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Organisation und ITIiígíiedschafí
des

Kolonial ■Wirtschaftlichen Komitees.

I n  Verbindung m it dem Reichs-Kolonialamt, dem Reichsamt des 
Innern und dem IVlinisterium für Randei und Gewerbe fördert das 
Kolonial-Wirtschaftliche Komitee die Kolonialwirtschaft und dam it die 
heimische Volkswirtschaft.

Die Unternehmungen des Komitees erstreben insbesondere:
i» 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 Gntwicklung unserer Kolonien als neue sichere Hbsatzgebiete für 
den deutschen Randei und die deutsche Industrie  und im Zu
sammenhänge dam it die Ginführung neuer Maschinenindustrie- 
zweige, z. B. fü r die tropische Landwirtschaft, in Deutschland.

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

4 - Gine deutsche Siedlung in den Kolonien.

Das Kolonial-Wirtschaftliche Komitee ist am 18. ^uni 1896 begründet 
und besitzt die Rechte einer juristischen person.

Das Kolonial-Wirtschaftliche Komitee unterhält eine Zentralstelle 
in Berlin und Zweigniederlassungen in den Kolonien, fü r  das ßaum- 
wollversuchswesen besteht seit 1906 die „Baumwollbau-Kommission“, 
für kolonial-technische fragen seit 1910 die „Kolontal-Cechnische Kom
mission“ und zur förderung der Kautschuk- und Guttapercha-pro- 
duktion in den Kolonien seit 1911 die „Kautschuk-Kommission“.

Die Unternehmungen des Komitees werden durch die Reichsregierung, 
die W ohlfahrtslotterie zu Zwecken der Deutschen Schutzgebiete, Randeis
kammern, Städte, Banken, kaufmännische und industrielle Körper
schaften und Vereine, Missionen, koloniale Gesellschaften und In s titu te  
ta tk rä ftig  gefördert.

Die Mitgliedschaft des Kolonial-Wirtschaftlichen Komitees, Berlin 
MW ., U nter den Linden 43 (Mindestbeitrag M 15,— pro "Jahr), berechtigt
a) zu S itz  und Stimme in der Mitgliederversammlung; b) zum Bezug 
der Zeitschrift „Der Cropenpflanzer“ m it wissenschaftlichen und prak
tischen Beiheften; c) zum Bezug der „Verhandlungen des Kolonial- 
Wirtschaftlichen Komitees“ ; d) zum Bezug des „W irtschafts-H tlas der 
Deutschen Kolonien“  zum Vorzugspreise von M 4 ,50; e) zum Bezug 
der Kolonialen Volksschriften; f )  zur freien Benutzung des Kolonial- 
Wirtschaftlichen Hrchivs.

Geschäftsstelle des Kolonial »Wirtschaftlichen Komitees,
Berlin Í1W, Unter den Rinden 43.
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Verhandlungen
des

Vorstandes
des

V o m  Vorstande: K a r l S u p f ,  V ors itzender; D r. A r e n d t ,  M. d .R . ; 
C. von B e c k , D ire k to r  der Neu Guinea Com pagnie; Gouverneur 
a. D . v. B e n n ig s e n ,  Vorstand der Deutschen Koion ia l-G esellschaft 
fu r Südw est-A frika; R itte rgutsbesitzer von B ö h le n d o r f f - K ö lp in ,  
M . d. R. u. M. d. A .;  Chr. v. B o r n h a u p t ;  C a r lD im p k e r ,  K g l. W ürttem - 
bergischer Konsu l, Präses der Handelskam m er Lübeck; Prof. D r. D  o ve ; 
Paul F u c h s , D ire k to r  der L ind i-K ilind i-G ese llscha ft; D r. Georg 
H a r tm a n n ;  F re ihe rr von H e rm a n -S c h o rn ;  D r. H in d o r f ,  D ire k to r 
der Safata-Samoa-Gesellschaft und der Samoa-Kautschuk-Compagnie, 
A . G.; Fr. H u p fe id ,  D ire k to r der Deutschen Togogesellschaft; Assessor 
D r. E. K l ie m k e ,  D ire k to r  der Ostafrikanischen-Eisenbahngesellschaft; 
D ire k to r  C. L a d e w ig ,  V ors itzender der V e re in igung  Kam eruner 
Pflanzungen; D ire k to r  C. J. L a n g e , Vors itzender des Verbandes 
D eutsch-O stafrikan ischer Pflanzungen; Geh. H o fra t P rof. D r. Hans 
M e y e r ;  E isenbahndirektor Paul M i t t e ls ta e d t ;  Geh. H o fra t Prof. 
D r. A . von O e c h e lh a e u s e r ;  Geh. Reg.-Rat Prof. D r. P a a sch e ,
I. V ize-Präsident des Reichstags; A m tsgerich ts ra t S c h w a rz e , M . d. R.; 
Prof. D r. Claus S c h i l l in g ,  Le ite r der T ropenab te ilung  des K g l.In s titu ts  
fü r In fektionskrankhe iten ; J. K . V ie t o r ;  Prof. D r. O. W a r b u rg ;
J. J. W a r n h o l tz ,  Vorstand der Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft; 
Theodor W i lc k e n s ;  S ch riftfüh re r D r. M a tth ie s e n .

Verhandlungen des Vorstandes.
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Berlin , den 3. Juni 1912.

W ir  e rfü llen  h ie rm it die traurige  P flich t, unseren M itg liedern  
von dem am 3. M ai p lö tz lich  erfo lg ten  Ab leben unseres langjährigen 
Vorstandsm itg liedes H e rrn  Gouverneur a. D . v. B e n n ig s e n , der 
sich an den vorliegenden Verhandlungen des Vorstandes noch m it 
regem Interesse be te ilig t hat, Kenn tn is  zu geben.

D ie  ständige M itg liedscha ft des Kom itees hat die Fre ie und 
Hansestadt Bremen übernommen.

D em  K om itee  sind fe rner folgende körperschaftlichen M itg lied e r 
beigetreten :

H a n d e ls - ,  H a n d w e rk s - ,  G e w e rb e -  u n d  L a n d w ir t s c h a f ts -  
K a m m e rn . Landw irtschaftskam m er fü r  die P rovinz Brandenburg, 
B e rlin ; Handwerkskam m er C ö ln ; Landw irtschaftskam m er fü r  die 
P rovinz Sachsen, H a lle  a. Saale; H am burgische Gewerbekammer, 
H am burg ; Handelskam m er H ildeshe im ; Handelskam m er Lüneburg ; 
Handelskam m er M agdeburg; Handelskam m er S to lberg  (Rheinland).

S tä d te . Stadt B ie le fe ld ; Stadt Bochum ; Chur- und H au p t
stadt B randenburg (Havel); K ö n ig lich e  H aupt- und Residenzstadt 
Dresden; Stadt H arbu rg  (Elbe); Stadt Mühlhausen i. T h ü r.; Stadt 
Posen; Stadt Straßburg.

B a n k e n . Bank-Com m andite Low insky &  Co., Beelitz (Mark); 
Bank fü r T hü ringen  vorm als B. M. S trupp, Aktiengesellschaft, M e i
n ingen; Berg isch-M ärkische Bank, E lbe rfe ld ; Deutsche A frika-Bank, 
Aktiengesellschaft, H am burg ; Deutsche O rien tbank Aktiengesellschaft, 
B e rlin ; Deutsche Palästina-Bank, B e rlin ; Friedm ann, B le ib treu  &  Co., 
B e rlin ; G ebrüder Ham m erstein, Bankgeschäft, B e rlin ; K o lon ia lbank 
Aktiengesellschaft, B e rlin -H am burg ; K ope tzky &  Cie., B e rlin ; Laupen- 
m ühlen &  Co., B e rlin ; Mendelssohn &  Co., B e rlin ; M eta llbank und 
M eta llu rg ische Gesellschaft, Aktiengesellschaft, F ra n k fu rt a. M ain ; 
A . M o llin g , Bankgeschäft, B erlin -H annover; M ülhe im er Bank, M ü l
heim  (Ruhr); L . Pfeiffer, Bankgeschäft, Cassel; A . Schaaffhausen’scher 
Bankverein, B e rlin ; Schiubach, T h iem er &  Co., H am burg ; Stern &  Co., 
Bankgeschäft, H annover; A . E. W assermann, K ö n ig l. Bayrischer H o f
bankier, Bam berg-Berlin ; Lou is W o lf f  Commandit-Gesellschaft, Lübeck.

W is s e n s c h a f t l ic h e  I n s t i t u t e ,  K a u fm ä n n is c h e  u n d  I n 
d u s t r ie l le  K ö r p e rs c h a f te n .  K o lon ia le  A b te ilu n g  des Geogra
phischen Institu ts  der K ö n ig lich e n  U n ive rs itä t B e rlin ; Preußische 
höhere Fachschule fü r  T ex tilind u s trie , S p inn -und  W ebschule, C refe ld ; 
Verband Südwestdeutscher Industrie lle r, M annheim ; V e re in  Deutscher
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W erkzeugm aschinenfabriken, C öln ; Vere in  M erkur, Kaufm ännischer 

V e re in  E. V ., Nürnberg.
In d u s t r ie -  u n d  H a n d e ls f i rm e n .  E isenwerk W eserhütte  

Schuster &  K ru tm eyer, Bad Oeynhausen; Farbwerke vorm . M eister 
Lucius &  B rün ing , H öchst a. M a in ; Staackmann, H orschw itz  &  Co., 
H am burg ; C. G. T ietzens E idam , Bautzen; F re ihe rr lich  von Tucher- 
sche Brauere i Aktiengesellschaft, N ürnberg.

K o lo n ia le  F irm e n  u n d  V e re in e . A frikan ische  Kom pagnie , 
Aktien-G esellschaft Berlin -K am erun ; B rem er Nordwest-Kamerun-Ges. 
m. b. H ., B rem en-Kam erun; Brem er Tabakbau-Gesellschaft Bakossi 
m. b. H ., B rem en-K am erun ; »Dekawe«, Deutsche K o lon ia le  W ir t 
schaftsverein igung G. m. b. H ., Pankow-Berlin - Deutsch-O stafrika, 
Deutsch-Ostafrikanische Plantagen- und Bergbaugesellschaft m. b. H ., 
Bonn-Deutsch-O stafrika; Deutsche D iam anten-Gesellschaft m. b. H ., 
Berlin-Deutsch-Südwestafrika ; Deutsche Kolonia lgesellschaft, A b te ilu n g  
H ildeshe im  ¡DeutscheKolonia lgesellschaft, A b te ilu ng  L ie g n itz , Deutsche 
K o lon ia l-K apok-W erke  m. b .H ., Rathenow; Deutsche Tabakbau-Gesell
schaft Kam erun m. b. H ., F ra n k fu rt a. M .-Kam erun ; Farm  Mabungu, 
G. m. b. H;', Berlin-D eutsch-O stafrika; Forsayth Gesellschaft m. b. H ., 
Ham burg-Neu-Guinea; W . H in tzm ann &  Co., F ra n k fu rt a. M .-O stafrika; 
K o lon ia le  Bergbau-G esellschaft m. b. H ., B e rlin -D eutsch-S üdw est
a frika ; The Lewa Rubber Estâtes L im ite d , London-Deutsch-O stafrika; 
Nederlandsch Indische Landbouw-Syndicaat, Soerabaja, Java, Pacific 
Phosphate Com pany L im ited , London-Südsee-Inseln; F. &  A . Swanzy 
L im ited , London-Togo; W ilk in s  &  W iese G. m. b. H ., H am burg- 

Deutsch-Ostafrika.
D ie  Zahl der körperschaftlichen M itg lied e r des Kom itees beläuft 

sich dam it au f 834, und zwar: 84 Handels-, Handwerks-, Gewerbe- 
und Landw irtschaftskam m ern, 61 Städte, 44 Banken, 102 kaufmännische 
und industrie lle  Körperschaften, w issenschaftliche Ins titu te , 296 In 
dustrie- und H andelsfirm en, 238 ko lon ia le  F irm en, Ins titu te  und V e r

eine, 9 M issionen.

Allgemeines

—  4 —

D er A rb e it des K o lo n ia l -W irtscha ftlichen  K om itees w urde von 
Seiner Majestät dem K ö n ig  von W ürttem berg  eine Anerkennung 
zu te il durch V e rle ihung  des R itterkreuzes des Ordens der W urttem - 
bergischen K rone  an den Vorsitzenden.



Allgemeines

Eine Anerkennung seiner A rbe iten , insbesondere au f technischem 
Gebiete, e rb lic k t das K om itee  auch in  der jüngst e rfo lg ten  Zeichnung 
eines Beitrages des Stahlwerks-Verbandes in  D üsse ldorf p ro  1912 

bis 1916 in  H öhe von 100 OOO M.

-  5 -

Das K om itee  hat seit dem B erich t N r. II, 1911. an folgenden 
Veranstaltungen te ilgenom m en:

12. Februar 1912: Sitzung der K om m ission  fü r K o lo n ia lp o lit ik  des 
Deutschen Landw irtschaftsrats in  B erlin . (V e rtre te r: D e r V o r 
sitzende K a r l Supf, G ouverneur a. D . v. Bennigsen, Chr. v. B o rn 
haupt, Geh. Regierungsrat Prof. D r. Paasche.)

!3_ !5 . Februar 1912: 40. P lenarversam m lung des Deutschen
Landw irtschaftsrats. (V e rtre te r w ie oben.)

21. Februar 1912: Sitzung der K o lo n ia l-A b te ilu n g  der Deutschen 
Landwirtschafts-Gesellschaft. (V e rtre te r: Paul Fuchs.)

29. März 1912: H auptversam m lung des Vere ins deutscher Maschinen
bau -A nsta lten . (V e rtre te r: D e r Vorsitzende K a r l S up f und 

D r. Matthiesen.)
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1. Die Arbeiterfrage in den Kolonien.

a) Deutsch-Ostafrika.
Ü ber die A rbe ite rfrage  in  D e u ts c h -O s ta f r ik a  berich te t H e rr 

D ire k to r C. J. L a n g e , V ors itzender des Verbandes D eu tsch-O st
afrikanischer Pflanzungen:

Aus der E rkenntn is  heraus, daß die Eingeborenen ein w e rt
vo lls te r T e il unseres ko lonia len Besitzes sind, wenn es uns geling t, 
ihre  K rä fte  fü r Ku ltu rzw ecke  nutzbar zu machen, sei es in  eigener 
P roduktion  oder als A rb e ite r au f P lantagenunternehmen, ist die 
Frage der H eranziehung der Neger zu regelmäßiger A rb e it seit der 
E rw erbung von Deutsch-Ostafrika dauernd behandelt worden.

Das ostafrikanische Schutzgebiet umfaßt 995 OOO □  K ilom e te r 
(Deutschland 54OOOO) und die E inwohnerzahl w ird  au f etwa 8 M illionen  
geschätzt, das Land is t also nur schwach bevö lkert. W enn  w ir 
Vergleiche» ziehen m it Südafrika, das n ich t m ehr bevö lke rt ist, wo 
in  manchen Gebieten o ft die H ä lfte  der arbeitsfähigen M änner in  
europäischen U nternehm ungen beschäftig t ist —  in Johannisburg 
sind a lle in  an 200 000 eingeborene A rb e ite r tä tig  — , könnte man 
annehmen, daß unter den 8 M illion en  Menschen in  O sta frika  m indestens 
2 M illion en  arbeitsfäh iger M änner sind, so daß die Zahl der A rb e ite r 
w oh l au f 300 000 bis 400 OOO gebracht werden könnte. Dem  stehen 
nun aber zur Z e it noch verschiedene Schw ierigkeiten entgegen, denn 
die einzelnen Völkerschaften  sind in  A r t  und Eigenschaften sehr 
verschieden.

W ir  haben nur in  wenig  Gebieten Leute, die Feldarbe it, w ie 
die W anyamwesi, welche zur Z e it im  wesentlichen die A rb e ite r 
stellen, treiben. Es is t ein großer T e il E ingeborener vorhanden, 
der von Jagd, F ischfang und V iehzuch t lebt. D ie  Massai lehnen 
z. B. jede Fe ldarbe it ab, die E ingeborenen in der Nähe der Küste 
suchen ihren U n te rha lt au f andere W eise als durch regelmäßige 
A rb e it zu erwerben.

D ie jen igen Stämme, welche in  höher gelegenen Landschaften 
wohnen, gehen n ich t nach den n iedrige r gelegenen, besonders w oh l 
wegen F ieber und sonstiger K rankhe itsge fahr; die aus n ied rig  ge
legenen Gegenden gehen n ich t nach den höher gelegenen O rten, 
w e il es ihnen d o rt zu ka lt ist, sie bekom m en le ich t E rkä ltungs
krankhe iten und Lungenentzündung. A m  erschwerendsten aber ist,



daß m it Ausnahme w eniger Stämme die Neger im  allgem einen n ich t 
arbeitsam sind, zu regelmäßiger A rb e it n ich t gewöhnt und geneigt, 
wenig Bedürfnisse haben und Sorge fü r  die Z ukun ft wenig kennen.

U nte r diesen Verhältn issen w ird  es, b is eine gewisse A n 
gewöhnung und Erziehung im  Laufe  der Z e it P latz gegriffen hat, 
kaum gelingen, die vorerw ähnte A rbe ite rzah l zu gewinnen, zumal 
Gebiete w ie  Ruanda und U rund i, die bevö lke rt sind, noch wenig 

erschlossen sind.
Diese allgem einen E rö rte rungen  gestatte ich  m ir vorauszu

schicken und kom m e nun au f die A rb e ite r, die A rb e ite r au f den 

Plantagen im  besonderen.
A ls  w ir  die K o lon ie  erwarben, geschah dies wesentlich m it von 

dem Gesichtspunkt aus, daß w ir Produkte, d ie  w ir  m it v ie len 
M illion en  von anderen Ländern, seien sie trop isch  oder subtropisch, 
je tz t beziehen müssen, in  unseren K o lon ien  in  gewissem Maße 
selbst erzeugen w ollten. Seien es solche, d ie  der Eingeborenen- 
K u ltu r  m ög lich  sind, die also keine großen K a p ita lien  e rfo rdern  und 
deren Erzeugung m ög lichst einfach ist, oder solche, welche höhere 
An fo rderungen , w ie  vo rher bezeichnet, ste llen und die daher nur in  
P lantagenw irtschaft unter europäischer L e itung  erzeugt werden können.

Naturgemäß g ing  man zuerst m it A n lage  von Plantagen vor 
und w ird  man das fü r gewisse Produkte  auch n ich t ändern können.

Nachdem man zuerst vere inze lt Tabak und später Kaffee auf 
Plantagen gebaut hatte, g ing  man a u f G rund der gewonnenen E r
fahrungen besonders zum Anbau von Sisal, Kautschuk und w eite r 

von Baum wolle über.
In  der ersten Z e it war d ie  Beschaffung von A rb e ite rn  n ich t 

so schwierig, der B edarf konnte gedeckt werden, die P lantagen
w irtscha ft dehnte sich aber, und das ist als eine erhebliche E n t
w ick lung  des Schutzgebietes anzusehen, im m er m ehr aus, so daß der 
A rb e ite rb e d a rf im m er größer w urde; dazu t r i t t  hinzu, daß haupt
sächlich die Plantagen zunächst in  Usambara angelegt wurden. 
Gerade in  diesen Gegenden feh lt es ö rtlic h  an A rbe itskrä ften  und 
mußte daher zur A rb e ite rzu fu h r gegriffen werden. D ie  sich je tz t 
als ungünstig zeigende A nhäu fung  von Plantagen in  gewissen 
D is trik te n  e rk lä rt sich aber daraus, daß diese zunächst am besten 
erre ichbar und sicher waren, während andere D is trik te  ohne bessere 
V e rkeh rsm itte l (wie Eisenbahn) in  Rücksicht au f die 1  ransportkosten 
und die S icherheit n ich t in  A n g r if f  genommen werden konnten.

Man hat bei a ller K o lon isa tion  im m er zuerst gewisse günstig 
gelegene Punkte in  A n g r if f  genommen.

Die Arbeiterfrage in den Kolonien
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D er Verband D eutsch-O stafrikan ischer Pflanzungen, der a u f 
A n regung  Sr. H o h e it des H erzogs Johann A lb re c h t gegründet wurde, 
setzt sich aus den großen Unternehm ungen zusammen. Schon seit 
längerer Z e it is t aber in  der K o lo n ie  selbst noch eine ganze A nzah l 
k le inerer Unternehm ungen entstanden, besonders fü r  Kautschuk, 
Baum wolle  usw., d ie  ebenfalls eine erhebliche A nzah l A rb e ite r 
benötigen.

D ie  Arbeiterbeschaffung, soweit n ich t zum geringen T e il in  
der Nähe der Plantage wohnende E ingeborene in  Frage kamen, 
geschah durch  einzelne A nw erber, o ft durch A ngeste llte  der P lan
tagen, zu einem großen T e il auch durch  die Deutsch-Ostafrikanische 
Gesellschaft.

D e r Verband D eutsch-O stafrikan ischer Pflanzungen erkannte 
schon vo r Jahren, daß das A rbe ite rbedü rfn is  im m er schw ieriger zu 
befried igen sein werde und sch ritt zur Selbsthilfe. D aher begründete 
er ein Syndikat zur Beschaffung von A rb e ite rn , doch sowohl das erste, 
als auch das zweite größere Syndikat konnten wegen großer entgegen
stehender Schw ierigkeiten das angestrebte Z ie l n ich t erreichen.

Bereits 1906 w urde der A rb e ite rb e d a rf a u f etwa 15000 Mann 
geschätzt und eine w eitere  Steigerung des Bedarfs mußte eintreten. 
W en ige r le ide t der Süden der K o lon ie , wo nur eine begrenzte Anzah l 
P lantagen besteht, fü r welche A rb e ite r aus angrenzenden D is trik te n  
beschafft werden. Es wurden daher Verhandlungen m it dem Gou
vernem ent und dem R eichs-K olon ia lam t e ingeleitet, um die U n te r
stützung der Regierung bei der A rbe iterbeschaffung zu erhalten. 
A u ch  in  den Verbänden in  der K o lon ie  selbst setzten g le iche Be
strebungen ein.

Dies ze itig te  zunächst die Schaffung e iner A rbe ite rve ro rdnung  
und einer Anw erbevero rdnung  vom  27. Februar 1909.

Im  allgem einen hat diese V e ro rdn un g  die frühe r bestehenden 
Verhältn isse festgelegt und lag es bei der starken Ausdehnung der 
Betriebe, a u f welchen A rb e ite r benö tig t waren, im  Interesse des 
Gouvernements und auch der Plantagen, daß die Verhältn isse fest
gelegt wurden. A lle rd in g s  is t dabei eine erheb lich  größere Belastung 
der Pflanzungen eingetreten, durch W oh lfah rtse in rich tungen  und 
dadurch, daß den A rb e ite rn  das Recht zustehen soll, auch an Sonn
tagen, wenn n ich t gearbeite t w ird , den vo llen  Lohn  zu erhalten, 
und außerdem noch fü r 3 Tage im  Monat, an denen er, wenn er 
w ill, a rbe its fre i ist, Poscho (Ernährung).

D ies macht, da le ider die Neger n ich t regelm äßig zur A rb e it 
kom m en und daher die Plantagen gezwungen sind, um  fü r einen
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gewissen täg lichen B edarf gesichert zu sein, bedeutend mehr Leute  
anzuschreiben, als im  anderen Fa lle  nö tig  sein würde, eine erhebliche 
Mehrausgabe aus. Außerdem  sollten die Leute nach 6 Monaten 
A rb e it w ieder nach Haus geschickt werden.

D iese A nordnung  s te llt sich besonders fü r die Kautschukplantagen 
ungünstig, da die Leute zum Zapfen des Kautschuks erst angelernt 
werden müssen und darüber o ft mehrere M onate vergehen, so daß, wenn 
sie anfangen, etwas zu leisten, sie schon w ieder die Plantage verlassen.

Inzw ischen sind in  dieser R ichtung  e in ige E rle ich terungen  ge
schaffen und können die Leute, wenn sie dazu bere it sind, noch 
e in ige Ze it länger ble iben. D ie  M ehrbelastung s te llt im m erh in  nahe 
an 30 bis 40 v. H . a u f die seinerzeitigen Löhne dar. D ie  Schöpfer 
der V e ro rdnung  glaubten aber, durch diese Maßnahmen den Zugang 
der A rb e ite r zu fördern. D ies ist le ider n ich t in  dem erwarteten 

U m fang der F a ll gewesen.
Inzw ischen hat sich der A rb e ite rb e d a rf dauernd gesteigert, be

sonders da auch die Eisenbahnbauten eine große Zahl A rb e ite r ab
sorbieren. So waren schon 1909 aui den Plantagen etwa 32 OOO Neger 
und bei den Bahnbauten 13 OOO beschäftig t und zur Z e it benötigen die 
Plantagen an 50000 und die Eisenbahnbauten etwa 15 OOO Neger.

D ie  A rbe its löhne  sind im  Laufe von 10 bis 12 Jahren von 
8 Rps. au f 12 Rps. und sogar 15 Rps. gestiegen, die Anwerbekosten 
von IO Rps. au f 20 und 25 Rps., und in  einzelnen Fällen is t noch 
m ehr K op fge ld  gezahlt worden.

D urch  die Eisenbahnen werden zwar 50 OOO bis 80 OOO Träger, 
welche früher nach der Küste  gingen, fre i, doch ze igt es sich nicht, 
daß dadurch die A rbe ite rzah l wesentlich ve rm ehrt w ird , da viele 
von diesen Leu ten  durch erle ich te rten  Absatz ih re  T ä tig ke it der 
E rzeugung von Produkten in  ih re r H e im a t w idm en w erden; 
ve rkü rz t w ird  durch die Bahnen a llerd ings die Reise der Leute  nach 
und von den Plantagen, welche je  etwa 3 Monate beanspruchte und 
bei der v ie le  Leute  sich verlieren.

Zur Kennze ichnung der sich herausbildenden äußerst schwierigen 
Lage gestatte ich  m ir, folgendes darzulegen:

S isa lhanf:
D ie  Zahl der vorhandenen Pflanzen w ird  a u f 47 4 '4  3° °  an~ 

genommen, davon waren ertragsfähig 1 7 7 58 75 °
bebaute Fläche . . • 19050 ha
A usfuhr 1909 . . .  . 5 284 Tons

« 1910 . . . .  7 228 «
« 1911 . . etwa IO OOO «
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K a u tschu k :

Bäume . . . .  20 3 8 3 000
davon ertragsfähig . . . .  8  546 OOO

bebaute Fläche 25 616 ha
A usfuhr 1909 . . 228 Tons, W e rt 1 170000 M.

« 1910 . .  414 * <( 3 292000  «

W i ld e r  K a u ts c h u k :

A usfuhr 1909 . . 250 Tons, W e rt 1 7 0 0 0 0 0  M.
« 1910 . . 330 « « 2 9 0 0 0 0 0  '«

B a u m w o lle :
1910:

165 Pflanzungen 8824 ha I 2491 Ballen E rnte, davon
3587 ha Zw ischenku ltur ) etwa Ü4 aus Plantagen,

1912 sind 5000 Ballen zu erwarten.

Nach diesen Zahlen ist anzunehmen, daß in  naher F ris t der 

A rb e ite rb e fla rf IOOOOO Mann sein w ird .
D er Verband hatte vo r m ehreren Jahren (1909) eine A rbe ite r- 

anwerbungsgesellschalt begründet, hat aber davon abgesehen, diese 
in  T ä tig ke it treten zu lassen, da die vorhandenen M itte l bei w eitem  
n ich t ausreichen konnten, um eine Organisation zu schaffen, welche 
den in  der Zw ischenzeit entstandenen so erheb lichen B edarf an 

A rb e ite rn  decken konnte.
D ie  große Nachfrage nach A rb e ite rn  hat eine Menge Leute 

veranlaßt, gewerbsmäßig nach dem Inne rn  zu gehen und A rb e ite r 
gegen ein K op fge ld  seitens der A rbe itsgeber zu beschaffen. Diese 
T ä tig ke it is t zwar von  der E rte ilu ng  e iner L izenz abhängig; da diese 
aber nur in  ganz begrenzten Fällen versagt werden kann, so hat 
sich eine Menge ungeeigneter E lem ente in  der A nw erbung  ein
gefunden und die sogenannte w ilde  A nw erbere i erzeugt.

Diese hat in  vie len Fällen durch M ißbräuche, Ü be rg riffe  und 
T re ibe re ien  der A nw erbung  sehr geschadet, da die Leute  kopfscheu 
gemacht werden und die H äup tlinge  sich im m er w eniger geneigt 
zeigen, ih re  Leute  zur P lantagenarbeit abzulassen.

D e r Verband hat sich dauernd w eite r m it dieser fü r ihn  so 
großen Lebensfrage beschäftig t und in  erster L in ie  d ie  U nterstützung 
der Regierung durch  gewisse Maßnahmen zu finden gesucht. D ie  
Verhand lungen wurden erschwert, da eine Neubesetzung des Gou
verneurpostens in  der Schwebe war und erst je tz t stattfindet.

Die Arbeiterfrage in den Kolonien
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D er Verband war von der Regierung ersucht, Vorschläge zu 
machen und er erhofft, daß, wenn diese endgü ltig  festgestellt sind, 
die Regierung au f dieselben eingehen w ird . In  erster L in ie  betont 
er, daß die w ilde  W erbung  beseitig t werden müsse und nur gewissen 
vertrauenswürdigen Personen oder Gesellschaften h ir  diesen Zweck, 
beziehungsweise den P lantagenunternehmungen selbst, die A nw erbung  

gestattet werden soll.
In  e iner besonderen K om m iss ion  des Verbandes werden V o r 

schläge an die Regierung fü r weitere Maßnahmen beraten; diese 
Beratungen sind so weit, daß sie demnächst der Versam m lung des 
Verbandes Deutsch-O stafrikanischer Pflanzungen zur Beschlußfassung 
vo rge leg t werden sollen. Ich  kann vo rher über diese Vorschläge 
demnach keine speziellen M itte ilungen  machen. Es wäre m ir daher 
erwünschter gewesen, wenn ich  m ein Referat erst nach dieser V e r
samm lung und über deren Beschlüsse hätte m iterstatten können. 
D och  m öchte ich  darauf hinweisen, daß eine gründ liche  O rdnung 
der A rbe ite rw e rbung  unter B e ih ilfe  von Regierungsmaßnahmen an
gestrebt w ird  und daß ohne eine solche der Verband eine Besserung 
der je tz igen schon sehr bedenklichen Lage n ich t erhofft.

