au f dem W e ltm a rk t 
es auch m ög lich  erschien, daß Europäer m it eigenen K o lonnen  der 
Ausbeute des Produktes sich zuwenden. Soweit dieses stattfindet, 
würde die T ä tig ke it des Kom itees nach m einer Auffassung in  den 
H in te rg run d  zu tre ten haben und a llm äh lich  dafür gesorgt werden 
müssen, daß durch die A u frech te rha ltung  eines gewissen G arantie
preises fü r die Eingeborenen das P rodukt weder nach Menge noch 
nach Q ua litä t eine E inbuße erleiden kann. Es is t in  der T a t in  der 
Gegend von M orobe, das im  Papua-Gebiet lieg t, beabsichtig t, durch 
Unternehm ungen, die g le ichze itig  au f Paradiesvogel-Fang gerich te t 
sind, an die Ausbeute der Guttabestände heranzugehen. Soviel ich 
un te rrich te t b in, w ird  auch von kap ita lkrä ftigen  Kre isen zur Zeit bei 
der günstigen N o tie rung  der Gutta daran gedacht, in  V erb indung  
m it den E ingeborenen, aber auch unabhängig von denselben, sich der 
A u fb e re itu n g  der W ild g u tta  zuzuwenden. Dieses e rfreu liche  Resultat 
w ürde fü r  Neu-Guinea eine ungeahnte und außerordentlich w ertvo lle  
Erwerbsquelle  bieten, so zwar, daß w ir  daran denken können, durch 
die V e rb indung  m it den verschiedenen okkupatorischen Erwerbs
tä tigke iten, w ie  ich sie eben erwähnt habe, der Aufsch ließung des 
Landes Vorschub zu leisten. Ich  b itte  daher, der von m ir in  
dem Kostenanschlag und den b isherigen Darlegungen niedergelegten 
A nregung  durch Beschluß des Kom itees Folge zu leisten.

A u f  eine A n frage  des Reichstagsabgeordneten H e rrn  D r. Sem  l e r ,  
ob Kam eruner Guttapercha zur A npflanzung in  Neu-Guinea in  
Frage käme, antw orte te  H e rr D r. B ü c h e r ,  L e ite r der Versuchs
anstalt fü r Landeskultu r in  V ik to r ia , daß in  V ik to r ia  w oh l Guttapercha
bäume vorhanden seien, diese aber außerordentlich schlecht wüchsen und 
w ahrschein lich eingehen würden. So wenigstens lägen die V e rh ä lt
nisse an der Küste. D ie  Verm ehrung  sei außerordentlich schwierig, 
da Saat noch n ich t e rz ie lt ist.

Reichstagsabgeordneter H e rr  Am tsgerich tsra t S c h w a r z e  reg t 
an, einen Geldpreis fü r den ersten H ektar G utta in  P lantagenkultur 
auszusetzen.

Fortführung des Guttapercha- und Kautschuk-Unternehmens usw.
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A u f  eine A nregung  des Gouverneurs z. D . v. B e n n i g s e n  m it 
Bezug au f den G eneralbericht von D r. Schlechter, die k lim atischen 
Bedingungen und Voraussetzungen, welche die Guttapflanze an den 
Boden ste llt, ausführlich  zu behandeln, bem erkt D r. S c h l e c h t e r ,  
daß er in  Neu-Guinea die G utta in  Höhen von 30 bis 900 m 30 km 
landeinwärts feststellen konnte. A u f  dem Kani-G ebirge, d irek t bei 
einem A b fa ll von 900 m, wo noch Guttabäume gefunden wurden, 
regnete es m ehr als in  der Ebene.

G ouverneur D r. H a  h l fü h rt h ierzu aus:
D ie  Gebirge, in  denen w ir  hauptsächlich Gutta gefunden haben, 

sind Verw itte rungen, zum T e il andesitischer Natur. Darüber, w ie 
d ie Form ation  im  Bism arck-G ebirge ist, b in  ich  n ich t unterrichtet. 
Ich  habe aber überall, wo die E xped ition  weilte , Gesteinsgruppen 
m itgenom m en, um diese untersuchen zu lassen. Es war in der 
Hauptsache Andesit, dieser scheint dem Baume am besten zuzu
sagen. F ü r die beste W achstum sbedingung haben die H o llände r au f 
Java reiche E rfahrungen gesammelt, und man hat m ir in  T jip e t ir  
versichert, daß unter 400 m Höhenlage n ich t heruntergegangen werden 
könnte, um die M oosbildung an den Bäumen zu verh indern. W ie  
ich schon erwähnte, w ird  in  Neu-Guinea der Versuch gemacht werden, 
Versuche in  höheren Lagen zu machen, da die Pflanze die H itze  an
scheinend n ich t gu t verträgt. A u ffa lle n d  is t jedoch, daß die gutta- 
haltigen Bäume n ich t überall Höhenlagen bedingen. Dagegen lieben 
sie anscheinend n ich t die Nähe der See. E rs t in  einem Abstand 
von 10 bis 30 km  von der Küste  beg inn t das V orkom m en der 
Bäume.

Fortführung des Guttapercha- und Kautschuk-Unternehmens usw.

D er A nregung  des Ka iserlichen Gouverneurs D r. H ah l Folge 
gebend, gelangt sodann der fo lgende von der L e itung  des Kom itees 
beantragte Beschluß zur Annahm e:

B e s c h l u ß :

Das K om itee  beschließt, im  Rahmen der noch vorhandenen M itte l 

a) zunächst zwei Gutta- und Kautschuk-Stationen im  Bezirk F riedrich- 
W ilhe lm shafen  e inzurichten und zu betreiben zur Fortsetzung 
der Propaganda fü r die Gutta- und Kautschuk-G ewinnung, zur 
Be lehrung der E ingeborenen und zum A u fk a u f von Gutta und 
Kautschuk zum Einheitspreise von 1 M. p ro  kg.

D ie  L e itung  jeder Station w ird  zwei Malaien unter A u f
s ich t der ö rtlichen  Verw altungsbehörde übertragen;

Verhandlungen des Vorstandes.
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b) Gutta und Kautschuk zu dem Garantiepreise von i  M . p ro  kg 
überall d o rt selbst aufzukaufen, wo A u fk ä u fe r n ich t vorhanden 
sind oder die aufkaufenden H änd le r den Garantiepreis des 
Kom itees zu unterb ieten versuchen;

c) Gutta und Kautschuk-P räm ien an Eingeborene', zunächst im  
Betrage von 5cOO M. dem K a iserlichen G ouverneur zur V e r
fügung zu ste llen; d ie  V e rte ilung  e rfo lg t nach dem Ermessen 
des Ka iserlichen Gouverneurs;

d) den G enera lberich t von D r. Schlechter über die Kautschuk- 
und G uttapercha-Expedition  nach Neu-Guinea in  F orm  einer 
Broschüre m it A bb ildungen  herauszugeben.

D er Vorsitzende sp rich t auch an dieser Stelle dem Kaiserlichen 
G ouverneur H e rrn  D r. H a h l  den D ank des Kom itees aus fü r die 
außerordentliche Unterstützung, die er der E xped ition  hat zu teil 
werden lassen und fü r die B e re itw illig ke it, d ie F o rtfüh rung  des U n te r
nehmens w e ite rh in  zu fördern.

Ü ber R e i s b a u v e r s u c h e  be i  A l e x i s h a f e n  fü h rt der K a iser
liche  G ouverneur D r. H a h l  folgendes aus:

Zunächst m öchte ich  kurz darauf hinweisen, daß es fü r Neu- 
Guinea in  doppelter H ins ich t wünschenswert erscheint, die R eisku ltur 
einzuführen. E inm a l bezahlt das Schutzgebiet jä h rlic h  1/2 M illio n  
M ark an den asiatischen M arkt fü r d ie  E rnährung der A rb e ite r, und 
es w ürde sehr wünschenswert sein, wenn diese Summe von den 
k le ineren und m ittle ren  Pflanzern im  Lande selbst ve rd ien t würde. 
Zum anderen besteht noch folgende Erwägung.

W ir  nehmen wahr, daß die Eingeborenen, die fast ausschließ
lich  vom  H ackfrüchtebau leben, sich also von K n o llen früch ten  
nur spärlich  ernähren, in  der Zahl zum T e il sich g le ich  bleiben, 
zum T e il zurückgehen. E ine der Ursachen des Volksrückganges 
w ird  darin gesehen, daß seit Jahrhunderten, v ie lle ich t seit Jahr
tausenden das V o lk  im m er nur in  der g le ichen W eise sich m it 
diesen K no llen früch ten  ernährte, und der H inw eis au f die Länder 
trop ischer Zone, N iederländisch-Indien und Ind ien  selbst, lie g t nahe, 
wo das V o lk  sich vom  K örnerbau ernährt. So is t man von diesen 
Gründen aus an das P rob lem  herangegangen, eine K u ltu r  einzu-
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führen, die v ie lle ich t eine bessere E rnährung und den Fortbestand 
der Bevölkerung gewährleistet.

Es sind zunächst im  kleinen eine Reihe von Versuchen an
geste llt worden, und zwar in  verschiedenen Gegenden, um das 
Gedeihen nachzuweisen. Es hat sich in  dieser Beziehung die Neu- 
G uinea-Com pagnie sehr ve rd ien t gemacht, d ie  in  ih re r Plantage 
Jomba Versuche m it Wasserreis anstellte, die sehr gu t gelungen sind. 
Bei dem Charakter der E ingeborenen und ih re r K u ltu r  scheint es 
n ich t angebracht, die W asserku ltur zu wählen, w e il die Eingeborenen 
von dieser keine V orste llung  haben. Es wurde zum Bergreis über
gegangen. In  dankbarer W eise hat sich eine Privatgesellschaft der 
Sache angenommen. Ebenso w urde au f den einzelnen Regierungs
stationen der organisierten benachbarten D ö rfe r Reis ausgegeben, 
sowie a u f den Feldern verschiedene Versuche unternom m en. Diese 
Versuche ergaben, daß ein vo rzüg liche r Bergreis in der melanesischen 
A r t  in  der K o lon ie  gedeiht. Man hat dann Geräte herbeigeschafft 
und den E ingeborenen gezeigt, w ie sie m it ihnen die E rnte  auf
bereiten können. G le ichw ohl hat der Bergreis bei den E in 
geborenen keinen B e ifa ll gefunden, und zwar rü h rt das daher, w e il 
dieser Reis beim  Kochen k leb rig  w ird . D iese Nahrung hat den 
Leuten n ich t zugesagt, und sie haben erw idert, sie bekomme ihnen 
n icht, während sie den W asserreis im  weitesten Um fange genießen, 
dieser sogar ein H andelsob jekt in  dem V e rkeh r m it den E in 
geborenen geworden ist.

W ir  beabsichtigen nun, uns von dem Bergreisbau w ieder 
dem Wasserreisbau zuzuwenden, um  diesem Erzeugnis bei den 
E ingeborenen, und darauf kom m t es uns in  erster L in ie  an, 
E ingang zu verschaffen. D a m it sind w ir  vor die Frage gestellt, 
m w elcher W eise diese Sache zu organisieren sei, und w ir  
werden m it N o tw end igke it zu Versuchen im  kle ineren und später 
im  größeren Mäßstabe geführt. D ie  M ission vom  heiligen Ge;st, 
die w irtscha ftlich  außerordentlich rüh rig  ist, hat es in  dankens
w erte r W eise übernom m en, die Versuche zu leiten. Im  vorigen 
Jahre bzw. vo r zwei Jahren hat sie angefangen, in  A lex ishafen  au f 
ih re r Pflanzung St. Joachim sfeld e in Reisfeld anzulegen. D e r V e r
such ist, w ie  m ir  der P rä fekt schre ib t —  der B r ie f da tie rt vom  August 
1910 — , vo rzüg lich  gelungen. N un is t folgendes zu bem erken: 
D ie  M ission hat ih r  w irtschaftliches Zentrum  w ie auch den Sitz des 
Präfekten dauernd von A lex ishafen  nach F ried rich -W ilhe lm sha fen  
verleg t, in  den M itte lp u n k t der E n tw ick lung  von K a iser-W ilhe lm sland. 
D o r t besteht ein großes Dampfsägewerk, es sind große Palmen-

—  19 —



Reisbau in Neu-Guinea.

Pflanzungen angelegt, und sie wendet sich nun der R eisku ltur zu, 
um durch K onzen trie rung  ih re r Betriebe K rä fte  zu sparen. Sie hat 
auch m it grossem O pfer begonnen, d o rt Felder anzulegen, auch 
Javanen komm en lassen und arbeite t m it ziem lichem  Kostenaufwand, 
den der Präfekt m ir gegenüber bis zum 14. Ju li m it M . IO— 1500Ö 
bezifferte. D ie  M ission is t bei den günstigen Gelände- und Wasser
verhältnissen do rt nam entlich in  der Lage, die An lage rasch aus
zudehnen, und kann die Aufbereitungsm asch inen, um die es sich 
nun handeln w ird , m it ihrem  schon vorhandenen Dampfsägewerk 
in  V e rb indung  bringen, also die nötige K ra ft ohne weiteres 
zur Verfügung  halten und dam it eine wesentliche V e rb illig u n g  
erzielen.

Da nun die M ission ih r  W irkungszen trum  und auch den 
Sitz des Präfekten ve rleg t hat, konnte sie aus den zur V e r
fügung gestellten Fonds irgendwelche M itte l n ich t beanspruchen. 
Dagegen hat der P rä fekt gebeten, es m öchte doch den V e r
suchen gegenüber eine wohlwollende H a ltung  eingenom men und 
ein Zuschuss, sei es fü r die bar nachgewiesenen Löhne, sei es fü r 
die Beschaffung von Geräten, gegeben werden, und ich  wende m ich 
an Sie und möchte Sie b itten, da ja  M itte l seitens des Kom itees 
vorhanden sind, w ie im  vorigen Jahre schon beschlossen, auch in 
diesem Jahre m it e iner den Umständen angemessenen Summe der 
M ission bei ihren  Versuchen zur Seite zu stehen.

Ich m öchte zur E rschöpfung dieser Seite der Aufgabe des V o r 
trages noch kurz darauf hinweisen, daß der Anbau von Bergreis im  
B ism arck-A rch ipe l fortgesetzt werden w ird . D o r t ist heute der Mais 
eine V o lksku ltu r geworden, so zwar, daß die E ingeborenen noch 
n ich t an die Bere itung von Polenta und M ehl herangehen, w oh l 
aber der M ilchsa ft des grünen Kolbens eine Vo lksnahrung geworden 
ist. Ebenso haben die Eingeborenen zunächst den Reis begrüßt; sie 
lassen jedoch  die F ruch t n ich t ausreifen sondern verzehren die M ilch .

Ich  glaube, daß w ir  auch h ie r zu einem befriedigenden Resultat 
kommen, wenn w ir U plandre is wählen. A uch  die Farm er in  den 
Bain ingbergen haben sich der R eisku ltur zugewandt. D ie  Sache 
scheiterte aber daran, daß die aus der H e im at bezogenen Maschinen 
n ich t genügten. D ie  Leute haben sich dann von der R eisku ltur ab- 
und der M a isku ltu r zugewandt, w e il fü r Mais ein guter M ark t im  
Schutzgebiet vorhanden ist und w e il im  vo rigen  Jahre unter dem 
D ru ck  e iner in  A ustra lien  einsetzenden D ü rre  günstige Absatz
verhältnisse entstanden. E in  Farm er hat m ir m itge te ilt, daß er fü r 
M. 10 000 Mais nach A ustra lien  ausgeführt hat.
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Ich  m öchte also noch einm al kurz darauf hinweisen, daß die 
Versuche, bei den Eingeborenen unm itte lbar die K u ltu r  von B erg
reis e inzuführen, in  V e rb indung  und in  A n lehnung  an die M ais
k u ltu r  auch dauernd w eiter betrieben werden soll.

B e s c h l u ß :  A u f  A n trag  der Le itung  beschließt das Kom itee, 
der Katholischen M ission vom  heiligen Geiste in  A lex ishafen  fü r 
das Jahr 1910 eine U nterstü tzung bis zu 2500 M. zur E in führung  
der R e isku ltu r zur V e rfügung  zu stellen. D ie  Verwendung der 
U nterstützung is t dem K om itee  nachzuweisen. D ie  gle iche U n te r
stützung w ird  fü r das Jahr 1911 in  Aussicht geste llt gegen Nach
weis der Fortsetzung der A rbe iten.
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3. L;andes*Kredifansfalfen in Sudwesf* und Osfafrika.
Ü ber die E rr ich tu n g  von Landes-Kreditanstalten in  Südwest- und 

O stafrika berich te t H e rr Geh. Reg. Rat Professor D r. P a a s c h e ,  
M. d. R.:

Ich  d a rf w oh l an das anknüpfen, was ich  bei der F rüh jahrs
tagung des Kom itees über die Verhältn isse unseres heim ischen 
Kapita ls  zu den K o lon ien  sagen durfte . Ich  hatte dabei betont: 
die M ög lichke it, unser heimisches K a p ita l fü r die K o lon ien  nutzbar 
zu machen, is t zum T e il dadurch begrenzt, daß kleinere K apita lis ten  
kaum in  der Lage sind, sich genau über die W erte , in  denen sie 
ih r  Geld anlegen wollen, zu orientie ren, da die Prospekte n ich t 
im m er zuverlässig sind und o ft Sachen in  gutem  Glauben versprechen, 
die n ich t gehalten werden können. Verluste , d ie  dadurch entstehen, 
entm utigen vie lfach  die heim ischen Geldgeber, die sich m ehr und 
m ehr von Anlagen in  den K o lon ien  zurückziehen. Ich  sagte zum 
Schluß dabei, daß man dem Beispiel, das in  K iautschou gegeben ist, 
fo lgen und durch die E rr ich tu ng  von Landeskultur-Rentenbanken 
oder ähnlichen K re d itin s titu te n  dem K ap ita lis ten  in  F orm  von Renten
brie fen sichere K o lon ia lpap ie re  in  die H and geben könnte, ohne 
daß er gezwungen wäre, im  einzelnen Falle  sich darum  zu kümm ern, 
ob die Gelder, die er an ko lon ia le  Unternehm ungen abgibt, so oder 
so tä tig  sind. W enn derartige  K re d itin s titu te , die den Farm ern 
und Plantagenbesitzern K re d ite  zur V e rfügung  stellen, sicher die 
Zinsen schaffen, so könne ein großes Quantum  heim ischen Kapita ls 
den dortigen  Bestrebungen zur V erfügung  geste llt werden.

Diese gelegentliche A nregung  hat nun unser H e rr  V ors itzender 
benutzt und m ich gebeten, m ich über die Landeskultur-Rentenbanken 
in  den K o lon ien  im  allgem einen w eite r zu orien tie ren  und w e ite r zu 
berichten. Ich  kann naturgemäß auch h ie r nu r kurze Anregungen 
geben.

W enn ich  das Them a so auffasse, ob es angemessen sei, 
Landeskultur-Rentenbanken in  den K o lon ien  zu errichten, muß ich 
auch die andere Seite der Frage m it berücksichtigen, ob das K re d it
bedürfn is und die K re d itw ü rd ig k e it unserer Farm er und P lantagen
besitzer in  den K o lo n ie n  bereits derartig  en tw icke lt ist, daß man 
m it S icherheit darau f L a n d e s - K r e d i t a n s t a l t e n  m i t  P f a n d b r i e f -  
d a r l e h n e n  begründen kann. Das is t ja  auch eine Hauptsache l i i r  den
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Kapita listen, von dessen S tandpunkt aus ich u rsp rüng lich  die Frage 
behandelte, hauptsächlich deswegen, w e il er sein Geld nur dann in  
Rentenbrie fen anlegen w ird , wenn er die S icherheit hat, daß das 
Geld d o rt so angelegt ist, daß Zinsen und A m o rtisa tion  unter allen 
Umständen gezahlt werden. D iese S icherheit könnte man zwar 
le ich t schaffen durch Reichsgarantie oder durch Garantie der Schutz
gebiete. Dann wäre dem Kap ita lis ten  dam it geholfen, dann würden 
aber Reich und Schutzgebiet die Frage zu prü fen haben: is t es an 
der Zeit, derartige  K re d itin s titu te  den Farm ern zur V erfügung  zu 
stellen, haben sie das Bedürfn is nach dauerndem K re d it und können 
sie die S icherheit bieten, daß sie ihre  V e rp flich tungen  der Bank 
gegenüber e rfü llen  werden? V o n  diesem Gesichtspunkte aus w ill 
ich  heute die Frage kurz erörtern.

Es is t in  neuester Ze it v ie l über die K red itverhä ltn isse  und 
die N o tw end igke it der Ausdehnung des K red ites in  den K o lon ien  
geschrieben und gesprochen worden. A u f  dem letzten K o lon ia l- 
Kongreß sind ausführliche Referate darüber erstattet worden, ein 
ganz vorzügliches von H e rrn  Staatsanwalt F u c h s  über ko lon ia le  
K re d itin s titu te  in  Südwestafrika. A uch  sind ko lonia le  Banken ge
g ründet worden, die zum T e il dem Bedürfn is genügen.

U rsp rüng lich  hatte man ja  an eine Pflege des p riva ten  K red ites 
in  den K o lon ien  kaum gedacht. Man m einte, wer hinausginge, 
müsse in  erster L in ie  selbst das Geld m itb ringen , das er brauche, 
und sehen, durch intensive A rb e it  sich bald die M itte l zu schaffen, 
um , aus k leineren An fängen  größere Plantagen herausarbeiten zu 
können. A n  die H eranziehung frem der M itte l, d ie in  den K o lon ien  
von den P ionieren der K u ltu r  angelegt werden könnten, dachte man 
noch n icht. W enn  größere Gesellschaften sich gründeten, so e r
wartete man, daß sie das nötige Betriebskap ita l in  Reserve haben 
müßten. Das is t v ie lfach  auch geschehen, v ie lfach  mußten aber die 
heim ischen K ap ita lis ten  aushelfen. D ie  p riva ten  Plantagenbesitzer 
und Farm er, die m it e in igen G e ldm itte ln  hinausgingen, kamen aber 
tro tz  fle iß iger A rb e it  bald zu der Überzeugung, daß die H offnung, 
sich w eite re  B e triebsm itte l in  wenigen Jahren zu schaffen, um neue 
K u ltu re n  den ursprüng lichen h inzufügen zu können, v ie lfach  feh l
schlug, und hatten keine M ög lichke it, sich die nötigen Gelder in  
der K o lo n ie  zu schaffen.

So kam rech t bald fü r eine Masse von Deutschen, die m it 
frohem  W agem ut hinausgegangen waren, das Bedürfn is, K re d it in  
größerem Um fange in  A nspruch  zu nehmen, um die E n tw ick lung, 
die in  heutiger Z e it n ich t schrittweise, sondern in  beschleunigtem
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Tem po vor sich gehen soll, durchführen zu können, w ie es den Z e it
verhältnissen entsprich t. Das Bedürfn is nach K re d it ist also überall 
gewachsen, aber die M ög lichke it, den K re d it zu befried igen, is t nur 
in  beschränktem Um fange vorhanden.

D ie  Verhältnisse liegen na tü rlich  in  e iner Ackerbauko lon ie , 
w ie Südwestafrika, in  v ie le r Beziehung anders als in  den e igent
lichen T ropenko lon ien ; aber etwas haben sie alle gemeinsam: das 
is t noch im m er die unbestre itbare U nsicherhe it der meisten Betriebe. 
A u ch  der Farm betrieb in  Südwestafrika is t noch im m er ein un
sicherer. Es kann sein, daß die H erden sich schnell verm ehren 
und gute Absatzverhältn isse geschaffen werden, so daß V ieh  und 
W o lle  vo rte ilh a ft zu verkaufen sind. Es kann sein, daß die Herden 
vo r Seuchen bewahrt werden, und der Farm er schnell vorwärts 
kom m t. Es kann aber auch sein —  und is t le ider o ft e in 
getreten — , daß er vom  M ißgeschick ve rfo lg t w ird , daß es ihm  
n ich t ge lingt, seine Herde, w ie  er möchte, vorw ärts zu bringen, 
daß seine Bestände durch Seuchen oder durch D ürre  und W asser
mangel ve rn ich te t werden. Es kann sein, daß er selber n ich t aus
hält, daß seine A rbe itsk ra ft, d ie dem Betriebe das Leben gab, aus
geschaltet w ird . W as dann aber ü b rig  b le ib t, wenn die Farm  
verlassen, von V ieh  entb lößt ist, dürfte  ein verhältn ism äßig geringes 
W e rto b je k t sein.

So geht es aber den K o lon is ten , d ie  in  den T ropen  arbeiten, 
erst recht. D e r trop ische Pflanzer kann das Land selten so nützen, 
w ie  es ist, er verwendet einen großen T e il seiner M itte l und v ie l 
A rb e itsk ra ft, um den Boden erst fü r die K u ltu r  zu präparieren. E r 
fängt an, den Busch oder U rw a ld  zu roden, g ib t H underte  von M ark 
p ro  H ekta r aus, um das Land fü r die Saaten und Pflanzungen fe rt ig  
zu machen. W enn  er gesund b le ib t und M itte l genug zur V erfügung  
hat, kann er darau f rechnen, daß er in  kurzer Z e it durch Zwischen
ku ltu r, Maisbau und dergleichen, gewisse Einnahm en hat. Es kann 
ihm  aber auch ebenso gu t passieren, daß er selber, durch trop ische 
K rankhe iten  von der A rb e it fe rn  gehalten, n ich t imstande ist, die 
K u ltu r , so w ie  er möchte, fo rtzu führen, daß ihm  die A rb e ite r 
fehlen, d ie  begonnene K u ltu r  von U nkrau t freizuhalten, die 
F ru ch t zu ernten. Es kom m t auch vie lfach  vor, daß er allzu 
groß angefangen hat und nach kurzer Z e it, wenn er IOO und 
m ehr ha gerodet und m it Kautschuk oder anderen K u ltu r 
bäumen bepflanzt hat, E rträge aber erst nach Jahren zu er
w arten sind, nach den Landgesetzen ve rp flich te t ist, neue Flächen 
zu ku ltiv ie re n , Bauten aufzuführen oder —• wenn er Sisal
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gepflanzt hat •—  die Maschinen zur A u fb e re itu n g  zu beschaffen. 
Dann —  das habe ich selbst in  den K o lon ien  o ft beobachtet —  
kom m t fü r  den privaten  Pflanzer der M om ent, wo er verzweife ln  
möchte, w e il er das e rfo rderliche  Geld selbst n ich t aufzubringen 
vermag, wo der K re d it helfen soll, aber schwer zu haben ist, w e il 
d ie U nsicherhe it der E rträge im m er noch besteht. Denn die P lan
tage is t zum grossen T e il nur als W erkstä tte  der A rb e it  fü r den 
fleissigen, tüchtigen Besitzer w e rtvo ll, und in  dem M om ent, wo er 
versagt, wo er n ich t m ehr arbeiten lassen kann, um die Felder vom 
U nkrau t re in  und ertragsfähig zu erhalten, da is t in  kurzer Zeit 
der U rw a ld  w ieder da, das Land is t verdorben und verhältnismässig 
wertlos. Denn die K u ltu ren , die d o rt in  der W ild n is  angelegt, die 
Gebäude, die e rrich te t sind, haben keinen N utzw ert, und so kann 
eine sichere Basis fü r dauernde K red itgew ährung  auch d o rt noch 
n ich t angenommen werden.

Man hat deshalb von A n fang  an versucht, das Bedürfn is nach 
Geld au f dem W ege des r e i n e n  P e r s o n a l k r e d i t s  zu decken. Das 
is t auch e rk lä rlich . A b e r daß solcher Personalkred it in  den K o lon ien  
ungew öhnlich  teuer sein muss, das lie g t au f der Hand. Gerade 
wegen der U nsicherhe it, von der ich gesprochen habe, und w eil 
zuvie l von dem Manne abhängt, der die K u ltu r  le ite t, hat das 
G rundstück an sich w enig  W ert. U nd dem Manne, der d ie  K u ltu re n  
le ite t, kann ich, w e il er ein vergängliches Wesen ist, das in  kurzer 
Z e it a u f dem Totenbe tte  liegen kann, keinen dauernden K re d it 
geben, oder ich muss das R isiko  durch eine hohe R isikopräm ie 
ausgleichen und einen hohen Zinsfuss nehmen. So is t es den 
kapita listischen Gesellschaften, die draussen arbeiten, n ich t zu ve r
denken, wenn sie einen hohen Zinsfuss beanspruchen, und wenn sie 
sich m ög lichst dadurch zu sichern suchen, daß sie ih r  K a p ita l n ich t 
nur hoch verzinst, sondern auch le ich t rea lis ie rbar anlegen. Nun 
kom m t es aber fü r trop ische und subtropische K u ltu re n  gerade 
darau f an, daß man denen, die die A rb e it  d o rt beginnen, einen 
m ö g l i c h s t  d a u e r n d e n  K r e d i t  schafft, dam it sie wenigstens einen 
T e il des Kapita ls, dessen sie bedürfen, fü r lange Zeit, m ög lichst 
unkündbar haben und die dadurch fre i werdenden M itte l zur F o rt
en tw ick lung  und W e ite rb ild un g  des eigenen Unternehm ens verwenden 
können. Sie brauchen einen Realkredit, w ie ihn unsere Landw irte , 
Gewerbetreibenden und Hausbesitzer benutzen, einen H ypo theka r
kred it. D ieser Gedanke, au f die Farm en und Plantagen Hypotheken 
aufzunehmen, ist nach unseren Begriffen beinahe selbstverständlich, 
aber ich  w iederhole, die Gefahr lie g t darin, daß fü r dauernde, wo-
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m öglich  unkündbare H ypo theken  die K red itbasis noch im m er eine 
z iem lich  unsichere ist.