Besonders m öchte ich noch erwähnen, daß der Verband an 
einen A rbe ite rzw ang  n ich t denkt, da ein solcher in  unserer Z e it ja  
n ich t geschaffen werden kann; w oh l aber kann die R egierung durch 
E rm unterung  der Neger zur A rb e it au f Plantagen, E in w irkun g  auf 
die Jumben, v ie lle ic h t auch durch  Steuermaßnahmen, obg le ich dazu 
w ieder eine größere M achten tfa ltung gehören würde, und die Gefahr 
nahe lie g t, daß die nahe den Grenzen wohnende Bevölkerung m 
frem de Gebiete abwandert (schon je tz t gehen tausende von Negern 
nach Englisch-O st-A frika , was aber schwer ganz zu ve rh indern  sein 

w ird ), helfen.
W arnend  m öchte ich  m ich  aber auch dahin aussprechen, daß 

von e iner w eiteren Ausdehnung von Plantagen in  gewissen D is trik te n  
abgesehen werden möge, dam it die Anhäu fung  n ich t noch größer 
w ird , besonders in  bezug au f Kautschukunternehm ungen in  M anihot, 
deren Lage gegenüber den H evea-Anlagen in  Ind ien  usw. n ich t so 
günstig  erscheint und die v ie le  geübte A rb e ite r benötigen.

Ich  habe verm ieden, in  D eta ils einzugehen, sondern die V e i - 
hältnisse nur in  einem großen U m riß  dargelegt, w e il ich  sonst die 
verehrliche  Versam m lung zu lange Z e it in  A nspruch  nehmen müßte 
und die Verhä ltn isse und die verschiedentlichsten Vorschläge und 
Ansichten, die te ilweise stark auseinander gehen, fast übera ll be. 
kannt sind. Selbstverständlich geschieht seitens der Plantagen-
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le itungen alles, um  den Eingeborenen durch Schaffung von U n te r
kunft, den gewohnten N ahrungsm itte ln , sanitären E in rich tungen  und 
loyale Behandlung den A u fe n th a lt a u f den Plantagen angenehm zu 
machen.

D ah in  muß ich m ich  aber resüm ieren, daß die Lage der 
Pflanzungsunternehm ungen sich bezüglich der A rb e ite r als äußerst 
schw ierig  und bedenklich  ze igt und daß Maßregeln gefunden werden 
müssen, welche die benötig te  A nzah l derselben, d ie  ja  aus der Be
vö lke rung  gewonnen werden kann, beschafft w ird . Es is t keineswegs 
zu befürchten, daß durch eine Inanspruchnahm e der nötigen A rb e ite r 
die a llgem eine E rnährung und gewisse E ingeborenenkulturen be
h inde rt werden.

Es stehen M illio n e n  von in  Plantagen investiertem  K ap ita l 
au f dem Spiele und es besteht d ie  große Gefahr, daß eine erhebliche 
A nzah l solcher U nternehm ungen mangels A rb e ite r  unrentabel werden 
und verschiedene w oh l auch eingehen müßten.

Dieses wäre, abgesehen von em pfind lichen Verlusten, auch 
deswegen noch besonders zu bedauern, da doch in  der Plantagen
w irtscha ft ein großer K u ltu rträ g e r vorhanden ist, der belehrend und 
fö rdernd  a u f die A rb e it der E ingeborenen w irk t und der in  w ir t
schaftlicher Beziehung fü r die K o lon ien  durch Geldumsatz und 
W erterzeugung in  erster Reihe steht. D e r W e rt der Sisalausfuhr 
beträg t am Verschiffungshafen schon je tz t etwa 4 M illionen  M ark 
und w ird  in  kurzer F ris t 8 M illio n e n  bei je tz igen  Preisen erreichen, 
einen ähnlichen W e rt e rg ib t auch der plantagenmäßig erzeugte 
Kautschuk.

W ir  müssen daher bestrebt sein, diese W e rte  der K o lo n ie  zu 
erhalten und sind fü r jede Förderung  und U nterstü tzung zu diesem 
Ziele dankbar.

Die Arbeiterfrage in den Kolonien
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b) Togo und Kamerun.
Ü ber die A rbe ite rfrage  in  T o g o  und K a m e ru n  fü h rt H e rr  

D ire k to r  C. L a d e w ig ,  V ors itzender der V e re in igung  Kam eruner 
Pflanzungen, folgendes aus:

Bevor ich  a u f die A rb e ite rfra ge  in  T ogo  und Kam erun näher 
eingehe, zunächst e in ige allgem eine Betrachtungen. Ü ber den W e rt 
unserer deutschen Schutzgebiete w urde vo r e in igen Jahren einmal 
eine Berechnung aufgestellt, in  w elcher unter Zugrundelegung eines 
m in im a len  täg lichen Arbe its lohnes und der E inw ohnerzahl der W e rt 
der latenten A rbe itsk rä fte  zusammengezählt und h iernach der W e rt



der Schutzgebiete in  der kapita lis ierten Summe bemessen wurde. 
W enn  sich auch finanzw irtschaftlich  gegen eine solche Berechnung 
manche E inwendungen erheben lassen, so b le ib t unbedingt r ic h tig  
in  diesem Exem pel der H inw e is  au f die W ic h tig k e it der A rb e its 
kräfte. Aufgabe der ko lonisierenden M utterländer is t es, diese 
A rbe itskrä fte  zu wecken und zu pflegen, sie nutzbar zu machen.

F ü r diese N utzbarm achung w ird  es verschiedene W ege geben, 
d ie  jedoch im m er eine landw irtschaftliche  Basis haben müssen. 
H ie rbe i kom m en in  Betracht e inm al das E insam m eln der aus 
w ildwachsenden Beständen gewonnenen N aturprodukte  und die au f 
eigener Scholle betriebene K u ltu r  des Bodens und E rn te  bestim m ter 
P rodukte, oder zweitens die systematische ra tione lle  P lantagenkultur 
e inzelner Produkte, zu der a llerd ings in  der Regel größere A n lage
kap ita lien  e rfo rde rlich  sein werden. D ie  A nsichten  darüber, welchem  
System der V o rzug  zu geben sei, ob der sogenannten E ingeborenen
k u ltu r oder der sogenannten P lantagenkultur, sind ge te ilt und 
werden ohne weiteres auch n ich t nach der einen oder der anderen 
R ichtung  h in  entschieden werden können. Es w ird  im m er n o t
w endig sein, eine Reihe von Umständen in  E rwägung zu ziehen, 
nach welchen h ie r die P lantagenkultur, d o rt die E ingeborenenku ltu r 
zweckmäßig zur A nw endung zu bringen ist, in  den meisten Fällen 
sogar dürften  die beiden Regime ohne gegenseitige S törung neben
einander bestehen können. F ü r beide Systeme is t eine d ichte Be
vö lke rung  vo rte ilh a ft, jedoch  läßt sich die P lantagenkultu r auch m it 
E rfo lg  d o rth in  verpflanzen, wo die Bevölkerung an und fü r sich 
dünn gesät ist, während eine solche Maßnahme bei re iner E in 
geborenenku ltur n ich t gu t anwendbar sein kann.

E in  glänzendes Beispie l fü r das Gesagte is t die Residentur 
Ostküste der Insel Sumatra, deren heute schon über 40 Jahre be
stehende Tabaksku ltu r, ausschließlich m it im p o rtie rte n  A rbe ite rn , 
Chinesen und Javanen, betrieben, jä h rlic h  fü r 60 bis 70 M illion en  
M ark Tabak an den Am sterdam er M ark t b ring t. E in  ähnliches 
Be ispie l b ie te t die portugiesische Insel St. Thom e, deren P lantagen
k u ltu r jä h rlic h  30 M illio n e n  M ark Kakao lie fe rt und deren A rb e ite r 
ebenfalls von auswärts, und zwar von A ngo la , e ingeführt werden.

E in  Idealzustand fü r die P lantagenkultur w ird  im m er d o rt zu 
suchen sein, wo A rbe itskrä fte , sei es aus eigenem Gebiet, sei es 
aus frem den Gebieten, in  genügender Zahl zu haben sein werden. 
E in  derartiges Idea lgebie t g ib t es a lle rd ings w oh l nu r in  der Insel 
Java des holländischen Sundagebietes. Verm öge seiner d ich ten Be
vö lke rung  —  Java zählt a u f 126000 Q k m  etwa 25 M illion en  E in 
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w ohner —  is t es in  der Lage, Auswanderer n ich t nur an das 
holländische Inselgebiet in  Südasien abzugeben, sondern auch seine 
K o lo n ie  Surinam in  W est-Ind ien  zu versorgen, und außerdem noch 
einen T e il der in  P lantagenkultu r benötig ten A rb e ite r fü r M alakka 
zu lie fe rn . E in  zweites, wenn auch an E inw ohnerzah l n ich t ebenso 
reiches Land b ild e t der Dekan von V o rde r-Ind ien , aus dem eine 
große A nzah l von Tam uls ebenfalls nach Malakka abgegeben 
werden kann.

D er H aup tlie fe ran t an A rbe itskrä ften  jedoch  fü r die T ropen 
gebiete H in te r-Ind iens, fü r  Malakka, Sumatra, Borneo, is t b is heute 
im m er noch China gewesen, dessen überschüssige a rbe itsw illige  Be
vö lke rung  in  jenen S trichen die H auptgrund lage der P lantagenkultur 
b ilde te  und noch b ildet.

Bei den Schutzgebieten W estafrikas, besonders bei den T ro p e n 
ko lon ien  Kam erun und T ogo  muß jede r Im p o rt frem der A rb e its 
kräfte  von vornhere in  als nahezu ausgeschlossen angenommen werden 
und die landw irtscha ftliche  K u ltu r  w ird  in  diesen beiden K o lon ien  
daher led ig lich  m it den eigenen E ingeborenen zu rechnen haben.

F ü r die sogenannte M usterko lon ie  Togo ha t dieses b isher auch 
ke inerle i Schw ierigkeiten gemacht. D ie  fleißige und z iem lich  
in te lligen te  Bevölkerung —  au f 87 OOO □  K ilo m e te r en thä lt Togo 
etwa 1 M illio n  E inw ohner, also au f den □  K ilo m e te r 111/2 E inw ohner 
—  is t an landw irtscha ftliche  T ä tig ke it gew öhnt und be tre ib t über den 
eigenen B eda rf hinaus verschiedene K u ltu re n . A n  europäischen 
Plantagen hat T ogo  nur eine verhältn ism äßig k le ine  Zahl aufzuweisen, 
so daß große A rbe ite rm engen  h ie r n ich t ge fo rdert werden. Den 
europäischen Pflanzungen, v ie r an der Zahl, is t es bisher stets 
mühelos gelungen, die e rfo rde rlichen  A rbe itskrä fte  aus den um 
liegenden D orfschaften  gegen Tagelohn zu beschaffen, das System 
hat sich bew ährt und hat außerdem den Vorzug, daß nur iü r  eine 
geringe A nzah l von ko n tra k tlich  fest angestellten A rb e ite rn  
W ohnungsgelegenheiten herzustellen sind. Zu den festangestellten 
A rb e ite rn  gehört heute auch eine A nzah l von K on trak ta rbe ite rn  
aus N ordtogo, welche a u f Pflanzungen 12 Monate gegen festgesetzten 
Lohn  arbeiten, um alsdann w ieder in  den H eim atsbezirk  zu rück
zukehren. D ieser M odus hat den V o rte il, d ie Leute  m it europäischen 
W erkzeugen bekannt zu machen, ihnen systematische regelmäßige 
Landarbeit anzugewöhnen und sie in  den Stand zu setzen, in  ih rem  
H e im a tsd o rf die gewonnene K enn tn is  zu verbre iten .

V o r  Fertigs te llung  der Bahn nach Palim e und A takpam e ist 
in  T ogo  ebenso w ie  in  dem gesamten W esta frika  der T ranspo rt
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alle r Kulturerzeugnisse bis zur Küste in  Trägerlasten bew irk t. 
V o r etwa IO Jahren wurden alsdann von H and gezogene K arren  
e ingeführt, die nun m it Fertigs te llung  der Bahn heute ebenfalls nur 
noch in  einzelnen D is trik te n  zur Verw endung kommen. D ie  fü r 
diese T ransporte  e rfo rde rlichen  A rb e ite r lassen sich w ie bisher ohne 
besondere Mühe beschaffen, so daß weder die an den fü r T ranspo rt
zwecke e rfo rderlichen  A rbe itskrä ften  interessierten K au ileu te  noch 
die Pflanzungen einen G rund haben, über M angel an A rbe itskrä ften  zu 
klagen. Nach dieser R ichtung  h in  liegen die Verhältnisse in  Togo 
günstig, ja, es is t sogar nachweisbar, daß aus dem Togogebie t eine 
sehr große Anzah l von T rägern  und A rb e ite rn  au f das benachbarte 
englische Gebiet, die Goldküste, h inüberzieht, um sich d o rt gegen 
Lohn  zu verdingen.

Ganz anders liegen die Verhältnisse in  K a m e ru n . Das bisherige 
Gebiet umfaßt etwa 500 0 00 [Z lkm  m it schätzungsweise 21/,  bis 
3 M illio n e n  E inw ohner. D ie  erste Bahnverbindung, die Nordbahn, 
is t m it 160 km  erst im  M ai 191t fe rtiggeste llt, schiffbare Flüsse 
kom m en kaum in  Betracht. Es e rg ib t sich hieraus, daß die gesamte 
A usfuhr Kam eruns in  Trägerlasten zu den E xporthä fen  geschafft 
werden mußte und auch größtente ils heute noch muß. A us einer 
Berechnung dieser Trägerlasten e rg ib t sich, daß etwa 12 OOO Träger 
fü r die kaufm ännischen F irm en regelmäßig beschäftig t sein müssen, 
und es ist n ich t zu hoch gegriffen, wenn die Zahl der festangestellten 
A rb e ite r fü r d ie  säm tlichen kaufmännischen F irm en in  Kam erun au f 
5000 angenommen w ird .

D ie  Pflanzungen Kam eruns, welche heute ein A re a l von etwa 
17 000 ha unter K u ltu r  haben, beschäftigen etwa IOOOO A rb e ite r, und 
schließ lich sind bei den Bahnbauten etwa 5000 E ingeborenenarbeiter 
tä tig . Es e rg ib t sich hiernach, daß über 30 000 arbeitsfähige M änner 
außerhalb des eigenen D orfes E rw erb  suchen. W enn  auch ein 
gewisser T e il von diesen jahraus jah re in  einen neuen A rb e its 
ve rtrag  abschließt, so kehrt weitaus die größere A nzah l der ständig 
e rfo rde rlichen  A rb e ite r doch w ieder in  den H e im atsort zurück, um 
v ie lle ich t w ieder nach e in iger Z e it den V erd ienst fester V ertrags
a rbe it zu suchen. A lle  A rb e ite r b le iben jedenfa lls in  dauerndem 
V e rkeh r m it ih rem  H eim atsdorfe  und ih rem  Stamm. Es is t nun 
naturgemäß, daß die oben genannte Zahl von e rfo rde rlichen  A rb e its 
kräften n ich t m ehr ohne jeg lich e  Bem ühung beschafft werden kann, 
und es d a rf be ton t werden, daß besonders während der letzten Jahre, 
in  denen die Bahnbauten ausgeführt werden, die Beschaffung von 
A rbe itskrä ften  sich fü r die Pflanzungen te ilweise schon rech t schw ierig
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gestaltet hat. N ich t so em pfind lich  werden von der Massen
anstellung bei den Bahnbauten die kaufmännischen F irm en  getroffen, 
da diese in  den w e it vorgeschobenen Faktoreien der e inzelnen Be
z irke  im m er w ieder S tützpunkte fü r das Anw erben von Trägern 
besitzen. Im m erh in  d a rf gehofft werden, daß die zur Z e it sich be
m erkbar machende K a lam itä t eines A rbe ite rm ange ls m it F e rtig 
ste llung der M itte llandbahn, also in  2 bis 3 Jahren zurückgehen w ird , 
da alsdann n ich t nu r die ständigen Bahnarbeiter fre i, sondern auch 
eine große A nzah l T räger durch die Bahnverb indung überflüssig 
werden; zur Zeit jedoch  is t es, w ie schon erwähnt, fü r die Pflanzungen 
schwierig, sich den notwendigen Arbeiterstam m  zu beschaffen.

D ie  R ekrutie rung  dieser A rb e ite r geschieht durch Entsendung 
von Assistenten in  bestim m te Bezirke. E rfo rd e rlich  is t fü r diese 
A nw erbung  ein Genehmigungsschein des Gouvernements, außerdem 
is t an den Fiskus ein K op fge ld  von M . 1,—  zu zahlen. In  dem 
Bestreben, d ie  einzelnen Bezirke n ich t allzusehr von arbeitsfähigen 
M ännern zu entblößen, behält sich das G ouvernem ent d ie G enehm igung 
der A nw erbung  in  den einzelnen Bezirken vor. Sowohl die Be
d ingung der A nw erbung  w ie die fü r die abzuschließenden A rb e ite r
verträge sind in  einer besonderen A rbe ite rve ro rdnung  vom  24. M ai 
1909 festgelegt. D ie  Grundzüge dieser A rbe ite rve rträge  sind A n 
gaben über

1. A r t  und O rt der A rb e it,
2. Beginn und D auer des Arbeitsverhältn isses,
3. Dauer der täglichen A rbe itsze it,
4. H öhe und Zahlungsweise des Lohnes,
5. U n te rku n ft und Verpflegung,
6. Fürsorge bei E rkrankung,
7. R ückbeförderung.
Es sind alsdann noch m ehrere Bestimmungen getroffen worden 

über die H a ltung  europäischer Lazarettgehilfen, über die S tellung 
von Köchen, welche die im m er von den Pflanzungen zu stellende 
fre ie  K o s t des A rbe ite rs  herzustellen haben usw.

M it  der A u fs ich t über die sich aus der A rbe ite rve ro rdnung  
ergebenden Rechte und P flich ten  ist ein von dem G ouvernem ent 
ernannter A rbe ite rkom m issar beauftragt. W enn  nun auch heute 
schon a u f den meisten Pflanzungen ein bestim m ter Prozentsatz der 
A rb e ite r nach A b la u f ihres A rbeitsvertrages und länger oder kürzer 
andauerndem A u fe n th a lt im  H eim atsorte  fre iw illig  w ieder in  das 
Pflanzungsgebiet zurückkehrt, um einen neuen V e rtra g  einzugehen, so 
b le ib t doch in  der Hauptsache die A nw erbung  eine unum gängliche
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Maßnahme. W ie  schon vo rher erwähnt, geschieht diese A nw erbung  in 
der W eise, daß europäische Pflanzungsgehilfen, beg le ite t von einer aus
giebigen A nzah l von Trägern, sich in  die Bezirke begeben, aus denen 
sie A rb e ite r zu rekru tie ren  hoffen. D ie  R ekrutie rung  geschieht nach 
längeren Verhandlungen m it dem jew e iligen  O rtshäuptling, dem „K in g “ , 
welcher alsdann die A nw erbung  einer bestim m ten Anzah l von A rb e ite rn  
genehm igt. D ie  A rb e ite r sind sodann in  e iner Reihe von Tage
märschen bis an die Küste bzw. bis au f d ie Pflanzung zu bringen. 
D ie  V ersorgung  m it Lebensm itte ln  während des Transportes ist 
Sache des europäischen Führers und selbstverständlich n ich t ganz 
le ich t, und gerade diese V e rp rov ia n tie ru ng  is t rech t häufig V e r
anlassung zu unliebsamen S tre itigke iten  m it den durchzogenen O rt
schaften. D ie  gesamten Kosten dieser Anw erbung, bestehend aus 
dem Gehalt des Assistenten, den Löhnen der Träger, der V e r
pflegung betragen im  allgem einen n ich t m ehr als M . IO,—  pro  
K o p f. Es läßt sich n ich t verkennen, daß durch dieses Anw erbe- 
system eine rech t starke Beunruh igung in  die einzelnen D is trik te  
h ineingetragen w ird , besonders wenn g le ichze itig  A nw erbe r von 
verschiedenen Pflanzungen das gle iche Gebiet bereisen. Es kann 
auch zugegeben werden, daß einzelnen Gebieten eine größere A nzah l 
von A rbe itskrä ften  entzogen w ird , als im  Sinne einer planmäßigen 
Bauernw irtschaft wünschenswert sein dü rfte ; es is t aber h ie rbe i zu 
bedenken, daß weitaus der größere T e il des H in te rlandes heute eine 
solche kle inbäuerliche  K u ltu r  n ich t besitzt, und daß der Kam eruner 
E ingeborene im  wesentlichen m it dem Anbau  der fü r  ihn  selbst 
notwendigen Nahrung b e fried ig t ist, und daß dieser Feldbau in  der 
Hauptsache durch W e ibe r besorgt w ird .

U m  den berechtigten Beschwerden über Beunruh igung oder 
E n tvö lke rung  einzelner D is tr ik te  entgegenzukommen, hat schon 
vo r m ehreren Jahren die V e re in igung  Kam eruner Pflanzungen bei 
dem dam aligen Gouverneur Seitz einen A n tra g  geste llt, d ie 
A nw erbung  von A rb e ite rn  durch die Bezirksäm ter und die V e r
te ilung  durch  eine besondere Stelle des Gouvernements v o r
nehmen zu lassen. D ie  Bedenken, welche G ouverneur Seitz gegen 
ein solches System äußerte, beruhten im  wesentlichen au f der Be
sorgnis, daß das G ouvernem ent einmal n ich t in  der Lage wäre, die 
genügende A nzah l A rb e ite r zu stellen, und daß alsdann V o rw ü rfe  
oder gar Schadensansprüche die Regierung treffen würden. Gegen
über dem V o rte il, welche das Fernhalten von . Anw erbungen aus 
den einzelnen D is trik te n  bietet, sollten solche Bedenken e igentlich  
n ich t von durchsch lagender Bedeutung sein, h ie rfü r ließe sich m it

Verhandlungen des Vorstandes.
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w enig  gutem W ille n  sicher genügende Vorsorge treffen. G ouverneur 
Seitz schlug vor, daß die Pflanzungen gemeinsam eine Anw erbungs
ste lle ins Leben rufen so llten. D ie  Beschaffung der A rbe itskrä fte  
durch einen von den Pflanzungen etwa anzustellenden A nw erbe r 
würde, abgesehen von den bedeutenden Kosten e iner solchen E in 
rich tung , doch einen großen T e il der m it der p riva ten  A rb e ite r
anwerbung verbundenen Ungelegenheiten bestehen lassen, ohne den 
Bezirken bzw. der Regierung w ie den Pflanzungen nennenswerte 
E rle ich te rung  zu bringen.

Es muß darum  nach w ie  vor, und zwar hauptsächlich im  
Interesse des Gouvernements bzw. des Schutzgebietes, die 
Forderung  aufgestellt werden, daß die A rb e ite r au f Grund 
rech tze itig  e inzure ichender Bedarfszahl durch das Gouverne
ment, d. h. also die einzelnen Bezirksäm ter angeworben werden.

Zweife llos ist m it der V e rte ilun g  eine gewisse A rbe its las t ve r
bunden, die aber sehr le ich t a u f die Schultern von durch die 
Pflanzungen gewählten D eleg ierten  abgewälzt werden kann. M it  der 
Zunahme der Plantagen w ird  selbstverständlich die A rbe ite rfrage  
in  Kam erun , von Jahr zu Jahr ernster, und wenn heute, sei es auch 
m it Schw ierigkeiten, der B eda rf noch im m er gedeckt werden kann, 
so muß h ierbei beachtet werden, daß die R ekrutie rung  sich a u f 14 
und 20 Tagereisen ins Innere schon erstreckt. Es muß dam it ge
rechnet werden, daß sowohl die Zunahme der Plantagen an sich, w ie 
auch die voraussich tlich  in  w e it stärkerem  Maße e rfo rde rlich  werdende 
A rbe ite ranzah l derselben m itE in tr it t  der Hevea-Zapfreife, b innen kurzem  
die A rbeiterbeschaffung im m er schw ieriger gestalten werden. A n 
gesichts der unw iderleg lichen Tatsache, daß die Schwarzen —  einzelne 
Stämme ausgesondert —  durchaus keinen H ang zu den ihnen vom 
G ouvernem ent au foktroy ie rten  landw irtschaftlichen A rb e ite n  besitzen, 
wenigstens n ich t die zur Z e it bestehende B evö lkerung, w irk t die 
A rb e it  au f den Pflanzungen erzieherisch günstig. Es kann sehr 
w oh l m ög lich  sein, daß die nächste Generation sich anders en t
w icke lt und in  w eiterem  Um fange zur E igenku ltu r übergeht, v o r
läu fig  is t dies jedoch n ich t der F a ll; fast durchweg zieht der 
Schwarze heute noch ein beschauliches N ichtstun  je g lich e r T ä tig ke it 
vor, so daß die E rziehung zur A rb e it  und dam it zur K u ltu r  m it mäßigen 
Zw angsm itte ln  n ich t umgangen werden kann.

E in  n ich t zu unterschätzender N achte il der A rbe ite rve rsorgung  
der Pflanzungen lieg t in  der D auer der Verträge . D ie  meisten 
V erträge  werden nur a u f sechs M onate abgeschlossen, daneben hat
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sich aber durch die Gewährung eines erhöhten Monatsgehaltes im  
Fa lle  längerer Vertragsdauer auch die V ertragsze it bis zu 12 bzw. 
18 M onaten herausgebildet. Daß fü r  ungeübte, an keine D isz ip lin  
und regelmäßige T ä tig ke it gewöhnte A rb e ite r, die in  den meisten 
Fä llen  noch erst aus hygienischen Rücksichten gepflegt und geschont 
werden müssen, eine Vertragsdauer von 6 Monaten kaum genügt, 
um ihnen die nötigsten H andgriffe  beizubringen, beda rf e igentlich  
ke iner Bew eisführung! U m  w iev ie l m ehr aber w ird  dieser Übelstand 
füh lbar werden, wenn erst regelmäßige Kautschukzapfungen er
fo rd e rlich  sind, eine A rb e it, welche doch im m erh in  schon ein größeres 
Maß von In te lligenz  erfo rdert.

Es muß also unbed ing t angestrebt werden,dieVertragsdauer 
fü r  Pflanzungsarbeiter a u f mindestens 18 M onate festzusetzen. 

Daß die A rb e ite r anstreben, nach m ög lichst ku rze r F ris t w ieder 
in  ihren H e im atsort zurückzukehren, ist selbstverständlich; denn wenn 
sie auch a u f der Pflanzung den fre ien  Sonntag m it Stammesverwandten 
genießen können, so fe h lt ihnen doch im m erh in  ein H aupterfo rdern is  
der Seßhaftigkeit, d ie G ründung der Fam ilie . Es w ird  von den 
Pflanzungen selbstverständlich denjenigen A rb e ite rn , welche eine Frau 
m itb ringen  oder nehmen wollen, jede m ög liche  Förderung in  bezug 
a u f W o h nräum lichke it gewährt, es is t aber außerordentlich schwer, 
aus den einzelnen Bezirken Frauen, vo r allen D ingen  in  genügender 
Anzahl, herauszubekommen. Is t es doch selbst unter dem als 
P io n ie r und Beamten nach jede r R ich tung  h in  schätzenswerten 
M ajor D o m in ik  vorgekom m en, daß A nw erbe rn  die M itnahm e von 
Frauen zunächst gew eigert wurde, obg le ich diese erklärten, die 
Ehefrauen angeworbener A rb e ite r zu sein, und ih re  bestim m te A b 
s icht ausdrückten, ihren  Ehem ännern zu fo lgen ! D ie  meisten 
Pflanzungsgesellschaften w ürden es m it großer Freude begrüßen und 
würden b e re itw illig s t d ie  e rfo rderlichen W ^hnräum e zur V erfügung  
stellen, wenn m ög lichst v ie le  Frauen die angeworbenen A rb e ite r 
begle iten würden. Es w ürde au f diese W eise v ie lle ich t im  Laufe 
der Z e it m ög lich  werden, einen a u f der Pflanzung seßhaften Stamm 
von A rb e ite rn  zu schaffen.

Es muß daher m it allen M itte ln  angestrebt werden, so v ie l 
als m öglich  schwarze Frauen au f der Pflanzung anzusiedeln.

Es könnte diesen Frauen sehr w oh l Gelegenheit zur A rb e it ge
geben werden, ebenso w ie  es a u f Java und Sumatra m it javanischen 
Frauen geschieht. D ie  eingeborenen K am eruner Frauen sind sogar 
noch eher geeignet zur A rb e it w ie d ie sudanesische Frau, da der



Schwarze im  allgem einen sich die gesamte Fe ldw irtschaft durch seine 
Frauen bestellen läßt.

Es muß schließlich noch ein P unkt E rw ähnung finden, w elcher 
vo r n ich t a llzu langer Z e it sowohl von den Pflanzungen, w ie von 
den K au fleu ten  als Anlaß zu Eingaben bei der Regierung gedient 
hat. Das Ka iserliche  G ouvernem ent von Deutsch-Südwestafrika 
hatte sich nach Kam erun gewandt, um von d o rt A rb e ite r zu beziehen; 
auch von e iner deutschen Pflanzung a u f Fernando Po is t das Gou
vernem ent angegangen um die E rlaubnis, in  Kam erun A rb e ite r fü r 
ih re  Pflanzung anwerben zu dürfen. W enng le ich  Kam erun auch heute 
noch n ich t in  d irektem  Notstand verkehrt, so sind die A rb e ite rve r
hältnisse doch mindestens als prekär zu bezeichnen, und es d a rf unter 
keinen Umständen zugelassen werden, daß von h ie r aus andere 
deutsche K o lon ien , noch v ie l w en iger aber frem de K o lo n ie n  m it 
A rb e ite rn  versorg t werden dürfen. Das G ouvernem ent hat keinen 
Zw eife l gelassen, daß a u f G rund bestehender Verordnungen eine A b 
wanderung in  frem de K o lon ien  n ich t gestattet ist, während fü r die 
Abw anderung von E ingeborenen in  anderen deutschen K o lon ien  die 
h ie rfü r »erforderliche Genehm igung des Gouvernements vo rläu fig  n ich t 
gegeben werden würde. Es is t außer a lle r Frage, daß, sofern bezüglich 
Fernando Po und Spanisch-Guinea w irk lic h  e inm al Besitzwechsel 
zugunsten Deutschlands e in treten sollte, und sofern diese Gebiete 
alsdann zu Kam erun h inzugefügt werden würden, die Versorgung 
derselben m it A rb e ite rn  einen d irekten Notstand herbe iführen  w ird . 
Solange w ir  aber m it den augenblicklichen Verhältn issen zu rechnen 
haben, müssen sich die fü r die Pflanzungen und auch fü r die K aufleu te  
e rfo rderlichen A rbe ite rm engen  bei nu r geringem  Entgegenkom m en 
der Regierung in  e rfo rde rliche r Zahl beschaffen lassen. Es muß 
nur angestrebt werden, daß

1. die A nw erbung  sowohl fü r die Pflanzungen als auch fü r die 
kaufmännischen F irm en durch das Gouvernem ent geschieht,

2. daß die Vertragsdauer au f mindestens 18 Monate festgesetzt 
w ird ,

3. daß Seßhaftmachung von A rbe ite rn , nam entlich  a u f den 
Pflanzungen ge fördert w ird  durch m ög lichst weitgehende 
Erlaubn is zur Abw anderung von Frauen aus den einzelnen 
Bezirken a u f d ie  Pflanzungen,

4. daß jede Auswanderung nach anderen K o lon ien  unbed ing t 
untersagt b le ibt.
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H e rrP ro f.D r . S c h i l l i n g :  Ich  m öchte einiges über die hygienische 
Seite der A rbe ite rfrage  sagen. D ie  Scheu der Eingeborenen vo r 
der A rb e it au f den Plantagen, bei Bahnbauten usw. hängt n ich t zum 
wenigsten dam it zusammen, daß die Leute  do rt unter ganz anderen 
Verhä ltn issen leben w ie zu Hause. E ine r der w ichtigsten  Punkte 
is t h ier zweife llos die E rnährung der A rb e ite r, also die Magenfrage. 
Es handelt sich bei den Eingeborenen n ich t bloß darum, daß man 
ihnen eine gute E rnährung g ib t, w ie  ja  w oh l übera ll d ie Plantagen
le ite r bestrebt sind, die Leute  m it guten M ateria lien  zu ernähren. 
A b e r das genügt n ich t, denn die Leute sind an die A r t  und W eise 
der Zubere itung ih re r N ahrung außerordentlich angepaßt. Es w ird  
also notw endig  sein, genau a u f die Ernährungsweise der Leute  e in 
zugehen, w ie sie in  ih re r H e im a t üb lich  ist. A u ch  in  bezug au f die 
W ohnungen sind die Leute  durchaus konservativ. Es scheint m ir, 
als ob unter den L e ite rn  mancher Unternehm ungen, so w e it ich  das 
beurte ilen  kann, e in gewisser Fatalismus besteht. M it  einem gewissen 
Prozentsatz von K rankheits- und Todesfällen muß gerechnet werden. 
E ine Besserung ist aber sicher noch in  v ie le r Beziehung m öglich . 
Ich  m öchte h ie r a u f die Statistiken der Senembah-Matschappy au f 
Sumatra hinweisen, welche von D r. Schüffner und D r. Kuenen ver
ö ffe n tlich t wurden. D ie  S te rb lichke it au f dieser Plantage betrug  im  
Jahre 1897 bei einem Arbe ite rbestand von 3800 M ann 60 pro  M ille , 
d. i. sehr hoch. V o n  da ab sinken die M orta litä tsz iffe rn  fortgesetzt 
und im  Jahre 1908 is t eine M o rta litä t von 9,5 p ro  M ille  erre ich t, 
also ein sehr günstiges Verhä ltn is . D ie  gesundheitlichen E in ric h 
tungen dieser Pflanzungen sind sehr beachtenswert. Auch fü r unsere 
K o lon ien  —  davon b in  ich  fest überzeugt —  haben die hygienischen 
Verbesserungen bei der A rbe ite rfrage  ein wesentliches W o r t m it
zusprechen. W ir  H yg ie n ike r sind gern bere it, in jeder W eise A us
ku n ft zu geben und m itzuhelfen. W enn Sie uns fragen, so w ollen 
w ir  gern antworten.

H e rr  K onsu l B ic k e l :  Ich  m öchte m ir  eine Frage erlauben, 
d ie  sich a lle rd ings n ich t nur a u f die eben behandelten Ko lon ien , 
sondern auch a u f O stafrika bezieht, ob näm lich  das K o lo n ia l-W irt
schaftliche K om itee  einerseits und die Regierung anderseits über
haupt schon zu der Frage der Zufuhr von A rb e ite rn  aus anderen 
Ländern  S tellung genommen haben. Ich  denke speziell an indische 
K u lis . D ie  südafrikanische U n ion  s te llt sich der E in fu h r von A rb e its 
kräften aus Ind ien  z iem lich  fe ind lich  gegenüber, indem  sie diesen 
Leuten d o rt n ich t den Status von vo llberechtig ten  Bürgern des großen 
b ritischen  W eltre iches einräumen w ill. Es wäre m ög lich , daß in  sehr
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absehbarer Z e it der Zustrom  von A rbe itskrä ften  aus Ind ien  in  d ie  
südafrikanischen Staaten abnähme und diese A rbe itskrä fte  v ie lle ich t 
fü r die ost- und westafrikanischen K o lon ien  fre i würden. A n g e 
nommen, daß die britische, bzw. indische Regierung e iner V e r
w ertung ind ischer A rbe itskrä fte  in  unseren deutschen K o lon ien  ke in 
H indern is  in  den W eg legen würde, wäre dann die deutsche 
R egierung eventl. im  P rinz ip  geneigt, zu der E inwanderung und 
Zufuhr solcher A rbe itsk rä fte  eine sympathische S tellung einzunehmen, 
oder ist überhaupt die M ög lich ke it der V e rw ertung  von A rb e its 
krä ften  aus frem den Reichen ganz ausgeschlossen?

H e rr  Geheimrat v. O e c h e lh a e u s e r : Ich  m öchte m it wenigen 
W o rten  darauf hinweisen, welche Bedeutung auch die A rbe ite rfrage  
m  bezug au f d ie  Ausdehnung unserer Tabakpflanzungen in  Kam erun, 
die ja  im m er größeren U m fang annehmen werden, hat. Es w ird  
Ihnen bekannt sein, daß der H eide lberger Tabakpflanzer Landfried  
vo r kurzem  drüben gewesen is t und an der Nord-Bahn größere Land
flächen erworben hat, um Tabakpflanzungen anzulegen; der „P fä lze r“  
scheint ihm  n ich t zu genügen; er w ill  es je tz t auch m it „K a m e ru n e r“  
versuchen. Ich  erinnere daran, daß w ir  seinerzeit bei unserer B ibundi- 
Gesellschaft eine große Summe haben abschreiben müssen, w e il w ir  
gezwungen waren, unsere Tabakpflanzung aufzugeben, w o fü r damals 
nach übereinstim m enden Angaben der H auptgrund  der A rbe ite rm ange l 
war. W ir  hatten keine ständigen A rb e ite r, die in  der Lage waren, 
das Feld so zu bebauen und den Tabak so zu behandeln, w ie es 
notw end ig  war. W enn w ir  auch anstatt ha lb jähriger je tz t m eist 
ganzjährige K on trak te  haben —  wenigstens a u f unserer Plantage is t 
es so — so genügt das fü r den Tabakbau n ich t. A lso  man w ird  
a u f ausländische Leute zurückgre ifen  oder darau f sehen müssen, daß 
ansässige Leute  aus benachbarten D orfschaften zu Gebote stehen.

W as die H yg iene  anbetrifft, so glaube ich  als Kam eruner 
Pflanzer w oh l versichern zu dürfen, daß es im  eigenen Interesse des 
Besitzers oder Le ite rs e iner Pflanzung lieg t, die H yg iene m ög lichst 
zu ku ltiv ie ren . W ir  haben auch darin  bedeutende E rfo lge  erzie lt, 
besonders indem  w ir  im  Sinne von Professor S ch illing  die E in 
geborenenernährung e inge führt haben. Bei uns in  Oechelhausen 
w ird  fast die H ä lfte  der K os t in  Bananen gegeben. W ir  haben dadurch 
n ich t bloß sehr bedeutende Ersparnisse gehabt, da früher Reis, Fische 
usw. die H auptnahrung bildeten, sondern auch eine bedeutende 
Besserung der gesundheitlichen Verhältnisse e rz ie lt und dadurch 
außerdem erre icht, daß ein T e il der A rb e ite r —  ich  weiß nicht, 
w elcher Prozentsatz —  fre iw illig  w iederkehrt. A lso  so sch lim m  liegen
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die Verhältn isse n icht. Ich  m öchte die P flanzungsleiter dagegen in 
Schutz nehmen, daß sie in  hygienischer Beziehung b isher etwas ve r
säumt hätten und nochmals hervorheben, daß gerade im  H in b lic k  
au f die Ausdehnung des Tabakbaues die A rbe ite rfrage  fü r Kam erun 
von großer W ic h tig k e it ist und die Regierung uns also auch au f 
diesem Gebiete ih re  U nterstützung leihen sollte.

H e rr  V ie t o r :  Es läßt sich gar n ich t leugnen, daß unsere K o lon ien  
unter einem großen A rbe ite rm ange l le iden; ih re  E n tw ick lung  würde 
ganz außerordentlich v ie l schneller gehen, wenn w ir  m ehr E ingeborene 
in  unseren K o lon ien  hätten. D ie  Frage selbst w ird  durch die E isen
bahnbauten etwas e rle ich te rt werden und ich glaube, es w ird  im  a ll
gemeinen Interesse unserer K o lon ien  sein, wenn w ir  m it den Eisen
bahnbauten in  derselben W eise w eite r fo rtfahren , w ie w ir  es bis je tz t 
getan haben. Dann sind w ir  je tz t dabei, den E ingeborenen eine 
ganze Menge A rb e it, d ie sie b isher ausgeführt haben, abzunehmen, 
z. B. alle die E rnte-Aufbere itungsarbe iten. Ich  erinnere besonders an 
die neu entstandenen Palm ölwerke. W ährend die Eingeborenen sich 
das ganze Jahr h indu rch  m ehr oder w eniger m it dem Bereiten des 
Palmöles und dem Knacken der Palm kerne haben beschäftigen müssen, 
versuchen w ir  je tz t, das alles auf m aschinellem  W ege herzustellen. 
D adurch werden sehr v ie le  A rbe itsk rä fte  in  Z ukun ft fü r die Land 
arbe it fre i sein. W e ite r habe ich  in  der letzten D enksch rift gelesen —  
und ich  habe m ich sehr darüber gefreut — , daß das G ouvernem ent 
von O stafrika E ingeborene aus den portugiesischen K o lon ien  im  
L in d ib e z irk  und an der Zentralbahn angesiedelt hätte. U m  so m ehr habe 
ich bedauert, aus dem V o rtrage  des H e rrn  D ire k to r Lange zu hören, 
daß so v ie le  Leute  aus dem ostafrikanischen Gebiet au f englisches 
Gebiet übergegangen wären. Es w ird  sich aber n ich t ändern lassen, 
daß w ir  steigende Löhne in  den K o lon ien  haben. In  der D enkschrift 
w ird  gesagt, daß die Leute  von Muansa, die früher au f die Pflanzungen 
gingen, das heute n ich t m ehr tun, w e il die Bearbeitung ihres Boden 
fü r  sie außerordentlich v ie l lu k ra tive r gewesen wäre. U n te r diesen 
Voraussetzungen glaube ich, daß man auch von einem weitergehenden 
Zwange a u f die Leute  absehen sollte. Daß die Leute in  Kam erun 
niemals etwas anderes bauten als das, was sie nö tig  hätten, is t n ich t 
der Fa ll. Ich  habe gehört, daß sich die Verhältn isse in  Süd-Kam erun 
fü r die riesigen Träger-Karawanen ganz bedeutend verbessert hätten.

Ich  habe aus kaufmännischen Rücksichten dem Plantagenbau 
im m er etwas skeptisch gegenübergestanden. Ich  kann m ir kaum 
denken, daß bei einer fortschre itenden E n tw ick lung, d ie na tü rlich  
auch höhere Löhne und andere Lebensanforderungen b ring t, die
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Pflanzungen sich im  allgem einen gu t bezahlen werden. Ich  gehe 
na tü rlich  n ich t so w eit, daß ich sage, Pflanzungen sollten w ir  über
haupt n ich t haben. Ich  selbst habe m ich an der Kam eruner Tabak
pflanzung, von der H e rr  v. Oechelhaeuser sprach, bete ilig t, und b in  
im  A u fs ich ts ra t derselben, aber w ir  haben die A bs ich t, d o rt einen 
so hochwertigen Tabak zu bauen, daß w ir  w irk lic h  in  der Lage sein 
werden, wenn w ir  die geübten und tüchtigen Leute haben, auch einen 
verhältn ism äßig sehr hohen Lohn  zu zahlen.

Dann ist nach der D enksch rift auch eine ganze Reihe von Fehlern 
vorgekom m en. D er erste Feh ler is t von H e rrn  D ire k to r  Lange schon 
sehr k la r ausgesprochen worden, näm lich die furch tbare  Überstürzung. 
Es muß in  W irk lic h k e it sch lim m  aussehen, wenn die Regierun«- hi 
ih re r D enkschrift ö ffen tlich  m itte ilt, daß solche Mißstände bei ko lonia len 
G ründungen sich herausgestellt hätten, daß sie sich veranlaßt sähe 
m it den Gouverneuren der K o lon ien  ins Benehmen darüber zu tre ten ’ 
in  welcher W eise die ärgsten Mißstände ve rh indert werden könnten, 
da in  le tz ter Ze it so außerordentlich v ie l Geld daran verloren  sei’.

W e ite r sagt d ie  D enkschrift, daß übera ll da, wo A rbe ite rm ange l 
wäre, vo r allen D ingen  die falsche Behandlung der Leute  die U r 
sache gfewesen wäre.

Ich  habe m it H e rrn  Boiland, dem L e ite r der Kam erunplantage, 
ehe er hinausging, auch gerade eingehend über die A rbe ite rfrage  
gesprochen und er hat gesagt, daß er nach den von ihm  gemachten 
E rfahrungen gar n ich t daran zweifle, den nötigen Stamm von ge
schulten A rb e ite rn  zu bekom m en, indem  er beabsichtige, die A rb e ite r 
anzusiedeln, ih re  F am ilien  nachkom men zu lassen und ihnen Land 
zur Bebauung zur V e rfügung  zu stellen. Außerdem  hat er z B die 
A kko rd a rb e it e ingeführt, so daß die A rb e ite r um 3, 4, S U h r nach 
Hause gehen können, wenn sie ih r  Q uantum  e rled ig t haben.

Ich  glaube, so w e it können w ir  n ich t gehen, daß w ir  sagen, 
die R egierung müsse den Pflanzungen helfen. Es is t sehr bedauer- 
i c i , daß bei den alten Pflanzungen, die zum großen T e il aus 

Patrio tism us gegründet sind, auch a lle rle i Geld ve rloren  geht. Ich  
glaube, w ir  müssen sehen, ob n ich t der W eg, den H e rr  D ire k to r  L a n -e  
vorgeschlagen hat, gangbar ist, daß man näm lich  einstweilen sagt: man 
kann nur a u f das a lle rdringendste  von der A n lage neuer Plantagen 
abraten. Es wäre v ie lle ich t gar n ich t verkehrt, wenn die Anreguno- 
h ie r A n k lan g  fände, daß man vom  K o lo n ia l-W irtsch a ftlich e n  

om itee aus irgend  eine Resolution faßte, in  der man sagt daß 
man wegen der A rbe ite rfrage  n ich t dazu raten könnte, je tz t weitere 
Plantagen im  Schutzgebiete in  die W ege zu leiten.
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H e rr D r. H in d o r f :  Ich  m öchte sagen: G ott so ll uns bewahren vo r 
den Chinesen und vo r den Indern  in  Deutsch-Ostafrika und überhaupt 
in  unseren afrikanischen K o lon ien . W ir  haben b isher schlechte E r
fahrungen m it ihnen in  unseren K o lon ien  gemacht und ich  b in  der 
M einung, daß w ir  sowohl in  D eutsch-O stalrika w ie auch in  den anderen 
afrikanischen K o lon ien , wenigstens in  Kam erun und Togo genügend 
A rb e ite r fü r die do rt vorhandenen U nternehm ungen heranziehen 
können. Ich  glaube, daß w ir  auch in  Südwest, wo die A rbe ite rzah l 
ja  v ie l geringer, aber auch der B edarf v ie lle ich t n ich t ganz so groß 
ist, m it den d o rt vorhandenen A rbe itskrä ften  auskommen werden. 
A lle rd in g s  ist ja  je tz t in  bezug a u f d ie  A rbe ite rve rso rgung  zweifellos 
e in erheb licher Notstand in  unseren K o lon ien  vorhanden. W enn 
h ie r aber gesagt w ird , w ir  hätten in  unseren K o lon ien  zu wenig 
A rb e ite r, so is t das nur in  dem Sinne rich tig , als zu wenig  Leute 
da sind, die arbeiten wollen. A n  und fü r sich is t die Bevölkerung 
unserer K o lon ien  zur Z e it groß genug, um die jenige Zahl an A rb e its 
kräften zu stellen, die w ir  augenblick lich  n ö tig  haben; die Zahlen 
sind ja  h ie r genannt worden. D ie  50 OOO A rb e ite r, die w ir  z u rZ e it  
in  O sta frika  fü r den Plantagenbetrieb nö tig  haben, und die v ie l 
k le inere Zahl, die in  Kam erun, und die ganz geringe Zahl, die in  
T ogo  gebraucht w ird , müßte an und fü r sich aus diesen K o lon ien  
aufgebracht werden können, und wenn sie n ich t aufgebracht werden 
kann, so lie g t das zum T e il daran, daß die E ingeborenen noch n ich t ge
nügend zur A rb e it erzogen sind, es ist zu m T e il auch au f die Organisation 
der Arbeiterbeschaffung und zu einem ferneren T e il au f das Verha lten  
der A rbe itgeber, der Pflanzer, der Pflanzungsleiter, der Pflanzungs
assistenten ihren  A rb e ite rn  gegenüber zurückzuführen. Zu einem 
sehr erheblichen T e il lie g t das aber auch an denjenigen Organen, 
d ie  bei der Arbeiterbeschaffung m itzuw irken  haben, die aber zum 
T e il je tz t n ich t in  der W eise dabei m itw irken , w ie es die praktischen 
Pflanzer fü r r ic h tig  halten, und w ie es den Interessen der Pflanzungen 
entspräche, d. h. an der Regierung und ih ren  Organen d o rt drüben. 
Es is t h ie r ja  schon ve rb lü m t ausgedrückt worden —  und ich  habe 
gar kein Bedenken, es v ie l unverb lüm ter auszusprechen — , daß die 
Pflanzer zum großen T e il meinen, die Regierung, die Gouverneure 
und ih re  Organe hätten n ich t im m er in der zweckmäßigen W eise 
bei der A rbeiterbeschaffung m itgew irk t. Ich  glaube, daß h ie r sehr 
v ie l Besseres als b isher geleistet werden könnte. Besonders kann 
von Deutsch - O stafrika gesagt w erden , daß von den praktischen 
Pflanzern ganz allgem ein die A n s ich t vertre ten  w ird  —  ich  te ile  sie 
auch — , daß gerade in  der letzten Zeit, ich  meine, unter dem



le tzten Gouverneur, in  bezug au f die A rbe ite rve rso rgung  n ich t 
im m er d ie jenigen Maßnahmen ergriffen worden sind, die fü r die 
Beschaffung der nötigen A rbe itskrä fte  zweckmäßig gewesen wären.

Nun w ird  man da na tü rlich  einwenden, daß dabei ja  auch die 
Interessen der A rb e ite r bzw. d ie jenigen der eingeborenen Be
vö lke rung  wahrgenomm en werden müßten. Ich  stehe auch durchaus 
a u f diesem Standpunkt und b in  der M einung, die ja  h ie r auch schon 
ausgesprochen worden ist, daß unsere E ingeborenen, unser Menschen
m ateria l unser wertvo llstes Besitztum  in  unseren K o lon ien  ist. W ir  
müssen dieses w ertvo lle  M ate ria l pflegen und hegen und es v o r
wärts entw ickeln. Das w ill  sicher jeder einzelne Pflanzer, der d o rt 
tä tig  ist, ebenso gu t w ie  der G ouverneur und seine Beam ten; man 
ist sich n u r über die M itte l und W ege n ich t ganz e in ig, und in  
dieser Beziehung sollte, glaube ich, doch etwas m ehr au f das ge
geben werden, was die praktischen Pflanzer sagen, die doch auch 
wissen, wo sie der Schuh d rückt. Es sind das doch in  der H au p t
sache H erren , die v ie le  Jahre lang, e in ige von ihnen ein Dutzend 
Jahie lang und länger in  der K o lon ie  ansässig und m it den V e r
hältnissen ve rtrau t sind, und die m it den A rb e ite rn  fortw ährend zu 
tun  haben, die außerdem durch ih r  ganzes Verha lten  gezeigt haben, 
daß sie e in  H erz  fü r  ih re  A rb e ite r haben. Man muß n ich t im m er 
von vornhere in  voraussetzen, daß sie a lle in  fü r sich arbeiten wollen, 
sozusagen fü r den Geldbeute l der Pflanzungsgesellschaft, die sie ver
treten, oder auch, wenn es eigene Pflanzer sind, fü r ihre  eigene 
Tasche, sondern daß sie dabei auch größere Gesichtspunkte, das 
V  oh l der A llgem e inhe it, also auch der E ingeborenenbevölkerung im  
A uge  haben.

W enn h ie r von H e rrn  D ire k to r  Lange gesagt worden ist, es 
sollte kein Zwang a u f die E ingeborenen ausgeübt werden, anderseits 
aber von H e rrn  D ire k to r  Ladew ig das doch als wünschenswert oder 
wenigstens als ein M itte l, m ehr A rb e ite r zu bekommen, h ingeste llt 
w orden ist, und wenn schließ lich H e rr  V ie to r  gesagt hat, er sei 
gegen einen Zwang, so m öchte ich  doch der M einung A usdruck 
geben, daß ein gewisser sanfter Zwang dem E ingeborenen n ich t 
schaden könnte, und daß der Zwang ja  auch n ich t in  der W eise 
ausgeübt zu werden braucht, daß eine d irekte  N ö tigung  zur A rb e it 
sta ttfindet. A b e r Sie wissen selbst, w ie z. B. gerade in  O stafrika 
der E in fluß  der Bezirksam tleute a u f d ie E ingeborenen außerordentlich 
groß ist. W enn der Bezirksam tm ann dagegen ist, daß in  seinem 
Bezirke A rb e ite r angeworben werden, so w ird  man kaum welche 
bekom m en; wenn er aber die A nw erbung  begünstigt, so bekom m t
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man m ehr A rb e ite r, und in  dieser Beziehung könnte durch le ichte 
Beeinflussung sicher v ie l geholfen werden.

A b e r ich  b in  der M einung, daß man über eine solche le ich te  
Beeinflussung noch hinausgehen könnte. W enn man bedenkt, w ie 
w ir  h ie r in  Deutschland die Leute  zwingen, ih r  D ienstjah r abzu
leisten, und wenn man berücksich tig t, w ie  h ie r die gesamten V e r
hältnisse einen v ie l stärkeren D ru ck  ausüben und sozusagen jeden 
zur A rb e it zw ingen, so können w ir  unter den Verhältnissen, die w ir 
in  unseren K o lon ien  haben, wo w ir doch im  großen ganzen 
m it unentw ickelten Leuten zu tun  haben, unbedenklich  einen vie l 
größeren D ru ck  ausüben, als er h ie r im  allgem einen gutgeheißen 
w ird . Ich  weiß, daß sich sehr v ie le  Leute  dagegen wenden, daß 
besonders von seiten der M issionen und auch von anderen Leuten 
aus sogenannten H um anitä tsrücksichten  h ie r dagegen gesprochen 
w ird , aber w ir  tun  den Leuten nur etwas Gutes dam it, wenn 
w ir  sie zur A rb e it erziehen. Zweife llos is t ihnen schon außer
o rden tlich  v ie l Gutes dadurch getan worden, durch das Beispiel 
der Plantagen, durch die A nha ltung  zur A rb e it. D e r Zwang durch 
den Pflichtenkreis, in  den sich die Pflanzungsarbeiter begeben haben, 
der Zwang, der d o rt tagtäg lich  dadurch a u f sie ausgeübt w ird , daß 
sie m orgens um 6 U h r zur A rb e it anzutreten und sie bis zum Abend 
durchzuführen haben, dieser Zwang, diese E rz iehung hat außerordent
lich  günstig  a u f die E ingeborenen gew irkt, und w ir  haben nur des
halb in  O stafrika diese 50 000 A rb e ite r einigermaßen zur Verfügung, 
w e il w ir  durch die P lantagenarbeit, durch dieses Beispie l, zwei Jahr
zehnte h indu rch  a u f die Eingeborenen erzieherisch g ew irk t haben.

W enn  w ir  das w eite r tun  und die R egierung uns dabei durch 
die M itte l, d ie sie re ich lich  an der H and  hat, w eiter h ilf t  und un te r
stützt, dann, glaube ich, können w ir  uns in  unseren im m erh in  ganz 
gu t bevö lkerten  K o lon ien  Ostafrika, Kam erun, Togo  und v ie lle ich t 
auch in  Südwest d ie jen igen A rb e ite r beschaffen, die w ir  nö tig  haben. 
D a rin  lie g t des Pudels K e rn  m. E., daß andere bessere Maßnahmen 
fü r die A rbeiterbeschaffung getroffen werden.

W enn  w ir  das tun, brauchen w ir, w ie  ich  e in le itend sagte, 
keine Inde r und keine Chinesen, die fü r unsere K o lon ien  kein Segen 
sind. Sie haben sich da, wo w ir  sie in  A fr ik a  gehabt haben, n ich t 
bewährt.

V o n  H e rrn  G eheim rat v. Oechelhaeuser is t au f die T abakku ltu r 
hingewiesen worden. Es is t eine schwierige Frage, ob w ir  dabei 
m it den Eingeborenen, h ie r speziell m it denjenigen aus Kam erun, 
auskommen würden, w e il sie noch n ich t genügend geschult sind und
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die In tensitä t der A rb e it, d ie Sorgfalt, die gerade beim  Tabakbau 
no tig  ist, a u f die D auer v ie lle ich t noch n ich t an den Tag legen 
wurden. A b e r auch in  dieser Beziehung ist v ie lle ich t eine Besserung 
m öglich . Ich  meine, daß durch eine bessere H eranb ildung  der E in 
geborenen im  Laufe von ein igen Jahren w oh l e in  gewisser Stamm 
von festen A rb e ite rn  herangezogen werden könnte, der, wenn es 
auch afrikanische Neger sind, doch auch im  Tabakbau Genügendes 
leistet. Ob man aber n ich t außerdem noch als Aufseher und zum 
A n lernen  ein ige geschulte Chinesen haben müßte, wäre etwas anderes. 
Das is t aber keine e igentliche  E in füh rung  von Chinesen, vo r dieser 
m öchte ich unsere afrikanischen K o lon ien  bewahrt wissen.

Im  großen ganzen habe ich  eine sehr gute M einung von 
unseren Negern. Ich  b in  der M einung, daß sie v ie l a rbe itsw illiger 
und fle iß iger sind, als w ie man im  allgemeinen w oh l sagt; man muß 
nur einen anderen Maßstab an sie anlegen. D ie  Leute  haben natür
lich  n ich t die A rbe its in tens itä t, den A rb e its tr ieb , w ie w ir  ihn  haben; 
aber sie sind doch im m erh in  fle iß ig und brauchbar, w ir  haben schon 
rech t Beachtenswertes m it ihnen geleistet und sie werden auch 
unseren in  ve rnün ftige r W eise w e ite r gesteigerten Ansprüchen ge
nügen können.