N un sind ja  in  den K o lon ien  bereits Banken begründet worden. 
Ich  erinnere an die Deutsch-Ostafrikanische Bank, die vo r wenigen Jahren 
ins Leben gerufen ist, aber als Notenbank naturgemäß einen eigen
artigen Charakter hat. Sie is t in  erster L in ie  zur Regulierung der 
Geldverhältnisse vorhanden und kom m t fü r die Frage, die uns h ier 
beschäftigt, so gu t w ie  gar n ich t in  Betracht. Sie d a rf ke in Geld 
dauernd festlegen und hat sich, w e il sie den G e ldum lauf regulieren 
w ill, streng an ih r  Statut zu halten.

Man hat in  Südwestafrika neuerdings eine Boden-Kredit-Gesell- 
schaft ins Leben gerufen, und w ie ich  glaube, arbeite t sie ganz v o r
tre fflich . A b e r diese Gesellschaft is t nur fü r einen kle inen B ruchte il 
des K reditbedürfn isses begründet worden. Sie beschränkt sich aus
d rück lich  au f die Stadtbezirke und w ill  au f städtische Grundstücke 
K re d it geben. Sie so ll auch Kom m unal-D arlehen gewähren, Pfand
brie fe  dafür ausgeben und das Recht haben, auch fü r die gewährten 
H ypotheken P fandbrie fe zu em ittie ren, die w eiteren Absatz finden, 
und neue G e ldm itte l zur V e rfügung  stellen, wenn sie gebraucht 
werden.

A b e r was uns h ie r als K o lon ia lw irtscha ftle r besonders am 
Herzen lie g t: fü r die e igentliche W irtsch a ft au f dem ko lonia len 
Boden könnte dieses K re d itin s titu t verhältn ism äßig wenig leisten, 
denn es is t a u f die Städte beschränkt. D iese bieten fre ilich  die 
S icherheit, daß die U nterlage fü r das K red itgeschäft eine ziem 
lich  solide ist. F ü r Swakopmund, W in dh uk  usw. d a rf man heute 
w oh l schon annehmen, daß die Verhältn isse so konso lid ie rt sind, 
daß von e iner U ns icherhe it bei vo rs ich tige r Taxe der d o rt ge
schaffenen Grund- und Gebäudewerte n ich t m ehr die Rede ist, und 
die d o rt ausgegebenen P fandbrie fe können w oh l als sichere G eld
anlage betrach te t werden.

W enn  aber gegenwärtig  von Südwestafrika im m er intensiver 
die A n regung  ausgeht, man möge dafür sorgen, daß durch Landes- 
K red itansta lten  dem F a r m e r  ein lang fris tige r K re d it zur Verfügung- 
geste llt werde, und wenn kü rz lich  in  W in d h u k  Versam m lungen der 
Farm er stattgefunden haben, die in  sehr ve rnün ftige r W eise darauf 
hingewiesen haben, daß es fü r die E n tw ick lung  ih re r Farm betriebe 
gerade in  der je tz igen  schweren Ü bergangsperiode von größter Be
deutung wäre, eine solche K red itbank  zu haben, so meine ich, müssen 
auch w ir  unsere A rb e it darau f rich ten  und versuchen, K re d itin s titu te  
zu schaffen, die den arbeitenden Landw irten  am ortis ie rbaren H ypo-
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th e k a r-K re d it gewähren können, wenn auch vo rläu fig  in  b e s c h e i 
d e n e r  H ö h e .  Das le tztere  ist meines Erachtens notw endig , aber 
das Unangenehme bei der Sache. Manche Illus ion , der man sich 
im  Gedanken an die E rr ich tu ng  eines K re d itins titu te s  h ing ib t, w ird  
zerstö rt werden, wenn man an die, w ie  es e rfo rde rlich  ist, v o r 
s i c h t i g e  Schätzung der W erte  h e ran tr itt und diese dann w eit 
n iedrige r eingeschätzt werden, als mancher sie selbst schätzt. H öher 
als bis zum G runderwerbspreis w ird  man selbst bei Farmen, die be
reits m it Steinhäusern versehen und m it V ieh  le id lich  bestockt sind, 
zurzeit noch n ich t gehen können, wenn man die S icherhe it der 
auszugebenden Pfand- oder H ypo thekenbrie fe  n ich t gefährden w ill. 
E ine schnelle A m o rtisa tion  w ird  man daneben fo rdern  müssen.

Trotzdem , glaube ich, w ird  man h ie r anfangen müssen, und 
H e rr  Staatsanwalt Fuchs hat dem K o lon ia l-K ongreß  —  ich habe 
erst neuerdings das Stenogram m  seines Vortrages durchgelesen -— 
in ganz vo rzüg licher W eise einen sehr w oh l durchdachten Plan aus
gearbeitet, w ie man ein solches K re d itin s titu t begründen könnte. 
A u f E inzelheiten brauche ich w oh l n ich t einzugehen. Mancher 
hat den V o rtra g  gehört, jedenfa lls werden Sie ihn  alle in  den V e r
ö ffentlichungen zu lesen bekomm en. E r geht von dem Gedanken 
aus, man solle s t a a t l i c h e  Ins titu tionen  schaffen oder ein Gemisch 
von staatlichen und p riva ten  Institu tionen , ähn lich  w ie die P fandbrie f - 
Ins titu te  oder Landes-Kreditkassen es sind, die n ich t den bureau- 
kratischen Mechanismus des Staates zu fü rch ten  brauchen, sondern 
u n te rM itw irku n g  derF arm er den K re d it gerade zur S icherheit eines stän
digen Betriebes gewähren und durch staatliche M itte l unterstü tzt 
werden.

E r verlangt, daß ein bestim m ter Betrag von etwa 2 M illion en  
aus den je tz t durch  die D iam anteneinnahm en zu erwartenden Ü b e r
schüssen der K o lon ie  reserviert werde, daß dam it gewissermaßen 
ein G arantiekapita l gegeben werde und daß darau f eine K red itans ta lt 
geb ildet werde, die diese S icherheit im  D epo t hat und daraufh in  
sowie au f die ausgeliehenen H ypo theken  Pfandbrie fe ausgeben kann. 
Es is t das so gedacht, daß diese A n s ta lt w ie unsere Landes-K red it
anstalten oder Landeskultur-Rentenbanken unkündbare, am ortisierbare 
D arlehen g ib t, aber das Recht der Zwangsvollstreckung hat und in  
der Lage is t, bei säumigen Schuldnern Zinsen und Rückzahlungen 
zwangsweise e inzutre iben. E r wünscht dann w e ite r w ie bei unseren 
Landschaften eine So lidarhaft a lle r beliehenen Farm en fü r die A u s 
fälle, die entstehen können und w ürde dadurch die S icherhe it der 
P fandbrie fe  noch steigern.
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A lle  diese Vorschläge, die im  einzelnen ja  w eite r durch gearbeitet 
werden müssen, sind gewiß als eine Basis zu betrachten, au f der 
auch von unserer Seite aus die Frage w eite r behandelt werden sollte. 
Ob das Reich d irek t K a p ita lm itte l zur V erfügung  s te llt oder ob das 
Schutzgebiet in  gewisser Beziehung die Garantie fü r die Zinsen und 
die A m ortisa tionsquoten  übern im m t, das is t eine Frage, die von der 
Finanzlage abhängt. Ich  würde, wenn die M itte l vorhanden sind, 
n ichts dagegen haben, wenn das Reich von den je tz t unerwartet 
kommenden, großen E innahm en aus den D iam anten einen T e il fü r 
die B e fruch tung der Farm betriebe zurückstellt. Denn das. W esent
lichste fü r unsere K o lon ien  ist, daß der Farm betrieb  sich in  einer 
W eise ko nso lid ie rt, daß, wenn die D iam anten und der E rzre ichtum  
n ich t m ehr vorhanden sein so llten, w ir auch aus dem Grund und 
Boden eine dauernde E innahm equelle  erwarten können. W enn dazu 
M itte l zur V erfügung  geste llt werden könnten, so ist es besser, wenn 
man denen, die d o rt sind, die sich den A n fang  einer w irtschaftlichen  
Existenz bereits geschaffen haben, durch staatliche M itte l eine 
schnellere F o rten tw ick lung  ih re r w irtscha ftlichen  Existenz e rm ög lich t, 
als wenn man große Ansiedlungsfonds schafft, Leute in  die K o lon ien  
h ine in lock t und ihnen Vorschüsse g ib t. Ich  glaube, so gu t man fü r 
diese A ns ied lungsbeih ilfen  Geld aussetzt, könnte  man, ohne theore
tische Bedenken zu haben, von seiten des Reiches M itte l e iner 
solchen Landes-Kreditkasse zur V erfügung  stellen. Haben w ir doch 
in  Preußen eine Zentral-Genossenschaftskasse, der 50 M illion en  Staats
gelder zur V erfügung  geste llt wurden, um der Landw irtscha ft in  
erster L in ie  zu helfen. Man könnte  auch a u f eine Verzinsung ganz 
verzichten, denn das In s titu t w ird  reichen Segen bringen. Jedenfalls 
halte ich dafür, daß man staatliche U nterstü tzung sehr w oh l und 
rech t bald beanspruchen kann, um die M ög lichke it zu schaffen, tro tz 
der dortigen schwierigen Verhältn isse eine solide W e ite ren tw ick lung  
zu garantieren. Man muß einen dauernden, am liebsten unkündbaren 
K re d it schaffen, der dem Farm er e rm ög lich t, statt a u f lange A b 
zahlungsfristen seine Farm  zu erwerben, feste Besitzestitel zu er
halten, au f die h in  er eventuell auch P riva tk re d it v ie l le ich te r in 
Anspruch nehmen kann.

D er feste, sichere Besitz ist von großem W ert. W ir  haben in  
O stafrika beispielsweise die E in rich tung , daß man K ron land  n ich t 
verkauft, sondern es m it V orkaufsrech t verpachtet. D ie  jäh rliche  
Pachtsumme w ird  a u f den K aufpre is  angerechnet und nach einer 
Reihe von Jahren w ird  dem Farm er das Land als E igentum  zu
gewiesen, sofern er alle Bedingungen e rfü llt hat. D am it ist fü r ihn

Landes-Kreditanstalten in Südwest- und Ostafrika.



Landes-Kreditanstalten in Südwest- und Ostafrika.

—  29 —

die Sicherung eines Kredites wesentlich erschwert, w e il er noch 
keinen Besitz hat, den er eventue ll als Garantie dem G läubiger ve r
pfänden könnte. W enn ihm  dagegen ein solches Darlehen an erster 
Stelle anfangs gering, später höher am ortis ie rbar gegeben w ird , und 
er dadurch in  den fre ien Besitz des T ite ls  käme, dann wäre er sehr 
v ie l eher in  der Lage, auch K re d it zu nehmen, der als zweite oder 
d ritte  H ypo th ek  von anderen Leuten gegeben w ird . Deshalb wäre 
die Schaffung einer Landes-K reditansta lt auch fü r O stafrika von 
größter Bedeutung fü r die W e ite ren tw ick lung.

Ich  gebe nun ohne weiteres zu, daß in den trop ischen K o lo 
nien die Verhältn isse noch weniger sicher sind. W ir  haben auch 
d o rt in  den P lantagenkulturen einen sehr gesunden F o rtsch ritt zu 
verzeichnen; obg le ich unser frühere r Staatssekretär Exze llenz D ern- 
burg  anfangs m einte, er dächte n ich t daran, diese K u ltu re n  zu un te r
stützen — O stafrika sollte m öglichst N egerko lonie  b le iben —  so hat 
sich trotzdem . —  und nachher m it seiner positiven M ita rbe it und 
U nterstützung —  der P lantagenbetrieb übera ll in  e rfreu lichste r W eise 
en tw icke lt. Ich  glaube, daß auch die großen W erte , die in  Ostafrika, 
T ogo  und Kam erun in  den Plantagen stecken, schon derartig  sicher 
geworden sind, daß ein w irk lic h e r V e rlus t bei vo rs ich tige r hypothe
karischer Bele ihung kaum noch zu erwarten wäre. Ich  kenne kein 
Beispie l dafür, daß größere Plantagen dauernd ganz aufgegeben 
und w ieder W ild n is  geworden wären, sondern es finde t sich 
im m er, wenn einer die V o rarbe iten  gem acht hat, ein anderer, der 
sie fo rtfü h rt, und Verluste  werden w ahrschein lich wenig  eintreten. 
T ro tzdem  is t V o rs ich t h ie r m ehr als in  Südwest geboten, w e il w ir  
keine feste Basis fü r die w irtschaftliche  Ausnutzung haben.

W ir  haben vieles erw arte t von Kautschuk und Kaffee, von Ö l
früchten, von Baum wolle, Tabak und Reis, von Sisal und G erber
akazien u. dgl. D och die K u ltu re n  gedeihen n ich t überall. Denken 
Sie an einzelne Plantagen w ie Lewa, die 20 Jahre experim entie rt 
hat, von e iner K u ltu r  zur anderen überg ing und große O pfe r ge
bracht hat, w e il alles das, was man angebaut hatte, nach 2, 3 Jahren 
sich als wertlos herausstellte. Das sind alles D inge, die heute eine 
S icherheit fü r  eine K red itbasis n ich t überall b ieten. D enn ich  kann 
der K red itans ta lt die schönsten K u ltu re n  vorführen, aber, wenn das 
P rodukt nachher n ich t verkaufsfähig is t oder irgend ein Schädling 
kom m t, der es vern ich te t, dann is t die ganze Grundlage fü r den 
K re d it hin. Solche K u ltu re n , die lange Fristen in  A nspruch nehmen 
w ie Kaffee und Kautschuk, die erst nach Jahren Renten bringen, 
sind auch unsicher, w e il man auch da n ich t weiß, w ie  die D inge
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sich entw ickeln  werden, ob der Boden dauernd ertragre ich  ist. D arum  
w ird  man w oh l noch ein ige Jahre abwarten müssen, bis sich die V e r
hältnisse so konso lid ie rt haben, daß der G rund und Boden m it seinen 
An lagen  eine absolut sichere Basis fü r  langfris tigen  K re d it b ilde t.

T ro tzdem  w ird  der K re d it d o rt n ich t aufhören dürfen, er muß 
gefördert werden. A b e r man w ird  ihn  vo rläu fig  im m er noch m ehr 
als Personalkred it geben müssen und von Landeskultur-Rentenbanken 
w ird , soweit ich  die Sache überb licken kann, in  trop ischen K o lon ien  
erst später die Rede sein können. Ich  hoffe, daß es in  wenigen 
Jahren geschieht, daß die Verkehrswege sich en tw icke ln  und größere 
und festfund ierte  Unternehm ungen im m er zahlre icher geschaffen 
werden, dam it dann auch d o rt der P fandb rie fk red it e inge führt werden 
kann. A b e r der Personalkred it so llte  m ehr die Form en des bank
mäßigen K red ites in  A nspruch nehmen, und wenn je tz t in  Ostafrika, 
w ie ich  höre und in  den Zeitungen lese, eine neue Bank begründet 
werden soll, so b in  ich überzeugt, daß sie von großem Nutzen fü r 
unsere K o lon ien  sein w ird . Daneben werden genossenschaftliche 
Organisationen,, die man d o rt p lant, auch bestehen können, denn 
der B edarf nach Geld w ird  im m er größer werden; aber größte V o r 
s ich t ist h ie r erst rech t geboten, w e il bei der geringen Besiedelung 
die gegenseitige K o n tro lle , die die G rundlage der So lidarhaft ist, 
kaum  geübt werden kann.

Ich  m öchte vorschlagen, daß w ir  fü r Südwestafrika, ohne daß 
w ir  uns im  einzelnen festlegen, uns an das K o lon ia lam t wenden, es 
m öchte m ög lichst bald M itte l in  den E ta t einstellen, um solche 
K re d itin s titu te  ins Leben zu rufen, denn die Farm betriebe wachsen 
schnell, sie müssen sich gesund w eite r entw icke ln  können. F ür sie 
is t eine le id lich  sichere Kreditbasis, wenn auch n ich t in  der Höhe, 
w ie manche es meinen, vorhanden und en tw icke lt sich im m er mehr. 
Da meine ich, so ll man m it der A rb e it beginnen, um denen, die 
angefangen haben, n ich t den M ut zu nehmen und ihnen die M itte l 
zu gewähren, um bei fle iß iger A rb e it  schneller vorw ärts zu kom m en.

F ü r die anderen K o lon ien  m öchte ich  einen solchen Vorschlag 
noch n ich t verantw orten. V orbe re itungen  muß man auch nach der 
R ich tung  h in  machen. U nd wenn w ir  h ie r der R egierung die A n 
regung bieten, in  Südwestafrika zu beginnen, dann mögen auch die 
dortigen  V o ra rbe iten  dazu dienen, um recht bald auch in  den anderen 
K o lon ien  ähnliche In s titu te  zu b ilden, die den doppelten Zweck ver
fo lgen: den Farm ern K re d it zu geben und den K apita lis ten , die ih r  Geld 
anlegen w ollen, die Garantie zu bieten, daß sie ohne V e rlu s t zu einem 
höheren Zinsfuß in  Neu-Deutschland ih r  K ap ita l unterbringen können.
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H e rr Gouverneur z. D . v o n  B e n n ig s e n : Ich b in  m it den A us
führungen des H e rrn  Referenten im  grossen ganzen einverstanden 
und m öchte nur e in ige Irrtü m e r rich tigste llen , zunächst den Irrtu m , 
daß in  Südwestafrika eine K re d itb an k  fü r  städtischen K re d it arbeitet. 
Das is t noch lange n ich t so weit.

Bei der Gelegenheit w i l l  ich  au f den g e n o s s e n s c h a f t l ic h e n  
K r e d i t  kommen, den man in  Südwestafrika versucht hat.

Ich  habe schon au f dem Ko lon ia lkongress ausgeführt, daß 
ich  einen solchen genossenschaftlichen K re d it unter den in 
Deutsch-Südwestafrika bestehenden Verhältn issen fü r gefährlich  und 
bedenklich halte. E ine solche Genossenschaft w ird  nur zu le ich t 
verle ite t, in  schwierigen Verhältn issen über ih re  K rä fte  hinaus zu 
v ie l K re d it zu geben, und wenn dann die schwierige Z e it kom m t, 
b rich t eine solche Genossenschaftsbank zusammen. Solche V e rhä lt
nisse haben w ir  in  Deutschland schon g e n u g . gehabt, und man sollte 
sich w oh l hüten, den K re d it in  Deutsch-Südwestafrika au f den W eg 
des Genossenschaftskredits zu verweisen.

Es is t r ich tig , daß die Verhältnisse in  den K o lon ien  sehr ve r
schieden liegen, ich  halte es aber n ich t fü r r ich tig , daß w ir  uns bei 
unserm Vorgehen a u f Südwestafrika beschränken. In  Südwestafrika 
is t die Frage des K re d its  fü r die Farm er a llerd ings eine ganz besonders 
brennende geworden.

Ich  habe schon im  Jahre 1895 als S te llvertre te r des Gouverneurs 
in  Ostafrika, als die R egierung begann, Land zu verkaufen, beantragt, 
daß der E rlös aus diesem Landve rkau f n ich t in  dem laufenden E ta t 
verbucht würde, sondern in  einen Fonds fließen sollte, der später 
als G rundstock fü r eine Landes-K reditbank verwendet werden würde. 
Dam als is t das m it dem Bem erken abgelehnt worden, dass das nach 
unserem Etatsrecht n ich t m ög lich  wäre.

Ich  glaube aber, daß die Budgetkom m ission des Reichstags 
souverän genug ist, das Geld, welches aus Landverkäufen in  den 
K o lon ien  eingenom men w ird , n ich t fü r den laufenden E ta t zu ver
brauchen, sondern einen Fonds fü r zu b ildende staatliche Landes- 
K red itansta lten  zu sammeln. Ich  halte dieses Vorgehen fü r das 
natürlichste, und zwar aus fo lgendem  G runde:

D ie  landw irtscha ftliche  E n tw ick lung  des Landes w ird  naturgemäß 
m it den Landverkäufen der Regierung Hand in  H and gehen und wenn w ir  
den E rlös aus den Landverkäufen in  diesen Fonds fliessen lassen, w ird  er 
auch fü r das sich a llm äh lich  steigernde K red itve rhä ltn is  ausreichen.

N un könnte man dem entgegenwerfen, daß es in  Südwest
a frika  und auch noch in  anderen K o lon ien  Gesellschaften m it
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großem Landbesitz g ib t, daß also auch deren Verkäufe in Betracht 
zu ziehen wären, und daß man fü r die Farm er, die au f G rund solcher 
Verkäufe  angesetzt sind, doch dann n ich t genügende Fonds haben 
würde. Ich  glaube nun aber, daß diese Landgesellschaften sich sehr 
gern an der Lösung der K red itfrage  dadurch bete iligen  würden, 
daß sie in  grösseren M engen K re d itb rie fe  von der zu gründenden 
K red itans ta lt übernehmen würden, z. B. eine Gesellschaft w ie die 
South W est A fr ic a  Co., die etwa 30 M illion en  flüssige M itte l hat, 
is t dazu jederze it in  der Lage. Sie w ürde ih r  Geld gut, jedenfa lls 
höher anlegen, als wenn sie englische oder deutsche Konsols kauft.

Daß w ir in  diesem A ugenb lick  an die K o lon ia lve rw a ltung  m it 
einem A n tra g  herantreten, halte ich  fü r sehr w ich tig  und w ertvo ll. 
D rüben in  Südwestafrika, —  davon habe ich  m ich bei m einer letzten 
Anwesenheit überzeugt, —  ist die K red it-F rage eine ganz brennende 
geworden. D e r Viehabsatz fäng t an zu stocken, die Farm er können 
ih r K red itbedürfn is  n ich t decken, und wenn ihnen einer K re d it g ib t, 
so hat der Farm er, der einen solchen annim m t, au f die Dauer e igen t
lich  keine Existenzberechtigung.

Das Bedürfn is nach diesem K re d it müßte in  trop ischen 
K o lon ien  e igentlich  noch größer sein; denn die Bew irtschaftung 
in den trop ischen K o lon ien  is t v ie l schwieriger, und wenn bei 
den Landverkäufen noch eine solche Bestim m ung dazu kom m t, 
daß alle Jahre 1/10 des Landes neu k u lt iv ie rt werden müssen, 
so is t das Bedürfn is bei solchen Farm ern e igentlich  noch größer 
und die S icherheit n ich t schlechter als in  Südwestafrika. Sie 
müssen bedenken, daß in  Südwestafrika der Boden k u ltu re ll 
e igentlich  n ich t v ie l verbessert werden kann. Man kann Wasser 
erschließen und den Boden dam it etwas besser ausnutzen, 
aber eine ku ltu re lle  Verbesserung gestattet er im  allgem einen 
n icht. U nd wenn gesagt w ird , in  einer trop ischen K o lon ie  sind die 
K u ltu re n  unsicher, so muß man ebenso behaupten, daß in  Südwest
a frika  die V iehzucht unsicher ist, denn w ir  haben so v ie l V ie h 
krankhe iten im  ganzen südlichen A frika , daß die K red itun te rlage  in  
dieser Beziehung auch keine bessere is t als in  den trop ischen Ko lon ien .

D ie  Hauptsache ist, daß ein a m o r t is ie r b a r e r  K r e d i t  geschaffen 
w ird , w ie ihn ja  auch unsere Landeskred it-Institu te  haben. H a t 
man einen am ortis ierbaren K re d it und be le ih t schließlich auch noch 
bis zum D r itte l oder bis zur H ä lfte  und es w ird  am ortis ie rt, 
dann verschafft sich der Mann durch die A m o rtisa tion  eine Spar
büchse. E r kann dann im m er, wenn er 5, 6 Jahre am ortis ie rt, die 
Summe, die er am ortis ie rt hat, bei der Landes-K reditanstalt w ieder
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aufnehmen. Ebenso liegen die Verhältnisse z. B. auch in  Hannover. 
Man schafft sich dadurch einen N o tp fenn ig  fü r eine spätere Zeit.

Ich  m öchte alles dahin zusammenfassen, daß ich  es fü r sehr 
angebracht halte, wenn w ir  eine Resolution fassen. Ich  w ürde 
es fü r r ic h tig  halten, daß w ir  w oh l in  erster L in ie  a u f Südwest
a frika  hinweisen, daß w ir  aber betonen, daß das Bedürfn is sich 
schließlich in  a llen K o lon ien  heraussteilen w ird  und daß es r ich tige r 
ist, fü r  d ie  Be fried igung  des Bedürfnisses rech tze itig  M it te l zur V e r
fügung zu stellen als zu spät.

D e r V o rs it z e n d e  te ilte  m it, daß H e rr  Geh. Rat Paasche fo l
genden A n tra g  eingebracht hat:

»Das K om itee  w o lle  beschließen, das R eichs-Kolon ia lam t 
zu ersuchen, in  den E ta t der K o lon ien  zunächst fü r Südwest
a frika  bald igst M itte l einzustellen zur Begründung von Landes
kred it-A nsta lten  zur Förderung  des landw irtschaftlichen Pfand
brie f-K redits.«

H e rr  D ire k to r H u p fe id :  Ich  m öchte im  Sinne der A us
führungen des H e rrn  v. Bennigsen beantragen, in  den A n tra g  noch 
einzusetzen: »zunächst in  Südwestafrika und Deutsch-Ostafrika«. Ich 
habe den E in d ruck  gehabt, daß do rt die Begründung eines K re d it
institutes mindestens so w ich tig  und berech tig t ist w ie in  Südwest
afrika. Ich  te ile  die Ansichten  des H e rrn  v. Bennigsen vollständ ig, 
daß eine trop ische Pflanzung in  O sta frika  w e it m ehr w irk liche  K re d it
anlage b ietet, als eine Farm  in  Südwestafrika.

W as nun Südwest anbetrifft, so w ird , w ie ja  auch schon aus
ge führt w orden ist, es den Leuten d o rt sehr wenig helfen, wenn man 
ihnen nur im  Um fange des absoluten Bodenwertes, also fü r einen 
T e il des reinen Bodenwertes K re d it g ib t. Ich  glaube, man w ird  do rt 
w e ite r kom m en müssen, w o ra u f ja  auch schon hingewiesen wurde. 
Ich  sehe eine M ög lich ke it h ie rfü r dann, wenn es erst e inm al m öglich  
sein w ird , sein V ie h  gegen Viehseuchen zu versichern, eine F'rage, 
die no tw end ig  kom m en w ird . Dann w ird  man auch das V ieh  als 
eine Grundlage fü r  den K re d it annehmen können. Es is t das eine 
Frage, die na tü rlich  noch genauer untersucht werden muß, aber ich 
glaube w ohl, daß es sich erm öglichen lassen w ird , das V ieh  als G rund
lage fü r den K re d it zu nehmen.

Reichstagsabgeordneter H e rr  D r. S e m le r :  Ich  möchte vorw eg 
bemerken, daß es überaus nü tz lich  -sein kann, wenn diese aus 
geschäftskundigen H erren  bestehende Versam m lung eine Resolution 
an das R e ichs-K o lon ia lam f Pichtet. Diese Resolution läßt aber nach
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m einer A n s ich t zu v ie l Fragen offen. Ich  meine m it H e rrn  v. B enn ig 
sen, daß die Sache doch untersch ied lich  behandelt werden muß.

Aus eigenem W issen kann ich  m itte ilen  —- ich  habe 70 bis 
80 Farm er in Südwest gesprochen — daß sie K re d ite  bereits auf
genom men, aber noch n ich t eingetragen haben. D ie  K red itgeber 
sind Leute, d ie  in  W in dh uk  sitzen; es sind P rivatkreditgeber. A lso  
nach der R ichtung wäre ein Landes-K red itins titu t sehr wünschenswert.

In  bezug au f O sta frika  erinnere ich daran, daß d o rt die K om m una l
verbände bese itig t sind; das hat zur Folge gehabt, daß z. B. die H y p o 
theken, die die Kom m unalverbände gegeben hatten, zurückgezogen 
werden mußten. F ü r die trop ischen Pflanzungen lieg t die Sache so, 
daß man w oh l K re d itin s titu te  schaffen möchte, aber man w ird  nur 
in  der Lage sein, E rn ten  zu beleihen und n ich t ganze Besitzungen. 
Ich  glaube n icht, daß man so schnell dazu kom m en w ird , K re d ite  in 
der R ichtung zu geben.