H e rr  Geh. O ber-R eg.-R at H a b e r :  A u f  d ie  A n frage , w ie es 
um die Beschaffung von A rb e ite rn  aus außerafrikanischen Gebieten 
steht, und welche Stellung die Regierung zu dieser Frage einnehme, 
gestatte ich  m ir  h ins ich tlich  Deutsch - Ostafrikas folgendes anzu
führen :

In  D .O .A . hat in  w e it zurückliegender Z e it ein P lantagenunter
nehmen den Versuch gemacht, malaiische A rb e ite r einzuführen 
D er Versuch ist n ich t geglückt, hat aber sehr erhebliche Kosten 
verursacht. Näheres w ird  v ie lle ich t, wenn Interesse bestehen sollte, 
H e rr  D r. H in d o r f  selbst über den Versuch ausführen können. Später 
hat, als der Bau der deutsch-ostafrikanischen Zentralbahn in  A us
sicht stand, die Baugesellschaft den Plan gehabt, fü r die Zwecke des 
Bahnbaues frem de A rb e ite r nach O stafrika einzuführen. Es handelte 
sich zunächst um die Frage, aus welchen außerafrikanischen Gebieten. 
Ind ien  läßt bekanntlich nur gelernte A rb e ite r höherer S tellung 
(artisans) unter persönlichem  K o n tra k t als fre iw illig e  A rb e ite r her
aus. D ie  A us fuh r von K u lis  in  Massentransporten nach britischen 
K o lon ien  oder anderen Vertragsgegenden ist nur nach langen V e r
handlungen m it der indischen R egierung m ög lich  gewesen. A uch  
nach D .O .A . würde sie n ich t gestattet werden. E in  großes A rb e ite r- 
Reservoir fü r fa rb ige A rb e ite r is t zweife llos Java; aber die ho llän 
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dische Regierung hat sich bis in  die neueste Ze it grundsätzlich ge
weigert, javanische A rb e ite r, welche ja  auch wegen ih re r persönlichen 
Q ualitä ten sehr geschätzt werden, herauszulassen, insbesondere im m er 
abgelehnt, sie nach unserer ostafrikanischen K o lon ie  gehen zu lassen. 
Es b lieb  also damals China als einziges Reservoir übrig . D ie  chine
sische R egierung hätte um  diese Z e it v ie lle ich t noch einen V e rtrag  
geschlossen, welcher d ie  Entnahm e von A rb e ite rn  fü r Deutsch-Ost
a frika  gestattet hätte. H eute steht die chinesische Regierung au f 
einem durchaus ablehnenden Standpunkt, und wenn man sie unter 
Anw endung  starken d ip lom atischen Druckes so w e it hat, daß sie 
einzelne beschränkte Transporte  gestattet, so s te llt sie auch h ins ich t
lich  der Rechtsstellung der A rb e ite r Bedingungen, welche w ir  in 
O stafrika, ohne unsere eingeborenen A rb e ite r zu dem oralisieren, n ich t 
würden a u f uns nehmen können.

Deshalb is t die gestellte Frage dahin zu beantworten, daß eine 
Aussicht, A rb e ite r aus außerafrikanischen Gebieten nach Deutsch-Ost
a frika  zu beziehen, vom  vö lke rrech tlichen  Gesichtspunkte zu ver
neinen ist. Tatsächlich hat die Ostafrikanische E isenbahn-G esell
schaft sich auch ohne A rb e ite r aus außerafrikanischen Gebieten be
holfen und sie hat auch ohne diese frem den A rb e ite r einen vo llen 
E rfo lg  erz ie lt, auch ohne daß die P lantagenarbeit m erk lich  ge litten  
hätte.

H e rr D ire k to r  L a d e w ig :  Ich  m öchte zu den außerordentlich 
dankenswerten A nregungen, die vo rh in  H e rr  Prof. S ch illing  gab, 
noch ein paar W o rte  h inzufügen. D ie  A rbe ite rve ro rdnung , die ich 
vo rher erwähnte, g ib t bezüglich der hygienischen Behandlung ziem 
lich  weitgehende V orschriften . Es heißt darin, daß bei 50 A rb e ite rn  
ein in ländischer, bei 500 A rb e ite rn  ein europäischer geprü fte r H e il
geh ilfe  gehalten werden muß. Außerdem  is t man stets der A u fs ich t 
des Regierungsarztes unterste llt. Schon aus eigenem Interesse ge
schieht seitens der Pflanzungen nach dieser R ich tung  das denkbar 
M öglichste.

Daß die A rb e ite r sich in  ihren kleinen H ü tten  am wohlsten 
fühlen, is t rich tig , w ir  können ihnen au f G rund der V e rordnung  diese 
aber n ich t m ehr geben. W ir  müssen ihnen im  G egenteil sehr z iv ili
sierte W ohnungen aus hygienischen Gründen anweisen; es is t das 
auch durchaus erfo rderlich .

D ie  S terb lichke it is t in  Kam erun im  allgemeinen außerordent
lich  zurückgegangen. Ich  kann eine allgem eine Z iffe r a lle rd ings 
n ich t angeben, ich  kann solche aber w oh l von der von m ir  ve r
walteten Pflanzung m itte ilen .
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A u f  der M oliwe-Pflanzung waren in  1911 nur 10 Todesfälle 
bei einem fluktu ierenden Bestand von durchschn ittlich  850 A rb e ite rn  
zu verzeichnen,. D ie  am häufigsten vorkom m enden Krankheiten, 
sofern n ich t gelegentlich  e inm al besondere Ep idem ien auftreten, 
sind Beinwunden, F ieber und E rkä ltungen. Im  großen ganzen sind 
w ir  von Ep idem ien verschont geblieben.

Ich  m öchte dann noch m it ein paar W o rte n  au f das zu rück
komm en, was H e rr  v. Oechelhaeuser über den Tabak sagte.

Es is t vo r e iner Reihe von Jahren ein Versuch gem acht worden, 
der z iem lich  v ie l Geld gekostet hat. Es läßt sich fü r m ich als alten 
Tabakpflanzer heute n ich t m ehr m it pos itive r S icherhe it feststellen, 
w elcher Ursache der M ißerfo lg  zuzuschreiben w ar; er w ird  zum T e il 
an den A rb e ite rn , zum T e il an den Europäern gelegen haben. D ie  
neueren Versuche, die in  Kam erun angestellt werden —  ich  meine 
da hauptsächlich den Versuch durch einen langjährigen Sumatra- 
Pflanzer, H e rrn  Bo iland —  berechtigen durchaus zu der H offnung, 
daß der Tabakbau in  Kam erun e rfo lg re ich  sein w ird . Ich  habe 
H e rrn  B o lland  an O rt und Stelle gesprochen und d o rt wachsenden 
Tabak gesehen; es ist durchaus H offnung  vorhanden, daß m it den 
A rb e ite rn  auszukommen sein w ird . Ob das nun ohne große M ühe 
gehen w ird , muß die E rfahrung  lehren ; und diese lie g t vo rläu fig  
erst seit einem Jahre vor. Jedenfalls ist anzunehmen, daß die Tabak
ku ltu r, da sie bis je tz t a u f G rund der vorhandenen Proben als aus
sichtsre ich bezeichnet werden kann, auch fü r Kam erun von wesent
liche r Bedeutung werden w ird . Ob sie die H öhe der Sum atra-Kultur 
je  erreichen w ird , m öchte ich  a u f G rund re iner Grund- und Boden
fragen aufs stärkste bezweifeln. Dazu gehören große Flächen, die 
in  dem e rfo rde rlichen  Zusammenhang in  Kam erun schwer zu er
halten sein werden.

D aun m öchte ich  noch zu dem, was H e rr  V ie to r  vo rh in  äußerte, 
erwähnen, daß es m ich  überrascht und e rfreu t hat, daß H e rr  V ie to r, 
e iner der ersten K au fleu te  der W estküste, sich auch fü r den Tabak
bau in teressiert und sich auch an Plantagen be te ilig t. A lle rd in gs  
muß ich sagen, daß ich  einen W iderspruch  darin  finde, wenn er, 
nachdem er sich neuerdings an Plantagen b e te ilig t hat, nun neuen 
P lantagen-G ründungen ohne weiteres einen R iegel vorschieben 
möchte.

H e rr  D ire k to r  H u p fe id :  Ich  m öchte zunächst betreffs der 
Chinesen sagen, daß sie fü r uns in  W esta frika  selbstverständlich gar 
n ich t in  Frage kom m en, so w e it es sich um Mengen handelt. Es 
mag sein, daß man fü r die eine oder andere K u ltu r  solche beschafft,
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wenn man weiß, daß sie sie besonders kennen, aber niemals in  
irgendwelchen Mengen.

W as die A rb e ite rfra ge  im  allgem einen b e trifft, ja , wo im m er 
in  der W e lt ein größerer B edarf an A rb e ite rn  ist, sei es fü r  die 
Landw irtschaft, sei es fü r d ie Industrie , sei es fü r den Handel, be
steht n a tü rlich  eine A rbe ite rfrage . W o  diese Verhältnisse günstig 
liegen, w ird  man meistens n ich t v ie l darüber sprechen, wo sie abei 
ungünstig  sind, w ird  man sehr darüber klagen.

Aus den Referaten und aus eigener Kenn tn is  wissen w ir, daß 
in  Togo von e iner A rbe ite rfrage  überhaupt n ich t die Rede ist. W ir  
wissen, daß in  Kam erun die A rbe ite rfrage  jedenfa lls vo rläu fig  keinen 
Anlaß  zu Besorgnissen g ib t. W ir  wissen, daß in  Deutsch-Ostafrika, 
in  einzelnen Teilen , speziell im  Süden, die A rbe ite rfrage  auch n ich t 
gerade ungünstig  liegt. Ü ber Deutsch-Südwestafrika und die Südsee 
werden w ir  noch das Nähere erfahren. Dagegen scheint es augen
b lic k lic h  im  N orden von Deutsch-Ostafrika, im  Usambaragebiet, rech t 
bedenklich  zu stehen. A b e r daraus die Folge zu ziehen, daß man 
d o rt nun lieber die ganzen Plantagen n ich t hätte anlegen sollen, 
das heißt, das K in d  m it dem Bade ausschiitten. W e r sich O stafrika 
heute ansieht und sich überlegen würde, was das Land wäre, wenn 
d o rt keine Plantagen beständen, das is t gar n ich t auszudenken, das 
wäre geradezu trostlos. L n d  was d ichtgedrängte Plantagen leisten 
können, das sieht man am besten gerade in  Tanga und seinem 
H in te rland , wo die Usambarabahn eine so glänzende E n tw ick lung  
genommen hat, während unsere Togobahnen doch deshalb so un
b e fr ied ig t w eiterkom m en, w e il h ie r die Plantagen fehlen. W o h l 
haben w ir  in  T ogo  eine recht günstige E ingeborenenku ltu r, aber die 
Plantagen entw ickeln  sich schneller, als die E ingeborenenku ltu r es kann.

Ich  m öchte noch eins sagen. H e rr  V ie to r  hat von den un
soliden Gründungen gesprochen. W ir  wissen genau, welche U n te r
nehmungen dabei gem ein t sind. Es handelt sich um ein ige Pflan
zungen, aber ganz überw iegend um  Bergbauunternehmungen in  
Deutsch-Südwestafrika. W enn  es je tz t so dargeste llt w ird , als ob 
es au f dem Gebiete des Plantagenbaues eine furchtbare Menge von 
unsoliden G ründungen gäbe, so is t das n ich t wahr und entsprich t n ich t 
den Verhä ltn issen. Daß im  ko lon ia len  Leben genau so g u t w ie sonst 
in  der W e lt unsolide G ründungen Vorkommen, das müssen w ir  eben 
hinnehm en, dagegen können w ir  ankämpfen, aber w ir  schlagen uns 
selbst ins Gesicht, w ir  schädigen unsere K o lon ien , wenn w ir  be
haupten, au f ko lonia lem  Gebiete wären ganz besonders v ie le  unsolide 
G ründungen. Denken Sie z. B. an die Terra ingeschichten h ie r in
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B erlin  und wo im m er; denken Sie an Industrie - und Bergwerks
sachen innerhalb  Deutschlands. W ir  w o llen  na tü rlich  gegen die un
soliden G ründungen Vorgehen, aber die D inge  n ich t schlechter machen 
als sie sind.

D ann m öchte ich  noch sagen: es is t ja  selbstverständlich ganz 
ausgeschlossen, daß das K om itee  h ie r eine Resolution fassen könnte, 
welche sich dagegen ausspricht, daß weitere Plantagen angelegt 
werden.

W as die A nregung  des H e rrn  D r. H in d o r f  be trifft, so glaube 
ich, können w ir  n ich t gu t etwas anderes beschließen, als die V o r 
träge, die w ir  schon gehört haben, und die, die w ir  noch hören 
werden, den zuständigen Stellen zunächst als M ateria l zu überweisen. 
W o llte n  w ir  bestim m te Vorschläge machen, so müßten w ir  sie erst 
w ieder durch eine kle inere  K om m ission  prü fen lassen.

H e rr  D ire k to r  L a n g e : Ich  m öchte zunächst au f die A n frage  des 
H e rrn  G eheim rat v. Oechelhaeuser, betreffend die E in füh rung  von 
frem den A rb e ite rn , kurz eingehen.

Ich  kann aus m einer E rfahrung  aus Deutsch - O stafrika gerade 
in  bezug au f den Tabakbau m itte ilen , daß eine m ir  seinerzeit un te r
ste llte Gesellschaft durch V orgänger in  m einem  A m t Chinesen und 
M alaien e inge führt hat, und zwar von dem Gesichtspunkte aus, daß 
damals die ostafrikanischen A rb e ite r n ich t befähig t waren, d ie  subtile 
Behandlung, welche der Tabak erfo rdert, auszuführen. D ie  ost- 
afrikanischen Leute  waren damals noch unerfahren in  der A rb e it, 
und man versuchte es nach den bekannten Sumatramustern m it 
Chinesen, die über Singapore g e lie fe rt wurden. D ie  Q ua litä t des 
Tabaks brachte aber n ich t einm al die Preise, die notw end ig  waren, 
um die Unkosten zu decken, und deshalb hat man ganz vom  Tabak
bau abgesehen. D ie  Erfahrungen, die man m it den Chinesen ge
m acht hat, waren so negativer A rt, daß in  absehbarer Ze it w oh l 
niemand m ehr daran denken w ird , nach D eutsch-O sta frika  w ieder 
Chinesen zu bringen. Sie haben ungünstig  au f die Bevölkerung ein
g ew irk t und haben auch sonst bei ganz erheblichen Gestehungskosten 
eine große Menge U nannehm lichkeiten verursacht.

W ie  sich der Tabakbau besonders betreffs der A rb e ite r  in  
Kam erun gestalten w ird , das läßt sich ja  schwer beurte ilen. Ob die 
A rb e ite r so w e it vorw ärts gebracht werden können, daß sie die 
Tabakku ltu r in  entsprechender W eise ausführen können, ist frag lich . 
Ich  glaube, daß es w ohl m ög lich  sein w ird , geschulte Leute  aus 
Tabakgebieten —  ich denke an Sumatra —  d o rth in  zu bringen, 
welche v ie lle ich t be im  A n le rnen  und als A u lseher tä tig  sein können.
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W ir  haben unter den A rb e ite rn , welche damals nach O sta frika  ge
bracht wurden, auch eine A nzah l M alaien gehabt, und ich  muß 
sagen, daß man m it diesen ganz ausgezeichnete Resultate e rz ie lt hat. 
Sie sind fleißig, um sichtig  und o rden tlich  gewesen, und es sind sogar 
e in ige von denen, d ie  vo r etwa 15 und noch längeren Jahren e ingeführt 
wurden, heute noch au f den Plantagen, die ihnen lieb  geworden sind, 
als Aufseher und zum A n le rnen  fü r  die Eingeborenen tätig.

H e rr  Geheim rat H aber hat das, was ich  bezüglich der M ög
lich ke it der E in fu h r noch sagen w ollte , vom  am tlichen Standpunkt 
aus bereits dargelegt, und w ir, die w ir  uns m it der Frage ö fte r be
schäftig t haben, wissen, daß es fast unm öglich  sein w ird , sowohl 
aus Ind ien  w ie aus China, w ie  den Malay States eine größere Zahl 
von  A rb e ite rn  nach unseren K o lon ien  zu bringen, w ie es h ie r auch 
ausgeführt ist. Ich  glaube auch n ich t, daß es fü r Deutsch-Ostafrika 
nö tig  sein w ird ; denn die Zahlen, die ich Ihnen vo rh in  vo rge füh rt 
habe, erhärten, daß es w oh l m ög lich  ist, im  Laufe der Z e it das A r 
beite rbedürfn is  aus der K o lo n ie  zu decken, wenn die Sache rich tig  
angefaßt w ird .

D ie  D iskussion bei Kam erun g ib t m ir aber Veranlassung, meinem 
Referat noch etwas hinzuzufügen, da ich  m ich  au f D eta ils absichtlich 
n ich t w e ite r eingelassen habe.

Selbstverständlich geschieht in  O stafrika alles, was die hygienische 
Seite be trifft, um  das W o h l der A rb e ite r besser zu fö rdern  und sie 
an die Plantage zu fesseln. E ine Ansiede lung von A rbe ite rn , selbst 
eine Seßhaftmachung, ist selbstverständlich auch versucht worden. 
Sie hat aber das Resultat gezeitigt, daß nach ganz kurzer F ris t die 
zugewanderten A rb e ite r n ich t m ehr au f die Plantage kamen, sondern 
sich selbst m it dem Anbau von N ahrungsm itte ln  fü r die große A r 
beiterschar beschäftigten, sich selber A rb e ite r engagierten und uns 
so noch A rb e ite r  Wegnahmen. D ie  W aniamwesi, d ie  seinerzeit H e rr  
Reg.-Rat Meyer ansiedelte, sind im  großen ganzen auch n ich t ge
blieben. W ir  werden also wahrschein lich bis au f lange Zeit, bis 
d ie  umwohnenden Bevölkerungste ile  sich verm ehren und m ehr an 
die P lantagenarbeit gewöhnen, darau f angewiesen sein, aus anderen 
D is trik ten , d ie einen Überschuß an A rb e ite rn  haben, die notwendigen 
A rbe itskrä fte  heranzuziehen.

Es haben gewiß in  den Anfängen der P lantagenw irtschaft auch 
bei uns, w ie w oh l in  allen K o lon ien , irr ig e  Auffassungen über die 
Bedürfnisse und die Behandlung der eingeborenen A rb e ite r bestanden. 
Man hat sie te ilweise n ich t nach ih re r In d iv id u a litä t behandelt; man 
bat n ich t au f ih re  gewohnte E rnährung die nötige R ücksicht genom-
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m en; man hat a u f die H yg iene  zu wenig  W e rt gelegt. Man hat 
aber auch schon seit Jahren erkannt, auch in  O stafrika, daß es gar 
n ich t anders geht, als gerade diese M om ente ganz besonders zu be
rücksichtigen, und man sorg t in  umfassender W eise dafür, den A r 
be ite rn  das Leben au f den Plantagen angenehm zu machen. Sie 
können in  ih ren  eigenen H ü tte n  w ohnen; sie bekom m en auch Feld, 
das sie sich in  ih re r fre ien Z e it selbst bestellen können; die Plan
tagen sorgen fü r V iehnahrungsm itte l, auch fü r Lustbarke iten, denen 
sie sich gern hingeben. W ir  geben ihnen große Gomas (große Feste), 
dam it sie sehen, w ie schön es sich bei uns lebt. Es w ird  also alles 
m ög liche  getan. A u ch  von der Regierung is t durch die A rb e ite r
verordnung eine ganze Reihe einschneidender Maßregeln getroffen 
w orden ; es w ird  eine A u fs ich t über die Behandlung der Eingeborenen, 
über ih re  V erp flegung  und ih re  E n tlohnung  durch D istriktskom m issare 
ausgeübt. A u ch  die K ontraktverhä ltn isse  sind durch die V e ro rdnung  

eingehend geregelt.
Ich  habe in  m einem  Referat nur andeutungsweise von den 

M ög lichke iten  gesprochen, die einen gelinden D ru ck  au f die Neger, den 
ich  auch als wünschenswert erachte, ausüben können. Es so ll kein 
Zwang sein; aber w ie H e rr  D r. H in d o rf, der die Verhältn isse auch 
sehr genau kennt, schon ausgeführt hat, halten w ir  es auch fü r 
e rfo rde rlich  und wünschenswert, daß durch  einen gewissen E influß 
der am tlichen Stellen a u f die ihnen untergeordneten E ingeborenen — 
wobei unter Umständen schon der A usdruck des W unsches genügt 
d ie  Gestellung von A rb e ite rn  w e ite r gefö rde rt w ird . Ich  meine 
daher, daß die Frage sich durch ein gemeinsames Zusammenarbeiten 
von Regierung, G ouvernem ent und Interessenten in  O sta frika  w oh l 

lösen lassen w ird .
W enn ich in  m einem  Referat davor gewarnt habe, daß man 

n ich t so v ie l P lantagen-Unternehm ungen ins Leben rufen sollte, so 
habe ich  dam it doch nur ausgesprochen, daß es an gewissen Punkten, 
wo eine große A nhä u fun g  schon besteht, wünschenswert erscheint, 
d o rt vo rs ich tig  zu W erke  zu gehen. Fern lieg t es m ir  aber, von der 
Inangriffnahm e von P lantagenunternehm ungen in  O stafrika überhaupt 
abzuhalten. Das halte ich  fü r selbstverständlich —  und da stehe 
ich  m it a ll den H erren  V o rrednern , deren A ns ich ten  sich in  der 
g le ichen R ich tung  bewegen, a u f demselben Standpunkt — , daß ge
rade die P lantagenw irtschaft erzieherisch und v o rb ild lic h  w irk t, um 
die Leute  an geordnete Verhältnisse, an P flich ten  und A rb e its 
e istungen zu gewöhnen und daß gerade durch die P lantagenw irt
schaft b is je tz t im  wesentlichen die W erte  geschaffen w orden sind,
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auf die w ir  in  unseren ostafrikanischen und auch in  unseren anderen 
K o lon ien  m it Genugtuung und Stolz b licken  können.

H e rr  V ie t o r :  Zunächst m öchte ich m ich doch gegen den 
Zwang aussprechen, den H e rr  D r. H in d o r f h ie r b e fü rw o rte t hat. Was 
in  bezug au f eine verständige Beeinflussung der Eingeborenen durch 
d ie  Bezirksam tleute usw. m ög lich  ist, geschieht bereits. W enn  unsere 
Bezirksam tleute in  Togo durchs Land reisen, gehen sie jedesmal, 
wenn es nö tig  ist, zu den H äuptlingen  und sagen, ih r  habt zu wenig 
Baum wolle  ge lie fe rt usw. V o n  den Bezirksam tleuten in  O stafrika weiß 
ich  auch, daß sie sich M ühe geben. A b e r w eiter dürfen w ir, glaube 
ich, von der Regierung aus n ich t gehen. W ir  dürfen unter keinen U m 
ständen den E ingeborenen etwas tun, was n ich t rech t ist, und es is t n ich t 
recht, den M ann gegen seinen W ille n  von der F am ilie  wegzunehmen 
und au f d ie  Plantage zu bringen. (Zuruf: W ie  geht es denn unseren 
Soldaten?!) Das is t etwas anderes; d ie  sind n ich t verheirate t. W enn 
es sich e inm al um K rie g  oder R evo lu tion  handelt, w ürde unsere 
Regierung draußen ebenso w ie h ie r alle notwendigen Maßnahmen 
zu treffen wissen.

W enn H e rr  D ire k to r  H up fe id  sagt, es hätte sich bei dem, was 
ich  aus der D enksch rift angeführt hätte, überw iegend um Bergwerks
unternehm ungen gehandelt, so m öchte ich  demgegenüber klarste llen, 
was die D enksch rift au f Seite 6 sagt:

„N ic h t bloß von den sehr zahlreichen D iamantgesellschaften, 
„sondern  auch von den vie len  Pflanzungsunternehmen der letzten 
„Jahre is t eine große A nzah l w ieder in  L iq u id a tio n  getreten, 
„zum  T e il unter be träch tlicher Schädigung der dafür ge
w o n n e n e n  Interessenten. U m  solche Rückschläge in  der an 
„s ich  gesunden E n tw ick lung  zur re ich licheren K ap ita linvestie rung  
„ in  den Schutzgebieten kü n ftig  zu verh indern, ist d ie  K o lon ia l- 
„ Verwaltung im  Benehmen m it den Schutzgebietsverwaltungen 
„neuerd ings der Frage nähergetreten, w ie  durch P rü fung des 
„G ründungsvorganges oder au f andere W eise wenigstens den 
„ärgsten M ißständen im  ko lonia len Gründungswesen entgegen- 
,,gearbeite t werden könnte.

W e ite r hat H e rr  D ire k to r  H u p fe ld t gesagt, die Eisenbahnen 
können sich nur da bezahlt machen, wo Plantagen und n ich t, wo 
nur E ingeborenenku ltu r wäre und hat dabei au f T ogo und Usambara 
hingewiesen. Ich  m öchte dazu bem erken, daß w ir  vo r 4 Jahren 
30 000 t  Mais e x p o rtie rt haben und die Bahn hat sich glänzend be
zahlt gemacht. Im  letzten Jahre haben w ir durch die D ü rre  und
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durch Überschwem m ungen die E rn te  verloren, und infolgedessen ist 
die Bahn sehr v ie l w eniger rentabel gewesen.

D ann habe ich aber durchaus n ich t gesagt, daß man in  Zukunft 
P lantagenunternehm ungen verb ieten sollte. Ich  habe nur angeregt, 
ob es n ich t v ie lle ich t r ic h tig  wäre, wenn man vom  K o lo n ia l-W ir t
schaftlichen K om itee  e inm al darau f aufmerksam machte, w ie groß in 
Z ukunft die A rbe ite rschw ie rigke iten  sein würden. Das, was ich h ier 
gehört habe, war sehr optim istisch. W enn  ich  aber sehe, daß in 
O stafrika 25 OOO ha m it M anihot bepflanzt sind, so überlegen Sie 
doch, w iev ie l Leute Sie da zum Abzapfen brauchen. Sie werden m it 
100  OOO A rb e ite rn  in  3, 4 , 5 Jahren n ich t m ehr auskommen können, 
sondern w eit größere Menschenmassen benötigen.

H e rr  D ire k to r  M it t e ls ta e d t :  Es ist vieles von dem, was ich 
Ihnen vortragen w ollte , bereits durch die H erren  V o rre d n e r gesagt 
worden, so daß ich  m ich kurz fassen kann.

Im  allgem einen is t ja  das Ergebnis der D iskussion h ins ich tlich  
der A rbe ite rfrage  insofern ein erfreuliches, als bisher e igen tlich  doch 
im m er noch dem A rb e ite rb e d a rf hat genügt werden können. Zum 
anderen T e il sind w ir  uns auch darüber e in ig, daß in  den K o lon ien  
eine genügende Menschenzahl vorhanden ist, um noch eine wTe it 
größere Zahl von A rb e ite rn  zu stellen.

U m  nun die Frage beantworten zu können, ob n ich t in  der 
Z ukun ft größere Schw ierigkeiten entstehen werden, tu t man nach 
m einer M einung gut, ein wenig Rückschau zu halten.

Ich  selbst kann das insofern tun, als ich schon vo r 20 Jahren, 
im  Jahre 1 8 9 1 /9 2  zum ersten Male in  Deutsch-Ostafrika eine A u f
gabe zu lösen hatte, als ich näm lich  zum Zwecke e iner Eisenbahn
exped ition  d o rth in  geschickt wurde. Ich habe damals wochenlang 
dam it zugebracht, um  in  Tanga auch nur 8 0  Träger zusammen
zubekommen, dam it ich  m eine E xp e d itio n  antreten konnte. Jetzt 
sind, w ie  uns m itg e te ilt w ird , e in ige 50 OOO A rb e ite r a lle in  a u f den 
Plantagen tä tig  und dazu noch so und so vie le  tausend — w ie ich 
annehme rund 2 0  OOO Mann —  bei den Eisenbahnbauten beschäftigt.

Was die Eisenbahnbauten nun selbst anlangt, so hat es, als w ir  
im  Jahre 1 903  m it dem Bau von K orogw e nach M om bo im  A n 
schluß an die b isherigen Regiebauten des K a iserlichen Gouverne
ments begannen, zu rech t großen Schw ierigkeiten in  der A rb e ite r
beschaffung geführt, um im  fo rc ie rten  Betriebe, den w ir  uns gedacht 
hatten, tä tig  zu sein. D iese Schw ierigkeiten wurden verhältnismäßig 
sehr rasch überwunden. W ir  haben damals an dem kle inen Bahn
bau von 4 0  km  schließlich sehr bald m it 1 6 0 0  Mann und darüber
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gearbeitet. Damals waren die Sisal-Plantagen in  ihrem  Anfangs
stadium, also es waren 50000  Menschen sicherlich  n ich t en tfern t 
a u f den Plantagen in  Tä tigke it. Ich  w ill  e inm al annehmen, es wären 
15 OOO Mann gewesen; das wäre aber das höchste. H eute  sind d o rt 
über 50 000 Mann beschäftig t und bei den Eisenbahnbauten 20 OOO 

Menschen tä tig . Das is t der F o rts c h ritt innerhalb 8 Jahren. Ich  
glaube, daraus ließe sich w oh l fo lgern , daß der A rb e ite rb ed a rf 
auch in  Z ukunft vo lls tänd ig  gedeckt w ird , und zwar e infach au f 
G rund des fü r unsere K o lon ien  gü ltigen  Erfahrungssatzes: einer 
sagt es dem anderen. D e r Neger is t n ich t ohne Erwerbssinn, 
er finde t sehr bald heraus, daß er sich fü r den Lohn seiner A rb e it 
doch auch A nnehm lichke iten  verschaffen kann, die er sich led ig lich  
m it dem Dahindäm m ern, das er b isher in  seinem H in te rland  ge
w ohnt war, n ich t verschaffen konnte. D iese A nnehm lichke iten  werden 
ihm  zur G ewohnheit und er w ird  dann, wenn n ich t zum dauernden, 
so doch zum period ischen A rb e ite r.

E inen guten Beleg m öchte ich  Ihnen dafür auch noch lie fern , 
indem  ich darauf hinweise, w ie sich die Sache in dem jenigen Lande, 
in  welchem  die A rbe ite rfrage  wenigstens bis vo r kurzem  noch eine 
besonders schwierige war —  ich glaube, sie ist seit den zwei Jahren, in  
denen ich  n ich t m ehr d o rt gewesen bin, so geblieben —  in Kam erun 
gestaltet hat. A ls  w ir  m it den Bahnbauten do rt begannen —- ich 
war zuerst im  Jahre 1904 drüben —  konnte ich  kaum  die no t
wendigen Leute fü r eine H in te rlands-E xped ition  zusammenbekommen. 
Es hat dann der Bau der Manengubabahn begonnen. W ir  sind zu
nächst n ich t über 1600 bis 1800 M ann hinausgekommen, nachdem 
w ir  m it 300 bis 400 Menschen angefangen hatten. D iese Zahl hat 
sich dann bis au f 3000 M ann gehoben. Man hat sich dann aber 
sorgenvoll gefrag t: ja, w ie so ll es denn werden, wenn nun noch die 
M itte llandbahn  neben der Manengubabahn gebaut w ird? Es hat sich 
herausgestellt, daß auch dafür, wenn auch n ich t stets in  der vo llen 
Zahl, der A rb e ite rb e d a rf zu decken war, und es hat sich, entgegen 
dem schlim m en Ruf, den gerade der Kam erunneger in  bezug au f 
seine T räghe it hat, gezeigt, daß bei e iner A rbe ite rzah l von rund 
8000 Menschen ungefähr 2000 Mann fre iw illig e  A rb e ite r als Tages
arbeiter sich stellten. Das kam daher, daß Leute, deren K o n tra k t 
abgelaufen war, sich auch h ie r als fre iw illig e  A rb e ite r meldeten, um 
die A nnehm lichke iten , die sie durch den Gelderwerb kennen ge lern t 

hatten, sich zu erhalten.
A lso  ich  b licke  durchaus zuvers ich tlich  in  die Zukunft. Es 

w ird , wenn man seine Schlüsse rückschauend zieht, meines Erachtens
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auch in  der Z ukun ft eher besser als schlechter werden, selbst wenn 
noch eine erhebliche Steigerung in  bezug au f die G ründung von 
Plantagen e in treten sollte. Ich  selbst kann m ir ke in  U rte il darüber 
beimessen, ob eine solche Verm ehrung wünschenswert ist, oder ob 
es sich zum T e il um eine treibhausmäßige E n tw ick lung  handelt, 
die keine Förderung verd ient.