A lso : es muß alles untersch ied lich  behandelt werden. Es is t 
wünschenswert, daß in  einem Kre ise w ie  dieser, dieser Unterschied 
auch in der R esolution zum A usdruck kom m t. Ich  ersehe aus der 
Fassung der Resolution n ich t klar, ob die Schutzgebiete selbst, w ie 
das gesagt ist, d ie K red itgeber sein sollen, oder das Reich. Ich  
kann diese Frage je tz t auch n ich t beantworten. Ich  w ill nur einm al 
darauf aufmerksam machen, welche ernsten Fragen dabei in  Betracht 
komm en.

F ü r Südwest ist die Frage die, ob es sich em pfieh lt, d ie K o lon ie  
im  Gegensatz zu dem A frika nd e rtu m  durch Geld stärker an D eutsch
land zu binden. Das muß bei dem In h a lt der R esolution jedenfa lls 
irgend eine Rolle  spielen. D iese Frage muß gep rü ft werden. Ich  
m öchte noch vieles sagen, denn es g ib t sehr v ie le  Fragen, d ie so 
w ich tig  sind, w ie die Förderung  der einzelnen P roduktionen. D e r 
Redner sp rich t sich schließlich fü r E insetzung einer K om m ission  zur 
Bearbeitung der R esolution aus.

D er V o r s it z e n d e  e rin n e rt an die R esolution des Deutschen 
Kolonia lkongresses 1910, die fo lgenden W o rtla u t hatte : »Der 
»Kongreß w o lle  beschließen, den H e rrn  Reichskanzler zu ersuchen, 
»m it tun lichs te r Beschleunigung die E rr ich tu n g  des vom  Südwest- 
»afrikanischen Landesrat in  W in d h u k  während seiner letzten Tagung 
»im  F rüh jah r 1910 geforderten staatlichen B o de n -K re d it-In s titu ts  zur 
»Förderung der F arm w irtschaft herbeizuführen.«

Reichstagsabgeordneter H e rr A m tsgerich tsra t S c h w a rz e : D ie  
Schaffung eines Personalkredites is t das w ichtigste  neben der Schaffung 
der Eisenbahnen. H e rr  G eheim rat Paasche hat ja  schon darauf hin-
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gewiesen, w ie e in e inziger Faktor, die Schädlinge z. B., genügt, um 
eine ganze A n lage zu ve rn ich ten  und den Mann vis-ä-vis de rien 
zu stellen. Nun sage ich m it H e rrn  v. Bennigsen: re in e  G e 
n o s s e n s c h a f ts b a n k e n  s in d  s e h r g e fä h r l ic h ,  S ta a ts b a n k e n  
s in d  h e m m e n d . W ir  müssen eine neue F o rm  fü r das In s titu t 
finden, die aber fü r  die einzelnen K o lon ien  in  sich verschieden ist.

U n te r allen Umständen d a rf n ich t die Beschränkung au f Südwest
a frika  in  den A n tra g  h ine in . A uch  fü r O s ta f r ik a  ist die Frage 
ebenso brennend w ie fü r Südwestafrika. Ich  habe m ir die Sache 
so gedacht, daß man das P riva tkap ita l als K red itgeber heran
zieht. W e r ist denn je tz t K reditgeber? W ir  haben überhaupt 
noch n ichts Festes. W ie  D r. Seniler m öchte auch ich  b itten, 
zunächst eine Kom m ission  zu berufen, die u. a. die Frage untersucht, 
welche Form  gewählt werden soll.

H e rr  v. B o r n h a u p t :  Ich  m öchte die B itte  aussprechen, daß 
das K o lon ia l-W irtscha ftliche  K om itee  sich dem Vorgehen anschließt, 
das b isher in  der Ange legenheit zur Geltung gekommen ist. D ie  
Deutsche Ko lon ia lgese llschaft hat die Frage seit 1904 in  eingehender 
und g ründ licher W eise behandelt. Sie hat n ich t w eniger als 40 Sach
verständige au f dem Gebiete des Hypothekenwesens und he rvo r
ragende K enner der Schutzgebiete herangezogen, is t dann in  die 
Sache selbst eingetreten und hat alle die Fragen, die h ie r heute 
in  den V o rde rg rund  geste llt worden sind, in  E rwägung gezogen 
und S te llung dazu genommen. Sie is t dabei zu dem Ergebnis ge
kommen, daß die A u fb rin g u n g  der nötigen M itte l au f p riva tem  
W ege schlechterdings n ich t zu erreichen ist, da alle P riva tinstitu te , 
die da in  Frage kom m en könnten, den Zweck n ich t erfü llen . A n d e r
seits sind Bedenken gegen die Genossenschaftsidee erhoben worden. 
Das Ergebnis dieser Beratung is t dann in  e iner D enkschrift n ieder
ge leg t worden, die zu der Entschließung kam : es könnte nur ein 
s ta a t l ic h e s  B oden-K red it-Ins titu t ins Auge gefaßt werden. D ieser 
B e g riff schließt v ie lm e h r in  sich, als so das kurze W o r t sagt. A be r 
die Bezeichnung des H e rrn  G eheim rat Paasche als Landes-K redit
anstalten läßt w ieder diese ganze Frage in  Zweife l. Ich  würde 
m ich dem A n tra g  Paasche unbedingt anschließen können, wenn er 
m it dem bisherigen Vorgehen konfo rm  ginge. Deshalb möchte ich 
b itten , daß an Stelle des Ausdruckes »Landes-Kreditanstalt« der 
A usdruck » S ta a t l ic h e  B o d e n - K r e d i t in s t i t u te «  gewählt werde. 
Ü ber die finanzie lle  Ausgestaltung w ird  eine Kom m ission  sich auch 
schwer e inigen können. Es is t darüber so v ie l in  die Ö ffen tlichke it 
gelangt, daß w ir das vertrauensvo ll dem Staate und den behörd lichen
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Organen überlassen können. Ich  halte die aberm alige Zusammen
berufung einer Kom m ission  fü r eine zwecklose Maßnahme, d ie  uns 
n ich t zum Ziele führen w ird . Dagegen w ürde ich  aber auch dafür 
e in treten, daß g le ichze itig  a u f Ostafrika hingewiesen w ird , denn 
tatsächlich ist das Bedürfn is d o rt —  wenn auch anders gestaltet —  
auch ein sehr großes.

H e rr  v. B ö h le n d o r f f - K ö lp in :  F ü r m ich lie g t die Sache in 
sofern k la r: es müssen die K red itsucher e inm al einen m ög lichst 
n iedrigen Zinsfuß bekommen, sonst hat es fü r sie keinen Zweck. 
Dann muß ein Am ortisa tionszius e in treten, dam it die K a p ita lien  sich 
von selbst ergänzen. Diese A m ortisa tionsfonds müssen ä fonds perdu 
geschaffen werden. Solange aber, bis der Fonds entstanden, das 
Vakuum  vorhanden ist, muß ein Vorschuß gegeben werden, und das 
kann ich m ir  n ich t anders denken, als daß man in  den öffentlichen 
Beutel g re ift und einen später rückzahlbaren G arantiefonds schafft, 
sonst wüßte ich  nicht, w oher das Geld fließen soll.

G ouverneur D r. H a h l:  In  Neu-Guinea w ird  der H ypo theka r
k re d it von p riva te r Seite getragen. Nach der in  Ih ren  Händen 
befind lichen S tatistik sind in Neu-Guinea heute über 24 700 ha ange
pflanzt, davon etwa 21 OOO ha m it Kokospalm en und 2600 ha m it 
Kautschuk. D urch  die E rfahrung  haben w ir gefunden, daß übera ll 
d o rt m it S icherheit ein langfristiges Darlehen gegen Pfändung des 
Besitzes gegeben werden kann, wo es sich um  langlebige K u ltu re n  
m it einem regelmäßig jä h rlic h  abfallenden E rtrag , m it verhältn is
mäßig geringer E m p fin d lich ke it gegen Schädlinge und m it einer 
sicheren N otie rung  au f dem M arkte  fü r das Erzeugnis handelt. V o n  
den K u ltu re n , die w ir  haben, entsprechen Kautschuk und Kokosnuß 
diesen An fo rderungen . Ich  habe m ich soeben bem üht, zu
sammenzustellen, welche Summen jew e ils  ausgeliehen worden sind. 
Es is t m ir  le ider n ich t m ög lich , eine vo lls tänd ige  Ü bers ich t 
aus dem Gedächtnis zu geben; es sind m ir  aber sieben Fälle  be
kannt, in  denen von p riva te r Seite an die vorhandenen kle inen und 
m ittle ren  Kokos- und Kautschuk-Pflanzungen Darlehen gegeben worden 
sind, das geringste in  der H öhe von M. 6000 und das höchste in 
der H öhe von M. 120 OOO. W ir  erachten die S icherheit dieser K a p ita l
anlage so groß, daß w ir  M ündelge lder in  ersten H ypo theken  au f 
diesen Plantagen anlegen.

Etwas anderes ist es m it den K u ltu re n , die einen entgegen
gesetzten Charakter tragen, die ku rz leb ig  s ind, schnelle Renten 
haben, empfindsam gegen Schädlinge sind und eine unsichere N o 
tie rung  a u f dem M arkte aufweisen, wrie Kaffee, Kakao, Baum w olle ,
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Tabak. H ie r  w ird  n ich t der G rund und Boden als solcher beliehen, 
wenn auch v ie lle ich t der S icherheit halber je w e ilig  eine Verpfändung 
durch E in tragung  in  das G rundbuch e rfo lg t, sondern in  W ah rhe it 
eine bestim m te Ern te , und nach m einer M einung müßte man, wenn 
w irk lic h  auch fü r trop ische K o lon ien  an die Schaffung eines K re d it
institutes herangetreten werden sollte, sehr unterscheiden, ob es sich 
um Darlehen handelt, die fü r langlebige K u ltu ren  gegeben werden 
oder um solche fü r kurzlebige. Danach würden sich die Grundsätze 
der Banken zu rich ten  haben und darauf würde sich der ganze Be
trieb  au f bauen, so zwar, daß w ir  fü r die Darlehensgebung und die 
U nternehm er im  Schutzgebiete, die ih r  Geld in  den Boden stecken, 
zu e iner doppelten F orm  kommen, näm lich  zu Hypothekenbanken 
bei langlebigen K u ltu re n  und au f der anderen Seite zu Banken, die 
sich auch m it H ypo th eka rk red it befassen, die aber, ebenso w ie kauf
männische Banken, fü r ku rz fris tige  T ite l Garantie verlangen.

H e rr  G ouverneur z. D . v. B e n n ig s e n : Den Ausführungen 
D r. Semlers gegenüber möchte ich  betonen, daß ich die Lösung der 
Frage darin sehe, daß fü r die einzelnen K o lon ien  Landes-Kredit- 
ins titu te  e rrich te t werden, und man so llte  die Frage, w ie man die 
K o lon ie  an das M utterland  fesselt, vo lls tänd ig  außer acht lassen. Ich  
halte es auch fü r sehr w ich tig , daß die Landes-K red itinstitu te , d ie  an 
den Landesfiskus der K o lon ie  angegliedert werden, der Selbstverwal
tung einen m ög lichst großen Spielraum  gewähren, und ich  würde es 
auch fü r gu t halten, wenn w ir  das in  unserer Resolution zum Ausdruck 
brächten. Bei den Verhand lungen im  Ko lon ia lkongreß  sind w ir  uns 
auch darüber e in ig  gewesen. Es wurde speziell von einem südwest
afrikanischen Farm er angeregt, daß man die Selbstverwaltung bei 
diesen Landes-K red itins titu ten  in  starkem Maße heranziehen muß. 
D adurch schafft man V ertrauen  zu der Ansta lt, auch eine le ichtere 
K o n tro lle  der K re d itw ü rd ig k e it der einzelnen Leute. A u ch  bei der 
Landes-K reditansta lt der P rovinz H annover, die w oh l eine der 
ältesten in  Deutschland ist, ist in  gewisser W eise die Selbstver
w altung herangezogen worden. Es mag sein, daß bei dieser Landes- 
K re d ita ns ta lt einzelne Bestim mungen je tz t vera lte t sind. Man w ird  
sich ja  das Statut genau überlegen müssen; aber w ir  so llten von 
A n fang  an darauf sehen, daß der Selbstverwaltung ein gewisser 
Raum zur Betä tigung gegeben w ird .

Reichstagsabgeordneter G eheim rat Prof. D r. P a a s c h e : Ich  habe 
die D iskussion sehr aufmerksam ve rfo lg t. O bw oh l scheinbar alles 
gegen m ich  war, sind Sie am Schlüsse alle fü r m ich gewesen. Ich  
meine auch, daß meine Resolution ungefähr den Ideen entspricht,
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die die H erren  haben. Ich  w ill  Ihnen auch sagen, weshalb ich  als 
a lter Parlam entarier und P raktiker den A n tra g  so fo rm u lie rt habe. Ob 
Sie in  den A n tra g  h ine inschre iben : in  den E ta t der K o lon ien  zunächst 
l i i r  Südwestafrika und O sta frika, is t ganz g le ichgü ltig . In  dem 
M om ent, wo w ir  irgendeinen A n trag  bringen, w ird  das Reichs-Schatz
amt oder R e ichs-K o lon ia lam t seine eigenen Anschauungen zur 
G eltung bringen wollen. U nd schre ibt der A n tra g  vor, einen 
K re d it in  der und der Form  zu unterstützen, dann können Sie sicher 
sein, daß er n ich t angenommen w ird . Stellen Sie aber einen 
A n trag , der Spielraum  läßt, dann kom m en Sie m it demselben w e it 
eher durch. Deshalb sage ich n ich t: durch ein Darlehen von 5 M il
lionen, auch n ich t durch einen Vorschuß, sondern durch staatliche 
M itte l die Sache zu unterstützen. Das kann eine Zinsgarantie sein, 
auch eine Garantie fü r das P fandbrie fins titu t, das kann in  den E ta t 
eingesetzt werden, ohne daß w ir  gerade gezwungen sind, nun eine 
bestim m te Summe zu bew illigen. W ir  haben ja  auch Garantien 
fü r die Eisenbahnen u. dgl. b ew illig t. Ich  glaube daher, daß es 
besser ist, w ir  lassen es absichtlich  bei dem etwas w eite r gefaßten 
Ausdruck. W ir  sind uns alle darüber e in ig : w i r  w o l le n  m it  
s ta a t l ic h e r  H i l f e  K r e d i t i n s t i t u t e  b e i v o l le r  W a h ru n g  d e r 
S e lb s tv e r w a ltu n g ,  u n d  da c h a r a k te r is ie r t  das W o r t  » L a n d e s - 
K r e d i ta n s ta l t«  das am  a lle rb e s te n .  Ich  würde sie n ich t staat
liche  K red itansta lten  nennen; denn die Schutzgebiete sind keine 
Staaten. Sagen Sie Landes-K reditansta lten. Dann kann sie der 
Fiskus begründen und die Farm er zur Selbstverwaltung heranziehen. 
E r kann dadurch, daß er durch seine Garantie die Papiere k red itfäh ig  
macht, den D ingen  einen w eiten M ark t gewähren. Das K a p ita l w ird  
ja  erst durch die Ausgabe der Pfandbrie fe geschaffen. A lso  ich würde 
vorschlagen: Lassen Sie es bei den » L a n d e s - K r e d ita n s ta l te n  
z u r  F ö r d e r u n g  des la n d w ir t s c h a f t l i c h e n  P fa n d b r ie fk r e d ite s « .

Nun w ürde ich  vorschlagen, den A n tra g  n ich t als Eingabe an das 
R e ichs-K olon ia lam t zu schicken. W enn w ir  das durch eine Eingabe 
machen, dann w ird  eben gesagt: die Boden-K red it-Ansta lten  in  Süd
westafrika funk tion ie ren  noch n icht, und so könnte  es auch m it 
einem späteren A n tra g  gehen. Machen Sie es in  der F orm  einer 
P e t i t io n  an B u n d e s ta g  u n d  R e ic h s ta g ,  dann bekom m en w ir es 
im  Reichstag der Budget-Kom m ission überwiesen und haben die M ög
lichke it, m it allem  Nachdruck darauf hinzuweisen, daß w ir  es fü r  no t
w endig  halten, den hypothekarischen K re d it zu sichern, und dann w ird  
man ja  hören, was die Regierung w ill. A u f  eine solche P e tition  
muß sie Rede und A n tw o rt stehen, während eine Resolution den
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Reichstag nichts angeht und der Reichstag kein Recht hat, zu 
drängen und vorw ärts zu schieben.

Ich  m öchte Ihnen em pfehlen keine Kom m ission  zu ernennen, 
sondern meine Resolutien anzunehmen. Es w ird  von anderer Seite 
doch noch genug beraten werden. M ein  abgeänderter A n trag  lau te t;

»Reichstag und Bundesrat zu ersuchen, in  den E ta t fü r die 
K o lon ien  zunächst fü r Südwest- und Ostafrika bald igst M itte l 
e inzustellen zur Begründung von Landeskreditanstalten zur 
Förderung des landw irtschaftlichen P fandbrie fkred ites.«

Ich  betone »des landw irtschaftlichen Pfandbrie fkred ites«, w e il 
meines Erachtens fü r den staatlichen durch die vorhandenen privaten  
U nternehm ungen v ie l le ich te r gesorgt werden kann und w e il fü r 
den anderen K re d it andere Banken sorgen können. Ich  b in  
aber der M einung, daß man n ich t zu v ie l Genossenschaftsbanken 

gründen kann.
D ie  Reichstagsabgeordneten D r. S e m le r  und A m tsgerich ts

rat S c h w a rz e  sprechen sich fü r den je tz t vorliegenden A n tia g  

P a a sch e  aus. _____________

B e s c h lu ß : D e r vorstehende A n tra g  P a a sch e  w ird  von der 
Versam m lung angenommen, w obei der Vorsitzende bemerkt, 
daß der an den Bundesrat und  den Reichstag zu richtende 
A n trag  zur K enn tn is  des R eichs-K olon ia lam tes gebracht 

werden w ird .
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4. Gisenbahnbau.
Ü ber den derzeitigen Stand des Eisenbahnbaues in  den Ko lon ien  

berich te t H e rr  Geh. K om m erz ienra t L e n z , Vorstand der Deutschen 
Kolonial-E isenbahn-Bau- und Betriebsgesellschaft, B e rlin :

In  unserer F rühjahrssitzung haben Sie von dem V e rtre te r der 
Ostafrikanischen Eisenbahngesellschaft und von m ir gehört, w ie da
mals der Stand der Eisenbahnbauten in den K o lon ien  w ar; in  dem 
inzwischen abgelaufenen halben Jahre kann sich ja  n ich t a llzuvie l 
geändert haben. A b e r da ich  erst heute m orgen von m einer Reise 
nach A fr ik a  zurückgekom m en bin, b in  ich  doch in  der Lage, Sie 
darüber zu orientie ren, w ie es augenblicklich  aussieht.

Ich  w ill m it lo g o  anfangen. D o r t ist die V e rb re ite rung  der 
Landungsbrücke durch die Regierung vo llendet worden. D ie  
Landungsbrücke is t dadurch in  einen Zustand gekom m en, daß au f 
absehbare Zeit die sich ergebenden Transporte  m it L e ich tig ke it be
w ä ltig t werden können, so daß meines Dafürhaltens in  a llernächster 
Ze it eine E rw e ite rung  n ich t notw endig  erscheint. D e r Bau der 
Strecke von Lom e bis A takpam e ist z iem lich  w e it vorgeschritten, 
und ich  rechne, daß w ir  bis zum i .  A p r il  n. Js. die Strecke bis 
A takpam e bereits werden eröffnen können. Es hat etwas Störungen 
gegeben, w eil w ir  in  diesem und im  verflossenen Jahre sehr v ie l 
Regengüsse gehabt haben, w ie  w ir  sie in  Togo bisher noch n ich t 
zu verzeichnen hatten. Teilweise sind sogar die Däm m e weg
geschwem mt worden. W ir  haben neue Brücken einschieben müssen, 
um fü r die Z ukun ft sicher zu sein. A b e r d ie S ituation is t doch so, 
daß m it S icherhe it angenommen werden kann, daß bis zum I.  A p r i l  
die Strecke bis A takpam e eröffnet werden kann. Es schweben 
momentan, soweit ich  au f der Reise u n te rrich te t bin, Verhandlungen 
wegen F o rtfü h ru ng  der Bahn bis Tschipowa. W ie  w e it die V e r
handlungen gediehen sind, darüber b in  ich zurze it n ich t o rien tie rt; 
das werden w ir  später erfahren.

W as den Betrieb  anlangt, so wurde er in  diesem Jahr durch 
die kolossalen Regenfälle außerordentlich ungünstig  beeinflußt. 
Sie waren derart, w ie  sie früher ke in  Mensch erw arte t hat. D ie  
Bahn wurde a u f große Strecken fortgeschwem m t, so daß der Be
tr ieb  fü r einen vo llen  M onat e ingeste llt werden mußte. Das war 
gerade geschehen als ich  ankam, abends t ra f  die Depesche e in : 
W o lkenbruch  niedergegangen usw. Ich  mußte ein ige Tage warten.
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Ich  habe neue B rücken eingeschaltet, so daß sich das n ich t w ieder
holen w ird . Es w ird  im m erh in  das Betriebsresultat, da der M onat 
ausgefallen ist, etwas beeinflussen, wenn auch n ich t übermäßig.

D ie  E innahm en sind durchaus lohnend gewesen. Im  vorigen 
Betriebsjahr, das m it dem I. A p r il  abschloß, hat der Fiskus über die 
ve rtrag lich  festgesetzte Pachtsumme hinaus noch einen Überschuß von 
M. 58 OOO erhalten, und wenn auch die Überschüsse in  den ersten 
fü n f Monaten n ich t ganz so groß gewesen sind w ie im  vorigen 
Jahr, so hat das e inm al seinen Grund darin, daß man v ie r W ochen 
hat pausieren müssen, ferner darin, daß die M aisernte sich in  diesem 
Jahr um etwa zwei Monate verschiebt. A b e r sie ve rsp rich t im  
übrigen sehr gu t zu werden, und w ir  glauben, daß w ir  au f dasselbe 
Resultat kom m en werden w ie im  vorigen Jahr, so daß w ir einen 
Rückschlag n ich t zu fü rch ten  haben.

W as nun K a m e ru n  anlangt, so w ird  die N ordbahn im  Laufe 
dieses Jahres eröffnet werden, bis au f die letzten 8 km. W ir  haben 
do rt eine kle ine S törung insofern gehabt, als Zw eife l aufstiegen, ob 
der je tz t erhaltene E ndpunkt der Bahn im  Manengubagebirge der 
r ich tige  P unkt fü r die F o rtfü h ru ng  wäre. D ie  Verhandlungen darüber 
haben schon etwa fü n f M onate in  Anspruch genommen, bis eine 
de fin itive  Entscheidung kam. Es wurde entschieden, den E nd
punkt beizubebalten. Infolgedessen sind die Bauten so fort auf
genom men worden, aber es verzögert sich dadurch die Fertigste llung  
der letzten 8 km  um 2— 3 Monate, so daß die E rö ffnung erst im  
nächsten A p r il  sta ttfinden w ird . W ir  haben auch in  Kam erun durch 
Regengüsse ziem lich  zu leiden gehabt. Große Störungen sind aber 
n ich t vorgekom m en. Große Dam m rutsche sind ja  pekuniär n ich t 
angenehm, bieten aber fü r die Z ukun ft den V o rte il, daß man die 
nötigen Schutzmaßregeln treffen kann.

Nach den Beobachtungen, die ich  do rt gemacht habe, m öchte 
ich  glauben, daß die Nordbahn durchaus gute Aussichten hat. Es 
sind d o rt w e it m ehr Ö lpalm en in  dem Gebiet, als man das früher 
im m er geschätzt hat. Es w ar zur Zeit, als ich  d o rt war, ein H e rr  D r. Sos- 
k in  abgereist, der im  A u fträge  eines großen Konsortium s m it der 
Regierung verhandelt hat, um d o rt am Bom ono eine große Fab rik  
zur V erarbe itung  von etwa 45 000 Tonnen Ö l anzulegen. Diese Ge
sellschaft hat d o rt große Gebiete belegt. Ich  hörte  bei m einer A b 
reise, daß die Verhandlungen sich zerschlagen würden. Es sollte 
diese F ab rik  dann nach dem französischen Gebiet ve rleg t werden, 
w e il unsere Regierung der Gesellschaft in  ih ren  Bedingungen n ich t 
genügend entgegenkam. Das veranlaßte m ich  nachzufragen, aber
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ich habe e igentlich  die W ah rhe it h ie rfü r n ich t feststellen können. 
Im  Gegenteil, es schien m ir, als wenn die Bedingungen, die die Re
g ie rung geste llt hat, durchaus annehmbare waren, wenn sie v ie lle ich t 
auch etwas herabgem indert werden könnten. Jedenfalls glaube ich, 
daß durch die T ransporte  von Ö lfrüch ten  die Bahn sehr gute 
Frachten haben w ird , nam entlich auch durch den großen H o lz re ich 
tum , da sich im m er m ehr herausstellt, daß an der Strecke sehr 
w ertvo lle  Holzbestände vorhanden sind, die sich meines Dafürhaltens 
m it L e ich tig ke it den europäischen M ark t erobern werden. Man w ird  
ein großes Absatzgebie t nach Südafrika haben, w eil d o rt großer 
Holzm angel besteht. W e ichhö lze r und H arthö lze r sind h ie r in  
genügender Menge vorhanden.

E in  gewisser A n h a lt fü r die R en tab ilitä t der Bahn w ird  durch 
das gewährt, was die Bahn je tz t schon bei dem provisorischen Be
trieb  e inb ring t, wo w ir  m it einem Arbeitszug täg lich  die Beförderung 
von G ütern und Personen vornehm en. H ie rbe i be träg t die m onat
liche  E innahm e M . 30 OOO und darüber. Das läßt darauf schließen, 
daß man m it' rech t günstigen Resultaten w ird  rechnen können.

W as nun die sogenannte M itte llandbahn anlangt, so stößt man 
dort, nam entlich  bei den P ro jektie rungsarbe iten , au f außerordentliche 
Schw ierigkeiten. Das G ouvernem ent hatte den W unsch, es m öchte 
von Duala bis nach Jaunde eine m öglichst d irekte  V e rb indung  
geschaffen werden. Es hat sich aber herausgestellt, daß das absolut 
n ich t durch führbar ist. D e r frühere Gouverneur Exzellenz D r. Seitz 
betonte aber bei seinem H ierse in  nochmals, er legte den größten 
W e rt au f die D urch füh rung  der d irekten  L in ie . Ich  habe in fo lge 
dessen auch die nötigen Anweisungen gegeben, mußte aber bei 
m einer Anwesenheit in  Kam erun konstatieren, daß das unm öglich  
ist, daß man v ie lm ehr die Gebirge umgehen muß und wahrscheinlich 
dazu kom m t, den N yong etwas früher zu erreichen als das ursprüng
lich  von Exzellenz Seitz beabs ich tig t war, wobei man Jaunde en t
weder berühren, wenn man den Um weg machen w ill, oder es durch 
eine kle ine Stichbahn erreichen kann. D er ste llvertre tende Gou
verneur hat m ich  a u f der Reise beg le ite t und w ir  sind zu ganz be
stim m ten Vorschlägen gekommen, die w ir  an das R eichs-Kolon ia lam t 
e ingere icht haben, so daß w ir hoffen, daß w ir  m it  dem P ro jek t bis 
nach Jaunde im  komm enden Jahre fe rtig  werden.

A u ch  die M einungen über die S ch iffba rke it des Nyongs gehen 
sehr w e it auseinander. Manche glauben, er sei v ie l w e ite r schiff
bar, als das im  allgem einen angenommen werde. W ährend der 
Gouverneur, sich stützend au f die a lten Reiseberichte, m eint, man
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müßte sehr v ie l höher m it der Bahn hinaulgehen, is t eine technische 
Kom m ission, bestehend aus unserem dortigen Baule iter und dem 
Eisenbahnkom missar, der A ns ich t, daß man sehr v ie l w eiter nach 
unten kom m en kann und die Bahn n ich t so w e it zu bauen braucht. 
Es w urde beschlossen, durch eine besondere technische Kom m ission 
die Angelegenheit noch w eite r untersuchen zu lassen. Im m erh in  
werden w ir  im  nächsten Jahr m it den V o ra rbe iten  und dem P ro jekt 
fe rt ig  werden. D ie  Beendigung der Bauarbeiten dürfte  noch 3 bis 
4 Jahre in  A nspruch nehmen.