Ich  w ürde es aber fü r  durchaus abwegig halten, wenn man au f 
Z iele h insteuert, w ie e iner der H erren  V o rre dn e r es h ingeste llt hat, 
daß näm lich  die Behörden sich dazu verstehen sollten zu genehmigen, 
daß E ingeborene fü r 18 Monate ih re r H e im at entzogen werden. 
A llz u  stra ff gespannt, ze rsp ringt der Bogen. Man kann es auch 
einem Neger n ich t zumuten, daß er sich so lange von seiner H e im at 
tren n t; das fü h rt zu e iner außerordentlich großen inneren V e r 
b itte rung . Man d a rf n ich t den großen Heim ats- und Fam iliensinn 
der Neger unterschätzen. Es w ürde das ein großer Verstoß ge
rade gegen diese vom re in  m enschlichen Standpunkt im m erh in  
schätzenswerten Eigenschaften sein.

Zw eife llos muß man in  hygienischer Beziehung das Menschen
m ög liche  tun. Ich  bin aber der M einung, daß, wenn die gesund
he itlichen Verhältn isse au f den einzelnen Plantagen sich im  Laufe 
der Ze it gebessert haben, das n ich t nu r dem Umstande zuzuschreiben 
ist, daß P lantagenle iter und Ä rz te  ih re  P flich t und S chu ld igke it tun, 
sondern daß die K u ltiv ie ru n g  des Bodens von selbst bessere hygie
nische Verhä ltn isse m it sich b ring t, indem  sie d ie nötige  D u rch 
lässigkeit des Bodens hervorb ring t, fü r V o r f lu t sorgt, und dadurch 
die H erde der M alaria  und sonstiger K rankheiten  beseitigt.

Es ist h ier schon davon gesprochen worden, daß man darauf 
Bedacht nehmen müsse, dem aus der Ferne angeworbenen e in 
geborenen A rb e ite r die A nnehm lichke iten , die er von Hause her 
gew ohnt ist, auch an der A rbe itss te lle  zu verschaffen und zu er
halten. D ieser Punkt scheint m ir  g rundsätzlich  ein em inent w ich tige r 
zu sein. Ich  m öchte da aber a u f folgendes aufmerksam machen. 
D e r Neger kom m t aus dem H in te rlande  vom  dolce fa r niente, und 
nun w ird  er, nachdem er den Marsch bis zu seiner A rbe itss te lle  
zurückge legt hat, in  ein Joch gespannt, in  dem er Tag fü r Tag eine 
zehnstündige und m itun te r keineswegs le ich te  A rb e it zu leisten hat. 
D ieser Übergang is t e in  außerordentlich schroffer, und da dieser 
E ingeborene neben sich andere E ingeborene sieht, die fre i sind, so 
muß ihn  das inn e rlich  m it einer gewissen U nzu friedenhe it e rfü llen .

M einer A n s ich t nach wäre ein wirksames M itte l, um die A b 
neigung der Eingeborenen gegen die A rb e it zu m indern, um also
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eine raschere Zunahme A rb e itsw illig e r zu erzielen, daß man die 
A rbe itsze it etwas kü rz t; der Neger muß auch fü r seine Spielereien 
Zeit haben. E r ist, was ja  im m er w ieder r ic h tig  angeführt w ird , in  
v ie le r Beziehung m it einem K inde  zu verg le ichen. Nun, das K in d  
muß auch seine Z e it fü r K u rzw e il und Spiel haben. W ir  haben da 
gelegentlich m it einem besonders geschickten Baule iter ausgezeichnete 
E rfahrungen gemacht. E r verstand es einzurichten, daß den A rb e ite r
ko lonnen ein Zeitakkord gegeben wurde, so daß die A rb e ite r, wenn 
die betr. Le is tung  e rled ig t war, fre i hatten. Es is t dabei übrigens 
die Beobachtung gemacht worden, die stets gemacht w ird , daß der 
anscheinend teuerste A kko rd  im m er noch v ie l b illig e r is t als die 

b illig s te  Tagelohnarbeit.
W as nun die Frage des Arbeitszwanges anbelangt, so läßt sich 

da, meine ich, ein P rinz ip  überhaupt n ich t aufstellen. D ie  V e rh ä lt
nisse liegen in  unseren Schutzgebieten außerordentlich verschieden, 
und während au f der einen Stelle ein gewisser Zwang zur Z e it noch 
n ich t entbehrt werden kann, kann a u f der anderen Stelle davon 
abgesehen werden. Es muß selbstverständlich das Z ie l sein, auf 
jeden Zwang verzichten zu können; wo das aber n ich t der F a ll ist, 
w ie z. B. im  H in te rla nd  von Kam erun, sehe ich  gar kein Bedenken 
darin , au f einen gewissen Zwang — ich  w ill  es m ilde r nennen, 
n ich t Zwang, sondern E in w irku n g , deren Grenze die Behörden 
m einer A n s ich t nach b isher noch im m er sehr r ic h tig  zu finden ge
wußt haben, —  auf diese E inw irkung  n ich t zu verzichten. Sie ist 
durchaus angemessen. V erg le ichen w ir  doch w ieder d ie  E in 
geborenen m it K in d e rn ! Das K in d  u n te rlieg t b is zum A lte r  von 
14 Jahren, der Fachschüler, der M ilitä rp flich tig e , der A b itu r ie n t 
sogar b is zum 20. Jahre einem Zwange, und es lie g t meines E r 
achtens keine U nm ora l darin, wenn w ir  vom  Eingeborenen, dem w ir 
die Segnungen der K u ltu r  b ringen, dem w ir  insbesondere die S icher
heit fü r Besitz und Fam ilie  zu te il werden lassen, die einzige Gegen
le istung verlangen, die er zu b ieten verm ag: das ist A rb e it, die ihm  
ja  überdies re ich lich  bezahlt w ird .

W enn  im  übrigen die A rbe ite rfrage  zu irgendwelchen Bedenken 
Anlaß geben sollte, so b in  ich  der A ns ich t, daß der Bau von Eisen
bahnen das allerw irksam ste M itte l is t, um einem A rbe ite rm ange l 
vorzubeugen. Es muß n ich t allzu sehr darau f gesehen werden, ob 
die Bahn eine Rente b ring t, oder w elcher unm itte lbare  A u s fa ll ent
steht, wenn sie keine b ring t. D e r m itte lbare  Nutzen, den Bahnen 
bringen, ist e in  übergroßer, a lle in  schon indem  sie die A rbe ite r- 
Reservoire erschließen, so daß die W ic h tig k e it der Rechnung über
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R en tab ilitä t oder U n ren ta b ilitä t recht w oh l etwas in  den H in te rg rund  
geste llt werden kann.

H e rr  Professor D r. W a r b u rg :  Ich  w ill nur über zwei Punkte 
ein ige W o rte  sagen. D e r eine is t d ie  Frage der E in füh run g  von 
A rbe ite rn  aus anderen Gebieten. Sie is t e igen tlich  schon dam it er
led ig t, daß, w ie  w ir  von sachverständiger Seite erfahren haben, 
augenblick lich  keine M ög lich ke it besteht, aus den H auptzentren  fü r 
die A rbe ite rve rso rgung  A rb e ite r in  größeren Mengen nach unseren 
K o lon ien  h inzule iten. Ich  m öchte m ich aber tro tzdem  dagegen wenden, 
daß, w ie gesagt wurde, die Beschäftigung solcher frem der A rb e ite r in 
unseren K o lon ien  n ich t wünschenswert sei. Ich  m öchte a u f ein Land 
hinweisen, das in  ganz außerordentlichem  A u fb lü h en  begriffen ist, 
an sich aber so gu t w ie gar keine A rb e ite r hatte und nur durch 
E in füh rung  frem der A rb e ite r seine je tz ige  B lü te  e rre ich t hat. Es 
is t das die malaiische H alb insel, nach der im  letzten Jahre a lle in  
IOOOOO Tam ils  aus Ind ien, außerdem 4 0 0 0 0  oder 5 0  OOO Javaner 
e inge führt worden sind. Ich  meine, daß das, was sich d o rt als gu t 
bewährt hat, auch in  unseren K o lon ien , in  der rich tigen  W eise an
gewendet, keine Schädigungen m it sich bringen würde. Ich  m öchte 
ferner bem erken, daß w ir  auch noch manche vo lls tänd ig  unauf
geschlossenen A rbeite r-R eservo ire  in  unseren K o lon ien  haben. Gestern 
hat H e rr  B oo th  in  der Baum w ollbau-Kom m ission darau f hingewiesen, 
daß im  nörd lichen Togo ein Überfluß an Menschen sei, so daß sie 
sich d o it  n ich t rech t ernähren könnten und es daher wünschenswert 
sei, daß von diesen ein T e il im  südlichen Togo angesiedelt werden 
würde. Betreffs Ostafrikas wissen w ir  g le ichfa lls, daß große Gebiete 
im  nordw estlichen T e ile  der K o lon ie  sehr stark bevö lke rt sind. Man 
n im m t zwar an, daß die Bewohner dieser H och länder im  T ie fla nd  
n ich t brauchbar sind; jedoch so llte  dies doch e inm al ausprobiert 
werden. V o rlä u fig  besteht le ider aus anderen Ursachen noch keine 
M ög lich ke it h ie rfü r; aber sie w ird  w oh l in  e in igen Jahren vorhanden 
sein, und dann w ürde die A rbe ite rno t, in  der w ir  uns momentan 
befinden, doch v ie lle ich t bese itig t werden können.

Sehr r ic h tig  is t das, was der H e rr  V o rre dn e r über die langsame, 
aber stetige Zunahme der A rb e ite rza h l in  Deutsch-O stafrika gesagt 
hat. Ich  glaube auch an eine so lche; aber ich  bin der A ns ich t, daß 
w ir  dennoch in dem Stadium  des A rbe ite rhungers ble iben werden, 
indem  die Pflanzungen sich stets soweit ausdehnen werden, als es 
die A rbeiterbeschaffung nur irgend erlaubt.

Betreffs Togo und Kam erun stim m e ich  fre ilich  durchaus m it 
den H erren  D ir. H up fe id  und Ladew ig darin  überein, daß die Gefahr
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einer zu schnellen Ausdehnung der Plantagen fü r Togo absolut n ich t 
und fü r Kam erun kaum  besteht. W ir  wissen fre ilic h  n ich t, wie 
schnell sich die Tabakplantagen in  Kam erun entw icke ln  und aus
dehnen werden; da sie aber in  den nächsten Jahren noch keinen 
sehr großen B eda rf an A rb e ite rn  haben werden, so kann man auch 
m it B estim m the it annehmen, daß die Zahl der zur Verfügung  
stehenden A rb e ite r in Kam erun wenigstens fü r die nächsten Jahre 
zur Deckung des Bedarfs genügen w ird .

Daß w ir, w ie die Verhältnisse momentan liegen, uns hüten 
sollen, die Ausdehnung der Plantagenunternehm ungen zu erm untern, 
is t k lar. A b e r auch ohne G ründung neuer Pflanzungsgesellschaften 
w ird  der A rb e ite rb e d a rf zunehmen dadurch, daß die Kautschuk- und 
Sisalpflanzungen a llm äh lich  in  die Periode des Ertrages kom m en und 
daher w ieder A rb e ite r fü r das Anzapfen und B lattschneiden benötigen. 
A u ch  herrscht bei den meisten Gesellschaften die Tendenz vor, 
ihre  Pflanzungen im m er w e ite r auszudehnen. E ine W arnung vo r 
A n legung  neuer Pflanzungen auszusprechen, halte ich aber fü r  über
flüssig; denn ohnehin befinden w ir  uns momentan n ich t m ehr im  
Stadium  der G ründung neuer Pflanzungsunternehmungen, und w ir 
haben keine Veranlassung, die ohnehin schon pessimistische S tim m ung 
in  bezug au f unsere K o lo n ie n  unsererseits zu fördern.

P lerr Am tsgerich tsra t S c h w a rz e : Ich  m öchte m ir gestatten, in  
kurzen Leitsätzen die gesamte D ebatte festzulegen. Ich  m öchte zu
erst den Leitsatz aufstellen: keine frem den A rb e ite r. Samoa m erkt, 
was frem de A rb e ite r ausmachen. D ie  A nw erbung  kostet mindestens 
das Zehnfache, der Lohn  das D oppelte . W enn A rb e ite r an
geworben werden müssen, so ll es, was ich  als zweiten Leitsa tz auf
stelle, durch am tliche A nw erbung  geschehen. D iese Auffassung 
habe ich  schon im m er vertre ten. W ild e  A nw erbe r sind das Schlimmste, 
was es fü r d ie  Plantagen g ib t.

D ritten s : Gute Behandlung. D ie  A rb e ite r müssen ihre  natür
liche K o s t haben. D ie  ganze V erp flegung  muß eine gute sein und 
die W e ibe r müssen, wenn die M ög lichke it besteht, m it a u f die 
Plantagen genom men werden. Is t das m ög lich , so werden die 
Eheleute do rt getrenn t untergebracht w'erden müssen.

V ie rtens : Längere K o n tra k te ! 6 m onatliche K on trak te  waren 
gut, als man rodete. Roden kann man m it jedem  Neger, so, w ie  er 
aus der H e im a t kom m t; ernten kann man m it ihm  aber n ich t. Dazu 
gehört eine Lehrlingsze it, fü r die aber 6 M onate zu wenig sind, 
nam entlich  wenn man noch die D auer der H in - und Herreise hinzu- 
rechnet. Man kom m t da zu einem Zustand, der fü r die Plantagen 
n ich t wünschenswert ist.



D ann unter keinen Umständen ein V e rb o t der G ründung 
w e ite re r P lantagen! W enn man auch v ie lle ich t in  Usambara und an 
der Nordküste von K am erun  ein derartiges V e rb o t erlassen könnte, 
so is t es doch ganz unm öglich , die K o lon ien  im  ganzen zu 
schließen, denn übera ll da, wo A rb e ite r  sind, müssen Plantagen an
gelegt werden.

D ann dürfen G ründungen n ich t zugelassen werden, wenn n ich t 
genügend K a p ita l vorhanden ist. D u rch  die ganzen ko lonia len 
Gründungen geht der Zug, daß man glaubt, fü r M. 400 OOO, 500 OOO, 

ÖOO OOO Plantagen von 3000, 4000 ha gründen zu können, die erst 
nach 7 oder 8 Jahren in  E rtrag  komm en. Das sind U nm ög lichke iten . 
Deshalb muß darauf gedrängt werden, daß bei jeder G ründung einer 
Plantage pro  H ekta r ein gewisser M in im alsatz an K a p ita l vom  
G ouverneur bzw. vom  K o lon ia lam t gefo rde rt w ird .

Ich  glaube, wenn man diese sechs Leitsätze aufstellen würde, 
w ürde die A rbe ite rfrage  in  den K o lon ien  niemals schw ierig  werden; 
denn w ir haben in  a llen K o lo n ie n  Leute  genug, um  die A rb e ite r
frage, auch wenn sich die E n tw ick lung  noch verzehnfacht, durch 
unsere eigene N egerbevö lkerung lösen zu können. Ich halte dafür, 
daß diese Frage auch durch den Bau der Eisenbahnen m itge löst 
w ird . W enn Eisenbahnen gebaut werden, w ird  d ie A nw erbung  er
le ich tert, und deshalb glaube ich, daß man bei dem F o rts c h ritt des 
Bahnbaues von Schw ierigkeiten in  der A rb e ite rfra ge  n ich t w ird  
sprechen können. In  O stafrika sind im  vorigen  Jahre 57 OOO A rb e ite r 
geste llt worden, gegen 10 OOO w eniger im  Jahre vorher. W enn  das 
so w eite r wächst, können w ir  zufrieden sein; denn die größten Gebiete 
Muansa und Ruanda, d ie  die meisten A rb e ite r stellen, sind noch 
n ich t erschlossen.

H e rr  Prof. D r. S c h i l l in g  : H e rr  D ire k to r  Ladew ig hat m ich 
falsch verstanden. In  unseren deutschen K o lon ien  sind s icherlich  
Beispie le  vorhanden, welche zeigen, w ie w esentlich sich die hy
gienischen Verhältn isse a u f den Plantagen und bei den sonstigen 
U nternehm ungen gebessert haben. A b e r es wäre sehr erwünscht, 
wenn diese Beispie le auch in  der Ö ffen tlichke it m ehr bekannt würden. 
A u f  der anderen Seite w ird  w oh l auch H e rr  D ire k to r  Ladew ig m it 
m ir  übere instim m en, wenn ich  sage, daß es n ich t be i a llen U n te r
nehmungen und Plantagen so günstige Z iffe rn  g ib t, w ie  a u f der von 
ihm  geleiteten. D ie  H yg ie n ike r sind n ich t dazu da, d ie  E n tw ick lung  
durch U nannehm lichke iten, d ie sie den U nternehm ern bereiten, zu 
hemmen, sondern diese zu fö rdern  und den L e ite rn  in  ih re r A rb e it 
zu helfen.
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c) Deutsch-Südwestafrika.
Zur A rbe ite rfrage  in  D e u ts c h -S ü d w e s ta f r ik a  b e rich te t H e rr 

G ouverneur a. D . v. B e n n ig s e n , V orstand der Deutschen K o lon ia l- 
Gesellschaft fü r Südwestafrika:

W ir  müssen le ider feststellen, daß die A rbe ite rve rhä ltn isse  in 
dem menschenarmen Deutsch-Südwestafrika sich im m er schw ieriger 
gestalten. D ie  dortigen Zeitungen hallen w ieder von K lagen über 
A rbe ite rm ange l aus allen Erwerbskreisen. A m  intensivsten und 
wegen der K ap ita lsbe te iligung  am fühlbarsten in  der H e im at t r i t t  
der A rbe ite rm ange l bei den bergbaulichen Betrieben hervor. D ie  
im  wesentlichen je tz t m it ih ren  Bauten fe rtigen  E isenbahn-G esell
schaften haben, da die ausreichende Arbeiterbeschaffung in  der K o lon ie  
fü r sie von vornhere in  unm ög lich  war, sich v ie l kapländischer V ertrags
arbeite r bedient. Diese A rb e ite r kehren nun in  ih re  H e im a t zurück, 
so daß auch der Abschluß der Eisenbahnbauten den Bewohnern der 
K o lon ie  die Arbeiterbeschaffung n ich t erheblich erle ich tert.

D ie  Regierung hat sich eingehend m it der A rbe ite rfrage  be
schäftig t. Sie hat insbesondere kü rz lich  durch V e ro rdnung  vom  
16. Dezem ber 19 u  den Bezug von A rb e ite rn  aus dem Am bolande 
geregelt. A u ch  der Bezug von A rb e ite rn  aus anderen deutschen 
K o lon ien  — - es käme in  erster L in ie  w oh l Deutsch-O stafrika in  Be
trach t —  is t bereits, ohne b isher ein gre ifbares Ergebnis zu erzielen, 
ins Auge gefaßt worden, w e il man sich in  Regierungskreisen schon 
lange n ich t m ehr der Überzeugung verschließt, daß die menschen
arme K o lon ie  fü r  das dortige  rasch aufstrebende W irtschafts leben die 
nötigen A rb e ite r a lle in  n ich t stellen kann. D e r A b s ich t der O tavi- 
Gesellschaft, versuchsweise chinesische A rb e ite r e inzuführen, hat sich 
aber die K o lon ia lve rw a ltung  b isher n ich t geneigt gezeigt.

B ekanntlich  werden a u f den im  Süden der K o lon ie  liegenden 
D iam antfe ldern  hauptsächlich A rb e ite r aus dem N orden der K o lon ie , 
aus dem A m boland, beschäftigt. D iese A rb e ite r können das rauhe 
K lim a  a u f den D iam antfe ldern  sehr schlecht vertragen, und der 
A rbe ite rbezug  aus dem N orden m acht fü r die nörd lichen  w irtscha ft
lichen Betriebe den A rbe ite rm ange l im m er unerträg licher. W enn 
hierzu sich irgend eine M ög lich ke it böte, sollte man daher iü r  die 
D iam antenbetriebe andere A rbe ite rque llen  zu erschließen suchen. 
A u f  den D iam antfe ldern  m acht sich in  dem je tz igen  A ugenb lick  
des D arniederliegens der D iam antenförderung kein großer A rb e ite r
m angel geltend. A b e r die Lüderitzbuch te r M inenkam m er wies bereits 
in  ih re r Verhand lung  vorn 19. Februar d. J. deu tlich  darauf hin, daß 
bei e iner vernunftgemäßen Abänderung der D iamantenabgaben, m it

Die Arbeiterfrage in den Kolonien

—  43 —



Die Arbeiterfrage in den Kolonien

der w oh l fü r die nächste Ze it zu rechnen ist, m it  dem Aufschwung 
der D iam anten industrie  ein bedeutender M ehrbedarf an A rb e ite rn  
zu erwarten stehe. Sie bezeichnete in  Rücksicht h ie ra u f die Frage 
der E in fu h r auswärtiger A rb e ite r als dringend.

Im  N orden w ill  neueren N achrich ten zufolge je tz t die Khan- 
K up fe rm ine  m it größerem Bergbaubetriebe einsetzen. A u ch  treten 
bei dem sehr ausgedehnten Z innvorkom m en im m er m ehr bergbau
liche  Versuche hervor. W o  sollen fü r diese neue berggewerbliche 
T ä tig ke it die A rb e ite r herkom men, wenn je tz t schon der einzige 
größere nörd liche  Bergbaubetrieb, die Tsum ebm ine der Otavi-Gesell- 
schaft, an chronischem  A rbe ite rm ange l le ide t und durch die fo r t
währende Schwankung des Arbeiterbestandes in  seinem Betriebe 
gestört w ird? Bei der Tsum ebgrube betrug  im  Jahre 1909/10 die 
ze itw e ilig  größte Zahl fa rb ige r A rb e ite r IO14, die n iedrigste 401, im  
Jahre 1910/11 die größte 822, die n iedrigste 304, im  Jahre 1911/12 
die größte 818, die n iedrigste 431. Im  A u genb lick  beschäftig t nach 
den letzten N achrich ten die Grube 450 Mann. Man d a rf w oh l an
nehmen, daß erst ein dauernder Bestand von etwa IOOO farb igen 
A rb e ite rn  es erm öglichen würde, die An lagen der Grube und H ü tte  
Tsumeb ra tione ll auszunutzen und ein Quantum  Erz zu fördern, zu 
verhütten und der Eisenbahn zuzuführen, welches dem vie lversprechen
den massigen E rzvorkom m en w irtscha ftlich  entsprechen würde.

K u rz  und gut, d ie  je tz ige  A rbe ite rdecke  der K o lo n ie  Deutsch- 
Südwestafrika ist v ie l zu kurz, als daß die w irtscha ftliche  E n tw ick lung  
der K o lon ie  sich nach ih r  strecken könnte. A b h ilfe  muß geschaffen 
werden. Das naheliegendste h ierzu is t die bessere, aber vors ich tige  
Erschließung der im  Am bolande  liegenden A rbe ite rque lle  und die 
Hege und Pflege der im  N orden des Schutzgebiets noch vorhandenen 
H erero  und Bergdamara, die v ie l bessere A rb e ite r als die Ovambo 
sind. D a die deutsch-portugiesische Grenze, ohne au f Vo lks- und 
S tam m es-A ngehörigke it Rücksicht zu nehmen, die Ovambo trennt, 
da die portugiesische Verw a ltung  der Ovambo als A rb e ite r  n ich t 
benötig t, müßte es sich die deutsche Regierung angelegen sein lassen, 
m it der portugiesischen ein A bkom m en zu treffen, durch das die 
Zuwanderung von Ovambo aus portugiesischem  Gebiet nach deutschen 
A rbe itsstä tten  e rle ich te rt w ird . Ferner muß der A rbe ite rbezug  fü r 
Deutsch-Südwestafrika durch A nw erbung  in  anderen deutschen K o 
lon ien oder auch im  belgischen Kongostaat in  die W ege ge le ite t 
werden; end lich  sollte man sich auch n ich t grundsätzlich ablehnend 
verhalten gegenüber dem Bezug von chinesischen A rb e ite rn  als 
u ltim um  refugium . Was die Heranziehung auswärtiger A rb e ite r
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anbetrifft, so kann man sich fü r Deutsch-Südwestafrika n ich t au f 
den S tandpunkt des H e rrn  Am tsgerich tsra t Schwarze stellen, daß in 
jeder K o lo n ie  die nötigen A rb e ite r zu finden sein werden. D ieser 
Standpunkt rechnet n ich t m it der Menschenarm ut Deutsch-Südwest
afrikas und n ich t m it dem sich d o rt rasch entw ickelnden Bergbau. Auch 
dürften sich in  H o lländ isch-Ind ien  und H in te rin d ie n  genug Chinesen 
befinden, die ke iner chinesischen Regierung unterstehen, die aber 
gerade fü r den K up fe r- und Z innbergbau in  Deutsch-Südwestafrika 
besonders geeignetes A rbe ite rm a te ria l b ilden würden.

Ich  schließe m ein Referat m it den W o rte n : Es is t die P flich t 
unserer K o lon ia lverw a ltung , rech tze itig  energisch dafür zu sorgen, 
daß n ich t durch A rbe ite rm ange l die ganze w irtschaftliche  E n tw ick lung  
unserer aussichtsreichen K o lo n ie  D eutsch-Südwestafrika in  Frage 
geste llt w ird .
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H e rr Prof. D r. D o v e  : Zu den Ausführungen des H e rrn  G ouver
neurs von Bennigsen m öchte ich  nur bemerken, daß ja  auch, ab
gesehen von den E rzvorkom m en, die E n tw ick lu n g  des Landes dringend 
voraussetzt, daß w ir  in  absehbarer Z e it einmal an die Schaffung 
großer Stauanlagen gehen können. W ie  man das bei den je tz igen 
A rbe ite rve rhä ltn issen  in  Südwestafrika leisten sollte, is t m ir auch 
n ich t k lar. A lso  auch diese fü r die Z ukun ft des Landes unum gäng
lich  notwendige A rb e it  setzt voraus, daß eine Ä nderung  in  der 
A rbe ite rfrage  gegenüber den heutigen Zuständen erfo lg t.

Ich  m öchte m ir an den H e rrn  Referenten eine Frage erlauben. 
Es handelt sich darum, ob n ich t die Löhne auch d o rt in  e iner ganz 
unverhältnismäßigen W eise durch M angel an V ie h  gestiegen sind, 
und ob n ich t auch die Förderung der Farm erei a u f jede  W eise eine 
Herabsetzung der Löhne gegenüber den je tz igen  Zuständen erwarten 
läßt. A ls  ich  draußen war, zu e iner Ze it, als noch das Land 
re ich lich  m it V ie h  besetzt war, waren die A rbe itskrä fte  ve rhä ltn is
mäßig b illig ! Es waren im  ganzen wenig  Leute  als A rbe itskrä fte  
vorhanden; sie waren aber b illig , w e il d ie E rnährung  b il l ig  war. Sie 
"Wurden m it F leisch ernährt, das zu einem  Preise zu erhalten war, 
an den heute n ich t m ehr zu denken ist.

H e rr  A m tsgerich ts ra t S c h w a rz e  : F ü r Südwestafrika gebe ich  
zu, daß man den Satz: keine frem den A rb e ite r au f die Dauer, n ich t 
w ird  aufrecht erhalten können. Südwestafrika b ild e t aber auch eine 
Ausnahme, w e il das kolossale G ebiet nur ÖOOOO Farb ige hat. B is
her hat die Arbeiterbeschaffung d o rt keine großen Schw ierigkeiten 
gemacht. D e r A ndrang  der Ovambos bei dem Kupferbergbau ist



zum T e il so groß gewesen, daß der B edarf vo lls tänd ig  gedeckt wurde. 
W erden aber noch w eitere große Bergwerke erschlossen, so müssen 
fü r die Bergwerksbetriebe frem de A rb e ite r hinzugezogen werden, die 
sich besser eignen als die eingeborenen A rb e ite r. W ir  haben vo r
her auch nur über Plantagen gesprochen und n ich t über Bergwerks
und industrie lle  A rb e ite r. Sobald die bergmännische E n tw ick lung  
Südwestafrikas w eite r fo rtschre ite t, w ird  man allerd ings zu der Frage 
kom m en: W ie  so ll man den A rbe ite rbedarf, der sich zweife llos d o rt 
e instellen w ird , decken?

H err G ouverneur a. D . v. B e n n ig s e n : Ich  m öchte an das 
anknüpfen, was H e rr  A m tsgerich tsra t Schwarze zu le tzt sagte, daß 
man zur Z e it von A rbe ite rschw ie rigke iten  in  Südwestafrika n ich t 
sprechen könnte. Das is t n ich t r ich tig . Sie brauchen nur eine süd
westafrikanische Ze itung in  die H and zu nehmen, dann sehen Sie 
das Gegenteil. D ie  Sache lieg t je tz t so, daß die Farm er sich be
helfen, daß sie die e igentlichen M eliora tionsarbe iten  n ich t ausführen, 
und daß wegen des A rbe ite rm ange ls und auch wegen der hohen 
A rbe its löhne  die Farm w irtschaft n ich t so rech t F o rtsch ritte  macht. 
Sie b le ib t ex tens iv , nur an ganz wenigen Punkten finden w ir  A n 
sätze zu einer m ehr intensiven Landw irtschaft.