W ir  haben angefangen, von Duala aus zu bauen. D e r Bahn
h o f ist fe rtig ; es müssen nur noch die Hafen- und Quaianlagen ge
m acht werden. D ie  Strecke selbst is t fe rtig  b is zum W ibam ba. 
D o r t w ird  die große W ibam babrücke von 320 m L u ftw e ite  m on tie rt. 
V o n  d o rt ab ist die Strecke nach Edea in  A n g r if f  genommen 
worden. D o r t sind die Brücken über die beiden Sanaga-Arme im  
Bau und ich rechne, daß w ir  sie bis März fe rtig  haben werden, 
so daß im  Sommer die ersten 80 km  eröffnet werden können. Diese 
bieten die größten Schw ierigke iten ; nachher w ird  der Bau n ich t 
so schwer sein. Im m erh in  ist der Bau so w e it zu übersehen, daß 
man sich im  Rahmen der seiner Z e it bekannt gegebenen M itte l 
w ird  halten können, um die P ro jekte durchzuführen.

W as Südwest-A frika anlangt, so ist der Bau durch unsere F irm a 
von Keetm anshoop in  der R ichtung au f W in dh uk  in  A n g r if f  genommen. 
Man is t schon bis km  80 vorgekom m en, und w ir  hoffen bis zum
1. A p r i l  bereits die ersten 180 km bis Gibeon, von Keetmanshoop 
ab, eröffnen zu können. W ie  der Bau au f der anderen Strecke, 
die von der F irm a  Bachstein-Koppel ausgeführt w ird , steht, darüber 
b in  ich  n ich t o rien tie rt. A lle rd in g s  ist n ich t zu übersehen, ob w ir  
n ich t ungeahnte Schw ierigkeiten durch die A rbe ite rfrage  bekommen 
werden.

Sie wissen, daß w ir  in Südwest meist m it Kapboys bauen. Es 
sind nun in  Bezirken Anw erbungen vorgenom m en worden, wo haupt
sächlich die Johannisburger M inenleute die Leute  anwerben, und diese 
sind bei der Regierung vo rs te llig  geworden, daß sie das Anw erben 
der Leute fü r Südwestafrika verb ie te ; dieses V e rb o t so ll am 
1. Januar in  K ra ft  treten. Nun ist le ider noch vorgekom m en, daß 
au f der einen Baustrecke, die uns n ich t gehört, eine Revolte aus
gebrochen ist, bei der ein ige Kapboys erschossen wurden. Das hat die 
Zeitungen in  H arn isch gebracht und sie pro testie ren dagegen, daß die 
Leute herausgelassen werden. A b e r ich  meine, fü r unsere U n te r
nehmungen w ird  die Sache n ich t so schlim m  werden, w e il w ir  schon
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seit fü n f Jahren die meisten Leute  haben. D ie  Kapboys sind freie 
Leute, denen die englische Regierung die Auswanderung n ich t ve r

bieten kann.
W as den Betrieb anlangt, so hat sich dieser wesentlich günstiger 

gestaltet, als man vo rher angenommen hat. W ir  haben vom
i.  O ktober b is i .  A p r i l  einen Überschuß von M. 307 000 sta tt 
e iner Einbuße gehabt, und w ir  rechnen dam it, daß in  diesem 
Betriebsjahr der Überschuß sich au f ungefähr 1 1/i  M illion en  steigern 
w ird . A b e r man d a rf sich durch diese Zahlen n ich t täuschen 
lassen, w e il e inm al die großen Priva ttransporte  te ilweise durch 
Bauten bed ing t sind, die durch  die Eisenbahn m ithervorgeru fen  
werden, te ilw eise durch die Bedürfnisse der Farm  w irtschaften, die 
je tz t ja  erst w ieder neu aufleben, und andererseits, w e il nach dem 
eingeführten Vertragsschema die T ransporte  fü r  die Neubauten ta rif
mäßig bezahlt werden müssen. Es kom m en dadurch sehr v ie l 
Frachten ein, die später w ieder in  W eg fa ll kom m en. A b e r bis 
je tz t sind die Aussichten n ich t ungünstig. Ü ber die weitere Strecke 
Keetm anshoop— K u b  werde ich  m ich  in  e iner späteren S itzung 

w eite r auslassen können.

(Reichstagsabgeordneter D r. S e n ile r :  W ie  verte ilen  sich die 

Einnahmen?)
Sie können ungefähr rechnen, daß ein D r it te l aus dem Bahn

bau kom m t, während das andere aus den sonstigen Einnahm en 
fließt. D abei ist aber n ich t zu unterschätzen, daß das M ilitä r  noch 
sehr große Transporte  hat, da es, um sich fü r  die Z ukunft zu 
sichern, an den Bahnstrecken große Depots e in rich te t, die fü r 

eventuelle Fä lle  dienen sollen.
Was O s ta f r ik a  anlangt, so is t die Usambara-Bahn bis Same er

öffnet w orden —  das sind 250 km  von Tanga aus —  und w ir  rechnen, 
daß w ir  bis M oschi im  Laufe des nächsten Jahres kom m en werden, 
so daß w ir  zum 1. A p r i l  1912 die ganze Strecke bis M oschi 
werden eröffnen können. W ir  haben im  vorigen Jahr über die 
Pachtsumme hinaus einen Betrag von M. 75 OOO eingenom m en und 
auch je tz t haben w ir eine steigende E innahm e zu verzeichnen. Es 
w irk t d o rt die P lantagenw irtschaft m it, denn je tz t kom m en die 
T ransporte  zur Geltung, die man schon seit Jahren e rw arte t hat, 
näm lich  aus den großen Sisal-Plantagen, so daß man auch h ie r die 
Aussichten nur als durchaus günstig  bezeichnen kann.
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H e rr Reg.-Baumeister H a b ic h ,  D ire k to r  der Ostafrikanischen 
Eisenbahngesellschaft B e rlin , be rich te t kurz über die w irtschaftlichen 
Verhältnisse im  Interessengebiet der Z e n tr a lb a h n :

Im  Interessengebiet der Zentralbahn beg inn t sich der Kautschuk-, 
Sisalagaven- und Baum wollbau zu heben; besonders in der U m 
gebung von M orogoro  is t fast alles gute Land belegt und teilweise 
auch schon in  K u ltu r  genommen. W ir  hoffen, daß der Bahn aus 
diesen landw irtscha ftlichen  Betrieben bald größere Transporte  zu
fa llen werden. Im  Jahre 1909 konnten erst 191 t  Baum w olle  be
fö rd e rt werden. D abei is t aber zu berücksichtigen, daß die Baum
w olle rn te  des vo rigen  Jahres in fo lge  der ungünstigen Regenverhält
nisse wenig befried igend ausgefallen war. Dagegen steht d ie in 
diesem Jahr angebaute Baum w olle  im  allgem einen rech t gut, nur au f 
e in igen Feldern  hat die K räuse lkrankhe it verhältn ism äßig geringen 
Schaden angerichtet.

A u ch  die Eingeborenen fahren fo rt, d ie  günstigen K on junk tu ren  
fü r sich zu verw erten und im m er größere Mengen ih re r Feldfrüchte, 
fü r die je tz t durch die Bahn Absatzgebiete geschaffen worden sind, 
anzubauen. W enn die Bahn das p roduktive  Unyamyem be und 
Tabora e rre ich t haben w ird , werden na tü rlich  die d o rt wohnenden 
Eingeborenen ebenfalls w ertvo lle  Produkte, die die Transportkosten 
zur Küste tragen können, w ie Baumwolle, Erdnüsse, Sesam, Reis 
usw., anbauen. In  gewissen Gegenden hat bereits die Baum wolle  
angefangen, sich als E ingeborenenku ltu r einzubürgern. So so ll gerade 
in  der Kissaki-Gegend (M orogoro-Bezirk) die Baum wolle  der E in 
geborenen ausgezeichnet stehen.

Zwischen M orogoro  und K ilossa lie g t die M katta-Steppe, die 
wenigstens in  der Gegend von  K ilossa um fangreiche Gelände auf
weist, die sich fü r den Baum wollbau eignen sollen. Ü ber diesen 
Punkt werden die zurze it noch n ich t abgeschlossenen wasserw irt
schaftlichen E rkundungen Aufschluß geben.

V on  K ilossa, das au f e iner H öhe von etwa 490 m Hegt, beg inn t 
die Bahn im  M ukondokw a-Tal nach den Steppengebieten Ugogos 
aufzusteigen und e rre ich t sehr bald die Regionen der Schirmakazien 
und Dornenbüsche. Ob diese Gegend, die bei D odom a eine H öhe 
von rund 1150 m erreicht, sich wegen des herrschenden W asser
mangels je  zur landw irtschaftlichen Ausnutzung in  großem S til 
eignen w ird , d a rf bezw eife lt werden. M it  Unterstützung des K o lon ia l- 
W irtscha ftlichen  Kom itees und der Ostafrikanischen Eisenbahngesell
schaft w ird  H e rr  D r. Vageier demnächst diese Gebiete au f ih ren  
landw irtschaftlichen W e rt genauer untersuchen. Es scheint jedoch,
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daß U gogo sich zur V iehzuch t eignen w ird . D ie  Eingeborenen 
haben schon je tz t s ta ttliche H erden, und der Ira n s p o r t von lebendem 
V ie h  und von Häuten hat au f unserer Bahn bereits stark zu

genommen. _
D ie  V o rarbe iten  von Tabora nach dem Tanganjika-See sind

begonnen w orden. Bei dieser Gelegenheit sollen die von der Bahn 
durchzogenen Gebiete auch au f das V o rkom m en nutzbarer M inera lien  
untersucht werden. D e r fü r diese A rb e it ve rp flich te te  Geologe hat 
in  diesen Tagen seine Ausreise angetreten. Zurze it be fö rdert die 
Bahn an M inera lien  led ig lich  G lim m er, der aus der Umgegend von 

M orogoro  stammt.
Nachstehende Tabelle  enthä lt die Einnahm en, die au f der 

Zentralbahn in  den ersten 9 Monaten der Jahre 1908, 1909 und 

1910 e rz ie lt worden sind.
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J a n u a r  — S e p te m b e r .

» 1908

Rp.

1909

Rp.

1910

R P.

Personenverkehr . . . .  
Gepäckverkehr . . . .

G ü te rv e rk e h r .......................

Baugutverkehr • • 

T ie r v e r k e h r .......................

56 570 
6 387 

99 536 
11 804 

1 865

73 123 
9 957 

X74 352

215 173
3 380

IOI 860 
12 247 

255 666 
406 984

14293

Zusammen | 176 162 ; 475 985 I 791 050

1 Rp. =  M. i , 33-
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5. Bericht der Kolonial «Technischen Kommission.*)

D er V ors itzende un te rb re ite t dem Vorstand die fo lgenden von 
der Ko lon ia l-Techn ischen  Kom m ission  gefaßten Beschlüsse zur Ge

nehm igung:
1. W asserw irtschaftlicheVorarbe iten  im  Q u e l lg e b ie t  des P a n g a n i 

(Pare-Gebiet) in  Gemeinschaft m it der Deutschen K o lon ia l- 
Eisenbahn-Bau- und Betriebsgesellschaft auszuführen. A n  den 
au f 27 OOO M. veranschlagten Kosten b e te ilig t sich das Kom itee  
m it 15000 M. und die Deutsche K o lon ia l-E isenbahn-B au- und 
Betriebsgesellschaft m it 12 000 M.

2. W asserw irtschaftliche V orarbe iten  im  R u v u  - G e b ie t  (In te r
essengebiet der ostafrikanischen Zentralbahn) vorzubere iten und 
zunächst wegen B e te iligung an den Kosten m it der O sta frika
nischen Eisenbahn-Gesellschaft zu verhandeln.

3. D ie  A usführung  des Projektes der großen Naute in  Deutsch- 
Südwestafrika au f die Tagesordnung der nächsten Sitzung der 
Technischen K om m ission  zu setzen. Das Referat übernehmen 
die H erren  O berbaurat Rehbock, Professor an der Technischen 
Hochschule Karlsruhe, und Geh. O berbaurat Schm ick-München.

4. D ie  E rr ich tu n g  einer Baum wollsaatö lm ühle in  O stafrika zu ve r
schieben und w eitere E rfahrungen über d ie  A n lagen der B ritish  
C otton G row ing  Association in  Lagos und der Uganda Company 
in  Campalla abzuwarten.

5. D ie  P rü fung des M otorpfluges der S tock-M otorp flug  G. m. b. H . 
unter L e itung  des H e rrn  D r. Gustav F ischer, Professor an der 
Landw irtscha ftlichen  H ochschule Dahlem , vornehm en zu lassen.

6. E ine von H e rrn  Professor N achtweh-Hannover zu verfassende 
S ch rift über die bisherigen E rfahrungen au f dem Gebiete des 
ko lon ia len  Maschinenbaues und dessen Aussichten herauszugeben.

D e r Vorstand des K o lon ia l-W irtscha ftlichen  Kom itees e rte ilt den 
Beschlüssen der K o lon ia l-Techn ischen  Kom m ission  seine Zustim m ung.

* ) Zugleich m it dem vorliegenden Bericht über die Verhandlungen des 
Vorstandes erscheint ein Bericht über die Verhandlungen der Kolonial-Technischen 
Kommission vom 21. November.
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6. Bericht der Baumwollbau-Kommission.*)

D er Vorsitzende unte rb re ite t dem Vorstand die fo lgenden von 
der Baum w ollbau-Kom m ission gefaßten Beschlüsse:

1. Im  H in b lic k  a u f d ie  ernste Lage des Baumwollbaues in  Togo 
einen Baum wollsachverständigen nach T ogo  zu entsenden m it 
dem besonderen Aufträge, d ie  Ursachen des Rückganges der 
Q ualitä t und Q uantitä t festzustellen und der Baum w ollbau-K om 
mission B e rich t zu erstatten.

2. D e r bodenkundlichen R eg ierungs-Expedition  nach Ugogo unter 
L e itung  des H e rrn  D r. Vageier eine B e ih ilfe  von M. 5000,— 
zu leisten.

3. In  den A rbe itsbere ich  der Baum w ollbau-Kom m ission aufzu
nehm en: das Studium  und die Förderung des Anbaues und 
der G ew innung solcher in  unseren K o lon ien  vorkom m enden 
oder ku ltiv ie rbaren  Pflanzenfasern, welche au f G rund technischer 
Verbesserungen geeignet erscheinen, in  nennenswertem U m 
fange Baum w olle  fü r d ie  deutsche T ex til-In du s trie  zu ersetzen.

D er Vorstand des K o lon ia l-W irtscha ftliche n  Kom itees e rte ilt 
den Beschlüssen der Baum wollbau - Kom m ission  seine Zu
stim m ung.

*) Zugleich m it dem vorliegenden Bericht über die Verhandlungen des 
Vorstandes' erscheint ein Bericht über die Verhandlungen der Baumwollbau- 
Kommission am 2 i. November.
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7. internationale Kautsdiuk=Husstellung London 1911.

D er Vorsitzende berich te t über die b isherigen Vorarbe iten  
zwecks B e te iligung  der deutschen Industrie  und der K o lon ien  an der 
Londoner Kautschuk-Ausste llung 1911 fo lgendes:

Im  R eichs-K olon ia lam t hat sich am 13. Juni d. Js. der Deutsche 
Arbeitsausschuß fü r die In te rnationa le  Kautschuk-Ausstellung London  
1911 gebildet. D em  Arbeitsausschuß gehören an.

V o m  R e ichs-K o lon ia lam t: Geh. Legationsrat D r. G o line lli, 
Regierungsrat D r. B usse . V o m  Ausw ärtigen A m t: Geheimer 
Legationsrat, G o e ts c h . V o m  Reichsamt des Inne rn : Ge
heim er O ber-Regierungsrat D r. L e w a ld . V o n  der Ständigen 
Ausstellungskom m ission fü r die Deutsche In du s tiie  und 
ih rem  K o lon ia lkom ite e : Präsident Geheimer K om m erz ienra t 
G o ld b e r g e r ,  Professor D r. K ra e m e r ,  G ra f H a n s -H e rm a n n  
v. S c h w e in itz  und Geschäftsführer D r. H e im a n . V o m  
K o lon ia l-W irtscha ftliche n  K om itee : D e r V o rs itz e n d e K a rl S u p f, 
Professor D r. P re u ß , D ire k to r der Neu-Guinea-Compagnie, 
D r. F r ie d r ic h  S u p f ,  Professor D r. W a r b u rg ,  D ire k to r 
W a r n h o l tz ,  T h e o d o r  W i lc k e n s  und der Generalsekretär 
des Kom itees. V o m  C entra lvere in  Deutscher Kautschuk- 
waren-Fabriken: G enera ld irekto r H o f f ,  K om m erz ienra t S e l ig 
m a n n , G enera ld irekto r S p a n n a g e l und Generalsekretär D r. 
S o e tb e e r . V o n  der V e re in igung  Kam eruner Pflanzungen. 
D e r Vorsitzende D ire k to r  L a d e w ig .  V o m  Verband Deutsch- 
O stafrikanischer Pflanzungen: D e r Vors itzende D ire k to r  L a n g e .

D ie  Geschäfte des Arbeitsausschusses fü h rt das K o lo n ia l-W irt
schaftliche Kom itee . A ls  Generalkom m issar der Deutschen A b 
te ilung  ist der Deutsche Generalkonsul D r. Johannes, London, 

bestellt.
Zur a l lg e m e in e n  P ro p a g a n d a  erg ing  zunächst A n fang  A ugust 

an die Kautschuk-Interessenten ein Rundschreiben m it der A u ffo rd e 
rung zur Bete iligung. E in  zweites Rundschreiben fo lg te  M itte  
September. Ferner w urde in  e iner Pressenotiz an 700 Tages- und 
Fachzeitungen au f die Bedeutung der A usste llung hingewiesen. 
Außerdem  hat der Präsident der Ausstellung, S ir H en ry  A . Blake,

Verhandlungen des Vorstandes. 4
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von London  aus eine nochm alige E in ladung an sämtliche Kautschuk- 
Interessenten Deutschlands ergehen lassen.

K a u ts c h u k w a r e n - In d u s t r ie .  W egen w e ite re r B e te iligung  der 
Industrie  an der A usste llung wurde der C entra lvere in  Deutscher 
Kautschukwaren-Fabriken gebeten, auch seinerseits bei seinen M it
g liedern zu werben.

O s ta f r ik a  u n d  K a m e ru n . A u f  G rund der m it dem Verbände 
Deutsch-O stafrikanischer Pflanzungen und der V e re in ig un g  Kam eruner 
Pflanzungen geführten Verhand lungen beschlossen die genannten V e r
bände, die Londoner . Ausste llung zu beschicken und sich den A us
ste llungen des B io log isch-Landw irtschaftlichen Institu ts  in  A m a n i 
bzw. der Ka iserlichen Versuchsanstalt fü r Landesku ltu r in  V ic to r ia  
anzugliedern, so daß eine Sammelausstellung »Deutsch-Ostafrika« 
und »Kamerun« erfo lgen w ird . A ls  Be itrag  zur D eckung der 
Kosten stellen die ostafrikanischen Pflanzungen vorläu fig  etwa 
M. 2500 und die Kam eruner Pflanzungen M. IOOO zur Verfügung.

Das R eichs-K olon ia lam t w urde gebeten, die genannten K a iser
lichen In s titu te  in  Ostafrika und Kam erun anzuweisen, die Aus 
Stellungen zu organisieren.

N e u -G u in e a . Neben einer A usste llung  der Neu-Guinea-Com- 
pagnie w ird  das K o lon ia l-W irtscha ftliche  K om itee  M ateria l seiner 
kü rz lich  abgeschlossenen Guttapercha- und K a u tschuk-E xped ition  
nach Neu-Guinea vorführen, u. a .:

eine Probe von IOO kg Guttapercha I a  Q ua litä t und e iner 
g le ichen Menge Kautschuk der neu entdeckten Lianen, —  
D arste llung  der Gewinnungsm ethode an einem bearbeiteten 
(geringelten) Guttastamm, — Geräte zur Gew innung von G utta 
und Kautschuk, w ie gebrauchte Messer, gebrauchte Kochkessel, 
gefaltete B lattbecher, H o lzk lö p p e l und Haumesser, —  H e rba r
m ateria l von Guttabäumen und der neu entdeckten Kautschuk
lianen, —  ein Landschaftsbild  von Neu-Guinea, Photographien, 
eine K a rte  der E xp ed ition  und ethnographische Gegenstände. 

E in  kurzer B e rich t über die E xp ed ition  in  englischer und deut
scher Sprache so ll ausgelegt werden.

K ü n s t l ic h e r  K a u ts c h u k .  D ie  von dem M itg lie d  des D eu t
schen Arbeitsausschusses, H e rrn  D r. F rie d rich  Supf, m it den Farben
fabriken  F ried r. Bayer &  Co. A .-G . in  E lberfe ld  persön lich  gepflogenen 
Verhandlungen zwecks A usste llung von künstlichem  Kautschuk er
gaben, daß der derzeitige Stand der Erzeugung künstlichen K a u t
schuks eine A usste llung noch n ich t gestattet.
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R e g e n e r ie r te r  K a u ts c h u k  w ird  von zwei F irm en ausgestellt 
werden.

O p t io n s r e c h t .  D ie  Ausste llungsle itung in  London  hat das 
O ptionsrecht a u f  IOOO qm  zunächst bis M itte  Dezember dieses Jahres 
verlängert. E ine w eitere V erlängerung der O p tion  ist vom  K om itee  
beantragt.

P la tz a n m e ld u n g e n .

A ngem elde t wurden bis zum 21. Novem ber 403 qm Boden
fläche, die sich au f folgende G ruppen ve rte ilen :

B io log isch-Landw irtschaftliches In s titu t A m an i 
und O stafrikanische Pflanzungsgesellschaften, 
nach Schätzung des Verbandes Deutsch-
O stafrikanischer P fla nzu n ge n ............................. 12 qm

K a iserliche  Versuchsanstalt fü r Landeskultu r 
V ic to r ia  und Kam eruner Pflanzungsgesell
schaften, nach Schätzung der V e re in igung
K am eruner P f la n z u n g e n ..................................  5°  «

Kaiserliches G ouvernem ent von T ogo  . . .  3 «
Neu-G uinea-C om pagnie .............................................. 6 «
Sam oa-Kautschuk-Com pagnie A .-G ., Safata-

S a m oa -G e se llsch a ft..............................................  4 «
K o lon ia l-W irtscha ftliches  Kom itee , B e rlin  . . 10 «
K ön ig liches  M ateria lprüfungsam t, G r.-L ich te r

felde ..........................................................................  30 «
K a u ts c h u k w a re n fa b r ik e n ........................................  182 «
Kautschukhändler usw................................................  42 «
M a s c h in e n fa b r ik e n .................................................... 4 7 «
Chemische F a b r i k e n .............................................   17 «

Summe . . 403 qm

4 '
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8. Bericht der Kciufschuk*ZenfrciIsfeIIe für die Kolonien.
H e rr D r. F ra n k -B e r lin  von der vom  K o lon ia l-W irtscha ftliche n  

K om itee  p ro  1910/11 m it M. IOOO subventionierten Kautschuk-Zentra l
stelle fü r  die K o lon ien  be rich te t:

Des Raummangels wegen kann der T e il des Vortrages h ie r 
n ich t zum A b d ru ck  kommen, der sich allgem ein m it den Aufgaben 
und Z ielen der Kautschuk-Zentra lste lle  fü r die K o lo n ie n  beschäftigte.

Aus diesem T e il sei hervorgehoben, daß dargetan wurde, wie 
es durch die E igenart des Zwischenhandels und der Schw ierigkeiten 
in  der Verw endung eines neuartigen Rohproduktes in  der G um m i
w arenfabrika tion  bed ingt sei, daß in  den 11 Jahren, seitdem K a u t
schuk aus deutschen Pflanzungen kom m t, derselbe noch keinen M arkt 
hat. A m  Beispie l der E n tw ick lu n g  der ätherischen Ö lfab rika tion  w ird  
dargetan, w ie durch systematische Bearbeitung diese natürliche 
S chw ierigke it beseitig t werden könne. D ie  einzelnen A rbe iten , die 
eine E rled igung  fordern, werden aufgezählt. A ls  E ndzie l der E inze l
arbeit w ird  die F orderung  aufgestellt, daß alles Streben dahin gehen 
muß, P rodukte zu schaffen, deren W e rt und Verw endbarke it fü r 
einzelne oder a llgem eine Zwecke festgelegt und bekanntgegeben 
w ird . Dieses könne nur gelingen durch die Standardisierung der 
einzelnen Erzeugnisse und der Schaffung von U nterlagen fü r die 
Verw endbarke it. Zum  B erich t über die T ä tig ke it der Zentralste lle 
selbst fü h r t der R eferent aus:

A n fang  A p r il  d. Js. tra t die Zentralste lle o ffiz ie ll in  T ä tigke it. 
A n  der Spitze der Garanten stand w iederum  das K o lo n ia l-W irtsch a ft
liche K om itee  in  r ich tig e r E rkenn tn is  der Sachlage, demselben hatten 
sich sogleich 16 Pflanzungsgesellschaften angeschlossen.

Ich  w ill  m it kurzen W o rte n  aufzählen, was an A rb e ite n  bisher 
geleistet ist. D ie  eingehenden Q uarta lsberichte sind überre ich t und 
Interessenten zugängig. Im  ersten V ie rte lja h r is t e iner westafrika
nischen Pflanzungsgesellschaft ein eingehender B e rich t über die 
Zapfung, Sam mlung und A u fb e re itu n g  von K autschukm ilch  von 
M an iho t G laziovii, d ichotom a und piauhyensis gegeben. Es wurden 
über die Verw endung von geeigneten Gefäßen fü r den T ranspo rt der 
M ilch  von der Pflanzung zur A u fbere itungsste lle  Vorschläge gemacht. 
D ieselben werden in  den Malay States ausprobiert. U ntersucht wurden 
fü r das K o lo n ia l-W irtsch a ftlich e  K om itee  11 G uttaperchaproben, 
a llgem ein bezeichnet »Neu-Guinea«, zwei aus F rie d rich -W ilhe lm s
hafen, eine Ceara-Probe aus M orogoro  und ein Landolph ienkaut- 
schuk. V o n  e iner deutschen Pflanzung in  Sumatra w urde Rambong-
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(Ficus) Kautschuk zur U ntersuchung eingesandt, und es war m öglich, 
fü r dieses abweichende P ro du k t die rich tige  Verw endung zu zeigen. 
V o m  R eichs-Kolon ia lam t waren 8 nach verschiedenen M ethoden ge
wonnene K ickxia-Kautschuke überreicht. E ine  reiche Befragung fand 
im  ersten V ie rte lja h r über die Aussichtsm öglichke iten  des Ersatzes 
von  Plantagenkautschuk durch den synthetischen Kautschuk statt. 
Es so ll an dieser Stelle w iederho lt werden, daß in  a llernächster Zeit 
nach dieser Seite h in  keine Befürchtungen vorzuherrschen brauchen, 
und daß es später w oh l ausschließlich davon abhängen w ird , ob die 
Plantagen in  der Lage sind, den Kautschuk b il l ig  genug und von 
guter Q ua litä t zu produzieren verm ögen, um der Konkurrenzgefahr 
durch  den synthetischen Kautschuk von vornhere in  die Schärfe und 
das Interesse zu nehmen. E ine gewisse ähnliche Lage haben w ir 
ja  bei dem K am pfer, bei dem die M onopolve rw a ltung  einfach die 
Preise durch A rbeitsverbesserung usw. so w e it herabsetzen konnte, 
daß der synthetische K am pfe r n ich t m ehr oder doch n ich t m ehr 
e rfo lg re ich  konkurrie ren  kann. W issenschaftlich is t über eine lang
w ierige  Untersuchung von U rukurin iissen berich te t worden. —  (V g l. 
G um m i-Zeitg. X X IV  N r. 38.)

Im  zweiten Berich tsquarta l sind besonders z w e i A r b e i te n  v o n  
a l lg e m e in e r  B e d e u tu n g  nach etwa I 1̂ jä h r ig e r  Bearbeitung und 
Beobachtung zu Ende gekommen. Es ist dies eine vergleichende, 
analytische und technische Bearbeitung von über 30 ostafrikanischen 
Kautschuken, welche von H e rrn  Professor Z im m erm ann durch ver- 
schiedeneKoagulations- und Aufbere itungsm ethoden gewonnen worden 
sind. D e r B e rich t h ie rüber ist am n .  d. M. in  der »Gum m i-Zeitung« 
und g le ichze itig  in  der Z e itsch rift »Der Pflanzer« pub liz ie rt. Es ist 
der erste w irk liche  Baustein zu einem Gebäude, welches aus der w irk 
lich  technisch-w issenschaftlichen A rb e it sich ho ffen tlich  in  n ich t allzu 
fe rner Z e it e rrich ten  lassen muß. Jetzt heißt es, Verg le ichsm ateria l zu 
diesen Einzelergebnissen zu schaffen, denn die Einzelergebnisse sind 
n ich t beweisend.

A uch  den zweiten G rundstein haben w ir  schon baugerecht 
fe rtig . E ine  längere K ra n kh e it verzögerte die letzte D urchführung . 
In  kurzer w ird  Z e it die Bearbeitung Ihnen im  D ru ck  zugehen. Es is t 
dies eine Ü bers ich t über e in ige 30 K ickx iap roben , welche nach ve i- 
schiedenen M ethoden in  verschiedenen D is trik te n  und auch h ie r aus 
hergesandter M ilch  gewonnen w orden sind. A b le i t e n d  aus den 
Ergebnissen der beiden A rb e ite n  läßt sich heute schon sagen, daß 
es k e in e m  Z w e ife l  unterliegen kann, daß w ir  aus u n s e re n  a f r i 
k a n is c h e n  K o lon ien  in  je d e r  B e z ie h u n g  e rs tk la s s ig e  P ro -



—  54 —

d u k te  erzielen k ö n n e n . Es is t uns auch schon gelungen, fü r dieses 
und jenes Produkt, welches uns zugesandt wurde, die rich tigen  V e r
wendungsstätten zu finden, indem  w ir  z. B. ein P rodukt als fü r be
stim m te Verwendungen in  der Patentgum m iindustrie  fü r besonders 
geeignet erkannten. Es fand d o rt schnell und gern E ingang. V on  
den M anihot-Kautschuken konnten w ir  g le ichfa lls n ich t nur zeigen, 
daß sie sich fü r heißvulkanisierte technische W aren bei geeigneter 
A u fb e re itu n g  eignen, sondern daß auch g e ra d e  d e m  A u s s e h e n  
n a c h  b e s o n d e rs  nasse  und schlechte Produkte, die sich im  M a r k t  
e in fa c h  n ic h t  v e rk a u fe n  ließen, r ic h tig  w eite r verarbeite t, ganz 
hervorragende Produkte  lie ferten.

Außerdem  sind im  zweiten Berich tsquarta l noch fü r das K om itee  
m ehrere Guttaperchaproben, eine Kautschuk-, eine H arz- und eine 
Pflanzensaftprobe von dem »Baumwollbaum« C alo trop is untersucht 
worden. V o n  e iner m ehr zentra l gelegenen Pflanzung sind zwei 
nach verschiedenen M ethoden gewonnene M anihot-Kautschuke bis in 
alle technischen E inzelheiten durchgearbeitet. F ü r M o live  wurde 
eine M anihot-Kautschukprobe und ferner fü n f Kautschuke, näm lich  
K ickx ia -, Hevea- und Castilloa-Sorten, welche verschieden auf
bere ite t waren, untersucht. Besonders interessant und vielversprechend 
war die Heveaprobe. V o n  W esta frika  w urde fe rner noch je  eine 
K ickx ia p ro b e  in  B lock fo rm  und Fe ll eingesandt und untersucht. Dem 
R eichs-Kolon ia lam t w urde der B e rich t über neueingelieferte K ickx ia - 
Kautschuke, und des weiteren der B e rich t über d ie  technische D u rc h 
arbeitung und die V e rw e rtba rke it der im  ersten Berich tsquarta l a ll
gem ein untersuchten acht Proben gegeben. Es ist freud ig  zu 
begrüßen, daß gerade das R eichs-Kolon ia lam t g le ich fa lls  die Be
strebungen der Zentra lste lle  lebhaft unterstü tzt und seine N o tw end ig 
ke it im  Interesse der A llg e m e in h e it e rkannt hat. Es hat dieser E rke nn t
nis besonders dadurch A usdruck  gegeben, daß es die einzelnen V e r
w altungen angewiesen hat, M ate ria l zu übersenden. Das A m t bezahlt 
die E inzelarbeiten, und von Fa ll zu F a ll hat es die P ub lika tion  gestattet.

Bedauerlich ist es ja , daß die grundlegenden A rb e ite n  so lange 
Z e it in  A nspruch  nehmen, aber das ist na tü rlich  durch die geringen 
M itte l bedingt.

Es ist uns eine besondere Freude berich ten zu können, daß 
kü rz lich  zwei weitere Gesellschaften fü r dre i Jahre beigetreten sind, 
w odurch die A nzah l der Garanten au f 18 gestiegen ist. W ir  dürfen 
hoffen, daß unsere Bestrebungen, d ie  auch bei dem erfahrenen 
Ko lon ia lm ann, D r. Berkhout, eine lebhafte und freudige Aufnahm e 
fanden, durch ihn  von H o llan d  Zuzug erhalten, da man d o rt die
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vo lle  E rkenntn is  fü r d ie  N otw end igke it derselben aus den Erfahrungen 

des Chininanbaues hat.
E in  reiches M ateria l steht dadurch in  Aussicht, daß eine Ge

sellschaft sich entschlossen hat, aus allen Stadien der A u fa rbe itung  
uns M ateria l zugänglich zu machen, um festzustellen, w ie w e it man 
gehen muß, bzw. wo man aufhören muß, um neben den re la tiv  
n iedrigsten Gewinnungskosten einerseits, anderseits die bestverwend
baren und m arktgängigsten Produkte  zu erzielen. D ie  Geheimnis
kräm erei, sowohl be i dem Gebrauch der K oagu la tionsm itte l w ie in  
den Stadien der A u fb e re itu n g , muß aufhören. A llge m e in  gängige 
Standartm arken müssen geschaffen werden. N ich t nur durch die 
A rb e it h ie r kann nun alles dieses geschaffen werden, sondern es 
wäre sehr erwünscht, den L e ite rn  der Zentralste lle die M ög lich ke it 
zu geben, sich e inm al an den verschiedensten K o lon ia lp lä tzen m it 
den Gewinnungsweisen und den A rbe itsm ög lichke iten  usw. usw. ve r
tra u t zu machen, und würde einer von uns auch unter eigenen 
pekuniären O pfern  im  kom m enden Jahre hinausgehen; aber na tü rlich  
können und w ollen  w ir  n ich t die ganzen Kosten übernehmen.

W ir  wissen wohl, daß die Pflanzer und Pflanzungsgesellschaften 
dauernd nennenswert große M itte l nur schwer aufbringen können, 
aber es ließe sich doch v ie lle ich t, wenn auch nur vorübergehend, 
etwas m ehr tun. Das K o lon ia l-W irtscha ftliche  K om itee  ist g le ich 
fa lls nach verschiedenen R ichtungen hin, nach uns gemachten A n 
gaben, re ich lich  belastet. V ie lle ic h t könnten  ihm  aber die M itte l 
gegeben werden, die Bestrebungen im  allgem einen Interesse und 

eventuell eine Ausreise zu subventionieren.
M einen B e rich t m öchte ich  n ich t schließen, ohne darauf h inzu

weisen, daß w ir  n ich t in  den analytischen Daten, sondern in  den 
technischen A rbe iten  und Ergebnissen den Zweck und den Nutzen 
unserer A rb e ite n  sehen. Ihnen m öchte ich empfehlen, die Zentra l
stelle fü r die ko lon ia le  Kautschuk-G ew innungsindustrie  zu erhalten 
und lebensfähiger auszugestalten.

Bei der D iskussion be ton t H e rr  G enera ld irekto r PI o f f ,  V o r 
sitzender des Zentralvere ins Deutscher Kautschukwaren-Fabriken, 
daß die großen Kautschukfabriken in  ih ren  eigenen Laboratorien  in  
der Lage seien, g le iche Untersuchungen auszuführen, während die 
H erren , welche den S tandpunkt der Pflanzungen vertreten,^ w ie H e rr 

. Prof. D r. W a r b u r g  und D ire k to r  L a n g e , der A rb e it  der Kautschuk- 
Zentra lste lle  große Bedeutung beimessen.
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9. Der zweite Unfernafioncile Kongreis für tropische 
[icmdwirischafi.

H e rr Prof. D r. W a rb u rg -B e r l in  b e rich te t:

A m  19. bis 23. Mai, im  Anschluß an den In te rnationa len  B o 
taniker-Kongreß, fand in  Brüssel der zweite In te rna tiona le  Kongreß 
iü r  trop ische Landw irtscha ft »im  Salle des Fêtes« der in ternationalen 
Ausste llung  statt. D e r Kongreß war sehr gu t besucht, besonders 
na tü rlich  von Belgiern, aber auch England, F rankre ich  und D eutsch
land waren gu t vertre ten. D e r Präsident der den Kongreß ve r
anstaltenden Association scientifique in terna tiona le  d ’agronom ie 
coloniale, der frühere  M in is te r und G eneralgouverneur Indo-C h inas, 
M. de Lanessan, war le ide r durch K ra n kh e it ve rh indert, demselben 
beizuwohnen, er w urde vertre ten  durch den Secrétaire des Bureau 
in te rna tiona l de l ’A ssociation Professor F. Heim -Paris. F ü r das 
belgische K om itee  fung ierten  P. de Vuyst, inspecteur p rinc ip a l de 
l ’A g ricu ltu re , sowie Professor de W ildem an vom  Jardin botanique 
als Generalsekretäre; M . Vandervaeren, inspecteur de l ’A g ricu ltu re  
au M in is tère  de l ’In té rie u r et de l ’A g ricu ltu re , hatte das A m t des 
Schatzmeisters übernommen.

fe rn e r  seien von den Belg iern , die tätigen A n te il am Kongreß 
nahmen, genannt: Professor Meulemann, der frühere C he f des 
Veterinärdienstes im  Kongostaat, Professor N. D iederrich , der D ire k to r 
e iner der größten belgischen Plantagengesellschaften, M . Pynaert, 
der, selbst ein frühere r Pflanzer, über die E n tw ick lung  der Land 
w irtschaft des K ongo  sprach, Professor Leplae, der je tz t als D irec teu r 
général im  K o lon ia lm in is te rium  an der Spitze der belgischen 
ko lonia len Landw irtscha ft steht, und der, soeben von Malaya und 
Java zurückgekehrt, einen fesselnden B e rich t über die Kautschuk
k u ltu r daselbst erstattete. A u ch  C olone l A . Thys, der bekannte 
belgische K o lon ia lo rgan isa to r, nahm an den Sitzungen te il und p rä 
sid ierte  zusammen m it Comte H . d ’U rse l die Eröffnungssitzung, 
während E. T ibbaut, der V izepräsident des belgischen Abgeordne ten
hauses, am Schlüsse des Kongresses in  der G eneralversam m lung der 
Associa tion  in terna tiona le  den V o rs itz  führte . England war gu t 
repräsentiert durch das Im pe ria l Ins titu te , dessen D ire k to r, Professor 
W yndham  A . Dunstan, einen lehrre ichen B erich t über den Stand 
der B aum w o llku ltu r in  den verschiedenen Ländern erstattete. V on  
dem gle ichen In s titu t waren noch 5 andere Beamte anwesend, fe rner
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der D ire k to r des K ew  Gardens, C olone l Prain, der Herausgeber des 
T ro p ica l-L ife  H am ei Sm ith sowie andere mehr. R e ich lich  waren auch 
d ie  englischen K o lo n ie n  vertre ten, so z. B. waren anwesend Professor 
Carm ody von T rin ida d , der eine Kautschuk-Aufbere itungsm aschine 
eines Pflanzers aus Tobago beschrieb, Lyne  von Sansibar, P. Evans 
von Transvaal, der über W e izenku ltu r berichtete, Jarvis von Rhodesia, 
Pater B la tte r aus Bombay, der einen interessanten L ich tb ild e rvo rtra g  
über die indische P flanzenwelt h ie lt usw. H o lland  war durch P ro 
fessor B e rkhout von der Landbauschule in W ageningen sowie durch 
van Ite rson von dem neuen In s titu t fü r ko lon ia le  Untersuchungen in  
D e lft vertre ten, P ortuga l durch seinen K onsu l in  England, Batalha 
Reis, Ita lien  durch  Guido Mangano von dem K o lon ia lag riku ltu re llen  
In s titu t in  F lorenz, Rußland durch Boris de Fedtschenko, dem 
D ire k to r  des Botanischen Gartens in  St. Petersburg. A uch  China 
hatte einen V e rtre te r in  L i Fo K i aus Shanghai, ebenso eine Reihe 
der südamerikanischen Staaten, schließlich auch die T ü rke i in  P ro 
fessor Hassib Bey Ind irey , D ire k to r  des landw irtschaftlichen U n te r
rich ts in  Konstantinope l, sowie M. Aaronsohn, den Entdecker des 
Urweizens und D ire k to r  der je tz t gerade gegründeteten Jewish 
A g r ic u ltu ra l E xpe rim en t Station in  Palästina. V o n  Deutschland hatte 
das H am burgische K o lo n ia lin s titu t 4 V e rtre te r, G eheim rat Stuhlmann, 
Professor Zacharias, Professor Fesca und Professor V o ig t entsandt, 
fe rner w ar Professor Büsgen von der Forstakadem ie in  M ünden an
wesend, während unser K o lon ia l-W irtscha ftliches  K om itee  außer durch 
den Referenten auch noch durch Professor S ch illing  vertre ten  war, 
desgleichen war D r. H illm a n n  von der K o lo n ia l-A b te ilu n g  der 
Deutschen Landw irtschafts-G esellschaft anwesend.

W enn es demnach an berufenen V e rtre te rn  der ko lonia len Land 
w irtscha ft n ich t gefeh lt hat, so läßt sich anderseits n ich t verschweigen, 
daß der Kongreß sehr an dem Mangel eines geeigneten Versam m 
lungslokals krankte. D ie  A usste llung war so w e it von der Stadt 
entfern t, daß man in fo lge  der verschiedenen Veranstaltungen in  ganz 
anderen Te ilen  Brüssels sehr v ie l Z e it ve rlo r; daher konnten auch 
die Sitzungen nie rech tze itig  beginnen und mußten vo rze itig  schließen, 
und m eist war auch die Zahl der durch die Ausste llung stark ab
gelenkten Zuhörer in  den einzelnen Sitzungen nur eine bescheidene. 
Außerdem  ließ die A k u s tik  sehr zu wünschen übrig , zumal das Ge
bäude noch n ich t fe rt ig  war und die V o rträge  vie lfach  durch das 
H äm m ern in  den Nachbarsälen gestört wurden.

D e r Kongreß zerfie l in  d re i Sektionen, von denen der erste 
über a llgem eine A g r ik u ltu r , speziell übei Kautschuk, Kakao und
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Baum wolle, über Pflanzenkrankheiten sowie über die Botanischen 
Gärten und trop isch-ag riku ltu re lle  Untersuchungen zu beraten hatte 
und demgemäß auch am stärksten besucht war.

D ie  zweite Sektion, welche die Fragen der V iehzuch t sowie die 
Bekäm pfung der V iehkrankhe iten  behandelte, war die am schwächsten 
besuchte, während die d ritte , welche den A lkoho lism us und die A r 
beiterfrage behandelte, eine im m erh in  bessere Frequenz aufwies.

Zahlre iche Referenten hatten ihre  Referate nur eingesandt, ohne 
selbst zugegen zu sein, andere verzichteten wegen der Kürze  der Zeit 
a u f das W o r t oder gaben nur eine gedrängte Ü bers ich t; auch die D is 
kussion konnte  sich nur selten v o ll entfalten und kam häufig über
haupt n ich t in  Fluß, was alles dazu beitrug, einen wenig  befried igenden 
E indruck  zu hinterlassen. Bei so bre iten  Fragen, w ie die, welche 
h ie r angeschnitten wurden, hätten n ich t so v ie le  Referate gehalten 
werden dürfen, sondern einer, höchstens noch ein Gegenreferent, 
hätte jeden Gegenstand behandeln sollen m it e iner ausgedehnten sich 
daran anschließenden D iskussion. A u ch  hätte die erste Sektion in 
mindestens zwei zerlegt werden müssen, oder noch besser, es hätten 
einige allgem eine Sitzungen neben verschiedenen Sektionen stattfinden 
sollen, w ie es bei dem Deutschen K o lon ia l-K ongreß  m it so großem 
E rfo lge  geschehen ist.

Es wurde beschlossen, daß die verschiedenen Referate von der 
Association gedruckt werden so llten; es w ird  zweife llos ein sta tt
lich e r Band m it v ie l ins truk tivem  M ateria l Zusammenkommen. Eine 
größere A nzah l von Referaten is t auch bereits in  der le tzten N um m er 
des Organs: » L ’A g ronom ie  trop icale« der belgischen Société d ’études 
d ’agricu ltu re  trop ica le  ve rö ffen tlich t worden, darunter auch die beiden 
Berich te  des Referenten über den Kautschuk und die B aum w ollku ltu r 
in  den deutschen K o lon ien , fe rner das auch im  »Tropenpflanzer« ve r
ö ffentlich te  Referat von Professor Fesca über die D üngem itte l bei 
der K u ltu r  trop ischer Pflanzen sowie die Land- und F ors tw irtscha ft
lichen Versuchsstationen der deutschen K o lon ien  von Professor 
Eng le r und Volkens.

Besondere A nerkennung verdienen neben der gastlichen A u f
nahme, welche den Deutschen in  Brüssel zu te il wurde, besonders 
die verschiedenen Veranstaltungen während des Kongresses, so der 
Besuch Antw erpens m it der Besichtigung der enorm en Kautschuk- 
und E lfenbe in lager sowie des In s titu t supérieur de Commerce, des 
H ô te l de V il le  und der alten Plantinschen Buchdruckere i; sodann 
die L ich tb ild e rvo rträg e  von Professor V o ig t über seine Reise in 
Deutsch-Ostafrika und Professor Schröter, Zürich, über den Schutz
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der V egeta tion  in  der Schweiz. Ferner war von großem Interesse 
ein Besuch des Jardin co lon ia l in  Laeken sowie der g lanzvolle F ive 
o ’clock-Tee im  Rathaus. A m  instruktivs ten  aber war der Besuch 
des Kongo-Museums und der K o lon ia l-A uss te llung  in  Tervueren, wo 
man sehr v ie l hätte lernen können, wenn die Z e it n ich t zu kurz und 
das Gedränge als an einem  Sonn- und Festtag n ich t zu groß gewesen 
wäre. Jedenfalls besitzt Belg ien h ie r einen Schatz w ie kein anderes 
der ko lonisierenden Länder; besonders w ir  m it unserem m em bryo
nalem Zustande stehengebliebenen Kolon ia lm useum  könnten do rt zur 
E rkenntn is  gelangen, w ie  ein w irk lic h  schön ausgestattetes K o lo n ia l
museum auch au f das große P ub likum  zu w irken  vermag. A u l dem 
nächsten Kongreß, der 1912 in  London  abgehalten w ird , werden w ir 
uns w iederum  überzeugen können, welchen W e rt eine große ko lonia le  
A rbeitsstä tte , w ie das Im peria l Ins titu te , fü r die E n tw ick lung  dei 
K o lon ien  haben kann.

V o n  w ich tigeren  Beschlüssen is t zu erwähnen die e instim m ige 
W ah l von Professor Dunstan zum Präsidenten der Association an 
Stelle des wegen K ra nkh e it zurücktretenden de Lanessan, die Be
stim m ung von London  als nächsten K ongreß ort im  Jahre 1912, während 
1911 eine Réunion in terna tiona le  in  Lissabon (m it Studienreisen nach 
M adeira und den Kapverdischen Inseln) oder in  St. Petersburg (m it 
e iner Studienreise nach Zentralasien) stattfinden w ird . F ü r das Jahr 
1913 is t gelegentlich  der In te rna tiona len  Ausste llung der Spanisch 
sprechenden amerikanischen R epubliken in  M adrid  eine Réunion 

in terna tiona le  daselbst geplant.
Schließlich so ll eine in ternationale  permanente Kautschuk-K om 

m ission geb ilde t werden, welche die Aufgabe hat, alle in  Betracht 
kom m enden Fragen von w issenschaftlicher oder praktischer Bedeutung 
zu studieren. A uch  bezüglich  des W aldschutzes und der E rrich tung  
von Forst- und Naturschutz-Reservaten in  den K o lon ien  wurden 

Resolutionen gefaßt.
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Zu 9. Die Gründung einer deutschen Abteilung der Association 
scientifique internationale d’agronomie coloniale.

H e rr Prof. D r. W a r  b ü rg -B e r lin  te ilt  h ie rüber folgendes m it :

A u f  dem 2. In te rnationa len  Kongresse dieser Association in  Brüssel 
wurde den do rt anwesenden Deutschen nahegelegt, auch eine deutsche 
Sektion der Association zu begründen, und der deutsche V izepräsident 
derselben, G eheim rat Engler, übernahm dann die Aufgabe, in  B e rlin  
zu diesem Zwecke eine Sitzung einzuberufen.

D iese Sitzung, zu der eine Reihe von V e rtre te rn  größerer 
Pflanzungen eingeladen war, w urde gelegentlich des K o lon ia l-K on - 
gresses am 5* O ktober im  Reichstag abgehalten. D ie  allgem eine 
M einung der Anwesenden bei der Vorbesprechung g ing  dahin, daß 
es w oh l kaum gelingen dürfte ,' nam entlich  in  A nbe trach t des re la tiv  
hohen, 15 Franken betragenden Jahresbeitrages eine bedeutende 
deutsche Sektion zu bilden, daß aber doch w oh l die größeren ko lonia l- 
ag riku ltu re llen  Unternehm ungen es als E h ren p flich t ansehen würden, 
der Sektion beizutreten.

A ls  besondere Aufgabe der Sektion w urde es bezeichnet, ein 
R eperto rium  der in  deutscher Sprache erscheinenden L ite ra tu r über 
ko lon ia le  Landw irtscha ft herauszugeben, wobei auf Zuschüsse seitens 
verschiedener Institu tionen , z. B. der deutschen Landw irtschafts
gesellschaft, des K o lon ia l-W irtscha ftlichen  Kom itees, der Vere in igungen 
der Pflanzungsgesellschaften sowie des R eichs-Kolon ia lam tes ge
hofft w ird .

Nach längerer D iskussion w urde zur weiteren Beratung eine 
Kom m ission gewählt, deren M itg lie d e r sind: G eheim rat Engler, Ge- 
he im ra t Stuhlm ann (Hamburgisches K o lon ia lin s titu t), D r. Schulte im  H ofe  
(Deutsche Kolonia lgesellschaft), G eheim rat W oh ltm ann  (Deutsche Land
wirtschaftsgesellschaft) und Professor W a rbu rg  (K o lo n ia l-W irtsch a ft
liches Kom itee). Diese fü n f H erren  sollen sich einen Sekretär koop 
tie ren und in  der Z e it zwischen dem 8. und 14. Dezem ber gelegentlich  
der Tagung der Deutschen Landw irtschaftsgesellschaft B e rich t e r
statten. Dann so ll d ie Sektion begründet werden.

Association scientifique internationale d’agronomie coloniale.
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Zu 9. Koloniale Schulsammlungen.
D ie  Schulsamm lung ko lon ia le r P rodukte  des K o lo n ia l-W irtsch a ft

lichen Kom itees ist in  der Berichtsperiode an 109 Schulen und andere 
Interessenten in  340 Exem plaren vertrieben worden. Seitens des 
M in is terium s der geistlichen, U nterrich ts- und M edizinal-Angelegen- 
heiten a lle in  w urde die L ie fe rung  von 186 Schulsammlungen ve r
m itte lt, welche an die K ön ig lich en  Regierungen und an die K ö n ig 
lichen Provinzia l-Schu lko lleg ien behufs Überweisung an Schulen des 
Am tsbereiches dieser Behörden v e rte ilt wurden. V o n  diesen 186 Schul
sammlungen hat das K om itee  dem M in is te r der geistlichen, U n te r
richts- und M edizinal-Angelegenheiten 100 Exem plare  zur V e rte i
lung  an bedürftige  Volksschulen kostenlos zur V erfügung  gestellt. 
Außerdem  sind vom  K om itee  an unbem itte lte  Schulen d irek t drei 
Sammlungen kostenlos bzw. zu ermäßigten Preisen abgegeben worden.

D ie  Schulsamm lung ko lon ia le r P rodukte  finde t au f G rund ih re r 
praktischen E in rich tun g  und des b illige n  Preises (M. IO) a llse itig  
großes Interesse. V ersch iedentlich  w urde in  der Presse und in  dem 
K om itee  zugegangenen Schreiben au f ih re  Zweckm äßigkeit fü r den 
U n te rr ic h t hingewiesen.

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 P rodukte  sind fü r Vortragszwecke bzw. Ausste llungen fo l
genden Körperschaften und Personen zur V e rfügung  geste llt w o rden : 

der Deutschen Ko lon ia lgese llschaft A llen s te in ; der Deutschen K o 
lonialgesellschaft G logau; dem Pädagogium Putbus au f Rügen; der 
H andw erkskam m er von Oberbayern zu M ünchen ; der L a n d w irt
schaftlichen Schule M ö lln  in  Lauenburg ; dem M ecklenburgischen 
Volksschul-M useum , Rostock; der Städtischen Gewerbeschule F re i
burg  i . /B r . ; dem Lehrer-Vere in  zu H alberstadt; dem Lehrer-Vere in  von 
Bochum  und Umgegend zu Bochum ; der Länd lichen Volks- und F o rt
b ildungsschule in  Siebenbäumen, L b g .; der Schuldeputation (Ausschuß 
fü r die ständige Leh rm itte l-A usste llung) in  W anne; der Preußischen 
höheren Fachschule fü r T ex til-In du s trie  zu C ottbus; D r. A llm aras in  
M aikam m er; v. A m e lunxen, Bonn-Godesberg; Schul-Vorsteherin  F rl. 
Helene B inder, C hem nitz; Leh re r F inkener in  R inge l bei K a tten 
venne, W e s tf.; S. Im m enkam p, C hem nitz; K ap itän  J. K öster, D resden , 
O tto  O ehlerking, D üsse ldorf: Leh re r A . Ramacher in  T eck lenburg , 
Lehre r A . Schotte in  Lüchow  bei Sandesneben, L bg ., D r. Vageier, 

Kön igsberg  i./P r.



—  62 —

Zu 9. Kolonial»VJirfscfiaffiiches flrcfiip.
Das K o lon ia lw irtscha ftliche  A rc h iv  des Kom itees (Unter den 

L inden  43) is t neuerdings w ieder durch Auskunftsm ateria l, w ie 
Prospekte, D enkschriften, Geschäftsberichte und Pressenotizen, über 
58 neue ko lon ia le  Gesellschaften e rw e ite rt worden, so daß die A us
kunftserte ilung  des A rch ivs  sich nunm ehr a u f 438 U nternehm ungen 
erstreckt.

Das A rc h iv  w ird  von Interessenten fast täg lich  in  Anspruch  
genommen und erweist sich im m er m ehr als eine den Bedürfnissen 
der Zeit entsprechende E in rich tung .

Kolonialwirtschaftliches Archiv. Saatverteilung usw. Geschäftliches.

10. Saafverfeilung. Wissenfchafflicfie und fechnifche Prüfung 
non Rohstoffen und Produkten.

Ü ber verte iltes Saatgut und die vorgenom m enen Untersuchungen 
geben die nachstehenden Tabellen I  bis I I I  (S. 64 bis 98) Aufschluß.

11. Geschäftliches.

Nach Zusammenstellungen des Ka iserlichen  Statistischen Am tes 
is t eine neue S chrift

»Unsere K o lon ia lw irtsch a ft in  ih re r Bedeutung fü r Industrie , 
H ande l und Landw irtschaft«

vom  K om itee  herausgegeben und dem Deutschen K o lon ia lkongreß  
gew idm et w orden. Bem erkenswert is t u. a. eine K r i t ik  von H ildeb rand  
in  den »Sozialistischen Monatsheften« 1910, N r. 24:

»D ie Stärke der A rb e it lieg t in  ih re r absoluten Sachlichkeit 
und in  ih re r statistischen V o lls tän d ig ke it innerhalb  des Rahmens 
der gestellten Aufgabe. M ir  is t keine V erö ffen tlichung  bekannt, 
die das tatsächliche M ateria l zur B eurte ilung  der ko lo n ia lw ir t
schaftlichen Bedürfnisse Deutschlands in  g le icher V o rzü g lich ke it 
zusam m enstellt und a u f die Leistungen der deutschen K o lon ien  
bezieht. Es versteht sich, daß m it der K enn tn is  dieser D inge 
erst die untersten E lem entarien zur B eurte ilung  ko lo n ia lw irt 
schäd licher und ko lon ia lpo litische r D inge  gegeben sind, aber 
diese Grundlage feh lt heute noch vielen, und deshalb ist diese 
V e rö ffen tlichung  ebenso dankens- w ie empfehlenswert.«





Geschäitliches.