F ü r die Z ukunft w ürde es, w ie  ich annehmen möchte, das 
rich tigs te  sein, wenn man fü r  d ie e igentlichen Bergbaubetriebe doch 
frem de A rb e ite r  heranziehen könnte. Denn die vorhandenen A rb e ite r 
e inschließ lich der Ovambos, auch einschließ lich der portugiesischen 
Ovambos, von denen doch fast eine halbe M illio n  vorhanden sind, 
werden n ich t genügen, um die Bergbaubetriebe m it A rb e ite rn  zu 
versorgen. A u ch  a u f den D iam antfe lde rn  herrschte großer M angel 
an A rbe ite rn . N u r dadurch, daß die Förderung  zurückgegangen ist, 
und daß man sich bemüht, durch M aschinenarbeit die m enschliche 
A rb e it  zu ersetzen, is t der M angel an A rb e ite rn  augenblicklich  n ich t 
drückend, aber man n im m t an, daß er drückend w ird , sobald die 
A rb e it sich verm ehrt.

W as die Lohnverhältn isse anlangt, a u f die H e rr  Professor D ove 
zu sprechen kam, so üb t das englische Südafrika in  dieser Beziehung 
einen großen E influß aus. Unsere Neger hören von den Löhnen, 
die in  Südafrika bezahlt werden, und unsere Kapjungen, die au f 
unseren D iam antenfe ldern  und auch a u f der Tsum eb-Grube be
schäftig t werden, beziehen Löhne, die den hiesigen Löhnen gu t be
zahlter A rb e ite r  g le ichkom m en. Infolgedessen werden unsere E in 
geborenen begehrlicher, tro tzdem  sie unendlich  v ie l w eniger leisten 
als ein Kapjunge, so daß die D irek to ren  der bergm ännischen Be-
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tr iebe  im m er noch au f dem Standpunkt stehen: w ir  können einem 
Kapjungen doppe lt so v ie l bezahlen w ie  einem A rb e ite r aus der 
K o lon ie , und er le iste t uns finanzie ll im m er noch m ehr als der e in
geborene A rb e ite r. A lso  die Lohnverhältn isse sind bei uns im  a ll
gemeinen keine guten. Ich  gebe aber zu, daß der e inzelne Farm ei 
nur dann m it den Leuten, d ie  aus dem Busch komm en, oder ihm  
von der R egierung zugewiesen werden, arbeiten kann, wenn er m it 
n iedrigen Löhnen zu rechnen in  der Lage ist. E r loh n t seine Leute  
durch  N atura lverp flegung und g ib t ihnen verhältn ism äßig wenig Geld. 
Ich  glaube also, daß der einzelne Farm er, der in  e iner d ich t be
siedelten Gegend sitzt, im m er noch verhältn ism äßig b illig e  A rb e its 

kräfte  hat.
H e rr  D r. H in d o r f :  N u r ein ige wenige W o rte . Ich  habe m ich 

ja  vo rher gegen die E in füh rung  von Chinesen, M alaien und Indern  
besonders als landw irtschaftliche  A rb e ite r nach O sta frika  und Kam erun 
gewandt, habe allerd ings auch S iidwestafrika dabei ganz kurz er
w ähnt und hoffe auch, daß es uns gelingt, in  S iidwestafrika die nötigen 
A rb e ite r  im  Lande selbst zu erlangen. In  dieser Beziehung te ile  ich  
die M einung des H e rrn  v. Bennigsen, daß w ir  noch w e it m ehr 
A rbe itsk rä fte  aus dem Ovam bo-Land beschaffen könnten, als w ir  es 
bisher getan haben. D ann glaube ich, daß auch die Beig-Dam ara 
noch in  größerer Zahl zur A rb e it herangezogen werden können, es 
sind tüch tige  und brauchbare G rubenarbeiter.

Ferner is t darau f hinzuweisen, daß w ir  im  Süden der K o lon ie  
fü r den Landw irtschaftsbetrieb  im  N otfä lle  der, fa rb igen A rb e ite r 
entbehren können, da h ier, wo es sich hauptsächlich um V iehzuch t 
handelt, au f dem Felde n ich t so schwere A rb e ite n  zu leisten sind 
und daher auch vieles von Europäern getan werden kann, so daß 
m einer A n s ich t nach doch v ie lle ich t d ie M ög lich ke it vo rlieg t, die 
A rb e ite r, die w ir  fü r Deutsch-Südwestafrika brauchen, aus dem Lande 
selbst zu beschaffen. Ich  gebe zu, daß es, um  die M inen industrie  
schneller zu fö rdern  und vorwärts zu bringen, notw endig  werden 
kann, A rb e ite r aus anderen Gebieten, besonders Chinesen, nach 

Deutsch-Südwestafrika einzuführen.
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d) Neuguinea.
Ü ber die A rbe ite rverhä ltn isse  in  N e u g u in e a  te ilt  H e rr  

C. v. B e c k , D ire k to r der Neu Guinea Compagnie, folgendes m it: 
D ie  in  Neuguinea tä tigen A rb e ite r sind w ie  fo lg t e inzute ilen : 
i in  den E ingeborenen gleichstehende, aber n ich t e inheim ische 

A rb e ite r,



2. in  eingeborene A rb e ite r, die angeworben und Übersee von 
einem T e il des Schutzgebietes nach einem anderen T e ile  verbracht 
werden,

3. in  eingeborene n ich t überseeische A rb e ite r, die h ier ku rz
weg H e im arbe ite r genannt werden sollen.

Zu 1. N ichte inheim ische farb ige A rb e ite r und H andw erker 
waren am 1. Januar 1911 =  762 Personen im  ganzen Schutzgebiete 
vorhanden. D en größten Prozentsatz davon ste llten  die Chinesen 
( 555); d ie  übrigen ve rte ilten  sich a u f M alaien bzw. Javanen, Tagalen, 
Manila-Leute, In d ie r und n ichte inhe im ische Siidsee-Insulaner. C h i
nesische oder malaiische Pflanzungsarbeiter (Ku lis) werden je tz t au f 
ke iner Pflanzung m ehr verwendet. D ie  obigen Leute  finden ander
weite  Verwendung. D ie  E inwanderung von Chinesen is t in  der 
Zunahme begriffen. D ie  meisten davon sind als H andw erker, viele 
aber auch als Pleizer und M aschinisten oder Stewards au f den im  
Küstenverkehr laufenden Schiffen tä tig. E in  erheb licher B ruch te il 
finde t auch als K öche und D iener Verwendung.

D iese Farb igen stehen unter der G erich tsbarkeit der Ka iser
lichen Bezirksäm ter m it der Maßgabe, daß bei den Chinesen die 
Prügelstrafe n ich t angewandt werden darf, und bei den Javanen und 
Malaien nur bei Gefangenen, d ie  sich W iderse tz lichke iten  zu Schulden 
kom m en lassen.

M it  den n ich te inhe im ischen Farb igen werden K on trak te , deren 
P rü fung der Behörde Vorbehalten ist, geschlossen. A lle  K on trak te  
haben bei den Chinesen fast nur eine Zeitdauer von einem Jahre. 
E ine  E rneuerung kann vorgenom m en werden, is t jedoch  schwierig, 
da sie das Bestreben haben, die Löhne bei dieser Gelegenheit un
verhältn ism äßig  in  d ie  H öhe zu schrauben. D ie  Löhne sind außer
o rden tlich  hohe und betragen M . 40 bis 50 fü r ungelernte oder 
noch zu prü fende Chinesen, M. 70 bis M. 90 fü r  gelernte Chinesen 
und M. 120 und m ehr fü r M aschinisten usw. Dazu kom m t fre ie  
W ohnung, fre ie  ä rztliche  Behandlung nebst M edikam enten, fre ie  
Reise nach dem bzw. vom  Schutzgebiete. Sehr v ie le  Chinesen haben , 
sich unter Abschluß von K on trak ten  a u f L ie fe rung  von H andels
produkten  m it den F irm en  des Landes in  Neuguinea niedergelassen. 
A lle  bedürfen sehr strenger A u fs ich t, wenn etwas Ersprießliches von 
ihnen gele istet werden soll. A u ch  muß man im  H ande l m it ihnen 
sehr vo rs ich tig  sein. Bem erkenswert ist, daß von dem, was sie ver
dienen, der größte T e il außer Land geht, nach China zurück. 
D ie  Javanen verdienen gew öhnlich  M. 10 bis 20 w eniger als die
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Chinesen. Sie werden im  Schutzgebiete zwar als weniger verschlagen 
als die Chinesen, aber auch durchschn ittlich  als anständiger angesehen.

Zu 2. D ie  A nw erbung  und U n te rha ltung  der eingeborenen 
A rb e ite r is t gesetzlich fest geregelt. D ie  wesentlichen Punkte der 
Bestim m ungen darüber werden h ier angeführt.

D ie  A nw erbung  von Eingeborenen g ilt  als Übersee ausgeführt, 
wenn der A rb e itso rt m ehr als d re i Seemeilen von dem H e im atsort 
en tfe rn t ist. Zur A nw erbung  bedarf es e iner schriftlichen Erlaubn is 
des Gouverneurs. D ie  Erlaubn is w ird  nur fü r bestim m te Gebiete, 
fü r ein bestim mtes Schiff, fü r einen bestim m ten A nw erbe r und au f 
eine bestim m te Anzah l von A rb e ite rn  e rte ilt. D ie  A nw erbung  von 
E ingeborenen des alten Schutzgebietes Deutsch-Neuguinea als A rb e ite r 
fü r das Inselgeb ie t ist n ich t gestattet. A u ch  die A usführung  aus 
dem alten Schutzgebiete D eutsch-Neuguinea nach deutschen P lan
tagen außerhalb des Schutzgebietes is t verboten, jedoch dürfen aus 
dem B ism arck-A rch ipe l bei Nachweis, daß die A nw erbung  schon 
vo r dem 15. August 1888 ausgeübt worden ist, eine von dem G ou
verneur zu genehmigende Zahl von A rb e ite rn  auch w e ite rh in  an
geworben werden. W eitaus die M ehrzahl a ller A rb e ite r w ird  durch 
besondere Anwerbeschiffe  angeworben, fü r welche w iederum  besondere 
Regeln vorgeschrieben sind. F ü r jeden angeworbenen A rb e ite r muß 
ein F lächenraum  im  S ch ilf von 1 qm und ein Lu ftra um  von 
l l l 2 cbm vorhanden sein. D iese Bestim m ung w ird  dadurch ve r
einfacht, daß dem betreffenden A nw erbesch iff ein fü r  alle Mal, 
d. h. bis zum W id e rru f, die Erlaubn is von der Behörde e rte ilt w ird , 
ln  der H öchstzahl so und so v ie le  A rb e ite r befördern zu dürfen. 
E ie  Schiffe werden nach E in tr it t  in  den Anw erbed ienst den Behörden 
vo rge führt, d ie Räume gep rü ft und alsdann die E rlaubnis, z. B. 150 
A rb e ite r a u f e inm al anwerben zu dürfen, e rte ilt, wenn die e rfo rde r
lichen Räume au f dem Schiffe vorhanden sind.

A n  Bord beträgt die Beköstigung täg lich  625 g Reis und 
4 L ite r  frischen Wassers, außerdem w öchentlich  750 g Fleisch oder 
Risch. Nach A nw erbung  erhält der Angew orbene so fort eine Decke 
und einen Eßnapf. Jedes S ch iff muß m it A rzn e im itte ln  und Verbands
stoffen gu t versehen sein. Das M indestquantum  und die A r t  der 
A rzn e im itte l ist gesetzlich vorgeschrieben. D e r A nw erbe r is t der 
Behörde nam haft zu machen, die berech tig t is t, ih r  ungeeignet er
scheinende Personen auszuschließen. K o m m t es gelegentlich  der 
A nw erbung  zu Zusammenstößen m it den E ingeborenen, so ist der 
Schiffsführer ve rp flich te t, der nächsterreichbaren Verwaltungsbehörde 
Anzeige zu erstatten.

Verhandlungen des Vorstandes.
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In  der V e ro rdnung  betreffend die A rbe ite ranw erbung  ist 
verfügt, daß bei A nw erbung  Überseeverträgen, die n ich t au f eine 
V erp flich tungsdauer von d re i Jahren lauten, in  der Regel die Ge
nehm igung versagt werden soll. Diese h ins ich tlich  der A usb ildung  
der A rb e ite r  fü r die Pflanzungen vo rte ilha fte  Bestim m ung hat jedoch  
in  W irk lic h k e it sehr häufig n ich t eingehalten werden können, w eil 
in  vie len Gegenden, nam entlich  in  denen der W erbung  neu er
schlossenen, die E ingeborenen zu e iner längeren D ienstze it als 
1— 2 Jahre n ich t zu bewegen waren. In  D is trik ten , die der W erbung  
erschlossen werden sollen, w ird  man gu t tun, anfänglich a u f eine 
Ze it von Monaten oder W ochen  herunterzugehen. D ie  V erträge  
haben daher m eist eine Zeitdauer von 1— 3 Jahren. D ie  Bestim 
m ungen eines D ienstvertrages sind sehr einfache. Sie beschränken 
sich in der Hauptsache a u f fo lgenden W o rtla u t: Zwischen H errn  
. . . .  (Firma), ve rtre ten  durch . . . .  als A nw erbe r und den Unter
zeichneten E ingeborenen als A rbe itnehm er w ird  heute fo lgender 
A rbe itsve rtrag  geschlossen:

D ie  Unterzeichneten E ingeborenen ve rp flich ten  sich h ie rm it au f 
die D auer von . . . Jahren (Monaten) zum D ienste  bei dem oben
genannten A rb e itg e b e r un te r den in  G eltung befindlichen allgemeinen 
ihnen bekannt gegebenen Bedingungen (hier werden die betreffenden 
gesetzlichen Bestim m ungen eingefügt).

D e r Lohn  beträg t . . . .  M ark m onatlich  in  ba r...............in
Handelsware.

Zu diesem V ertrage  sind Zusätze gestattet, wenn sie n ich t 
gesetzlichen Bestim m ungen zuw ider laufen. E ine Verlängerung des 
Vertrages nach A b la u f kann nur bei gegenseitigem E inverständnis 
genehm igt werden. H ie rüber is t eine Verhand lung  vo r der Behörde 
des A rbe itso rtes aufzunehmen. A lle  Angew orbenen müssen der Be
hörde vorgeste llt, Verzeichnisse derselben müssen e ingereicht und 
eine ärztliche  U ntersuchung bezüglich der D ienstfäh igke it v o r
genom m en werden. N u r gesunde, kö rp e rlich  krä ftige  Leute, aus
re ichend entw ickelt, sollen angeworben werden. D ie  Behörde 
überw acht das Vertragsverhä ltn is, p rü ft die U nterbringung, V e r
p flegung, K rankenh ilfe  und Löhnung  der A rb e ite r. D ie  E rfü llu n g  
der Form alitä ten , E in re ichung  der S tam m rollen usw. werden h ie r 
als zu w e it führend n ich t berührt. Zweim al im  Jahre, meist A n fang  
Januar und Ju li, muß der A rbe itgeber über die Veränderungen in 
seinem Arbeiterbestande, über etwaige Todesfälle und deren Ursache 
unter Angabe der H öhe des Nachlasses Anzeige an die Behörde 
erstatten. Eventue ll ist Fehlanzeige einzureichen. Ü ber den Nach
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laß, etwaige Lohnguthaben, welche den Stammesangehörigen auszu
antworten sind, sind besondere Verfügungen erlassen.

Ü ber die S te llung der e ingeborenen A rb e ite r a u f der Pflanzung 
is t folgendes zu bem erken:

D ie  tägliche A rbe itsdauer d a rf zehn Stunden n ich t überschreiten. 
Sie w ird  von e iner zweistündigen Pause fü r die M ittagsm ahlze it und 
fü r E rho lung  unterbrochen; Sonntagsarbeit ist verboten, m it A us
nahme von W a rtun g  und Pflege des Viehes, dringender E rn te 
arbeiten, deren Aufsch iebung eine Vermögensbeschädigung zur Folge 
haben würde, Löschen und Laden des Postdampfers, der unauf
schiebbaren Versorgung von Schiffen a lle ro rts  m it Wasser und 
Kohlen, a llen A rbe iten , die durch höhere Gewalt oder zur V erhü tung  
von U ng lücksfä llen  auszuführen sind. D ie  A nm e ldung  solcher 
Sonntagsarbeit is t n ich t e rfo rde rlich . In  Ausnahm efä llen kann die 
Verwaltungsbehörde bei nachgewiesenem Bedürfn is au f vorherige  
A n frage  die Erlaubn is zur Vornahm e von A rb e ite n  am Sonntag er
te ilen. A u f  der P flanzung usw. muß jedem  A rb e ite r dieselbe 
Nahrung gewährt werden w ie an B ord  des W erbeschiffes. D ie  
Löhne  betragen im  D urchschn itt m onatlich  M . 5,—  bis 8,—  in  bar 
oder nach W unsch in  Tauschwaren. W erden  Barlöhne vere inbart, 
so dürfen die A rb e ite r n ich t gezwungen werden, fü r den gezahlten 
Barlohn beim  A rb e itg eb e r W aren zu entnehmen. Gesetzliche Be
stim m ung ist, daß der m onatliche A rb e its loh n  nur bis zu einem 
D r it te l am Ende jedes Monates ausgezahlt werden darf; der Rest 
des Monatsgehaltes b le ib t bis zur Beendigung der D ienstze it stehen. 
Nach A b la u f derselben e rfo lg t die Restauszahlung in  einer Summe, 
die je  nach V e rtra g  in  barem  Gelde oder in  W aren  ausbezahlt 
"wird. D urch  diese Bestim m ung w ird  der größte T e il der E r 
sparnisse des A rb e ite rs  bei dem herrschenden Kom m unism us über 
sämtliche Stammesangehörige ve rte ilt, da der Zurückgekehrte nach 
den S itten und Gebräuchen seines Stammes sie zur V e rte ilun g  an 
seine A ngehörigen bringen  muß. E ine gesetzliche Regelung war 
Unbedingt e rfo rde rlich , wenn K o n flik te  m it den verschiedenen 
Stämmen verm ieden werden sollten. W ürde  der A rb e ite r m it leeren 
Händen heim kehren, so würden fü r ihn  Gefahren entstehen und 
auch neue Z ufuh r von A rbe ite r-R ekruten  aus solchem O rte  aus
geschlossen bleiben.

Jedem A rb e ite r ist gesetzlich a llw öchen tlich  das sogenannte 
D eputa t von m indestens 16 g Tabak, 1 Tonpfe ife , 50 g harter Seife 
und m onatlich  1 Lendentuch zu verabreichen. D iese Reichungen 
können a u f den Lohn  angerechnet werden.
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In  der Praxis haben sich die Löhne etwa w ie fo lg t geste llt: 
Bei 1 und 2jäh rigem  K o n tra k t Barlohn . . M. 5 bis 6 p ro  Monat, 
bei 3 jährigem  K o n tra k t Barlohn . . . . M. 6 « 7 « «
bei A b löhnung  in  Tauschwaren erhöhen sich diese Löhne etwas. 
F rüher verlangten alle A rb e ite r ohne Unterschied Auszahlung in  
Tauschwaren. D ie  Verabre ichung von Bargeld zählte zu den A us
nahmen. Neuerdings kom m t die Barauslöhnung mehr und mehr, 
unterstü tzt vom  Gouvernement, in  Aufnahm e, doch kann man zur 
Zeit noch sagen, daß der g röß ereT e il der A rb e ite r lieber W arenkon trakte  
abschließt. Selbst das D eputa t w ird  durch eine Barvergütung von 
M . 1,50 bis M. 2,—  pro  M onat abgelöst. D ie  Zunahme des V e r
langens nach Bargeld erhä lt durch die S teuerbe itre ibung seitens des 
Gouvernements besondere Förderung, D ie  Steuer muß in  bar ge
zahlt werden. D ie  Verp flegung  kann sich n ich t ganz nach den gesetz
lichen V o rschriften  rich ten, welche ja  auch nur die M indestgabe 
bestimmen. V ie le  Pflanzungen pflanzen Bananen, die allen A rb e ite rn  
fre i zur V e rfügung  stehen. A uch  w ird  der Abw echslung halber ab 
und zu ein<j Nahrung von täg lich  300 g Reis und 11/ 2 bis 2 kg 
E rd früch ten , wenn solche e rhä ltlich  sind, verabreicht. A lle ro rts  
beschäftig t man sich m it Fischefangen, die ebenfalls —  nach Gelegen
h e it ve rab fo lg t werden. A u f  gute Verp flegung  w ird  a lle rorts 
gesehen. Jede Pflanzung bestrebt sich darin, die Zufriedenhe it der 
A rb e ite r zu gewinnen.

A u ch  das D eputa t is t n ich t im m er der V o rs c h rift entsprechend. 
M eist w ird  die Tabakspende au f 4 bis 5 Stangen erhöht. Gewissen 
A rbe itsg ruppen , 1/.J bis x/4 des Gesamtbestandes, werden Extra-D eputa te  
gewährt, nam entlich solchen, die auch besondere A rb e ite n  verrichten, 
w ie z. B. Bootsleuten, H eizern , Aufsehern, Nüssesammlern usw.

Nach Beendigung des D ienstverhältnisses müssen die A rb e ite r 
fre i in  ih re  H e im at zu rückbe fö rdert werden. D ie  Form alitä ten  sind 
ähnliche w ie bei der Anw erbung.

W as die Kosten des Unternehm ers fü r die H a ltung  der A r 
be ite r anlangt, so beträgt der Lohn  w ie angegeben M. 5 bis 8; die 
Verpflegung, die außerordentlich von den im m er schwankenden 
Reispreisen abhängig ist, s te llt sich a u f etwa M. 8 bis 10 p ro  M onat 
(bei Verabre ichung von E rd früch ten  des Landes bedeutend b illig e r); 
ä rztliche  Behandlung, Verbandzeug usw. ist p ro  K o p f  und M onat 
m it M. 1,25 anzusetzen. D ie  A nw erbung  und Rücksendung der A rb e ite r 
s te llt sich zuzüglich eines Prozentsatzes a u f den Abgang  durch T od  
und durch D esertion a u f etwa M. 3,70 p ro  Monat. E ine fernere Ausgabe 
is t die der Festlichkeiten (Sing-Sing), die der U nternehm er zu machen
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hat, wenn bei seinen A rb e ite rn  Zufriedenheit herrschen soll. Diese 
Kosten sowie die Gebühren, die an den Staat abzuführen sind, 
betragen pro  K o p f  und M onat etwa M. I , — .

Das D eputa t kann au f den Lohn  aufgerechnet werden, doch 
geschieht es im  Interesse der A rb e ite r n ich t im m er oder n ich t in  
allen Darreichungen. E x tra -D epu ta te  werden überhaupt n ich t auf
den Lohn  angerechnet.

D ie  Zusam menstellung dieser Position e rg ib t fü r den U nterha lt 
eines farb igen A rbe ite rs  ohne Berücksichtigung außerordentlicher 
Vorkom m nisse usw. eine jäh rlich e  A u fw endung  von M. 224,— bis 
M. 276,— pro  K opf.

Zu 3. Zur A nw erbung  von E ingeborenen zum Zweck der V e r
wendung als A rb e ite r, ohne daß ihre  V e rb ringung  Übersee h ierbe i 
e rfo rde rlich  is t (Heim arbeiter), bedarf es ke iner E rlaubnis. Es sind 
auch h ie rfü r keine besonderen V erträge  e rfo rderlich . D ie  Leute 
b ie ten sich „ ih re n “  Pflanzungen zur A rb e it an und vo llenden eine 
bestim m te A rb e it (meist Buschschlagen und Brennen), um alsdann 
heimzukehren. In  manchen Gegenden verp flich ten  sich jedoch die 
H e im arbe ite r aus den den Pflanzungen benachbarten Bezirken unter 
Abschluß eines Kontraktes fest, gew öhnlich  au f ein Jahr. Ih re  
Bezüge sind alsdann die g le ichen w ie bei den Überseearbeitern. 
Bei den A kko rda rbe ite rn  is t ein nach altem  Gebrauch geschlossenes 
Ü bere inkom m en maßgebend, was fü r jede einzelne Leistung zu ver
güten ist.

D ie  durch Schiffe durch die W erbe r der Gesellschaften oder 
durch  gewerbsmäßige W erbe r angeworbenen A rb e ite r stellen das 
Gros der Pflanzungsarbeiter dar. A uch  wenn a u f H e im arbe ite r zu 
rechnen ist, so halten sich die Pflanzungen doch einen Stamm von 
in  festem Vertragsverhä ltn is  stehenden Leuten. Sehr viele Pflan
zungen —  v ie lle ich t die meisten —  Neu-M ecklenburgs und Neu- 
Hannovers, des B ism arck-A rchipe ls, sowie Potsdamhafen und N o rd 
küste von K a iser-W ilhe lm sland  verdanken ih r A u fb lü h e n  den A r 
beiten der H e im arbe iter, die sich o ft gern und w illig , oder auch 
durch die A u fb rin g u n g  der Steuer veranlaßt, zur A rb e it stellen. 
A lle  A rb e itsw illige n  müssen nach ih re r A n s ich t auch angenommen 
werden. W ürde  man z. B. eine A nzah l derselben zurückweisen, 
°d e r sie gar nach einer anderen, entlegeneren Pflanzung verbringen 
wollen, so w ürden n ich t a lle in  die zurückgewiesenen, sondern auch 
alle anderen H e im arbe ite r so fort nach ih re r H e im at zurückkehren. 
H ie rbe i mag a llerd ings bei den meisten der Gedanke maßgebend 
sein, wo v ie le  Hände sind, is t auch die A rb e it le ich te r und weniger.
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Is t ein größerer Zustrom , so verteuert sich na tü rlich  die Pflanzungs
anlage außerordentlich. In  solchen Fällen muß zur Ausnutzung der 
überzähligen K rä fte  zu einer Vergrößerung der Pflanzung geschritten 
werden, wobei man w ieder der Gefahr ausgesetzt ist, daß bei Nach
laß der A rb e its lus t le ich t M angel an A rb e ite rn  e in tr itt. D ie  großen 
Pflanzungen arbeiten fast ausschließlich m it K on trak ta rbe ite rn  und 
leiden ohne B e ih ilfe  von H e im arbe ite rn  unter e iner ständigen 
A rb e ite rn o t, die o ft bedenkliche D im ensionen annim m t. So mußte 
a u f e iner großen Pflanzung wegen A rbe ite rm ange ls das Kautschuk
zapfen e ingeste llt werden, da nur A rb e ite r zur guten Instandhaltung 
der Gesamtpflanzung und zur Kopraern te  vorhanden waren. A lle  
Unternehm ungen haben aber Mühe, nur ihre  Kokospalm enpflan
zungen instand zu halten, insbesondere sie von dem stets auf
schießenden U nkrau t (Kunai, A lang -A lang) re in  zu halten. Von 
der guten Instandhaltung durch eine genügend große A rb e ite r
schar hängt aber die m ehr oder w eniger große E rg ieb igke it der 

Pflanzungen ab.
D ie  eingeborenen A rb e ite r entstammen entweder Kaiser- 

W ilhe lm s land  oder dem Inselgebiet des B ism arck-A rch ipe ls und der 
deutschen Salomonsinseln. D ie  ersteren führen  gem einhin die Be
zeichnung Papuas, die A rch ip e lleu te  Melanesier. D ie  Salomons- 
insulaner werden gem einhin  Bukas genannt. In  ih ren  An lagen 
sind sie z iem lich  verschieden. D ie  Melanesier, d ie schon seit den 
achtziger Jahren als A rb e ite r Verw endung gefunden haben, schließen 
m eist dre ijährige  K on trak te  ab, die Papuas überw iegend zweijährige, 
w eniger ein- und dre ijährige. D ie  A rbe its le is tungen beider sind in  
mancher A r t  verschieden, im  ganzen aber g le iche zu nennen. D e r 
Melanese soll ein sehr guter A kko rda rb e ite r fü r Grasschlagen, 
Kopraschneiden, als Bootsjunge, Aufseher oder fü r die an die In 
te lligenz und G esch ick lichke it besondere An fo rderungen  stellende 
A rb e ite n  unentbehrlich  sein. D e r Papua arbe ite t ruh ig , solide, 
fle iß ig und scheut auch vo r schweren A rb e ite n  n ich t zurück. D e r 
Melanese is t wegen seines flüchtigeren , bei zunehmendem A lte r  
herrischen, o ft w idersetzlichen Wesens bei den Pflanzern durch
schn ittlich  n ich t im m er beliebt, während der Papua fast stets ein 
sich anständig haltender und die A u to r itä t achtender M ann ist. Für 
d iffiz ile  K u ltu re n  dürften  Melanesen, fü r die anderen Papuaner ge
eigneter sein. Jedenfalls sind aber beide A rte n  gu t zu gebrauchen, 
vo r allem  wenn sie längere D ienstze it haben und gut eingeschult 
werden können. So hat man in  neuerer Ze it fü r die Zapfarbeiten 
beim  Kautschukzapfen Melanesen bzw. Papuas gu t anlernen können,
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welche A rb e ite n  früher fast ausschließlich von Javanen besorgt 
wurden.