Im  September d. Js.hat das K om itee  die von Professor D r. Z im m er

mann, A m ani, verfaßte
»A n le itung  fü r die Baum w ollku ltu r«  

in  neuer verbesserter A u flag e  herausgegeben. Außerdem  hat Professor 
Z im m erm ann einen kurzen Auszug aus derselben verfaßt, welcher 
besonders die Verhältn isse in  D eutsch-O sta frika  berücksich tig t und 
von der V e rtre tung  des Kom itees in Daressalam an Interessenten 
kostenlos abgegeben w ird . E ine Übersetzung des Auszuges in  
K isuaheli w ird  zu rze it bearbeite t und w ird  demnächst in  der K o lon ie  
zur V e rte ilung  gelangen. Ebenso v/ird  b innen kurzem  eine den 
Baum wollbau in  Togo behandelnde S ch rift in  deutscher und der 
Ewesprache herausgegeben werden.

A ls  neue V o lkssch rift des Kom itees is t 

»Das erste V ie rte ljah rh un d ert deutscher K o lon ia lw irtschaft«  
von M oritz  Schanz

im  letzten H a lb jah r in  über 9OOO Exem plaren  verschiedenen A b 
te ilungen der Deutschen Kolon ia lgese llschaft sowie anderen K ö rp e r

schaften kostenlos überlassen worden.

—  6 3  —

S u p f,
Vorsitzender.

D r. M a tth ie s e n ,  
S chriftführer.
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Zu 10. Verteilung von Saatgut.
Wissenschaftliche und technische Prüfung von Rohstoffen und Produkten.

T a b e l le  I . a . V e r t e i l u n g  v o n  S a a t.

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

Konsulat Tunis Olivensaat

Agupflanzungs-
gesellschaft,Berlin

Deutsche Togo
gesellschaft,Berlin

R. &  O. Lindemann, 
Alexandrien

F. Rosolofsky, Lips
comb, Texas

Residentur Ruanda, 
D. O. A.

R. 8t O. Lindemann, 
Alexandrien

Joseph Klar, Berlin

Ölpalmensaat

Togo-Baumwollsaat

Baum wollsaatfM ita-
fif i)

Japanisches Broom- 
korn

Ölpalmensaat

Baumwollsaat, in 
erstklassige Q uali
täten sortiert

Gouvernement von Deutsch-Südwest
afrika zwecks Anpflanzung bei den 
verschiedenen Forststationen und 
Abgabe von jungen Bäumchen 
an sich darum bewerbende Farmer.

Farmer John Ludw ig, K le in -W ind 
huk.

Vertretung des K. W . K. in Dares
salam.

G rootfonte iner Farmgesellschaft m. 
b. H., Berlin-Grunewald.

Desgl.

B iologisch - Landwirtschaftliches In 
stitut, Amani, Deutsch-Ostafrika. 

Gouvernementvon Deutsch-Südwest
afrika.

Vertretung des K. W . K. in Dares
salam fü r Kulturversuche in den 
Küstengebieten.

J. Braunger in Bangkok, Siam.

Florida-Kleesaat 1 Vertretung des K. W . K. in Dares
salam.



Wissenschaftliche Prüfung.

-  65  -

b . W is s e n s c h a f t l i c h e  P r ü f u n g .  T a b e l le  11.

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

P r o d u k t :  i d u rc h :
E rg e b n is :

Baum woll-Schäd
linge von Mpan- 
ganya, D. O. A.

König l. Zoologisch. 
Museum, Berlin

Erde aus der Nähe 
von K ilw a, D .O .A .

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

Der kleine schwarze Käfer, der den 
jungen Saaten schädlich ist, heißt 
S y a g ru s  p u n c t ic o l l is  L e fe v re  
(Familie der Blattkäfer, Chrysome- 
liden). D ie vermeintlichen jungen 
Tausendfüßler »jongo« sind Enger
linge, also Larven aus der Familie 
der B latthornkäfer (Scarabaliden); 
sie gehören aber verschiedenen 
Gattungen an, die sich aber, weil 
die Entw icklung der ostafrikani
schen Käfer noch sehr w enig be
kannt ist, ohne die Puppen und 
erwachsenen Tiere nicht näher be
stimmen lassen. D ie Larven sind 
sicher schädlich. Dagegen kom
men die großen Tausendfüßler, 
die auf den Feldern herumlaufen, 
kaum als Schädlinge in Betracht. 
(25. 6 . 1910.)

D ie Gesamtanalyse der Erdmasse hat 
folgendes Resultat ergeben:

Kieselsäure . . . .  54,572%
T o n e rd e .....................  12,997%
Eisenoxyd . . . .  9,496 %
K a l k ..........................  6,972%
Magnesia . . . .  2,521 %
K a l i ..........................  2,506 %
N a t r o n .....................  1,004%
Schwefelsäure . . . Spuren
Phosphorsäure. . . 0,141%
Kohlensäure . . . 4,289 %
Chemisch gebundenes

Wasser . . . .  4,458 %
Nichtbestimmtes . . 1,044%

100,000 %
Hygroskopisch. Wasser 5,626 %  

Hieraus erg ib t sich, daß ein Ton
mergel vorlieg t m it hohem Kiesel
säuregehalt; des Kalk-, Kali- und 
Natrongehaltes wegen ist seine 
Verwendung als feuerfester Ton 
absolut ausgeschlossen, und könnte 
er nur fü r gewöhnliche Töpfer
waren Benutzung finden. Von 
einer Im porta tion kann keine Rede 
sein, da Deutschland bessere Ware 
im Braunkohlen-Gebirge reichlich 
besitzt. (4. 10. 1910.)

Verhandlungen des Vorstandes. 5
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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 :

Farbstoff, Erdfarbe 
aus der Gegend 
bei M ikindani,

D. O. A.

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

Das M ateria l ist sehr ungleich be
schaffen, neben weichen, in W as
ser le icht zerfallenden Stücken kom 
men auch solche von großer Härte 
vor.

Die Analyse eines weichen Stückes 
ergab:

S i0 2 49,516%  K  , O 0,138% 
A12 0 3 23,373% Na2 O 0,113%  
Fe2 0 3 16,244% S Ö3 Spuren 
Ca O 0,261 %  C Oa — 
A lg O  0,119%  P2 Os 0,168%

Glühverlust 9,513%, d.h. chemisch 
gebundenes Wasser.

$
Hygroskopisches Wasser 0,513% .

M einer Auffassung nach verträgt das
Rohmaterial denTransportn icht und
ließe es sich nur dann verwerten 
wenn es an O rt und Stelle ge
mahlen oder geschlämmt werden 
kann; es müßten also dort Wasser
kräfte vorhanden sein. Eine Be
antwortung der Frage, welchen 
W ert das geschlämmte Produkt 
hat, bzw. ob sich der Transport 
lohnt, läßt sich erst nach probe
weiser Verarbeitung eines Quan
tums von mindestens 500 kg geben.

Um  sicher zu gehen, wandte ich mich 
an die große Farben-Fabrik von 
Gebr. Heyl &  Co., Aktien-Gesell- 
schaft, Charlottenburg. Die Firma 
bitte t zur genaueren Untersuchung 
der Ware um etwa 500 kg. Der 
Gehalt an Eisenoxyd wäre nicht 
so w ich tig  w ie die sonstige Z u
sammensetzung. (27. 9 . 1910.)

Desgl. II. Kön ig l. Berg
akademie, Berlin

H e rr Professor Dr. P u fa h l äußert 
sich über die übersandte M inera l
probe, w ie fo lg t:

Das eisenschüssige zersetzte Ge
stein ist im  geschlämmten Zustande
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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 :

Farbstoff, Erdfarbe 
aus der Gegend 
bei M ikindani, 
D. O. A.

11. König l. Berg
akademie, Berlin

als Erdfarbe verwendbar, hat aber 
nur einen sehr g e r in g e n  Handels
wert. Das M aterial verändert sich 
nicht in der Färbung beim Brennen, 
weshalb Ocker m it anderen Fär
bungen nicht daraus hergestellt 
werden können.

W ir  schließen uns dieser Äuße
rung an.

(29. 9. 1910.)

Easer-Pflanze aus 
Falealili (Samoa)

Botanische Zentra l
stelle fü r die K o 
lonien, Dahlem

Die aus Samoa stammende Pflanze 
heißt botanisch Asclepias curas- 
savica. Sie is t ein sehr gemeines, 
auf allen Inseln der Südsee 
verbreitetes Unkraut, das wohl 
nur durch ständiges Schneiden vor 
der Blüte nach und nach beseitigt 
werden könnte. (11.5.1910).

Guano,Fledermaus-, 
aus dem Bezirk 
O utjo , D. S. W . A.

I. Agrikultur-chem i
sches Institu t der 
Universität 
Königsberg

In  dem Fledermaus-Guano aus dem 
Bezirk O utjo  in Südwestafrika sind 
folgende düngende Bestandteile 
enthalten:
Stickstoff, gesamte Menge 5,77% 
Stickstoff in  Form  von

A m m o n ia k ..................... 0,84%
Phosphorsäure, gesamte

M e n g e ............................... l,e6°/0
Phosphorsäure, in Wasser

lö s lic h ................................0,50%
K a l i ................................ ....  0,76%
Der Stickstoff ist zum T e il schwer
löslich, er enthält Flügeldecken 
von Insekten und dergh, und w ird  
der W ert von 1 kg Stickstoff m it 
90 Pf. in  Ansatz zu bringen sein, 
die Phosphorsäure m it 35 Pf., das 
K ali m it 15 Pf.

Diese Preise würden fü r den Land
w ir t in  Ansatz kommen, der in
Deutschland den Fledermaus-Gu
ano kauft, sie sind nicht fü r den 
Großhändler berechnet. M u ltip li
ziert man 5,77 m it 9 1/4, 1,66 m it 
35, 0,75 m it 15, so ist der berech
nete W ert fü r 100 kg 5 %  bis 6 M. 
(5. 11. 1910.)

5'
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H e r k u n f t  u n d

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

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

Guano,Fledermaus-, 
aus dem Bezirk 
O utjo , D. S. W . A.

Guttapercha 
aus Neu-Guinea

II. A grikultur-chem i
sche Versuchssta
tion fürd ieProvinz 
Brandenburg, 
Berlin

Kautschuk- 
Zentralstelle 
fü r die Kolonien, 
Berlin

Desgl. Desgl.

Der Fledermaus-Guano ist ein durch
aus w ertvo ller Düngestoffund wenn 
auch geringhaltiger, dem Peru- 
Guano ziemlich nahestehend. Da 
in dem Fledermaus-Guano der 
Stickstoffgehalt im  Verhältnis zum 
Phosphorsäuregehalt überw iegt, 
ist eine Verwendung desselben im 
Verein m it phosphorreichen Dünge
m itte ln zu empfehlen. (23.10.1910.) 

Die Guttaperchaprobe entspricht in 
ih rer äußeren Beschaffenheit genau 
der fü r m inderwertige Guttapercha
sorten normalen. Sie ließ sich gut 
waschen. Der Waschverlust be
trägt 8 ,2% . Das gewaschene Fell 
ist von rotbrauner Färbung und 
ziemlich harter Beschaffenheit.

Das Fell hatte folgende Z u
sammensetzung:
H a r z ...............................  63,96 %
Mineralbestandteile . . 1,69%
Kautschuksubstanz . . 34,35 %

100,00%
Das Harz wurde als normales 

Guttaperchaharz charakterisiert.
In den M ineral-Bestandteilen 

wurden Eisen- und Tonerdeoxyd 
sowie Kreide nachgewiesen, da
neben Spuren von gebundener 
Phosphorsäure und Magnesia.

(4. 8 . 1910.)
G u t ta p e rc h a  I. Q u a li tä t .  Die 

Probe hat ein normales Aussehen 
und zeigt sich nur im verhältnis
mäßig geringen Grade mechanisch 
verunreinigt. Ih r Wasch- und 
Trockenverlust beträgt 5% . D ie 
W aschflüssigkeit reagiert schwach 
alkalisch.

Das gewaschene und trockene Fell 
zeigt folgende Zusammensetzung: 
Mineralbestandteile (Asche) 1,6 %
H a r z ....................................... 46,8%
Gutta-Substanz....................... 51,6%

100,0 %
Die Mineralbestandteile enthalten 

Phosphate und Sulfate des Kal
ziums sowie etwas Tonerde- und 
Eisenoxyd.

D ie Guttapercha ist von m ittlerer 
Qualität. W ir  schätzen den heuti
gen W ert derselben unverbindlich 
auf etwa 4,20 bis 4,40 M . das K ilo.
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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 :

Guttapercha aus 
Neu-Guinea

Kautschuk - Zentra l
stelle fü r die K o
lonien, Berlin

G u t ta p e rc h a  11. Q u a li tä t .  Die 
Probe zeigt gleichfalls normales 
Aussehen und erweist sich als 
etwas stärker verunreinigt als die 
als I. Q ualität bezeichnete.

Ih r Wasch- und Trockenverlust be
trägt 10%. D ie W aschflüssigkeit 
reagiert neutral.

Das gewaschene und trockene Fell 
hat folgende Zusammensetzung: 
Mineralbestandteile (Asche) 1,2%
H a r z .....................................72,0%
Gutta-Substanz . . . ■ 26,8°/,,

100,0%
Die Mineralbestandteile bestehen 

neben Phosphaten und geringen 
Mengen Sulfaten des Kalziums 
aus etwas Tonerde- und Eisen
oxyd. D ie Guttapercha is t von 
ziemlich geringer Qualität. W ir  
schätzen den W ert derselben 
heute unverbindlich auf etwa 1,80 
bis 2 M. das K ilo . (28. 9. 1910.)

Harz, aus dem Saft 
des »Melke
busches«,
D. S. W  A.

1. Pharmazeutisches 
Ins titu t der U n i
versität Berlin, 
Steglitz-Dahlem

Die erhaltene Probe w og 272 g. Sie 
w ar nicht ganz gleichmäßig, außen 
spröde und trocken, innen weich 
und feucht; beim Drücken tra t eine 
saure Flüssigkeit in feinen Tropfen 
aus.

Eine gute Durchschnittsprobe er
weichte bei 65° und w ar bei 70° 
bis 75° dickflüssig geschmolzen. 
Der Trockenverlust (Wassergehalt) 
bei 100° betrug 28,54%.

Durch Auskochen der getrockneten 
Probe m it absolutem A lkohol 
ließen sich 56,72% des ursprüng-
liehen Untersuchungsobjektes an
hellgelbem Harz gewinnen, das 
nach Verflüchtigung des Lösungs
m ittels sich zwar aus dem Gefäße 
le icht entfernen ließ, aber schon 
in der Wärme der Hand leicht 
zusammenballte und stark klebug 
wurde. Das Harz w ar nur schwer 
und unvollständig verseifbar. Eine 
technische Verwendung dafür läßt 
sich zur Ze it nicht absehen.

Der Rückstand von der A lkoho l
extraktion gab an Petroläther noch 
13,15% des ursprünglichen Unter
suchungsobjektes kautschukartige 
Bestandteile (Reinkautschuk) ab.
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H e r k u n f t  u n d

P r o d u k t :

Harz, aus dem Saft 
des „M e lke
busches“ ,
D. S. W . A.

Desgl.

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

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

II. Kautschuk- 
Centralstelle fü r 
dieKolonien,Berlin

E r g e b n i s :

Dabei blieben 4,33%  unlösliche Be
standteile zurück. Das U nter
suchungsobjekt enthält hiernach:
H a rz .....................................  56,72%.
K au tschuk .......................... 13,15%
Verunreinigungen . . . 4,33 %  
Wasser (aus der Differenz) 25,80%. 

(durch Trocknen28,54% )
100,00%

Ob eine Verarbeitung des unter
suchten Rohstoffes auf Kautschuk 
lohnend is t,  dürfte zweifelhaft 
sein. (13. 10. 1910.)

Die Probe zeigt in ih rer äußeren 
Beschaffenheit eine ungleichmäßig 
grauweiße Färbung und erweist 
sich schon äußerlich durch 
mineralische und mechanisch
organische Bestandteile als stark 
verunreinigt. Sie hat einen eigen
tüm lich süßen Geruch, der dem
jenigen ähnelt, w ie w ir  ihn bei 
gewissen, aus dem Safte süd
amerikanischer Pflanzen ge
wonnenen Produkten fanden, über 
deren botanische H erkunft näheres 
bis heute nicht bekannt geworden 
ist.

D ie Probe hätte folgende Zusammen
setzung:
Wassergehalt . . . .  22,8 %.
Z u c k e r ...................................... 0,1 %
Mineralbestandteile . . 3,0 % ,
Mechanisch-organische 

Verunreinigungen,
Holzteile etc. . . .  3,6 %

H a r z ....................................60,9 %
Stickstoffhaltige Substanz 9,6 %

100,0 %
Das Harz ist von bräunlicher Färbung 

und von sprungharter durch
sichtiger Beschaffenheit.

In der stickstoffhaltigen Substanz 
wurden ca. 8%  eiweißartiger 
Substanz nachgewiesen.Kautschuk- 
oder Guttapercha-ähnliche Sub
stanz konnte m it Sicherheit nicht 
festgestellt werden, doch zeigte 
sich beim Verbrennen ein isopren
artiger Geruch, der anscheinend 
aus dem Vorhandensein geringer 
Mengen terpenartiger Bestandteile 
stammt.
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H e r k u n f t  u n d

P r o d u k t :

Harz, aus dem Saft 
des „M e lke
busches“ ,
D. S. W . A.

Harz, Pflanzensaft 
(Kautschukartige 
Masse) von einem
beiM kalam a,D .O .
A., w ild  wachsen
den »Baumwoll- 
baum«

U n t e r s u c h t

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

II. Kautschuk — 
Zentralstelle fü r 
dieKolonien, Berlin

Desgl.

D ie Mineralbestandteile sind in  der 
Hauptsache als mechanische Ver
unreinigung, Sand, vorhanden. Im  
übrigen wurden neben geringen 
Mengen von Eisen- und Bleisalzen 
Spuren vonKalksalzen aufgefunden.

A u f der Waschwalze läßt sich das 
Harz gut behandeln. Es verliert 
dabei rund 33% seines ursprüng
lichen Gewichtes und läßt sich 
zu einem dünnen gleichmäßig 
grau gefärbten Fell ausziehen.

Irgendwelchen Handelswert scheint 
tu is  das Produkt in  dieser Form 
nicht zu besitzen. Ob es möglich 
ist einen Verwendungszweck fü r 
dasselbe zu finden, kann m it 
Sicherheit heute nicht gesagt 
werden. Um  dieses festzustellen, 
müßten jedenfalls m it großen 
Mengen des Harzes umfangreiche 
großtechnische Versuche angestellt 
werden. (13. 8 . 1910.)

D ie Untersuchung der Probe hatte 
folgendes Ergebnis:

Das Produkt befand sich in weißen 
Glasflaschen und hatte sich deutlich 
in ein weißgelbliches Serum und 
eine käsigweiße Masse geschieden. 
Durch Kochen m it Wasser gelingt 
eine vollständige Trennung der 
flüssigen und festen Bestandteile. 
D ie festen Bestandteile sind von 
klebriger Beschaffenheit. Das Se
rum  zeigt stark saure Reaktion. 
Beim Kochen des Ausgangsmate
rials tr it t  Gasentwicklung aut. Das 
Gas zeigt einen Geruch, wie er 
bei im  Wasser modernden Pflanzen 
auftritt. Das Wasser selbst, w ie 
die koagulierte Substanz, riecht 
stark nach Mercaptanen, anschei
nend liegt eine flüssige, leicht 
flüchtige Schwefelverbindung vor 
die in  Form kle iner Tropfen aut 
dem Wasser schwimmend be
obachtet werden konnte. Das 
Serumwasser enthält noch E i
weißbestandteile und zeigt eine 
schwache Biuretreaktion.
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Harz, Pflanzensaft 
(Kautschukartige 
Masse) von einem 
beiMkalama, D.O. 
A., w ild  wachsen
den »Baumwoll- 
baum«

Kautschuk - Zentra l
stelle fü r die 
Kolonien, Berlin

Versetzt man das Wasser m it A m 
moniak, so fä llt ein vo lu
minöser Körper aus. Kocht man 
das m it Am m oniak gesättigte F il
trat, so scheidet sich ein weiterer 
kristallin ischer Niederschlag aus. 

D ie von demselben abfiltrierte Lö
sung scheidet, auf ein kleines V o
lumen eingedampft, beim Erkalten 
schön gebildete prismenförm ige 
Kristalle aus. Diese Kristalle 
deren Natur noch nicht aufgeklärt 
werden konnte, sind bei Lu ft
temperatur ziemlich unbeständig 
und verharzen leicht.

Sie besitzen einen eigenartigen deut
lich ausgeprägten Geruch. Beim 
Veraschen zeigt sich, daß sie noch 
M ineralbestandteile, in der Haupt
sache alkalische Erden, enthalten. 

Die koagulierte, klebende, käsige 
nur wenig elastische Substanz be
tragt prozentual 59,1 %  des Aus
gangsmaterials. Sie ist zum großen 
Te il in heißem A lkoho l löslich. 
Aus dem F iltra t scheidet sich ein 
armophes weißes Pulver aus, das 
nunmehr weder in A lkoho l noch 
in Wasser löslich ist.

D ie A lkohollösung zeigt starke grüne 
Fluoressenz.

Die von der A lkohollösung ab fil
trierten festen Bestandteile lassen 
sich auf der Waschwalze zu einem 
Felle ausziehen. Das trockene Fell 
enthält etwa 69 %  einer harz
artigen, in  A lkoho l unlöslichen, 
reinweißen, kristallinischen Sub
stanz, die scharf bei 129° C schmilzt 

In der harzfreien Substanz wurde 
etwas Kautschuk sowie prozentual 
etwa die gleiche Menge E iw eiß
substanz nachgewiesen. Zucker 
oder zuckerartige Substanzen 
waren weder hier noch im  Serum 
selbst nachweisbar. 

Zusammengestellt erg ib t sich fü r das 
Ausgangsmaterial folgende Z u 
sammensetzung:
Serumwasser.....................  40 9 °/
Feste Bestandteile . . . 5 9 ’l  o/° 

darin : ’ 0
harzartig, alkohollöslich . 47,95 %  
harzartig, alkoholunlösl. . 6,19 °/0
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Harz, Pflanzensaft 
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Masse) von einem 
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den »Baum woll
bau m«

Kautschuk - Zentra l
stelle fü r die K o lo 
nien, Berlin

Proteinkörper, E iw eiß
substanz .....................1 ,90%

Kautschuksubstanz . . 1,90 %
Mineralbestandteile . . 1,10%

In den Mineralbestandteilen wurden 
Phosphate des Calciums, M a
gnesium -Karbonat sowie Eisen- 
und Tonerdeoxyd nachgewiesen. 
(28. 9. 1910.)

Kautschuk aus Neu- j Desgl.
Guinea

P ro b e  I. D ie Probe stellt in ihrem 
Äußern lose aneinanderklebende 
Flakes dar, die vor der Über
sendung an uns zerschnitten waren. 
Sie zeigt an ihrer Oberfläche ein 
dunkelbraunes Aussehen, das im 
Innern in hellere Färbung bis 
nahezu zum W eißlichen übergeht. 
Sie w ar besonders an ihren äußern 
Flächen stark klebend und hat 
einen dumpfigen Geruch. A uf der 
Waschwalze läßt sie sich nicht 
gut verarbeiten. Das Waschwasser 
reagiert alkalisch. Der Waschver
lust der Probe beträgt 41,2% .

D ie trockene Probe hat folgende 
Zusammensetzung:

Harz . . . . . . .  8 ,8 6 %
Mineralbestandteile . . 0,55 %
Kautschuksubstanz . . 90,59 %

100,00%

Das Harz ist weich. D ie M ineral
bestandteile bestehen in der Haupt
sache aus Tonerde- und Eisenoxyd, 
Kreide und etwas gebundener 
Schwefelsäure, daneben wurden 
Spuren von Gangart, gebundener 
Phosphorsäure und Magnesia nach
gewiesen.

Das gewaschene Fell ist von dunkel
brauner Färbung und von mäßiger 
Nervigkeit.

D ie Viskosität, das heißt die Aus
flußgeschwindigkeit in  Sekunden 
von 100 ccm einer 5% igen  Kaut
schuklösung in Xylo l, wurde zu 
14%  Sekunden festgestellt. Sie 
ist also eine niedrige.
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Kautschuk aus Neu- 
Quinea

Kautschuk - Zentra l
stelle fü r die K o lo
nien, Berlin

W ir  schätzen den W ert des Kaut
schuks bei den heutigen M arkt
verhältnissen unverbindlich auf 
M. 8 ,— .

P ro b e  II. Auch diese Probe wurde 
uns in Form von Flakes über
geben, die bei Eingang zerschnitten 
waren. Ihre Außenfläche ist 
dunkelbraun bis schwarz. Im  
Innern ist die Färbung heller bis 
zum Rötlichweiß. Die K lebrigkeit 
ist geringer als bei Probe I. Der 
dumpfige Geruch ist in gleichem 
Maße vorhanden. Auch diese 
Probe zeigt sich w ie Probe I schon 
äußerlich durch große Mengen 
von Holz- und Rindeteilen ver
unreinigt.

D ie Behandlung auf der Waschwalze 
war auch bei dieser Probe 
schwierig. Das Waschwasser zeigt 
gleichfalls eine alkalische Reaktion. 
Das gewaschene Fell ist etwas 
heller als bei Probe I und zeigt 
gleichfalls mäßige Nervigkeit. Der 
W aschverlust beträgt 42% .

Das gewaschene und getrocknete 
Fell hat die folgende Zusammen
setzung:

H a r z ................................9 ,34%
Mineralbestandteile . . 0 ,52%
Kautschuksubstanz . . 90,54 %

100,00%
Das Harz ist von ziemlich harter 

Beschaffenheit.

In den Mineralbestandteilen wurden 
w ie bei Probe I in  der Haupt
sache Eisen- und Tonerdeoxyd, 
Kreide und gebundene Schwefel
säure nachgewiesen, daneben 
w ieder Spuren von Gangart, ge
bundene Phosphorsäure und 
Magnesia.

Die V iskosität wurde zu 284/5 Se
kunden gefunden, ist also höher 
als bei Probe I, im m erhin jedoch 
noch relativ niedrig. W ir  schätzen 
den M arktw ert dieses Produktes 
unverbindlich auf M.9,— (4.8.1910.)
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Kautschuk - Zentra l
stelle fü r die K o lo
nien, Berlin

An der kleinen Probe läßt sich der 
W aschverlust nur schwer fest
stellen, und schätzen w ir  denselben 
nach unserem Befunde im  Durch
schnitt auf etwa 20% .

Die Untersuchung des gewaschenen 
Felles hatte folgendes Ergebnis:

F e u c h t ig k e it ..........................0 ,5 8%
Harzgehalt . . . . .  9,24 %  
M ineralbestandteile

(A s c h e ) ..................... ..... 0,54 %
Kautschuksubstanz (ein

schließlich der Stick
stoffsubstanz) . . . , 89,64 %

100,00 %

Die M ineralbestandteile bestehen 
aus Eisen- und Tonerdeoxyd,Kreide 
und Spuren Phosphorsäure. M ag
nesia w ar in denselben nicht nach
zuweisen.

Der Kautschuk zeigt: eine m ittlere 
Nervigkeit, und glauben w ir  w ohl, 
daß sich dessen Q ualität durch 
eine entsprechende Behandlung 
bzw. in einer älteren Plantage 
noch verbessern lassen w ird.

Im m erhin stellt derselbe auch schon 
in dieser Form  eine marktgängige 
W are dar, deren W ert w ir  un
verbindlich auf etwa M. 14,— bis 

I M . 15,— bei den heutigen Preisen 
! schätzen. (23. 5. 1910.)

Kautschuk von einer Desgl.
Liane im Oertzen- 
gebirge, Neu- 
Guinea

Die Probe bestandauskleinenKnollen 
von dunkelbrauner Färbung, die 
im  Innern fast weiße Farbe zeigten, 
und sich stark mechanisch ver
unrein ig t erwiesen.

D ie Probe läßt sich auf der Wasch
walze in normaler Weise waschen 
und zeigt dabei einen Wasch
verlust von 24 %• Das Wasch
wasser reagiert neutral und ent
hält geringe Mengen Zucker.

Ueber das Gewinnungsverfahren der 
Probe sind uns M itte ilungen nicht 
gemacht worden. Aus der Be
schaffenheit des Waschwassers 
war über dasselbe nichts zu er
kennen. Das gewaschene Fell
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Kautschuk von einer 
Liane aus dem 
Oertzengebirge, 
Neu-Guinea

Kautschuk - Zentral- | zeigt braune Färbung und
stelle fü r die Kolo- 1 m ittlere Nervigkeit. Zersetzungs-
nien, Berlin i erscheinungen waren an demselben

nicht erkennbar.
Die Untersuchung des trockenen 

Felles ergab fü r dasselbe folgende 
Zusammensetzung:

Harz (Aceton löslich) . 15,95 °/0
Mineralbestandteile

( A s c h e ) ..................... 1,05%
Kautschuksubstanz (ein- 

schließlichEiweiß usw. 
aus der Differenz) . 83,00 %

100,00%
Das Harz ist sprunghart.
D ie M ineralbestandteile bestehen 

aus geringen Mengen von Kalk
salzen, und zwar etwas Sulfaten 
und Phosphaten, daneben Spuren 
von Magnesia-Salzen, etwas Eiser.- 
und Tonerdeoxyd, sowie geringen 
Spuren von Bleisalzen.

D ie Viskosität einer 3% ig en  Lösung 
in X y lo l beträgt 24, ist also ziem
lich niedrig.

Mischungen und Vulkanisationsver
suche ließen sich an der Probe 
ih rer K le inheit wegen nicht aus
führen. W ir  schätzen den W ert 
des Kautschuks bei Zugrunde
legung eines Parapreises von 

| M. 19,— auf M. 8,50 bis M. 9,— 
das K ilo. (5. 9. 1910.)

Ö lfrüchte, Früchte 
der Raphiapalme 
aus Lorenço M ar
ques

Hamburgisches
Kolon ia linstitu t,
Ham burg

Nach unserer Kenntnis wurde schon 
mehrmals versucht, die Früchte 
der verschiedenen Raphiapalmen 
zu verwerten und zu diesem Zweck 
eine größere Menge derselben 
hier im portiert. D ie Versuche 
blieben erfolglos, da der geringe 
Fettgehalt der Kerne und die harte 
Beschaffenheit des Nährgewebes, 
welche nur eine Extraktion im ge
mahlenen Zustande zuläßt, ent
gegenstanden. Ebenso ließen sich 
die Kerne zu Drechslerzwecken 
wegen der sie durchziehenden tiefen 
Furchen nicht m it V orte il ver
wenden. ( 10. 10. 1910.)
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Palm öl-Preßgut 
aus Togo

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

I. Der Inhalt des eingegangenen 
Kistchens ist in Fasern und Kerne 
getrennt worden.

Es waren d a rin : 3600 g  faserfreie 
Kerne, 

981 g Fasern,

Inhalt zusammen 4581 g, davon 
sind also 78,6%  Kerne und 

21,4% Fasern,

zusammen 100,0 % .

Aus den Fasern wurden durch 
wasserfreien Ä ther 20,20% Roh
fett, aus den Kernen 17,81% Roh
fe tt gewonnen. (28. 8.1910.)

II. Unter der Angabe. »Rohfett« ist 
allerdings der in Ä ther lösliche 
Bestandteil zu verstehen. Derselbe 
dürfte aberohne erheblichen Fehler 
m it »Palmöl« identifiz iert werden 
können und die m itgeteilten Zah
len den nahezu richtigen Gehalt 
an Palmöl bedeuten, der noch in 
dem Preßgut (Fasern und Kernen) 
enthalten ist. (23.9.1910.)

Schwefelkies aus der 
Nähe von K ilw a, 
D. O. A.

Geh. Reg.-Rat Prof. 
Dr. W ohltm ann, 
H a lle a. S.

Bezüglich des Schwefelkieses scheint 
ein hochprozentiges M ateria l vor
zuliegen, und bitte eventl. um 
nähere Äuskunft darüber, was es 
m it demselben fü r eine Bewandtnis 
hat. W enn derselbe technischen 
Zwecken dienen soll, würde er 
zweckmäßiger im  Laboratorium 
des Herrn Professor Thoms zu 
untersuchen sein. (4. 11. 1910.)

W urzeln von Cour- 
bonia decumbens 
aus M ombo,
D. O. A.

Kaiserl. Biologische 
Ansta lt fü r Land- 
und Fors tw irt
schaft, Dahlem

Bei den übersandten W urzeln sind 
Stoffe, insbesondere Gerbstoffe, 
welche die Eigenschaft haben, 
trübes Wasser zu klären, nicht auf
gefunden worden. (26. 4. 1910.)
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Baum wolle aus dem 
Ebolovabezirk im  
Süden Kameruns

I. Leipziger Baum
wollspinnerei, 
Le ipzig-L indenau

Die kleinen Muster sind durchgängig 
von Hand entkörnt und repräsen
tieren sich dadurch unvorteilhaft, 
die Baumwolle ist gut gereinigt 
und zeigt wenig Unreifes. Der 
Charakter der Baumwolle ist et
was rauh, gutfarbig, der Stapel 
ungleichmäßig, nicht sehr lang, 
kräftig.

D ie Baum wolle dürfte als Ersatz 
fü r Amerikaner gute Dienste tun. 
(19. 9. 1910.)

Desgl. II. Bremer Baum
wollbörse, Bre
men

Ein Te il sachverständiger Herren, 
denen w ir  die Proben unterbreitet 
haben, äußert sich folgender
maßen:

P ro b e  1, 3, 5. Kräftiger, aber un
gleichmäßiger Stapel, mangelhaft 
geginnt, Farbe etwas unfreundlich.

P ro b e  2, 4. Farbe etwas unfreund
lich, Stapel bedeutend besser, 

während ein anderer Te il der 
Herren sich w ie nachstehend 
äußert:

P ro b e  1. Sehr schöne Baumwolle, 
rein in Farbe, etwas fleckig, rauher, 
äußerst kräftiger, aber le ider sehr 
unregelmäßiger Stapel; letztere 
Erscheinung entwertet das Ma
teria l wesentlich.

P ro b e  2. Fast gleich m it N r. 1, 
in Farbe scheinbar eine K le in igke it 
besser.

P ro b e  3. Schlechtes, zerzaustes 
Muster, daher schwer zu be
urte ilen; W are an sich in  Farbe 
w ie 1 und 2 .

P ro b e  4. Baumwolle an sich ganz 
ähnlich w ie 1, 2 und 3, Stapel 
jedoch im Charakter ganz anders, 
wesentlich länger, nicht so rauh, 
aber auch sehr ungleichmäßig.

P ro b e  5. Ganz ähnlich w ie Nr. 4. 
W ertangabe schwierig in fo lge U n
regelmäßigkeit im  Stapel, durch
weg aber sehr gutes Spinnmaterial, 
welches sich sicher gut verkaufen 
w ird . (15. 8 . 1910.)
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Baum wolle aus dem 
Ebolovabezirk im  
Süden Kameruns

III .  Kommerzienrat 
H . Semlinger, 
Bamberg

A lle  fün f M uster zeigen die gleichen 
Erscheinungen einer jungen Baum- 
w o llku ltu r: rauhen Charakter, un
regelmäßigen Stapel, ungleiche 
Farbe. Ein wesentlicher Unter
schied in den fünf Proben scheint 
m ir nicht zu bestehen; die Länge 
des Haares schwankt von 26 bis 
30 m m ; die K ra ft der Faser ist be
friedigend. (10. 8 . 1910.)

Desgl. IV . Kommerzienrat 
M arw itz,
Dresden

D ie m ir befreundete Deutsch-Levan
tinische Baum woll - Gesellschaft, 
Dresden, von der ich die Bauin- 
w o ll - Proben untersuchen ließ, 
schreibt m ir:
»Die fün f Baum wollproben stellen 
eine Baum wolle dar, deren Faser
struktur ziemlich grob, w o llig  und 
glanzlos ist. Daher rangiert die 
Baumwolle u. E. in die Ersatz
klasse von Indern. Ja, man wäre 
versucht, die Ware selbst als 
indische anzusprechen, würde die 
ganze Aufmachung und besonders 
die relative Festigkeit des Stapels 
nicht auf eine andere Provenienz 
hindeuten. Der Stapel ist bei den 
Mustern 2 bis 5 sehr kräftig, zum 
Te il aber unregelmäßig. Außer» 
dem enthalten die M uster 1 bis 3 
v ie l tote Flocken. Die W are ist 
zum Te il n icht ausgereift und zum 
Te il an der Staude in schlechtes 
W etter gekommen. Die M arkt
fähigkeit is t, wenn man davon 
ausgeht, daß diese W are als Er
satz fü r gutklassige Inder dienen 
soll, unbegrenzt, und hinsichtlich 
des W ertes würden w ir  sagen, 
daß Num m er 5 Broach Fine ent
sprechen müßte, während die 
Nummern von 4 bis 1 abwärts 
m it je Vj Pf. abfallen.«

(18. 8 . 1910.)

Baumwolle, Abassi- 
aus Kilossa,
D. O. A.

Mechan. Baum woll
spinnerei und 
Weberei,
Bamberg

Die ostafrikanische Abassi zeigt 
einen ganz anderen Charakter 
als die in Ägypten wachsende 
Baumwolle gleichen Namens. 
Erstere ist rauh, ungleich im  
Haar und nicht glänzend; v ie l
le icht w ird  sie glänzend, wenn
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Baumwolle, Abassi 
aus Kilossa,
D. O. A.

Mechan. Baum woll
spinnerei und 
Weberei,
Bamberg

sie durch die Maschine gegangen 
ist. D ie Abassi hat, w ie es 
scheint, zu wenig rechtzeitige 
Feuchtigkeit gehabt; wenn man 
sie gehörig auszieht, zeigt sie 
auch ziemlich lange Fasern, sie 
ist aber, w ie gesagt, vorläu fig
noch n ich t auf der Höhe des 
ägyptischen Originals.

(31. 10. 1910.)

Baumwolle, Einge
borenen- aus Fa- 
schoda, Sudan

*

I. Kom. Rat C. O. 
Langen, M.-Glad- 
bach

Die »Native«-Baum wolle aus Fa- 
schoda ist eine reine, seidige 
Baumwolle. Der Stapel ist sehr 
verschieden, er schwankt von etwa 
25 bis 35 mm, dadurch dürfte die 
Verwendbarkeit dieser Baumwolle 
sehr beeinträchtigt werden.

Für grobe Nummern w ird  im  all
gemeinen eine weniger seidige 
Baum wolle verwandt, fü r feine 
Num m ern dagegen würde die be
musterte Baum wolle sich wohl 
eignen, aber h ierfür ist der Stapel 
viel zu unregelmäßig. Unter 
diesen Umständen bedauere ich, 
über die M arktfäh igke it der »Na
tive «-Baum wolle und den evtl, 
zu erzielenden Preis mich nicht 
äußern zu können. (11. 6 . 1910.)

Desgl. II. Kom.Rat Heinrich 
O tto, Stuttgart

Ich habe gefunden, daß es sich um 
eine marktfähige W are handelt, 
w oh l etwas ungleich im  Stapel, 
verm utlich etwas trocken auf
gewachsen, und die nach heutigem 
Stand ungefähr 65 bis 70 Pfennige 
per Pfund wertet. (6 . 6 . 1910.)

Desgl. I II .  Kom. Rat H.Sem- 
linger, Bamberg

Soviel ich aus der ganz spröd ge
wordenen Probe sehe, ist die 
Baum wolle sehr ungleich im  Sta
pel, auch nicht so zart w ie früher 
gesehene M uster dieses Cha
rakters; in der Hauptsache ist die 
Faser kurz, aber ziemlich kräftig. 
(6 . 6 . 1910.)
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Baumwolle, unent- 
kernte,
K ilw a, D.-O.-A.
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Chemnitzer Actien- 
Spinnerei, Chem
nitz

E r g e b n i s :

Die wenigen M uster habe ich ge
prü ft und gestatte m ir, w iederho lt 
darauf aufmerksam zu machen, 
daß die Beurteilung noch in Saat 
befindlicher Baum wolle , und be
sonders bei so kleinen Mengen w ie 
die vorliegenden M uster, außer
ordentlich schwierig ist. Die 
M uster scheinen verschieden zu 
sein, die weiße erscheint besser 
als die gelbe. D ie weiße Q uali
tät hat teilweise einen vorzüg
lichen Stapel, während die gelbe, 
welche nicht ganz ausgereift er
scheint, kürzer im  Stapel ist. Die 
weiße Baum wolle bewerte ich 
heute, wenn sie sämtlich w ie 
die einzelnen vö llig  ausgereiften 
Bollen, auf 80 bis 85 Pf. per 1/ 1 kg 
franko Ham burg, dagegen taxiere 
ich den W ert der nicht ausgereiften 
Bollen und der gelblichen auf 60 
bis 65 Pf. (23. 9. 1910.)

Faser, Akon, aus 
Somaliland und 
Kapok aus 
Abessinien

Desgl. K a p o k  aus A b e s s in ie n .  Das 
uns übersandte M uster ist gerei
n igter Kapok von guter Qualität, 
der Stapel ist jedoch sehr kurz 
und brüchig und daher fü r Spinn
zwecke nicht geeignet. Diese Qua
litä t Kapok w ird  hauptsächlich in 
folge ih rer Reinheit zu Polster
zwecken verwendet. Der W ert 
is t heute 50 bis 60 Pf. per l / 2 kg 
franko Hamburg.

A k o n  aus S o m a lila n d .  Diese 
Faser unterscheidet sich wenig 
von der Pflanzenseide (Akon), w ie 
w ir  dieselbe von Indien beziehen. 
D ie Faser ist an und fü r sich 
gut, doch scheint dieselbe beim 
Pflücken nicht sorgfä ltig behandelt 
worden zu sein, da außerordent
lich viel holzige Rispen in dem 
M uster enthalten sind, welche beim 
Spinnen sehr stören. Die indische 
Pflanzenseide ist wesentlich reiner 
als die bemusterte Ware, doch ist 
der Stapel an und fü r sich eben
so gut w ie der der indischen 
Ware. Wegen der Unreinheiten 
ist die vorliegende Q ualität nicht 
mehr als 25 Pf. per 1/2 kg franko 
Ham burg wert. (27. b . 1910.)

6Verhandlungen des Vorstandes.
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Faser, Blätterproben M ax Einstein, 
aus dem Osten Ham burg 
Deutsch-Südwest
afrikas

Ich glaube sicher, daß diese Blätter 
eine industrie lle Verwendung f in 
den können. Es ist aber erforder
lich, ein größeres Quantum, v ie l
le icht einen Ballen zu haben, um 
die Sache näher untersuchen zu 
können. Auch bezüglich des Ge- 
stehungspreises und verfügbarer 
Quantitäten, nach Gewicht, sollten 
Angaben gemacht werden.

(17.11.1910.)
Es ist nicht ganz leicht, nach dem 

M uster das M aterial zu bewerten. 
Es handelt sich um eine in Länge 
ziemlich ungleichmäßige Ware, die 
sehr verschiedentlich entholzt ist, 
zum T e il ist sie spinnfähig, ge
nügend entholzt, und anders ist 
w ieder soviel Ho lz darin, daß w ir  
sie in dem Zustande nicht ver
arbeiten können.

Auch variiert der Hanf sehr stark 
in der Farbe und ebenfalls ist die 
K raft recht ungleichmäßig, sodaß 
auf jeden Fall die Faser in dem 
Zustande nur fü r ganz unter
geordnete Fabrikate benutzt werden 
kann. Sie erinnert eigentlich etwas 
an Ramie, da sie das Gefühl 
davon hat, nur, daß sie nicht die 
Vorzüge dieser Faser besitzt.

Es w ird  darauf ankommen, ob in 
bezug auf Entholzung und Be
arbeitung eine größere G leich
mäßigkeit erzielt werden kann, da 
sich danach auch der W ert richtet. 
W ie das Muster ist, w ird  man 
dafür noch unter M . 30,— per 

• 100 kg franko hier anlegen können, 
nicht mehr m it Rücksicht auf den 
jetzigen billigen Rohstoffmarkt. 
(26. 7. 1910.)

W ir  finden die Beschaffenheit der 
Faser vorzüglich, wenn auch hier 
und dort reichlich kurz; dieselbe 
hat alle Vorzüge, was Farbe be
tr if ft  und W eichheit, w ie auch 
Geschmeidigkeit, aber die Faser 
hat in diesem Zustande zuviel 
W erg, müßte also gehechelt 
werden, um sie verspinnbar zu 
machen. W ir  würden die Faser 
gleich den besten Sorten von 
M auritius - Aloe - Faser bewerten. 
(23. 7. 1910.)

Faser, Hanfart' von 
"Gomphocarpus 
fruticosus«

I. Felten &  G u il
leaume, Coin

Desgl. II.Aktiengesellschaft
fü r Seil-Industrie, 
M annheim- 
Neckarau
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Faser, Hanfart von III. W arnholtz & 
»Gomphocarpus Goßler, Ham burg
fruticosus«

Es ist eine weiße, zum T e il wenig 
bearbeitete W are, welche bis jetzt 
noch nicht an den M arkt gebracht 
worden ist. D ie Faser is t sehr 
kurz und dürfte der W ert heute 
ungefähr M. 20,— bis 22,— per 
50 kg sein. (23. 7. 1910.)

Faser, Samenwolle 
aus Falealili 
(Samoa)

Chemnitzer Actien- Die m ir bemusterte Samenwolle 
Spinnerei, Chem- ; scheint von einer Asclepias- 
n itz Pflanze herzurühren. Sie ist sehr

schön glänzend, die Faser jedoch 
haltlos und brüchig; sie ähnelt 
sehr dem indischen Akon, ist aber 
wesentlich reiner und weißer.

W ie Ihnen vielleicht bekannt sein 
dürfte, haben w ir  uns die V er
arbeitung dieser Faser patentieren 
lassen und werden gern kleine 
Quantitäten der Faser aufkaufen. 
W ir  könnten dafür 60 Pf. per 1 kg 
franko Ham burg bew illigen. Es 
würde uns interessant zu ver
nehmen sein, ob zu diesem Preise 
der Bezug größerer Quantitäten 
m öglich ist, wenn nicht, welche 
Forderungen gestellt werden. 
(6 . 5. 1910.)

Faser, Seidenbaum- j Mechan. Baum woll- 
w o lle  aus D .O .A . I Spinnerei und 

W eberei, 
Bamberg

D ie Seidenbaumwolle dürfte das 
Produkt einer Sumpfpflanze sein; 
ich habe ähnliche, aber gemäß 
des kälteren Klimas im  Hoch
gebirge kürzere und n o c h  s p rö 
d e re  Fasern an etwa 30 cm hohen 
Stengeln in T iro l in  sumpfigen 
Gegenden gefunden; man heißt 

| sie dort Pferdetod. D ie von Ihnen 
gesandte Probe macht den^ E in
druck, als ob sie von ̂  D isteln 
stammen könnte. Was die Spinn
fäh igke it anbelangt, so fürchte ich, 
daß m it den bestehenden Maschi
nen der Baum wollspinnerei diese 
wunderbar glänzende, aber m ir 
sehr spröde scheinende Faser nicht 
zu normalem Garn versponnen 
werden kann, sie zw irn t sich sehr 
schlecht, auch ist sie sehr empfind
lich gegen Zug und W in d ; ich blies

6
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Faser, Seidenbaum
w o lle  aus D .O .A .

Mechan. Baum woll
spinnerei und 
Weberei, 
Bamberg

in Ih r Muster, und da flog  es in 
bedenklichem Maße in großen 
Flocken und Fasern um mich 
herum. Ein Nachteil von Be
deutung scheint m ir auch, daß 
jede Faser einen kleinen Knoten 
hat, dort, w o sie an der Pflanze 
angewachsen war. Dieser Knoten 
mußte künstlich entfernt werden. 
Ich habe aber keine Idee, w ie das 
gemacht werden könnte, vielleicht 
könnten die Fasern ohne diesen 
Knoten gepflückt werden, wenn 
sie m it Scheren abgeschnitten und 
nicht m it der Hand abgerissen w ü r
den. Soviel ich höre, verarbeitet 
H e rr Kommerzienrat S t a r k  in 
Chemnitz diese seidigen Pflanzen
flocken und, wenn ich nicht irre, 
heißt er sie Kapok. Es wäre m ir 
erwünscht, von Ihnen zu hören, 
w o  die Pflanze wächst und in 
welchen Mengen sie geerntet w ird , 
auch was der Zentner kostet. V o r
läufig  ist sie nichts w ert fü r die 
Baumwollspinnerei, solange nicht 
geeignete Maschinen dafür gefun
den werden. (31. 10. 1910.)

Faser, von Calo- 
tropis procera 
aus Deutsch- 
Ostafrika

Chemnitzer
Aktien-Spinnerei,
Chemnitz

Die eingesandte Probe von A frika- 
Akon (Ca lotrop is procera) ist 
schöner und besonders weißer als 
der indische Akon. (10. 9. 1910.)

Hanf, Buluba-Faser I. M ax Einstein. 
(Oomphocarpus Ham burg
semilunatus) aus 
U d jid ji, D. O. A.

Das M uster der Buluba-Faser ist 
zu klein, um danach ein verläß
liches U rte il abgeben zu können. 
Ich stelle indes folgendes fest: 

Von den drei Bündelchen ist 
eines von heller Farbe und mä
ßiger Länge; die Faser dieses 
Bündels ist hart und dick. Die 
Verwendungsm öglichkeit wäre 
hierbei eine ähnliche w ie die von 
Sisal- und Manilahanf. Die zwei 
andern Bündel sind gelb bis 
bräunlich, kurz, aber von mehr 
oder weniger feiner und weicher 
Faser. Diese Sorte kann m öglicher
weise Verwendung finden, je nach 
Güte der Aufbereitung und Länge, 
anstelle von Jute, aber auch von 
ungarischem oder italienischem 
Hanf, oder selbst von Flachs. 
Unter den Umständen unterlasse 
ich es, Preise zu nennen. (14.9.10).



Technische Prüfung.

-  85

H e r k u n f t  un d

P r o d u k t :

Hanf, Buluba-Faser 
(Gomphocarpus 
semilunatus) aus 
U d jid ji, D. O. A.

Desgl.

Hanf, M anila- von 
der Insel Kusaie

Desgl.

Hanfprobe aus Urfa, 
Asiatische Türkei
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II. Heinr. Ad. 
Teegier, Ham burg

Desgl.

I. Heinr. Ad. 
Teegier, Ham burg

Buluba-Faser-Proben. Die hiesigen 
Hanfkäufer schätzen den W ert der 
weißen Probe auf etwa M ark 30 
per 50 kg. Ich bin aber der M ei
nung, daß auch diese Faser sich 
fü r die Textil-Industrie eignet und 
einen höheren W ert hat. Ich gebe 
die Muster nochmals nach dieser 
Richtung weiter und komme Ihnen 
in einigen Tagen w ieder näher. 
(15. 9. 10.)

W enn ich von der Buluba-Faser 
größere M uster hätte, würde ich 
mich gern in Interessentenkreisen 
nach dem genauen W ert umhören.

Soweit sich der W ert nach der 
kleinen Handprobe überhaupt be
urteilen läßt, halte ich die Buluba- 
Faser weiß gebleicht M ark 30,00 
per 50 kg wert. (24. 9. 10.)

Der Hanf zeigt eine sehr schöne 
Q ualität und is t trotz des flauen 
Manilamarktes heute doch m in
destens m it M . 28,— bis M. 30,— 
zu bewerten und w ird  vielle icht 
noch einige M ark per 50 kg mehr 
holen. Jedenfalls werden etwaige 
Abladungen eine gute Aufnahme 
finden. Es ist nicht unbedingt 
nötig, daß der Hanf im m er so 
lang geliefert w ird. Einige Kon
sumenten würden sogar etwas 
kürzere W are vorziehen.

II. M ax Einstein, 
Ham burg

Heinr. Ad. Teegier, 
Ham burg

(24. 10. 1910.)
Der H anf von der Insel Kusaie ist 

von sehr schöner Q ualität und 
könnte, wenn in dieser gleich
mäßigen Farbe und Länge und 
nicht härter geliefert, als Ersatz
ware fü r besseren Manilahanf in 
Frage kommen. Den heutigen 
W ert taxiere ich auf M . 70 bis 65 
per 100 kg. (22. 10. 1910.)

Das Muster zeigt eine ganz unter
geordnete Qualität, ist mürbe und 
kurz, und ist eher als Hanfabfall 
denn als H anf anzusehen. Für 
Seilerzwecke ist diese Faser über
haupt nicht zu gebrauchen. Es 
könnte sein, daß, wenn die Ware 
etwas reiner geliefert w ird , man 
sie als W erg gebrauchen könnte. 
D ie W are würde dann vie lle icht 
im m erhin nur auf 8 M . bis 10 M. 
per 50 kg w ert sein. (18.11.1910.)
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H anf von Musa en- Heinr. Ad. Teegier, 
sete, aus dem Bo- Ham burg 
tanischen Garten 
Dahlem stam
mend, durch ein 
chemisches V er
fahren hergestellt.

Desgl. Desgl.

I. D ie Probe Musa ensete ist zu 
klein, um ein abschließendes U r
te il zu gestatten und es wäre m ir 
angenehm, zu Versuchszwecken 
größere M uster zu erhalten. Die 
Gewinnungsmethode scheint m ir 
eine rationelle und fachgemäße 
zu sein, denn die Faser ist sehr 
fein und haltbar; sie ähnelt in  
mancher Beziehung der Ramie
faser.

Ich habe die kleine Faserprobe ein
mal verschiedenen Leuten vorge
legt. D ie Käufer aus der H anf
branche schätzen den W ert auf 
etwa 25 M . bis 30 M. per 50 kg. 
Die W are dürfte aber Verwendung 
fü r andere Industrien finden, und 
ich glaube 40 M. bis 50 M. per 
50 kg dafür erzielen zu können, 
vorausgesetzt, daß die Faser sich 
fü r die Textilindustrie  eignet. Um  
dies feststellen zu können, erbitte 
ich m ir größere M uster, wenn 
möglich einen Probebällen.

(13. 9.1910.)

II. Soweit sich die W erte nach den 
kleinen Handproben überhaupt 
beurteilen lassen, halte ich die 
Musa ensete 25 M . bis 30 M. per 
50 kg hierhergelegt wert.

(24.9.1910.)

Desgl. Desgl. I II .  D ie Faser scheint m ir rationell 
hergestellt zu sein, doch w ird  der 
W ert der Faser, sofern sie nur fü r 
die Seil-Industrie  zu gebrauchen 
is t, immer ein relativ geringer 
bleiben. Etwas anderes wäre es, 
wenn man den A rtike l fü r die 
Textil-Industrie  verwenden könnte. 
Ich habe mich nun dieserhalb an 
verschiedene Fabriken gewandt 
und komme Ihnen nach Erhalt 
der A ntworten m it einem end
gültigen Bescheid w ieder näher.

(1.10. 1910.)
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H anf von Musa en- Heinr. Ad. Teegier, 
sete, aus dem Bo- Ham burg 
tanischen Garten 
Dahlem stam
mend, durch ein 
chemisches V er
fahren hergestellt.

Harz aus dem Saft J. H . Fischer &  Co. 
des »Melke- . Ham burg 
busches«,
D. S. W . A.

Harz, Pflanzensaft I 1. Vereinigte 
(kautschukartige Gummiwaren-
Masse) von einem fabriken
be iM kalam a.D .O  Harburg-W ien
A., w ild  wachsen
den »Baumwoll- 
baum«

! IV . Ich habe mich in den yerschie- 
denen Industrien wegen dieser Fa
ser um gehört und versucht, ob 
dieselbe als Ersatz fü r Ramie oder 
sonst zu Gespinnstzwecken ver
wandt werden kann, doch lauten 
die Antw orten aus den fraglichen 
Industrien durchweg ablehnend. 
Es w ird  daher w oh l bei meiner 
damaligen Valuation bleiben, vvo- 
nach die Faser v ie lle icht 25 M. bis 
30 M. per Z tr. w e rt sein könnte. 
D ie Bearbeitung der Faser er
scheint m ir, w ie Ihnen bereits m it
geteilt, als allgemein sachgemäß.

(12.10.1910.)

W ir  teilen Ihnen m it, daß w ir  seit 
etwa 3 Jahren eine Partie von 
120 Sack =  etwa 4000 kg von 
dieser W are hier lagern haben. 
W ir  haben nach und nach einen 
Te il abstossen können, es restieren 
jedoch noch etwa 1800/2000 kg, 
w o fü r man uns kürzlich den Preis 
von nur 0,20 M. per kg geboten 
hat. W ir  erlauben uns, Ihnen m it 
gleicher Post ein M uster unserer 
W are zu senden, und werden Sie 
ersehen, daß dieselbe bedeutend 
weißer ist w ie  das von Ihnen 
gesandte Muster, wenn auch unser 
M uster schon bedeutend verharzt 
ist. W ir  können nur dringend da
von abraten, diese W are ohne 
festen Auftrag  nach hier kommen 
zu lassen, da dieselbe absolut 
nicht los zu werden ist. (8.8.1910.)

Der schon teilweise koagulieite 
Saft wurde unter Erwärm ung und 
gleichzeitigem Zusatz von Formalin 
vö llig  koaguliert. Es resultierte eine 
gelbliche klebrige Masse, welche 
sich beim Waschen nur schwer auf 
der Walze zu einem Fell auswalzen 
ließ, auch gelang es nicht, alle in 
derselben befindlichen holzigen 
Verunreinigungen daraus zu ent
fernen.
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Harz, Pflanzensaft 
(kautschukartige 
Masse) von einem 
beiMka!ama,D.O. 
A., w ild  wachsen
den »Baum woll
bau ni'<

1. Vereinigte 
Gunim iwaren- 
fabriken 
Harburg-W ien

Das lufttrockene M aterial wurde 
in  Benzol aufgenommen, wobei es 
einen Rückstand von 21,8%  hinter
ließ , der aus 19,5%  organischen 
holzartigen Verunreinigungen und 
2,3%  nicht verbrennbarer Substanz 
bestand.