D ie  D isz ip lina rgew a lt w ird  durch die Behörde ausgeübt. A u f  
A n tra g  der D ienst- oder A rbe itgeber können wegen fortgesetzter 
P flich tverle tzung, wegen T räghe it, wegen W ide rse tz lichke it und un
begründetem  Verlassen des D ienstes oder wegen sonstiger V e r
letzung des D ienst- und Arbeitsverhältn isses D isz ip linarstra fen  von 
der Behörde verhängt werden. Sie bestehen in  kö rpe rliche r Züch- 
tigung  (Prügel- und Rutenstrafe), E insperrung m it oder ohne A n 
schließung (F luchtverdacht) und Geldstrafen. Prügelstrafe w ird  nur 
gegen erwachsene M änner ausgesprochen. D ie  Prügelstrafe be
schränkt sich au f 25 Schläge, Ruten- oder Gertenstrafe au f 20 Schläge. 
Innerha lb  von 2 W ochen d a rf die Strafe nur e inm a lig  ausgesprochen 
werden. D ie  V o lls treckung  e rfo lg t vo r Zeugen. Freiheitsstrafen 
dürfen die D auer von 3 Tagen, d ie  Geldstrafe den Betrag von 
M . 30 n ich t überschreiten. D ie  Beträge der Geldstrafen müssen an 
die Behörde abgeführt werden. Das G ouvernem ent kann die Befugnis 
der Verhängung von D isz ip linarstra fen  auch a u f andere Personen 
übertragen. Bei abgelegenen Stationen, wo dieses n ich t m ög lich  
ist, is t gew öhnlich  die D isz ip linarbe fugn is  a u f den S tationsle iter 
übertragen.

V o n  besonderer Bedeutung fü r die A rbe ite rverhä ltn isse  is t ih r  
Gesundheitszustand. Lungenentzündungen, M alaria, H autkrankhe iten, 
Beri-Beri und D ysenterie  tre ten im m er noch auf. Gegen Beri-Beri 
ist die F ruch t der K atjang-Id joe  verabre ich t und gern genommen 
worden. V on  verschiedener Seite lieg t zwar eine sehr günstige Be
u rte ilung  über ihren  W e rt bei der Beri-Beri-Bekäm pfung vor, doch 
kann ein abschließendes U rte il darüber noch n ich t gegeben werden. 
Gegen erb liche oder le ich t übertragbare K rankhe iten  muß die Be
handlung bei den E ingeborenen selbst einsetzen. D ie  begonnene 
Erziehung zum besseren H üttenbau und zur Sauberhaltung der 
D orfp lä tze  is t n ich t ohne E in fluß  au f die Gesundheitsverhältnisse 
geblieben. A u ch  h ä lt man die E ingeborenen an, ihre  Toten außer
halb der D orfp lä tze  zu begraben. D ie  D ysenterie  w ird  fortwährend 
bekäm pft; sie flau t ab, um a llerd ings im m er w ieder vere inze lt aus
zubrechen. In  den letzten Jahren sind große Epidem ien n ich t 
m ehr vorgekom m en. D ie  Pflanzer w ollen  die Beobachtung ge
m acht haben, daß Leute  m it re iner Reisnahrung le ich ter zur Dysen
te rie  neigen. E inen großen Prozentsatz stellen Beinwunden dar, 
die, abgesehen von den scharfen Gräsern, v ie lfach  in  U n re in lich ke it 
ih ren  U rsp rung  bzw. ih re  Versch lim m erung haben. Täg liche  P rü fung
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der K ranken, V e rb inden  der W unden  usw. w ird  allerseits v o r
genommen. D ie  S terb lichke it hat sich jedenfa lls im  Verg le ich  zu 
früheren Jahren sehr v ie l gebessert.

V o n  dem alten Schutzgebiete Deutsch-Neuguinea sind ve r
hältnismäßig nur wenige Gebiete der W erbung  erschlossen. Im  
Jahre 1910 w urden im  ganzen 6265 A rb e ite r angeworben. D avon 
entfie len au f den B ism arck-A rch ipe l e inschließ lich der French-Inseln 
3721 Angeworbene, welche von der G azelle-Halbinsel, von dem 
übrigen Neu-Pommern, den French-Inseln, Neu-M ecklenburg/Süd, 
N eu-M ecklenburg/N ord, Nusa-Fahrwasser, Neu-Hannover, St. Matthias- 
Insel, westliche Inseln, A dm ira litä ts-Inse ln , Inseln im  Osten von Neu- 
M ecklenburg, Nissau, P in ip il, Cartered und M ortlock-Inse ln  stammten. 
Das günstigste Resultat wies N eu-M ecklenburg/N ord und Nusa-Fahr
wasser m it 1035 Mann auf. A u f  den Salomons-Inseln (Buka, Bou- 
gainv ille ) wurden 950 Leute  und in  ganz Ka iser -W ilhe lm sland, ve r
te ilt  au f die Bezirke F ried rich -W ilhe lm sha fen , E itape und M orobe, 
nur 1594 Leute  angeworben. D iese geringe Zahl is t im  V erhä ltn is  
zum V o rjah re  wosentlich gestiegen, näm lich  von 3953 au f 6265 Köpfe .

’ D e r Gesamtbestand der unter K o n tra k t stehenden A rb e ite r in 
ganz Neuguinea war am 1. Januar 1911 —  10984- Das bepflanzte 
Gesamtareal =  23 834,28 ha. Plierzu t r i t t  noch eine A nzah l 
A kko rda rbe ite r. In  dem Bestände sind aber auch die A rb e ite r, die 
in  den kaufm ännischen Betrieben, a u f den Schiffen, als D iener und 
im  H ande l beschäftigten Leute  enthalten, so daß fü r die re inen 
Pflanzungsarbeiten nur etwa 7000 bis 8000 übrig  b le iben. Daraus 
e rhe llt, daß schon je tz t die vorhandene bepflanzte Bodenfläche n ich t 
ausreichend bed ient werden kann. Können n ich t m ehr A rb e ite r ge
wonnen werden, so werden auch weitere Neuanlagen sich n ich t 
entfalten können. Es muß also das größte G ew icht au f die E r 
schließung neuer Gebiete gelegt werden, wenn man über diese 
K u ltu ran fänge  hinauskom m en w ill. Insbesondere w ird  man sich an 
die weitere Erschließung von Kaiser -W ilhe lm sland  heran- und die 
Papuaner w illig e r zur A rb e it  machen müssen.

D er Bezirk  von E itape hat bereits 927 A rb e ite r ge lie fe rt. Nach 
dem Innern  zu sollen vo lkre iche D is tr ik te  vorhanden sein. A uch  
dürfte  die je tz t sich im  Gange befind liche K a iserin -A ugusta -F luß - 
E xp ed ition  das Ih rig e  zur Erschließung der Gebiete an diesem Flusse 
fü r d ie  W erbung  tun. In  dem E ta t fü r das Jahr 1912/13 sind drei 
P o lize i-U n tero ffiz ie re  nebst den dazu gehörigen Polizei-M annschaften 
m ehr angefordert als früher. E iner davon w ird  in  K a ise r-W ilhe lm s
land sta tion ie rt werden. D ie  zwei anderen behält der Gouverneur



in  Reserve, um sie zu gelegentlichen E xped itionen  und fü r zeitweise 
zu errichtende in terim istische  Stationen zu verwenden. Offenbar 
besteht die A bsicht, durch E xped itionen und vorübergehende N ieder
lassungen neue W erbegebiete aufzumachen. D iese Pläne würden 
freud ig  zu begrüßen sein. D ie  E rfahrung  hat gezeigt, daß die E in 
führung der W erbung  ohne E n tfa ltung  von gewissen M achtm itte ln  
n ich t m ög lich  oder außerordentlich schw ierig  ist.

Le ide r w ird  aber auch eine Kopfsteuer fü r die au f den Plan
tagen beschäftigten eingeborenen A rb e ite r geplant. D ie  Pflanzer 
in  Neuguinea befürchten, daß durch die Verhängung e iner solchen 
Maßregel die A nw erbung  einen Rückgang erfahren würde. W il l  
man einen solchen verh indern, so müssen die Ans ied le r fü r ihre  
A rb e ite r  die Steuern au fbringen. D ie  Maßregel bedeutet also nichts 
anderes, als eine neue Belastung der ohnehin schon stark in  A n 
spruch genommenen A nsied le r durch eine neue Steuer. Es ist keine 
Frage, daß man die ohnehin schwere und ganz ungenügende A n 
w erbung durch eine solche Belastung noch schw ieriger machen 
w ird . D ie  Sache w ird  dem G ouvernem entsrat vorgelegt, in  dem 
sie jedenfa lls a u f großen W iderstand  stoßen w ird . H o ffen tlich  läßt 
das Gouvernem ent diese Pläne fallen.

In der P raxis hat sich die Bestim m ung, daß unbed ing t alle 
Übersee angeworbenen A rb e ite r der Behörde im  nächsten Hafen 
vo rgeste llt werden müssen, als sehr kostspie lig , zeitraubend und 
daher lästig  erwiesen. W enn z. B. a u f den kleineren, den French- 
Inseln (Garowe) vorgelagerten Inseln (Mundua, Naraga), die 4 bis 5 
Seemeilen von der H auptinsel Garowe entfe rn t liegen, Leute  an
geworben werden und daher als Übersee angeworbene A rb e ite r 
gelten, als A rb e ite r  au f Garowe e ingeste llt werden, so müssen sie 
zur V o rs te llung  nach Rabaul, also etwa 185 Seemeilen w e it gebracht 
und w ieder zu rückbe fö rdert werden. Dieses Beispie l g il t  fü r v ie le  
andere Gegenden und Inseln. A b h ilfe  ließe sich le ich t schaffen, 
Wenn diese Leute  den Bezirksam tm ännern gelegentlich  ih re r Be
sichtigungsreisen vo rgeste llt werden könnten. Zur Zeit tr i f f t  d ie Be
hörde darüber von F a ll zu F a ll Entscheidung. E ine Regelung in  obigem 
Sinne au f dem W ege der V e ro rdnung  w ürde gern gesehen werden.

V o n  vie len Seiten w ird  der Versuch unternom m en, aus dem 
alten Schutzgebiete Deutsch-Neuguinea A rb e ite r zur W eg füh rung  
und Verw endung in  anderen K o lon ien  anwerben zu dürfen. W enn 
Man dam it durchdringen sollte, so würde unw eigerlich  ein N ieder
gang der ganzen P lantagenkultur in  Deutsch-Neuguinea die Folge 
sein. Neuanlagen würden ausgeschlossen ble iben, dam it die Ent-
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W icklung des Landes gehem m t und seine Z ukunft ve rn ich te t werden. 
U m  nur die angegebene k le ine  Zahl von A rb e ite rn  a lljäh rlich  anzu
werben, w ird  ein ungeheurer A ppa ra t von Schiffen m it W erbe rn  usw. 
in  T ä tig ke it gesetzt. D ie  W erbungskosten sind je tz t schon sehr 
große und trotzdem  der E rfo lg  ein kle iner. N ich t zum wenigsten 
lie g t die Schw ierigkeit, h in re ichend Leute  zu bekomm en, in  der ge
ringen Zahl der Bevölkerung in  den bis je tz t zugänglichen T e ilen  
des Landes. Aus einer so menschenarmen K o lon ie  noch Leute  nach 
auswärts wegzuschleppen, würde geradezu w ide rs inn ig  sein.
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e) Samoa.
Ü ber die A rbe ite rfrage  in  Samoa berich te t H e rr  D r. H in d o r f ,  

D ire k to r  der Safata-Samoa-Gesellschaft und der Samoa-Kautschuk- 

Com pagnie A . G .:
D ie  E ingeborenen von Samoa, zur Z e it etwa 35 OOO, sind 

w en ig  geneigt, fü r  Lohn  in  Europäerbetrieben zu arbeiten, und sie 
sind wenig leistungsfähig. Ob und bis zu welchem Grade ein 
nachhaltiger sanfter D ru ck  der Regierung au f die E ingeborenen diese 
zu erheb lich  ausgiebigerer Lohna rbe it in  Europäerbetrieben bringen 
könnte, verm ag ich n ich t rech t zu beurte ilen ; ich b in  aber der 
M einung, daß aus erzieherischen und w irtschaftlichen  Gründen die 
Regierung darauf h inarbeiten müßte, die E ingeborenen Samoas zu 
e rheb lich  ausgedehnteren A rbe its le is tungen  zu bringen, als b isher 
von ihnen zu erzielen waren. Daß dies schonend zu geschehen hat, 
is t se lbstverständlich; aber es müßte dabei nach m einer A n s ich t er
heb lich  m ehr Festigke it seitens der Regierung angewandt werden, als 
b isher bei der E ingeborenenbehandlung in  Samoa. V o r  a llem  w ird  
es nö tig  sein, die Löhne fü r die Samoaner, ih ren  außerordentlich 
geringen A rbe its le is tungen  entsprechend, au f n iedrige re r Stufe zu 
halten. Zur Z e it is t die Samoanerarbeit in  Samoa im  allgem einen 
erheblich teurer als die Chinesenarbeit dortselbst, tro tzdem  letztere 

schon außerordentlich kostspie lig  ist.
W ir  sind in  Samoa a u f die E in füh rung  frem der A rb e ite r durch

aus angewiesen. In  Betrach t kom m en fü r  die E in füh run g  E ingeborene 
aus Neuguinea, Chinesen und M alaien; Landarbe ite r aus Englisch- 
Ind ien  werden fü r Samoa kaum zu haben sein, abgesehen von den 
Bedenken, die man gegen ih re  E in füh rung  haben kann.

Ich  w ürde es fü r sehr wünschenswert halten, wenn jä h rlich  
eine bestim m te mäßige Zahl von E ingeborenen aus unserer K o lon ie  
Neuguinea nach Samoa geho lt werden dürfte , und ich hoffe, daß der



W iderstand des Gouverneurs von Neuguinea und der bete ilig ten  
K re ise  sich bald überw inden lassen w ird .

Abgesehen von der Deutschen Handels- und Plantagen-Gesell- 
schaft, die a u f G rund a lter Rechte A rb e ite r aus Neuguinea holen 
darf, arbeiten die Europäer-Unternehm ungen in  Samoa je tz t über
w iegend m it Chinesen. Dieses M enschenm aterial läßt sehr v ie l zu 
wünschen übrig , d ie  Leistungen sind zwar zum T e il gut, zum T e il aber 
auch unzure ichend; d ie  Bedingungen, unter denen die Chinesen fü r uns 
e rh ä ltlich  waren, sind unbequem und stark belastend, und die 
Chinesenarbeit is t daher im  allgem einen rech t teuer. F ü r die 
K o lon ie  sind die Chinesen an sich ein Übel.

Ich  habe den dringenden W unsch, daß es uns bald gelingt, 
M alaien regelmäßig in  h inre ichender Zahl nach Samoa e inführen zu 
können. G e ling t uns dies, so so llten w ir  die Chinesen so bald als 
m ög lich  säm tlich w ieder aus Samoa entfernen.

D ie  Malaien, am besten v ie lle ich t Javanen, sind zweife llos die 
fü r Samoa besten und brauchbarsten A rb e ite r. Ich  hoffe, daß es 
uns ge ling t, malaiische F am ilien  in  großer A nzah l dauernd in  Samoa 
anzusiedeln. Sie werden m einer M einung nach sich ihrem  Tem peram ent 
und ih re r ganzen Veran lagung nach verhältn ism äßig le ich t m it den 
Samoanern, m it denen sie v ie l Ä h n lic h k e it haben, zu einem w ertvo llen  
und brauchbaren M ischvo lk  verschmelzen können. Ich  sehe sozusagen 
die R ettung Samoas und die M ög lichke it zu e iner freudigen w ir t
schaftlichen E n tw ick lung  in  erster L in ie  darin , daß w ir  die nötigen 
Landarbe ite r aus N iederländisch-Ind ien beziehen können. D aher 
müssen die Verhandlungen unserer R egierung m it den N iederlanden 
über die E in füh rung  m alaiischer A rb e ite r nach Samoa m it allem 
N achdruck und un te r allen Umständen zu einem günstigen Z ie l 
ge führt werden. Gelänge das n ich t, so müßten w ir  wegen der w ir t 
schaftlichen und sonstigen E n tw ick lu n g  Samoas m it großen Sorgen 
in  die Z ukun ft sehen.
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H e rr P ro f. D r. W a rb u rg :  Ich  m öchte über beide Referate 
g le ichze itig  sprechen. W as Neuguinea be trifft, so haben Sie gehört, 
daß daselbst fast dieselben Verhältn isse vorliegen w ie in  Ostafrika. 
A uch  d o rt genügt die Zahl der verfügbaren A rb e ite r n ich t den A n 
sprüchen der Pflanzer. Es besteht aber ein großer Unterschied. 
W ährend in  O stafrika v ie le  kle ine und auch größere Pflanzungen 
d ire k t davon abhängig sind, daß sie d ie notwendigen A rbe itsk rä fte  
bekommen, ist das in  Neuguinea n ich t so sehr der Fa ll. Es is t im  
Wesentlichen das Bestreben vorhanden, speziell bei der allergrößten



Pflanzungsgesellschaft, der Neu Guinea Compagnie, die a lle in  über m ehr 
als die H ä lfte  säm tlicher A rb e ite r verfügt, sich im m er w eite r auszudehnen. 
F ü r diese Gesellschaft aber, die schon 4000 A rb e ite r beschäftigt, und 
der es je tz t g lücklicherw eise w irtscha ftlich  gu t geht, is t es ja  n ich t 
eine so dringende N otw end igke it, nun die ganzen Betriebe gle ich 
so stark auszudehnen. Außerdem  handelt es sich im  wesentlichen 
um Kokospflanzungen, die, wenn sie auch n ich t so g ründ lich  be
arbeite t werden, doch n ich t sogleich sehr an W e rt verlieren. Anders 
lie g t d ie Sache bei K u ltu re n  w ie Baum wolle und Sisal, m it denen 
w ir  es ja  hauptsächlich in  O sta frika  zu tun haben; ihnen kann das 
Fehlen genügender A rb e ite r geradezu verhängnisvoll werden. A ußer
dem is t in  Neuguinea G rund vorhanden zu der E rw artung, daß 
d o rt die Zahl der verfügbaren A rb e ite r, wenn auch langsam, so doch 
ständig zunim m t.

Ganz anders lie g t die Sache in  Samoa. H ie r kann man sagen, 
daß, wenn n ich t bald eine Besserung e in tr itt, man d o rt vo r e iner 
A r t  Katastrophe steht. Es sind zwar nur w enig  größere Pflanzungen 
vorhanden, aber sie beherrschen das ganze Leben von Samoa, und 
wenn diese aus M angel an A rb e ite rn  eingehen müßten, würde von 
der „P e rle  der Südsee“  n ich t sehr v ie l Gutes übrig  b leiben. Ich  
glaube, H e rr  D r. H in d o r f hat die traurigen Verhältnisse daselbst 
noch n ich t so nachdrücklich  betont, w ie es notw end ig  wäre. W i l l  
man die K o lon ie  vo r dem Zusammenbruch schützen, so muß man 
unbed ing t dafür sorgen, daß wenigstens die notwendige Zahl von 
A rb e ite rn  vorhanden ist.

Ob sich diese A rb e ite r in  genügender Zahl aus China beschaffen 
lassen, ist frag lich . H e rr  L)r. H in d o r f hat schon aut die Schädlich
ke it der chinesischen A rb e ite r hingewiesen. Ich  m öchte aber be
sonders darauf aufmerksam machen, daß die chinesischen A rb e ite r 
unverhältn ism äßig teuer sind. In  anderen K o lon ien  kostet der A r 
be ite r im  D urchsch n itt in k l. a lle r Spesen zwischen M. 200 und 
M. 300 p ro  Jahr. In  Samoa kom m t der chinesische A rb e ite r h in 
gegen au f M. 500— 600 jä h rlic h  zu stehen. Das is t eine Summe, die 
nur d o rt gezahlt werden kann, wo w irk lic h  erstklassige Produkte  e r
z ie lt werden, was ja  g lücklicherw eise  in Samoa beim  Kakao und 
w oh l auch m om entan noch beim  Kautschuk der F a ll ist. A b e r wenn 
eine größere K onku rrenz  die Kautschuk- und Kakaopreise d rückt, 
kann Samoa m it chinesischen A rb e ite rn  n ich t bestehen. W i l l  man 
also die bereits existierenden Pflanzungen erhalten, so muß man 
andere R ekrutierungsgebiete suchen als China. W enn H e rr  v. Beck 
sagte, daß Neuguinea ru in ie rt würde, wenn es A rb e ite r an Samoa
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abgeben müsse, so m öchte ich das bezweifeln. 900 A rb e ite r werden 
schon e inge führt; wenn noch IOOO e ingeführt werden, so ist Samoa 
gerette t; was aber bedeutet diese kle ine Zahl fü r  ein großes Schutz
geb ie t w ie Neuguinea. Ich  b in  aber auch p rin z ip ie ll gegen die 
A b spe rru ng spo litik  der einzelnen K o lon ien  gegeneinander; das er
inn e rt doch allzusehr an unsere deutsche ehemalige K le instaaterei. 
Ich  w ürde also entschieden gegen jede Resolution pro testie ren müssen, 
d ie  daraufh in  abzielt, die A rbe ite ranw erbung  und Auswanderung von 
einer K o lon ie  nach der anderen zu verh indern. Was aber Samoa 
b e trifft, so b in  ich  im  Gegenteil dafür, daß w ir  die E in führungs
erlaubnis e iner beschränkten Zahl A rb e ite r aus Neuguinea der Re
g ie rung als vorläufiges M itte l vorschlagen, um unsere zwar kleine, 
aber im m erh in  als po litische  Position n ich t unw ichtige  K o lon ie  
Samoa so lange über W asser zu halten, bis d ie  E in füh rung  von 
e in igen Tausend Javaneri uns jeder Sorge fü r die Z ukunft enthebt.

H e rr D ire k to r  v. B e c k :  Ich  m öchte au f die Ausführungen des 
H e rrn  Prof. W a rbu rg  doch einiges erw idern. H e rr  Prof. W arbu rg  
s te llt d ie Freigabe der A nw erbung  in  Neuguinea sehr harm los dar. 
E r sagt, was das einer K o lo n ie  schaden könne, wenn sie jä h rlich  
IOOO M ann abgibt. Ja, das ist ja  schon fast der 4. oder 5. T e il der 
ganzen A rbe ite rzah l, die bis je tz t in  einem Jahre überhaupt an
geworben werden konnten. Nun soll man eine große K o lon ie , die 
so günstige Aussichten hat, zugunsten e iner k le inen so schwer 
schädigen? Das kann ich w irk lic h  n ich t einsehen. A ls  die Plantagen 
a u f Samoa gegründet wurden, hätte man d o rt vo r a llem  erst e inm al 
die A rbe ite rfrage  studieren müssen. Man wußte damals genau so 
w ie heute, daß die Samoaner zu e iner fortlaufenden A rb e it  n ich t zu 
bewegen sind; also dieses S tudium  hätte man vorher machen sollen, 
ehe man an diese um fangreichen Unternehm ungen herangetreten ist. 
Jetzt a u f einmal, nachdem man sich n ich t w e ite r helfen kann, sollen 
andere darunter le iden. Jch muß das vo llkom m en aufrechterhalten: 
es w ürde die größte Schädigung sein, wenn man je tz t —  denn bei 
dem einen b le ib t es n ich t —  anderen Ländern  die A nw erbung  
in dem menschenarmen Neuguinea gestatten w ollte . Das Innere 
des Landes, das je tz t erschlossen werden soll, w ird  nach dem Be
r ic h t des Gouverneurs nur au f 3OOOOO Menschen angenommen. Das 
re ich t n ich t e inm al fü r Neuguinea a lle in  aus, und schließlich is t man 
auch d o rt au f die E in fu h r von frem den Menschen angewiesen.

H e rr  G ouverneur a. D . v. B e n n i g s e n :  Ich  m öchte m ich den 
Ausführungen des H errn  v. Beck durchaus anschließen. Aus der Zeit, 
in  der ich die K o lon ie  Neuguinea verw alte t habe, weiß ich, daß
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schon der A rbe ite rbezug  der Südsee-Plantagengesellschaft fü r ganz 
Neuguinea als eine außerordentliche Last em pfunden wurde. D ie  
A rbe ite ranw erbung  m acht innerhalb  der K o lon ie  noch sehr große 
Schw ierigkeiten, und ich möchte es fü r sehr op tim is tisch  halten, wenn 
man annehmen würde, daß au f der großen Insel Neuguinea so sehr 
v ie l A rb e ite r fü r die P lantagenbetriebe zur V erfügung  stünden. Im  
großen ganzen w ird  man doch im m er au f d ie  k le inen Inselgebiete 
zurückgre ifen müssen, und man kann diese A rb e ite r fü r Samoa n ich t 
entbehren. Ich  halte es überhaupt fü r  eine offene Frage, ob die 
Plantagenbetriebe, die in  Samoa e ingerich te t sind, abgesehen von den 
alten Plantagen der Deutschen Südsee-Gesellschaft, die unter be
sonders günstigen Verhältnissen arbeite t, sich au f d ie  D auer als 
le istungsfähig erweisen werden. Bis je tz t hat sich von den deutschen 
Plantagengesellschaften —  über die englischen b in  ich  n ich t un te r
r ich te t —  noch keine einzige als lebensfähig erwiesen, noch keine 
einzige ist in  der Lage gewesen, eine D iv idende  zu zahlen, und ich  
w ürde es fü r e in  U ng lück  halten, wenn aus der K o lon ie  Neuguinea 
A rb e ite r fü r diese Plantagen herangezogen würden.

H e rr  Prof. D r. W a r b u r g :  Ich  muß der A n s ich t w idersprechen, 
daß die Gesellschaften n ich t lebensfähig seien; wenn sie noch keine 
D iv idende  gezahlt haben, so lie g t es daran, daß sie noch zu ju n g  
sind. Sie fangen erst je tz t m it der P roduktion  an und w ir wissen, 
daß eine Pflanzungsgesellschaft zu Beginn ih re r P roduktion  noch n ich t 
in  der Lage ist, D iv idenden  zu zahlen. Andererseits handelt es sich 
fü r Samoa ja  n ich t um eine riesige Menge von A rb e ite rn , sondern 
um eine ganz geringe Zahl, die d o rt gebraucht w ird  und w o m it der 
Insel geholfen ist. Außerdem  ist der M angel an A rb e ite rn  z. B. im  
B ism arck-A rch ipe l durchaus ke in  sehr großer; auch die neugegründeten 
Plantagen haben d o rt genügend A rbe itskrä fte , und einzelne sind 
sogar imstande, noch A rb e ite r abzugeben.

H e rr  G ouverneur a. D . v. B e n n i g s e n :  Ich  muß au f die D iv idende  
dieser Gesellschaften noch e inm al zurückkom m en. Nach deren 
G ründungsprospekten w o llten  die Gesellschaften alle in  der Lage sein, 
heute 20 v. H . und m ehr zu verte ilen . Sie haben sich b isher n ich t 
als lebensfähig erwiesen und werden sich m einer A n s ic h t nach auch 
in  Z ukunft n ich t als lebensfähig erweisen.

A u f  A n tra g  des H e rrn  Geheimrats v. Oechelhaeuser w ird  im  A n 
schluß hieran der B e s c h l u ß  gefaßt, die gesamten Verhandlungen 
über die A rbe ite rfrage  in  den K o lo n ie n  zu verö ffentlichen und dem 
R e ichs-K olon ia lam t zur V e rfügung  zu stellen.
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2. Bericht der Technischen Kommission.*)
Ü ber die Verhandlungen der Technischen K om m ission  vom 

I I .  A p r i l  berich te t ausführlich  H e rr  Reg.-Baumeister M e y e r , D ire k to r 
des Vere ins Deutscher Ingenieure, B e rlin , und te ilt  u. a. m it, daß bei 
denselben fo lgende Beschlüsse gefaßt wurden:

1. Das R eichs-Kolon ia lam t zu b itten, das Ka iserliche  Gouvernement 
von Kam erun zu veranlassen, au f allen in  A lt -  und N eu-K am erun 
fü r  die Sangha-Ubangi-Expedition in  B etrach t kommenden Regierungs
und M ilitä rs ta tionen  m eteoro logische Beobachtungen und Pegel
messungen einzurichten.

2. E inen A u f r u f  an d e u ts c h e  P r o s p e k to r e n  im  In -  u n d  
A u s la n d e  z u r  B e tä t ig u n g  in  D e u ts c h -O s t-  u n d  W e s ta f r ik a  
zu erlassen:

W ährend  in  D e u ts c h -S ü d w e s ta fr ik a , angeregt durch die Funde 
von D iam anten, Z innerz und Gold, seit Jahren eine rege Schürf
tä tig ke it besteht, und die P rodukte  des Bergbaues im  Jahre 1910 
bereits eine A us fuh r von über 33 M illio n e n  M ark  ergaben, fe h lt es 
in  Deutsch-O stafrika und D eutsch-W estafrika an Prospektoren.

In  D e u ts c h -O s ta fr ik a  b ilden  die gesunden H och länder des 
Seengebietes am sogenannten Zentra lafrikanischen sowie die jenigen 
am Ostafrikanischen Graben versprechende Gebiete, nam entlich  fü r 
Gold, K up fe r, Z inn  und K o h le  und sind m itte ls  der bis Tabora 
fe rtiggeste llten  Zentra lbahn bequemer als früher zu erreichen. D ie  
A usfuhr aus D eu tsch-O sta frika  an M inera lien  be trug  im  Jahre 1911 
ungefähr H /2 M illio n e n  M ark, davon über 1 M illio n  a lle in  an Gold.

In  T o g o  finde t sich G oldquarz und A lluv ia lgo ld , in  K a m e ru n  
G lim m er, K oh len, e rdö lha ltige  Schiefer, Solquellen, auch besteht 
A uss ich t au f Z innerz in  g le icher F orm ation  w ie im  zinnerzreichen 
N igeria . N e u -K a m e ru n  enthä lt hauptsächlich G ran it und kris ta lline  
Schiefer, über d ie  Bodenschätze is t noch nichts bekannt.