9

Aus der Benzollösung wurden durch 
Fällen m it A lkoho l 19,2 %  einer 
guttaperchaartigen Substanz ge
wonnen, die Lösung verdunstet 
hinterließ 59 %  einer weichen, 
harzigen, etwas klebrigen Masse. 
D ie guttaperchaartige Substanz w ar 
von hellgelber Farbe, schwachem, 
nicht besonders angenehmen Ge
ruch und weicher, etwas klebriger 
Konsistenz, repräsentierte also nur 
sehr geringwertiges M aterial. Für 
die G um m i-Industrie hat das M a
teria l kein Interesse, und ich glaube 
auch nicht, daß die guttapercha
artige und die harzige Substanz fü r 
andere Industrien Interesse haben 
werden. (27. 9. 1910.)

Kautschuk 
vom Rufiyi, 
D .O .A .

J. H . Fischer &  Co., 
Ham burg

Die Scheibe zeigt M an ihot, ausge
re ift, m it kleinen Schmutzbestand- 
teilen. Der Nerv ist stramm. 
D ie M arktfähigkeit in  dieser Ball
schnittenform ist eine nicht so 
gute w ie die feinen gewaschenen 
M anihots in der Grepes-Form und 
die noch besseren in der hellen, 
dünnen Plattenform.

Der zu erzielende Preis wäre et
wa M . 9,50 bis M. 10,00 per K ilo 
gramm. Es liegen von der B all
form  etwa 45000 bis 50000 kg hier 
in Ham burg unverkauft, w o fü r bei 
dem täglich flauer gehenden M arkt 
gar kein Gebot zu erhalten ist. Die 
Forderung ist dafür M . 10,00, doch 
der wahre W ert dürfte etwa M.9,00 
sein. (22. 8 . 1910.)

Kautschuk 
aus dem Nyasa- 
gebiet

W arnholtz 
tk Qossler, 
Ham burg

Der Kautschuk stammt von einer 
w ilden Pflanze Landolphia Stolzii 
Busse. Es ist eine kräftige, trockene 
W are, Iringa-a rtige  Bälle, die bei 
dem heutigen M arkt fü r Para 10/8 
etwa M . 7,25/7,50 per %  kg werten 
dürfen. (13. 5. 1910.)
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Im  Schnitt zeigten beide gesponne
nen Bälle "Beim ischungen von 
Sand und Rindeteilchen sowie 
etwas Feuchtigkeit. D ie Farbe 
ist bei dem kleinen Ball weiß
gelblich und bei dem etwas 
größeren Ball weiß-rötlich. W enn 
beide Bälle von ein und derselben 
Liane stammen, so liegt die Farben
verschiedenheit in der Koagulation. 
Auch is t der kleinere Ball von 
einer jüngeren Liane gewonnen 
worden und erscheint daher »Vir
gin«. Der Nerv ist bei beiden 
Bällen ein sehr guter. Bei den 
je tzt herrschenden hohen Preisen 
schätzen w ir  den Handelswert auf 
M. 12,25 per kg. D ie M arktfäh ig
keit würde eine gute sein, wenn 
größere Quantitäten zu haben 
sind und außerdem die Zubereitung 
eine sorgfältigere wäre, das heißt, 
wenn der Kautschuk fre i von Sand 
und Holzteilchen und Feuchtigkeit 
s-eliefert werden könnte. 
s  (17.8.1910.)

D ie an den w ilden südwestafrikani
schen O liven vorgenommene U nter
suchung hat ein negatives Er
gebnis gezeitigt. Diese Früchte 
würden wegen ihres zu unbe
deutenden Ölgehaltes (3% ) fü r 
unsere Zwecke vollkom m en w ert
los sein. (17.8.1910.)

Desgl. j 2. Crefelder Seifen- I Der durchschnittliche Gehalt an O l
fabrikStockhausen j betrug nur 3,83 % . Die ge- 
&  Traiser, Crefeld ' fundenen Analysenzahlen stimmen 

überein m it den in der Literatur 
fü r O livenkernöl angegebenen. 
Es handelt sich also um ein O l, 
w ie es sonst als letzte Qualität 
aus den O livenölfrüchten gewonnen 
w ird. Den genauen Analysen
befund geben w ir  Ihnen w ie fo lg t: 
Extrah iert m it Petroläther:

Kautschuk von einer 
Liane im  Oertzen- 
gebirge

Olivenfrüchte aus 
Deutsch-Südwest
afrika

J. H . Fischer &  Co., 
Ham burg

F .T hö rl’s Vereinigte 
H arburger Ö l
fabriken, Harburg 
a. E.

E rg e b n is :
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Crefelder Seifen- 
fabrikStockhausen 
&  Traiser, Crefeld

Ausbeute im  M itte l 
Säurezahl . . . .
Verseifungszahl . .
freie Fettsäure . . 
gebundeneFettsäure 
Glycerin . . . .  
Unverseifbares . .
Neutralisationszahl

3,83 %  
34,8 

179,6 
17,95% 
71,42 0/ 
7,93 o/0 
2,70 %

der Fettsäure • . 186,—
Verseifungszahl . 193,8
J o d z a h l....................81,75
E. P...........................20,5°

Ol

Die Ausbeute der Früchte an Ö l 
erscheint viel zu gering, als daß 
die Gewinnung von Ö l rationell 
sein könnte. (22. 10. 1910.)

Ölrohstoff,Gras,vfer- Schimmel &  Co.,
m utlich Andropo- M iltitz  
gonSchoenanthus, 
aus dem Sudan

Das uns übersandte, aus dem Sudan 
stammende Gras gab bei der 
Destilla tion 1,9 °/0 ätherisches Öl 
von folgenden Eigenschaften: 
Spezifisches Gewicht

( 1 5 ° ) ..........................  0,9405
Optische Drehung 

(100 mm Rohr) . . +  26° 22' 
Brechungsindex (20°) . 1,49469
S ä u re z a h l..................... 4,6
E s t e r z a h l ..................... 9,3
Esterzahl nach der 

Acetylierung . . . 99,1

Löslich in 0,5 und mehr Volum en 
80°/0igen Alkohols, die verdünnte 
Lösung zeigt geringe Opaleszenz 
info lge von Paraffin-Abscheidung.

D ie Konstanten zeigen gewisse 
Ähnlichkeit m it denen von G inger
grasöl, sodaß als Stammpflanze 
vie lle icht Cymbopogon M artin i 
Stapf (Andropogon Schoenanthus) 
oder eine nahe verwandte A rt in 
Frage kommt. Der Geruch ist 
aber im  Vergleich zum eigentlichen 
Gingergrasöl so außerordentlich 
schwach, daß das Ö l m it letzterem 
nicht konkurrieren könnte. Ob das 
Ö l praktischen W ert hat, würde 
von einem Versuch im  größeren 
Maßstabe abhängig zu machen 
sein. (18. 10. 1910.)
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Palmöl aus Togo I. Bremen-Besig- 
heim erÖ lfabriken, 
Bremen

W ir  empfingen die Proben von Palm
öl bzw. Preßgut von Palm öl
früchten. Leider liegt uns dieser 
A rtike l gänzlich frem d, da in 
Deutschland noch kein Palmöl 
gewonnen wurde, sondern nur 
Palmkernöl, so daß w ir  nicht in 
der Lage sind, Ihre Anfrage be
antworten zu können.

Soviel können w ir  Ihnen sagen, daß 
in dem uns bemusterten Preßgut, 
wenn die Palmkerne entfernt sind, 
irgendwelcher Lettstoff nicht mehr 
enthalten sein dürfte, wenigstens 
is t solcher so m inim al, um ein Aus
pressen oder Extrahieren dieses 
Preßgutes nicht rentabel erscheinen
zu lassen.

(18. 11. 1910.)

Unser Lreund, m it dem w ir  uns 
wegen des Palmöls in Verbindung- 
gesetzt haben, glaubt n icht, daß 
es sich rentieren würde, Palmöl 
fürSpeisezwecke umzuarbeiten und 
sind w ir  der Ansicht, daß die uns 
eingesandten Proben ledig lich fü r 
technische Zwecke geeignet sind, 
bzw. solche finden w ir  nicht fü r 
besser w ie das gewöhnlich in 
Handel kommende Palmöl.

(26. 11. 1910.)

Palmnüsse aus 
D. S.W.

I H Donath D ie m ir eingesandte Probe von
j ' Schmölln ’ | Palmnüssen ist zu klein, um für

Knöpfe verarbeitet werden zu 
können. Es werden bereits dei- 
artige Nüsse fü r Knöpfe von uns 
verarbeitet. Dieselben stammen 
aus den italienischen Kolonien in 
Ostafrika und werden als Palma- 
dum-Nüsse in den Handel ge- 

| bracht. Da die äußere Schale
nichtverarbeitungsfähigist,sondern
nur der Kern der Nuß, so werden 
die Nüsse auch ohne diese Schale 
von drüben verschifft, da es aus
geschlossen ist, daß sich der 
Fabrikant m it der Entschalung be
faßt und außerdem dadurch die 
Fracht wesentlich verteuert werden
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Palmniisse aus 
D. S. W .

I. H. Donath, müßte. W ie ich gehört habe,
Schmölln w ird  die Schale an O rt und Stelle

entweder durch Zerschlagen oder 
durch Aufsägen entfernt. D ie im 
Handel befindlichen Palmadum- 
Niisse sind aber auch wesentlich 
größer, als die Ihrigen, und das 
deutsch - südwestafrikanische Pro
dukt hätte nur Aussicht auf Absatz 
fü r die Knopf-Industrie, wenn der 
innere Kern der Nuß ungefähr 
die Größe der ganzen Nuß ein
schließlich der Schale hätte. Da 
früher auch kleinere Nüsse auf 
den M arkt gebracht worden sind, 
so vermute ich, daß die Ware 
drüben sortiert oder vie lle icht nur 
die größeren Exemplare über
haupt gesammelt wurden. Die 
Nuß dürfte, wenn sie die ge
wünschten Eigenschaften besitzt, 
zu einem Preise von etwa M. 30,— 
per 100 K ilo  einschließlich Sack 
cif. Hamburg, Käufer finden 
(8. 10. 1910.)

Desgl. II. C. H . Röhl],
Berlin.

| Bezüglich der m ir übersandten Probe 
teile ich Ihnen m it, daß es sich 
um eine der Dum-Palm-Nuss ähn
liche Q ualität handelt. DieseNüsse 
kamen seinerzeit 1907 durch die 
Societa Coloniale Italiana auf den 
M arkt und sollen aus der Kolonie 
Eritrea-Massam stammen. Anfäng
lich begegnete die Dum -Nuss 

i großen Schwierigkeiten bei der 
Verarbeitung zu Knöpfen, doch 
hat man sich je tzt das M aterial 
gefügiger gemacht, so daß jetzt 
schon erhebliche Quantitäten da
rin  umgesetzt werden. Der u r
sprüngliche Preis von etwa 22 M. 
pro 100 K ilo  franko Ham burg hat 
infolgedessen dann auch etwas 
angezogen. Zudem förderte das 
Geschäft hierin der derzeitige 
enorm hohe Preis der amerikani
schen Steinnüsse.

Die m ir von Ihnen bemusterte Qua
litä t ist zu klein, derartige Nüsse 
sind nicht ergiebig genug. Sie
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II. C. H . Röhll, 
Berlin

würden gar nichts in größeren 
Knopfsorten ergeben. D ie ita lien i
sche (Eritrea) Nuß, von der ich 
Ihnen einige Proben beilege, w ird  
groß geliefert — je größer, desto
besser.

Auch müßte dafür gesorgt werden, 
daß die unnützen Schalen durch 
K lopfen möglichst am Produk
tionsort entfernt würden, da die
selben doch nur überflüssiges Ge
w icht ausmachen. W enn Sie also 
in  der Lage wären, große, recht 
trockene, schalenreine Nüsse zu 
einem recht b illigen Preise zu be
schaffen, so würden Sie sich sehr 
wahrscheinlich bei den deutschen 
Knopffabrikanten ein ergiebiges 
Absatzgebiet erobern können.

Ich stehe m it weiteren Auskünften 
zur Verfügung, bin auch gern be
reit, m it einer größeren Probe in 
meiner Fabrik einen Versuch zu 
machen. Der Hauptnachteil der 
Dum-Palm-Nüsse lag im m er an 
dem starken Fett- oder O lgehalt, 
von dem ja bekanntlich die süd
amerikanischen Steinnüsse gänz
lich fre i sind. Diese kosten aber 
auch dafür erheblich mehr.

(8.10. 1910.)

Samen einer ö lha lti
gen Pflanze, von 
den Eingeborenen 
„Rabass“ genannt. 
D. S. W . A.

I. Bremen-Besighei- D ie deutsch-südwestafrikanische Saat 
mer Ö lfabriken, (Rabass) ergab einen Fettgehalt von
Bremen i 25,42 °/0 und einen Gehalt an O l-

säure von 22,21%, wonach an
zunehmen ist, daß das Ö l, welches 
daraus gewonnen .werden kann, 
wegen des hohen Ölsäuregehaltes 
kaum fü r Speisezwecke geeignet 
sein dürfte. Im m erhin läßt sich 
ein bestimmter Schluß daraus noch 
nicht ziehen, denn das M uster kann 
auch alt und ranzig geworden sein. 
Es wäre zunächst interessant, zu 
erfahren, zu welchem Preise diese 
Saat cif Bremen beschafft werden 
könnte, und würden w ir  eventuell 
gern einen größeren Fabrikations
versuch dam it machen, wozu w ir  
aber mindestens 10 Tons dieser 
Saat haben müßten. (26 .11.10.)
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Harz, Pflanzensaft 
(kautschukart. Mas
se) von einem bei 
Mkalama, D. O. A., 
w ild  wachsenden 
»Baumwollbaum«

II. T h ö rl’ s Verei
nigte Harburger 
Ö lfabriken A. G., 
Harburg

D ie Untersuchung des aus Deutsch- 
Südwestafrikastammenden Samens 
hat einen Gehalt an

Fett . . von 21,89% und 
Wasser „  6,13%

ergeben. (19.11.1910.)

Tabak, Havana- 
und Dom ingo- 
aus Amani,
D. O. A.

1. A . Collenbusch, Beide Proben aus Havana- und Do- 
Dresden m ingo-Samen bezeichnen ein fü r

Deutschland vö llig  unbrauchbares 
Produkt. W eder zu Z igarren, Z i
garetten oder Rauchtabak ist dieses 
Produkt zu gebrauchen. DerTabak 
ist lästig schwer und unverbrenn
lich und würde am deutschen 
M arkt überhaupt unverkäuflich sein 
oder im  günstigsten Falle v ie l
le icht einen Preis erzielen, welcher 
kaum die Fracht deckt. W enn in 
Deutsch-O stafrika weitere V e r
suche m it Tabakbau angestellt 
werden sollen, so ist die A u ffin 
dung eines geeigneten Bodens 
durchaus erforderlich. Diese V er
suche müssen in die Hand eines 
erfahrenen Bodenchemikers und 
Pflanzers gelegt werden, ähnlich 
w ie dies in Kamerun der Fall sein 
w ird. Für den Tabakbau in Ka
merun hat sich unter Führung des 
Deutschen Tabakvereins eine Ge
sellschaft m it beschränkter Haftung 
gebildet, die m it einem Kapital von 
200000 M . arbeiten w ird , um durch 
jahrelange Versuche den Boden 
zu studieren und Erfahrungen über 
die geeignete Jahreszeit der A n 
pflanzung und Ernte zu sammeln. 
Nach den bisherigen Erfahrungen 
scheinen in Kamerun die Boden
verhältnisse fü r den Tabakbau 
wesentlich günstigere zu sein als 
in Deutsch-Ostafrika. (26. 4.1910.)

Desgl. II. Schieck &  Sohn, Die zwei Tabakproben aus Havana- 
Frankenberg und Domingo-Saat stellen ein v o ll

ständig rohes Gewächs dar, das 
auch bei ordnungsmäßiger Fer
mentation fü r deutsche Verw en
dung vö llig  unbrauchbar sein 
würde. Der Tabak ist zwar gut 
ausgewachsen und von ansehn
licher Blattlänge, aber er ist zu 
dick im  B latt und zu w ild  im  
Gewächs und hat offenbar aus 
dem Boden Bestandteile aufge-
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Tabak, Havana- II. Schieck &  Sohn,
und Domingo- Frankenberg
aus Amani,
D. O. A.

Desgl. i I II .  F. W . Haase,
Bremen

nommen, die ihm nicht dienlich 
sind. Es w ird  beachtet werden 
müssen, daß der zum Tabakbau 
geeignete Boden fre i von Chlor, 
von mäßigem Stickstoffgehalt und 
reichlichem Vorkom m en von K ie
selsäure sein muß. Dabei w ird  
es sich empfehlen, bei der tro 
pischen Sonne die Pflanzweite 
nicht zu w e it zu nehmen. 40 cm 
Entfernung der Pflanzen dürfte 
geeignet sein, dam it sich die 
Pflanzen gegenseitig etwas be
schatten. Auch das Köpfen der 
Pflanzen soll nicht zu früh vor- 
genommen werden, doch dürfte 
die angegebene Höhe von 1,20 m 
im allgemeinen genügen.

Das Trocknen des Tabaks an der 
Sonne genügt nicht, die Fermen
tation darf nicht unterbleiben, 
wenn ein einigermaßen brauch
bares Produkt erzielt werden soll. 
Sie hat den Zweck, nicht nur die 
Farbe zu entwickeln, sondern auch 
rohe pflanzliche Bestandteile zu 
verzehren und das Arom a des 
Blattes zu fördern.

Zum  Zwecke der Nachfermentation, 
die von ziem licher Bedeutung ist, 
em pfiehlt es sich auch, die Blätter 
nicht so p latt aufeinander zu legen, 
sondern den Tabak kraus zu 
packen, d. h. die Blätter nicht g la tt 
auszustreichen, sondern sie einzeln 
zusammen gedrückt, w ie sie eben 
sind, zu verpressen. (14. 5. 1910.)

D ie Proben lassen sich nicht be
urteilen, da sie unferm entiert an
gekommen sind. D ie B lattent
w icklung ist eine gute und kräf
tige. Ich habe außer meiner 
eigenen Beurteilung die Proben 
verschiedenen Rohtabakgroßhänd
lern vorgelegt, und auch sie ent
haltensich alle eines Urteils. Tabak
proben, die nicht fermentiert, d. h. 
nicht so gebrauchsfähig sind, daß 
sie auf Qualität und Verarbeitungs
fähigkeit beurte ilt werden können, 
können nur in Tabakbauerkreisen 
beurte ilt werden. (12. 5. 1910.)
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Tabak, Havana- 
und Dom ingo- 
aus Amani,
D. O. A.
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IV . Orientalische 
Tabak- und 
Zigaretten - Fabrik 
Yenidze,
Dresden A.

E r g e b n is :

Da w ir  uns nicht selbst m it der 
Verarbeitung von Zigarrentabaken 
befassen, übergaben w ird ie  Proben 
einem uns befreundeten Fachmann, 
welcher fü r Zigarrentabake kom 
petent ist, zur Beurteilung des 
in  Frage kommenden Produktes. 
Unser Freund te ilt uns heute 
m it, daß er der M einung ist, 
daß diese Typen besser aus- 
sehen w ie die früher vorgelegten. 
Aber es ist ganz unmöglich, aus 
diesen Typen sich auch nur ein 
Bild zu machen, w ie sich eventuell 
später diese Tabake entwickeln 
w erden, da dieselben ja keine 
Fermentation durchgemacht haben. 
Nach der Fermentation sieht man 
erst, ob der Tabak genügend 
Brennstoff und G lim m fahigkeit 
besitzt, wovon doch alles abhängt, 
und dann die Qualität. Heute 
eine Preisbewertung zu geben, 
is t vollständig ausgeschlossen. V o r 
allen Dingen muß der Tabak 
rationell behandelt werden. Da 
hierfür im Anfangein Adm inistra tor 
oder Inspektor einer Plantage auf 
Sumatra teuer w ird, w ird  es 
wohl rich tig  sein, einige tüchtige 
Tabakbauer aus der Pfalz oder 
aus der M ark nach Ostafrika zu 
senden. Bekommen w ir dann ein 
genügend fermentiertes Produkt 
zu sehen, so läßt sich auch ein 
genaues U rte il fällen. M einer 
M einung nach ist es zu w ichtig, 
deutsche Produkte in Deutschland 
einzuführen, um gleich nach den 
ersten Versuchen w ieder damit 
aufzuhören. (3. 6. 10.)

Desgl. V. A. R. Jedicke
&  Sohn, 
D resden-N .

Die uns zur Prüfung gesandten 
Tabake aus A m a n i (Deutsch-O st
afrika) ergeben weder fü r Z igarren 
noch fü r Zigaretten ein m arkt
fähiges Produkt, da solche, aus 
Dom ingo- w ie aus Havana-Samen 
gezogen, ein so ordinäres, schlecht 
brennendes Gewächs ergeben ha
ben, daß solches m it 40 Pf. pro 
K ilogram m  kaum Nehmer finden 
würde.
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Tabak von der I. F. W . Haase,
Pflanzung Mtama- Bremen 
hof bei Lindi,
D. O .A .

Tabak von der Desgl.
Pflanzung Mtama- 
hof bei Lindi,
D. O. A.

E r g e b n i s :

Entweder der Boden ist zu fett 
oder es ist Stall- oder Menschen
düngung verwendet, wodurch der 
fette Tabak entstanden und der 
Brennstoff verschlechtert ist. A n 
scheinend hat der Tabak auf der 
Reise nach Europa noch fermen
tiert. A uf H a iti (St. Dom ingo) w ird  
der Tabak auch unfermentiert ver
packt und schwitzt (fermentiert) 
auf der Reise. (18. 5. 1910.)

Die eingesandten Proben einer Ver
suchspflanzung von Tabak auf der 
Plantage M tam ahof lassen sich, 
w ie alle solche Proben, sehr 
schlecht beurteilen, da der Tabak 
nicht ferm entiert und rich tig  be
handelt ist. Es läßt sich aber fest
stellen, daß es dem eingesandten 
Tabak vor allem an Brennstoffen 
fehlt. Der Tabak brennt sehr 
schwierig und würde daher auch, 
wenn er vollständig ferm entiert 
und gehörig verpackt hier ange- 
kommen wäre, im m er nur einen 
außerordentlich niedrigen W ert 
haben. G egenwärtig, w o die 
b illigen Tabaksorten sehr hoch 
im  Preise sind, würde man v ie l
le icht 20 Pf. per V2 kg unverzollt 
dafür erzielen können. Unter ge
wöhnlichen Verhältnissen würde 
der Preis aber noch b illige r oder 
der Tabak ganz unverkäuflich sein. 
Man hat ähnliche algerische Ta
bake, die aber nur sehr schwer 
oder zu sehr niedrigen Preisen 
zu verkaufen sind. (12. 9. 1910.)

Desgl. 11. A. Collenbusch, Der Tabak zeigt eine wesentlich 
Dresden bessere Entw icklung als die früher

aus dieser Gegend gesehenen Pro
ben. Der Brand am Blatt läßt aller
dings noch zu wünschen übrig.

ln  dieser Beschaffenheit eignet 
sich der Tabak höchstens fü r b il
lige Zigarreneinlage und dürfte 
einen M arktw ert von etwa 25 Pf. 
das Pfund repräsentieren.

(10. 9. 1910.)

Verhandlungen des Vorstandes. 7
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W olle, Gewaschene ; Hermann Exner, 
Orfa- Ham burg Ich handle diese W ollen in größeren 

Posten. Zu der W ollprobe Nr. 1 
habe ich zu bemerken, daß es 
nicht ganz genau die diesjährige 
Wasche präsentiert; vie lm ehr ist 
die heurige Wäsche ebenso weiß 
wie die vorige. Der Preis ist 
M. 2,— bis 2,05 per kg Kai Ham- 
ourg, bei einer Garantie von nicht 
mehr als 10% Verlust nach effektiv 
reiner Wäsche.

Es handelt sich um eine grobe W olle 
von guter Qualität und regelmäßi
ger M arktfäh igke it, sobald die 
W are reell behandelt w ird . Die 
O rfa-W ollen werden speziell über 
Syrien exportiert und gehen auch 
viel nach Nordamerika, solange 
die Preise nicht den höheren Zo ll 
bedingen. Für Deutschland kom m t 
diese W olle  erst zur Einführung, 
und bin ich dabei, die Verarbeituno- 
derselben zu heben. N icht um 
erwähnt möchte ich lassen, daß 
diese W ollen sich fü r die deutsche 
Kolonie nicht eignen, so daß also 
eine Zucht m it solchen Tieren 
wenig rentabel sein würde, nach
dem die Transportspesen eine 
große Rolle spielen. (12.9.1910.)

Gedruckt w  der Königlichen Hofbuchdruckerei von E. S. M ittle r & Sohn, Berlin SW68, Kochstr. 68-71.



Im Verlage des

Kolonim-Mschnftliclieii Komitees
Berlin NW 7, Unter den Linden 43

erscheinen fortlaufend:
Der Tropenpflanzer, Zeitschrift fü r tropische Landwirtschaft m it wissen

schaftlichen und praktischen Beiheften, monatlich, 1910. X IV . Jahrgang. 
Preis M. 12,— pro Jahr fü r Deutschland, Österreich-Ungarn und 
die deutschen Kolonien, M. 15,— fü r das Ausland. 

Kolonial-Handels-Adreßbuch, erscheint jährlich, 14. Jahrgang, Ausgabe 1910. 
Preis M . 2,50.

Berichte über Deutsch-koloniale Baumwoll-Unternehmungen:
Baumwoll-Expedition nach Togo 1900. (Vergriffen.)
Deutsch-koloniale Baumwoll-Unternehmungen. _ Bericht I—XIII, Kart Supf.

Verhandlungen des Vorstandes des Kolonial-Wirtschaftlichen Komitees. 
Verhandlungen der Baumwollbau-Kommission.
Verhandlungen der Kolonial-Technischen Kommission.

Sonstige Veröffentlichungen 
des Kolonial-Wirtschaftlichen Komitees:

Wirtschafts-Atlas der Deutschen Kolonien. Zweite, verb. Aufi. P re isM .5,—. 
Westafrikanische Kautschuk-Expedition, R. Schlechter. Preis M. 12,—. 
Kunene-Zambesi-Expedition, H. Baum. Preis M. 7,50.
Samoa-Erkundung, Geh. Reg. Rat Prof. Dr. W ohltmann. Preis M . 2,25. 
Fischfluß-Expedition, Ingenieur A lexander Kuhn. Preis M. 2,— . 
Wirtschaftliche Eisenbahn-Erkundungen im mittleren und nördlichen 

Deutsch-Ostafrika, Paul Fuchs. Preis M. 4,— .
Die Wirtschaftliche Erkundung einer ostafrikanischen Südbahn,

Paul Fuchs. Preis M. 3,— .
Die Baumwollfrage, ein weltw irtschaftliches Problem, Prof. Dr. Helfferich 

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

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

Schanz. Preis M. 1,50.
Bericht über seine Togo-Reise, Geh. Reg. Rat Prof. Dr. W ohltm ann. Preis 

M . 1,50.
Plantagenkulturen auf Samoa, Prof. Dr. Preuß. Preis M . 1,50.
Deutsche Kolonial-Baumwolle, Berichte 1900 -1908, KarlSupf, Preis M. 4,—. 
Unsere Kolonialwirtschaft in ihrer Bedeutung für Industrie, Handel 

und Landwirtschaft, Preis M. l , 50.
Aussichten für den Bergbau in den deutschen Kolonien. Eine Aufforde

rung an deutsche Prospektoren zurBetätigung inunsernKolon ien. Pr.75Pf. 
Neue Maschinenindustriezweige, Deutsche Baum w oll- Erntebereitungs

maschinen, Deutsche Palm öl- und Palmkern-Gewinnungsmaschinen, 
„K a r l Supf, Preis M. 1,50. (Vergriffen.)

Die Olpalme. Ein Beitrag ZU ihrer Kultur. Im  Aufträge des Kolonial- 
W irtschaftlichen Komitees verfaßt von Dr. Soskin, Preis M  2,—. 

Koloniale Produkte, Erläuterungen zu der Schulsammlung, Preis 75 Pf. 
Anleitung für die Baumwollkultur in den Deutschen Kolonien, Prof. 

Dr. Zimmermann. Preis M. 2,— .
Auszug aus der Anleitung für die Baumwollkultur, Prof. Dr. Zim m er

mann. Preis M . 1,—.
Sämtlich zu beziehen durch die Geschäftsstelle des 

Kolonial-Wirtschaftlichen Komitees, Berlin NW7, Unter den Linden 43.



Oedruckt in der Königlichen Hofbuchdruckerei von 
E. S. M ittler & Sohn, Berlin SW68, Kochstr. 68—71