Zur E rle ich te rung  erstatte t das K o lo n ia l - W i r t s c h a f t l i c h e  
K o m ite e  bis a u f weiteres gu t empfohlenen P ro s p e k to r e n ,  die 
sich über die e rfo rde rliche  E rfahrung  auszuweisen verm ögen und

*) D e r Bericht über die Verhandlungen der Technischen Kommission ist 
bereits veröffentlicht.
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h in s ich tlich  ih re r persönlichen Verhältn isse den in  dem Schutzgebiet 
bestehenden Landungsvorschriften genügen, die K o s te n  d e r  See
re is e  II. K la s s e  n a c h  e in e m  H a fe n  v o n  D e u ts c h -O s t -  o d e r  
W e s ta f r ik a .  Nähere A u sku n ft e rte ilt d ie Technische K om m ission  
des K o lon ia l-W irtscha ftliche n  Kom itees, Berlin , U n te r den L inden  43.

Zu diesem Zwecke w ird  zunächst eine Summe bis zu M. 3000 
zur V erfügung  gestellt.

3. D ie  bei den Versuchen zur E in füh run g  des A u to m o b il
verkehrs in  frem dländischen und in  den deutschen K o lon ien  ge
machten E rfahrungen fortgesetzt zu sammeln und der Ivo lon ia l- 
verwaltung, den ko lonia len Interessenten und der heim ischen A u to 
m ob ilindustrie  zur V e rfügung  zu stellen, und ferner beim  Reichs- 
K o lon ia lam t anzuregen, beim  Bau von Straßen auch a u f A u to m o b il
verkehr R ücksicht zu nehmen.

4. A u f  A n tra g  des Kom m andos der Schutztruppen diesem 
M. 4000 ohne irgendwelche w eitere  V erp flich tungen  zu dem Zweck 
zur V e rfügung  zu ste llen: den O berleutnant der Ka iserlichen Schutz
truppe  in  Deutsch-Ostafrika, H e rrn  F re ihe rrn  von H am m erste in - 
Gesmold, als F lugzeugführer auszubilden gegen Berich tersta ttung 
über die Ergebnisse der A usb ildung.
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D er V orstand des K o lo n ia l-W irtsch a ftlich e n  Kom itees e rte ilt 
den Beschlüssen der Technischen Kom m iss ion  seine Zustim m ung.
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3. Bericht der BaumwoIlbciu*Kommission. *)
Zunächst berich te t der V e rtre te r der B rem er Baum wollbörse, 

H e rr  E. F a b a r iu s ,  über die Baum w ollm ärkte  und die Industrie  
während des letzten Halbjahres.

D er V o rs itz e n d e  der K om m ission  m acht über die F o rtsch ritte  
des Baumwollbaues in  den K o lon ien  fo lgende M itte ilungen :

D ie  E rn te  im  B aum w olljah r 1911/12 w ird  in  Deutsch-Ostafrika 
au f 5000 Ballen, in  T ogo  au f 2500 Ballen, insgesamt a u f 7500 Ballen 
ä 250 kg im  W erte  von nahezu 3 M illion en  M ark  geschätzt. E in 
weiteres Anwachsen der P roduktion  is t in  1912/13 zu erwarten, da 
die Saatforderung fü r E ingeborenenku ltu r in  Ostafrika etwa 10000 
Zentner gegen einen A erbrauch von 6000 Zentner in  1911/12 be
trägt. W ie  in  dem vo rb ild lichen  englischen Uganda w ird  die Saat 
kostenlos an die E ingeborenen und bedürftige  A ns ied le r ve rte ilt.

Auch die Q ua litä t ist zufriedenstellend, z. B. erzielte osta fri
kanische Abassi-Baum wolle im  letzten H a lb ja h r einen D urchschn itts 
preis von 83 Pfg., ostafrikanische U pland 561/3 pfg., Togobaum wolle  
4 9 V4 Pro V2 kg- D ie  Togobaum w olle  hat sich w eite rh in  ver
bessert und no tie rte  als H öchstpre is  533/4 Pfg. p ro  i / 2 kg.

I r o t z  des Risikos, welches das K om itee  bei der wachsenden 
P roduktion  eingeht, hat es auch fü r 1912 die G arantie von M indest
preisen übernom m en, die d o rt geleistet w ird , wo A u fkä u fe r n ich t 
vorhanden sind oder d ie  aufkaufenden H änd le r diese Preise un te r
bieten. D e r Zweck is t insbesondere, die eingeborene Bevölkerung 
gegen einen p lö tz lichen  Preissturz nach M ög lich ke it zu schützen.

D ie  fö rd e ru n g  der europäischen P lantagenkultu r e rfo lg t au f 
bre iterer G rundlage u. a. durch L ie fe rung  von E rn tebere itungs
maschinen zu besonders vo rte ilha ften  Bedingungen, fe rner durch 
A u fs te llung  von P ro jekten fü r Bewässerungsanlagen zur S icherste llung 
gle ichm äßiger E rnten. Das inzwischen fertiggeste llte  M katta-Projekt 
lü r  7600 ha und 3000 ha h a rrt noch der Ausführung  durch In te r
essenten.

Das landw irtscha ftliche  Baumwollversuchswesen hat durch Ü ber
nahme durch die K o lon ia lve rw a ltung  einen erheblichen Aufschw ung

*) Zugleich m it dem Bericht über die Verhandlungen des Vorstandes 
erscheint ein Bericht über die Verhandlungen der Baumwollbau-Kommission 
vom 25. A p ril.

Verhandlungen des Vorstandes.
5
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genommen. In  ku rze r Z e it sind in  Deutsch-O stafrika die B aum w oll
stationen Mpanganya, M yom bo und K ib on go to  erstanden bzw. aus
gebaut worden, die sich m it praktischen Versuchen a u f wissenschaft
liche r G rundlage und insbesondere m it der Saatzucht und Sorten
versuchen befassen. Ebenso w ird  d o rt die Bekäm pfung der Baum- 
w ollkrankhe iten , nam entlich  der K räuse lkrankheit, p lanm äßig be
arbeitet. M it ähn lichem  Program m  arbeiten die Regierungs-Saat
zuchtstationen Kam aa und Nuatjä  in  Togo.

D ie  Bestrebungen, O sta frika  unabhängig von frem dem  Saatgut 
zu machen, haben bereits E rfo lge  zu verzeichnen. W ie  a u f den V e r
suchsstationen der Regierung, so befassen sich auch europäische 
Plantagen m it der Erzeugung hochw ertige r e inheim ischer Saat.

E inen wesentlichen F akto r in  der einheim ischen Saatfrage b ild e t 
das vom  K o lo n ia l-W irtsch a ftlich e n  K om itee  in  Daressalam neuer
dings e ingerichtete Saatwerk, welches die A u fb e re itu n g  und Sor
tie rung  der Saat fü r d ie  W iederaussaat besorgt.

Zur D u rch füh ru ng  der vom  K om itee  zu leistenden A rbe iten  
sind ihm  p ro  1912 zur V e rfügung  geste llt vom  Reichsam t des Innern  
M. 30000, von der W o h lfah rts lo tte rie  zu Zwecken der deutschen 
Schutzgebiete M. IO O  OOO, von der T e x tilin d u s trie  M. 80 0 0 0 , ins
gesamt M. 210 000.

In  B ildung  begriffen sind fo lgende neue Baum wollpflanzungs- 
gesellschaften: D ie  „P lantagen- und Plandels-Aktiengesellschaft K il i-  
m an i-H am burg“  —  als S tam m kapita l is t 1 M illio n  M ark in  Aussicht 
genommen — , „M gohori-B aum w oll-G ese llschaft m. b. H .“  m it einem 
K a p ita l bis zu M. 250 OOO, „Kusin i-P flanzungsgesellschaft m. b. H .“  
m it einem Stam m kapita l von  M. 36 OOO.

Neue G innereien sind fü r L in d i, K issaki nnd Neu-Langenburg 
beim  K o lon ia l-W irtscha ftliche n  K om itee  beantragt.

Zu einem kritischen  V e rg le ich  m it den d e u ts c h - k o lo n ia le n  
Baum w ollku ltu rversuchen können e inzig  und a lle in  d ie  zu g le icher 
Ze it e ingeleite ten Versuche in  den e n g lis c h e n  und f ra n z ö s is c h e n  
K o lo n ie n  herangezogen werden. M it  Genugtuung dürfen w ir  fest
stellen, daß der deutsch-kolonia le Baum w ollbau m it dem englischen 
und dem französischen mindestens g le ichen S ch ritt hält.



4. Wirtschaftliches über Cogo.
Zur w irtschaftlichen  Z ukun ft Togos im  allgem einen berich te t 

H e rr  John B o o th  w ie fo lg t:* )
Ü be r die Baum w ollfrage habe ich  vo r der Baum wollbau- 

Kom m ission refe rie rt. Ich  b in  vom K om itee  aufgefordert, Ihnen 
heute einen kurzen Ü b e rb lic k  über die anderen Beobachtungen 
m einer Togore ise zu geben.

Ich  habe m ir  die K o lon ie  angesehen vom  Standpunkte des 
trop ischen Pflanzers aus. W ir  Pflanzer sehen die schnellste und 
g lücklichste  E n tw ick lung  einer trop ischen K o lon ie  in  der M ischung 
von Eingeborenen- und europäischen Pflanzungsbetrieben. D e r F o r t
sch ritt Deutsch-Ostafrikas, Kam eruns und der anderen Schutzgebiete 
scheint die R ich tig ke it dieser A ns ich t, welche heute w oh l d ie  herr
schende w ird , zu bestätigen.

In  Togo ist, w ie Sie wissen, m it deutschen Pflanzungsbetrieben 
nur erst ein k le ine r A n fang  gemacht. D ie  maßgebenden Faktoren 
scheinen sich eine günstige E n tw ick lung  von einem gem ischten Be
triebe  n ich t versprechen zu können; der H andel scheint bis je tz t 
n ich t zu sehen, welche V o rte ile  er aus in tensiverer K u ltu r  ziehen kann.

W o h l aber h ö rt man im  Schutzgebiet o ft die A n s ich t äußern, 
daß der Bau einer N ordbahn die K o lon ie , die sich in  sehr geringer 
E n tw ick lung  befindet, günstig  beeinflussen würde. Ich  habe m ir den 
Korden darau fh in  angesehen und kann jener A n s ich t n ich t zustimmen. 
H ie  L o m e — Atakpam e-Bahn muß meines Erachtens en tw icke lt w er
den durch H ebung  der K u ltu re n  im  Bezirke Atakpam e, insbesondere 
der Ö lpalm bestände im  Akpossogebirge und durch Besiedlung der 
Steppengebiete im  Süden und Südosten jenes Bezirks, durch Ausbau 
des Wegenetzes und Förderung  der wasserw irtschaftlichen Frage.

Bei der geringen Ausdehnung der nörd lichen  Gebiete Togos 
kann eine Nordbahn keine strategischen oder po litischen Zwecke 
verfolgen. D ie  W erte , welche die A n lage  rech tfe rtigen  würden, 
müßten im  Lande selbst liegen, da auch der Durchzugshandel in fo lge  
Ausbaues der Eisenbahnen in  den N achbarkolon ien stets m ehr im  
Schwinden begriffen ist.

D iese W e rte  wären led ig lich  landw irtscha ftliche r Natur. V on  
dem Eisenerzberg bei Ban je li h ö rt man, daß die Erze fü r den deut- 
Schen M ark t noch zu teuer zu stehen komm en, und Deutschland 
dieses Eisenerzes vorerst n ich t bedarf.

*) Ausführlicher werden die berührten Fragen in einer m it der Juni-Num m er 
beginnenden Artikelserie im  „Tropenpflanzer“  behandelt werden.
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Eine Nordbahn bauen, hieße meines Erachtens die K o lon ie  
von e iner in tensiveren Bew irtschaftung des reicheren Südens und 
der M itte  in  eine extensive hineinziehen und M itte l, d ie man in Süd- 
M itte l-T ogo  brauchte, do rt festlegen, denn die H auptw erte  liegen nun 
einm al im  Süden.

D er H aup tw ert Togos besteht in  seinen Ö lpalmgeländen. Nach 
Schätzung des Oberförsters D r. M etzger bedecken jene Bestände 
eine Fläche von etwa 3000 qkm  gleich 300 OOO ha. D ie  A u s fu h r
sta tistik der letzten 20 Jahre beweist ganz k la r und deutlich, daß 
jene W e rte  tro tz  des Baues dre ier E isenbahnen fast ganz unentw icke lt 
sind. —  E inen Bezirk, w ie den Anecho-Bezirk, so llten  w ir  in  g le ich  
günstiger Lage in Deutsch-Ostafrika liegen haben!

E ine r E n tw ick lung  m ög lich  is t auch der Kakaobau, wenn auch 
in  bescheideneren Grenzen als an der Goldküste, wo der E x p o rt im  
letzten Jahre schon etwa 17 M ill. Mk. be trug ; im m erh in  kann man 
unserer K o lon ie  m it der Z e it w oh l eine P roduktion  von einigen 
M illion en  M ark in  Aussicht stellen.

Im  B au inw o llbe rich t habe ich näher entw ickelt, daß Süd- und 
M itte lto go  unter gewissen Voraussetzungen und, wenn die K u ltu r, 
w ie augenblicklich , fo rtsch re ite t und gepflegt w ird , m ehrere tausend 
Ballen im  Jahre w ird  exportie ren  können. H ie r fü r  wäre Bedingung, 
daß die oben erwähnten Steppengebiete Atakpam es besiedelt würden. 
D ieselben sind imstande, Baum wolle, Mais, Erdnüsse und die w ert
vo llen  Yam sknollen, die M ischku ltu r m it Baum wolle, in  größeren 
Mengen zu produzieren.

Sieht man sich dagegen den N orden der K o lon ie  an, so sind 
die Ö lpalm gelände ganz begrenzt; die K u ltu r  is t bis au f das Lhoso- 
Gebirge fast unbekannt. Sie w ird  m it der Zeit zunehmen, an einen 
E x p o rt is t n ich t zu denken.

Mais w ird  durch das anspruchslose n ich t exportfäh ige  Guinea
korn  ersetzt. D ie  Entfernungen dürften  auch gegen den E x p o rt 
von Mais sprechen.

Kakaoland g ib t es im  N orden n ich t einen Q uadratzoll.
D ie  B aum w ollku ltu r lie g t bedeutend ungünstiger als in  Süd- 

und M itte l-T og o ; d ie  Schädlingsfrage ist im  N orden eine sehr bedenk
liche. D ie  indischen Baum w ollsorten haben im  S tich gelassen; die 
E rträge von den einheim ischen sind sehr geringe.

K apokw olle , Kautschuk von M an iho t G laziov ii mögen da oben 
eine begrenzte Z ukunft haben; sie geben aber fü r eine Eisenbahn 
keine raum füllenden Produkte ab, was Erdnüsse und v ie lle ich t Sesam 
a llerd ings tun würden.

Wirtschaftliches über Togo
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Bei stärkerer E n tw ick lung  Süd- und M itte l-T ogos  w ird  man aber 
alle diese Produkte  auch h ie r in  größeren Massen bauen können; 
d ie H ülsenfrüchte  müssen der k rä ftigeren  Ausnutzung der Lände
reien-entsprechend in  größeren Mengen p roduz ie rt werden. In  allen 
diesen K u ltu re n  und ih re r Z ukun ft läßt sich m. E. keine Berechtigung 
fü r den Bau der Nordbahn finden.

W o h l aber hat N ord-Togo zwei W erte , welche e iner Eisenbahn 
n ich t bedürfen.

E inm a l sind große Flächen des Landes Grasland, au f denen 
sich m it der Z e it eine ausgedehnte V iehzuch t w ird  etablieren lassen, 
wenn das Land erst e inm al seuchenfrei gem acht is t; zum andern 
besitzt es eine Bevölkerung von über e iner halben M illio n  Menschen 
in  den Bezirken Sokode und Mangu.

Ich  sehe den größten G ewinn fü r das Schutzgebiet darin, daß 
Süd- und M itte l-T ogo  die nötigen A rbe itsk rä fte  aus jenem  Menschen
reservoir schöpft. In  der K o lon ie  hat man bis je tz t n ich t die E r 
fahrungen m it dem Zuzug großer Menschenmassen in  die K üsten
länder, w ie  w ir  sie beispielsweise in  Deutsch-O stafrika haben. Bei 
geschickter E n tw ick lu n g  dieser w ich tigen  Frage durch das K a iser
liche G ouvernem ent w ird  sich in  Togo ein H in - und H erzug A n 
gehöriger jen e r Stämme gerade so g u t e in rich ten  lassen w ie anderswo. 
Schon heute geht eine große Anzah l dieser Menschen arbeitsuchend 
in  das englische Gebiet mangels A rbeitsgelegenheiten in  der K o 

lon ie  selbst.
Es muß fü r  diese Leute  im  Süden Togos na tü rlich  A rb e its 

gelegenheit geschaffen werden. D ieselbe w ird  sich e inm al daraus 
ergeben, daß man dem europäischen Plantagenbau n ich t m ehr h in 
dernd in  den W eg  tr it t ,  zum andern aber, daß man gewisse E in- 
geborenen-Kulturen so hebt, daß bezahlte A rb e it au f ihnen stehen 
kann. Zum dritten , daß man herrenloses Steppenland besiedelt, 
ähn lich  w ie  das Ka iserliche  G ouvernem ent das schon in  Chra m it 
E rfo lg  getan hat. Diese A ns ied lung en tw icke lt sich so gut und so 
p roduktiv , daß sie zu den besten H offnungen fü r ähnliche U n te r
nehmungen Anlaß g ib t.

D e r Kakao w ird  an der Goldküste zum T e il heute schon unter 
Zuhilfenahm e frem der A rb e itsk ra ft im E ingeborenenbetriebe gewonnen. 
Dasselbe könnte m it zunehmender E n tw ick lung  dieser K u ltu i in  Togo 
der F a ll sein.

Ich  b in  aber auch der A nsicht, daß die Ö lpa lm ku ltu r sich im  
E ingeborenen-Betrieb so rentabel gestalten läßt, daß dei E ingeborene 
in  ih r  frem de A rbe its le is tung  verwenden kann. In  der rich tigen
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E n tw ick lung  dieses Produktionszweiges durch  die Bezirkslandw irte , 
durch Belehrung, V o rb ild , M usterpflanzungen und V e rordnung  muß 
man die w ichtigste  Frage der K o lo n ie  erb licken.

D ie  E n tw ick lung  der maschinellen A u fb e re itu n g  der Ö lpa lm 
produkte  in  europäischen Betrieben rück t im m er näher. D erartige  
Betriebe werden in  T ogo  von der L ie fe rung  des Rohproduktes durch 
E ingeborene n ich t led ig lich  abhängen können, denn der Eingeborene 
ist ein unsicherer L ie ferant. D ie  Folge w ird  der E rw erb  von Land 
durch Europäer und die Bew irtschaftung eigener Ö lpalm pflanzungen 
sein, w odurch die K u ltu r  auch in  den E ingeborenen-Betrieben m it 
einem Schlage bedeutend verbessert würde. E iner Regierung, 
welcher es gelänge, h ie rin  ausgleichend zu w irken, d. h. dem E in 
geborenen re ich lich  zu belassen, was ihm  zukom m t, unter A n le itu n g  
zur besseren Ausnutzung seines Landes, und dem Europäer zuzu
te ilen, was jener zuvie l hat und was w e it über seine K rä fte  geht, 
könnte man ein großes ko lonia les V e rd iens t zusprechen.

D ie  Erschließung des reichen Palmlandes im  A necho -B ez irk  
durch eine Bahn is t zu begrüßen. Süd-Togo w ird  von e iner solchen 
lokalen E n tw ick lung  geeigneter D is tr ik te  durch  kurze Anschluß
bahnen, Feldbahnen und A u to m o b ilve rke h r die größten V o rte ile  
haben. Ehe man aber an den Bau e iner N ordbahn ginge, so llte  
man sich das Land im  Bezirk Misahöhe jenseits des Gebirges noch 
einmal g ründ lich  a u f eine m ögliche V erlängerung  der Palimebahn 
h in  ansehen. Das G ebirge m acht ja  zw eife llos Schw ierigkeiten. D ie  
ersten 50 km  L u ft lin ie  bis zum A ssiokoko-F luß  würden aber vom  
ersten Tage an der Bahn Frachten und Passagiere in  beträch tlichem  
U m fang lie fe rn . V erg lichen  m it diesem Gebiete is t das Land zw i
schen Atakpam e und Sokode, etwa 160 km  L u ftlin ie , m inderw ertig , 
zum großen T e il Ödland.

Sollte  sich das herrenlose W a ldgeb ie t in  der Landschaft Buem, 
welches 5 00 00  bis 60 000 ha groß sein mag, zur A n lage von Ö l
palm pflanzungen eignen, so stände jener Gegend eine sehr gute 
E n tw ick lu n g  in  Aussicht.

Ich  b in  der A nsicht, daß der Bezirk  K e te-K ra tsch i in  la n d w irt
schaftlicher Beziehung entw icke lbar ist, was fü r eine spätere W e ite r
führung  der Bahn von W ic h tig k e it wäre. Es wäre wünschenswert, 
wenn man jenen B ez irk  sowie das Land zwischen dem Bo-Gebirge 
und O ti-F luß g ründ licher au f seine E n tw ick lungsm ög lichke it auch fü r 
europäischen P lantagenbetrieb untersuchte, als bis je tz t geschehen ist.
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H e rr D ire k to r  H u p fe id :  D e r V o rtra g  des H e rrn  Booth  klang 
sehr nüchtern ; er hat sicher bei Ihnen, soweit Sie die K o lon ie  n ich t 
aus eigener Anschauung kennen, manche Enttäuschung hervorgerufen. 
A b e r ich b in  der M einung, daß das, was H e rr  Booth  gesagt hat, 
vo lls tänd ig  r ic h tig  ist. E r und ich haben —  obw ohl ge trennt und 
in  verschiedenen Jahren —  das Land durchre ist, w ir  sind zu den
selben Ergebnissen gekommen. D iese Ergebnisse w idersprechen zum 
großen T e il a ll dem, was b isher in  der Ö ffen tlichke it über T ogo  ge
sagt w orden ist. Das lag zum T e il daran, daß N o rd -T o g o  wenig 
bekannt is t und vie le  H erren , d ie  über N ord-Togo m itsprachen, sich 
das Land günstiger vorste llten , als es war. Insbesondere die Re 
g ie rung  hat N ord-Togo v ie lfach  zu günstig h ingeste llt. Das lag daran, 
daß w ir  d o rt Beamte gehabt haben, die m it einer so intensiven L iebe 
am Lande hingen, daß sie alles, was nur einigermaßen gut war, fü r 
besonders aussichtsreich hielten, während ihnen die ungünstigen 
Verhältnisse überw indbar erschienen.

N ord-Togo  hat landw irtscha ftlich  m einer Überzeugung nach nur 
eine außerordentlich geringe Z ukun ft; es hat seine H auptbedeutung 
in  den großen A rbe ite rm engen  und daneben einen gewissen W e rt 
in  der M ög lich ke it der V iehzucht. D ie  w irtschaftliche  Z ukun ft von 
T ogo  lie g t m einer Überzeugung nach in  den Gebieten südlich des 
achten Breitengrades.

Es is t fe rner ein Fehler, wenn man m eint, man könne Togo, 
w e il es ja  nur eine schmale K o lon ie  ist, m it e iner Längsbahn ent
w icke ln . Man kann ein Land, das sich w ie  ein H andtuch  erstreckt 
und der Länge nach von einem  Gebirge durchzogen ist, n ich t durch 
eine Bahn, d ie  a u f der einen Seite des Gebirges entlang geht, e r
schließen. T ogo  w ird  zwei Bahnen haben müssen: eine Ostbahn, 
von der die Strecke nach A takpam e vorhanden ist, und eine W est
bahn, von der die Strecke nach Palim e da ist. Letztere  muß nun 
zunächst nach dem K pandubez irk  und der Landschaft Buem hin 
ve rlängert werden. Buem hat m einer Überzeugung nach eine sehr 
bedeutende Zukunft, und zwar au f den Gebieten, die H e rr  Booth 
hervorgehoben hat, der K u ltu r  der Ö lpalm en und des Kakaos. Ich  
mache fe rner darau f aufmerksam, daß die Gebiete südlich von Kete- 
K ra tsch i und westlich  des H auptgebirges durch ihren  Boden und 
auch durch die klim atischen Verhältn isse besonders begünstig t sind. 
Insbesondere sind sie durch das Gebirge vo r dem Harm atan ge
schützt, der bekann tlich  von Nordosten bzw. Nord-N ordosten kom m t. 
D ie  Ü berw indung  des Gebirges bei V erlängerung  der Palim ebahn 
ist entweder durch eine Zahnradbahn m ög lich , die jenseits des Ge-
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birges als Adhäsionsbahn w eite rläuft, ähn lich  w ie man es in  Bosnien, 
im  Harz, im  T hü rin ge r W a ld  m acht; oder man kann m it einem 
T unne l von etwa 3 km  Länge von Jo ausgehend unter M isahöhe und 
dem Framjoispaß h indurch  au f die W estseite bei A gom e-T ongbe  
komm en. E in  solcher Tunne l mag in  A fr ik a  unbequem sein; aber 
das kann schließlich n ich t davon abhalten, ein D r it te l des w irtscha ft
lich  ausgezeichneten Teiles e iner K o lon ie  einfach brach liegen zu 
lassen oder nur durch eine zwar gute, aber doch recht um ständliche 
Fahrstraße erschließen zu wollen.

Außer dieser Verlängerung der Palimebahn kom m t die E r 
schließung des Ö lpalm en-Gürtels, der sich von FIo bis an den Mono 
zieht, durch eine kle ine Stichbahn oder Feldbahn in  B e trach t; v ie l
le ich t w ird  man m it einem ganz einfachen Bähnchen auskommen 
können. Das sind E inzelfragen.

Das W esentliche aber is t: W ir  müssen uns darüber k la r sein, 
daß tro tz  des schönen Namens „M uste rländ le “  unsere Togoko lon ie  
absolut stationär ist. W enn w ir  die A us fuhrs ta tis tik  ansehen, so 
finden w ir, daß sie bei den w ichtigsten  Produkten herauf- und her
untergeht ohne w irk lich e  Steigerung, und wenn w ir  in  den letzten 
5 Jahren steigende Umsätze gehabt haben, so lieg t das daran, daß 
w ir  5 Jahre h indu rch  sehr gute Regenverhältnisse hatten. W enn, 
w ie es je tz t scheint, w ieder eine Periode schlechter Regenverhältnisse 
kom m t, so w ird  unsere A us fuh r w ieder stark zurückgehen.

D ie  la tsache , daß Togo stationär ist, sehen Sie an einem 
außei o rden tlich  bezeichnenden Umstande. Fast säm tliche Handels
firm en in  dogo , auch die erst seit wenigen Jahren bestehenden, 
haben sich a u f d ie D auer n ich t au f T ogo beschränkt, sondern gehen 
w e ite r hinaus nach anderen K o lon ien , nach Dahom ey, nach der 
Goldküste und nach Kam erun. Das w ürde man doch n ich t tun, 
wenn man die Überzeugung hätte, daß Togo einen so großen A u f
schwung nehmen würde, w ie man in  der Ö ffen tlichke it v ie lle ich t 
g laubt. Ich  habe die Überzeugung, daß Togo bei dem bisherigen 
System z iem lich  stationär b le iben und einen w irk lic h  bedeutenden 
laschen Aufschw ung n ich t bekom m en w ird . Ich  habe fe rner die 
Überzeugung, daß unser bisheriges P rinz ip  der re inen E ingeborenen
k u ltu r falsch ist. Ich  freue m ich, daß end lich  jem and gekomm en ist, 
der diese Auflassung m it v ie l besserer A u to r itä t verfechten kann als ich.

W as die Plantagen in  M ischung m it E ingeborenenku ltu r machen 
können, sehen Sie in ganz kle inem  Maßstabe auch in  Togo  selbst 
schon. Es ist, glaube ich, kein Zufa ll, daß an der Küste, wo die 
Plantage Kpem e die K okospa lm enku ltu r seit nahezu 20 Jahren be
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tre ib t, diese K u ltu r  auch sonst außerordentlich zugenommen hat; es 
ist, glaube ich, ke in Zufa ll, daß die Produkte  der Kokospalm e und 
des Kakaos, m it denen sich die Plantagen befassen, die einzigen 
A u s fu h ra rtike l sind, bei denen w ir  im  Laufe der letzten zehn Jahre 
niemals einen p lö tz lichen  Rückgang, sondern eine stetige Steigerung 
gehabt haben. Ich  führe  das darauf zurück, daß ganz e rk lä rliche r
weise der E ingeborene zu denjenigen K u ltu ren , in  die der Europäer 
v ie l Geld h ine insteckt und die er bei dem Europäer kennen lernt, 
auch m ehr V ertrauen hat und m ehr Geschick dafür bekomm t.

Ich  b in  au f der anderen Seite der M einung, daß die A us
führungen des H e rrn  Booth  bei Ihnen h ie r und in  der Ö ffen tlichke it 
v ie lle ich t einen zu ungünstigen E in d ruck  von Togo erwecken könnten. 
Ich  habe durchaus die Zuversicht, daß w ir  aus T ogo  noch sehr v ie l 
machen können, wenn w ir  von dem bisherigen P rinz ip  der reinen 
E ingeborenenku ltu r abgehen und zu einem gem ischten Betriebe 
übergehen. Ich  kenne ja  flü ch tig  die Verhältn isse in  Deutsch-Ost
a frika ; ich habe m ir  die Böden d o rt genau angesehen, au f denen 
man Sisal, M an iho t und verschiedenes andere baut. D ie  Böden in  
Togo sind, a llgem ein gesprochen, durchaus n ich t schlechter als die 
Böden, a u f denen z. B. an der Usambarabahn sich Plantage an P lan
tage re ih t; das K lim a , die W itterungsverhä ltn isse  sind unter allen 
Umständen besser als in  dem H auptp lan tagenbezirk  von Deutsch- 
Ostafrika. W ir  haben in  Togo durchaus gesicherte Regenverhältnisse, 
besonders in  M itte l-T ogo , während bekanntlich  in  Deutsch-Ostafrika 
die W itterungsverhä ltn isse  unsicher sind. D ie  Schiffsverbindungen, 
die A rbe ite rve rhä ltn isse  sind in  Togo außerordentlich  v ie l günstiger 
als in  Deutsch-Ostafrika. M einer A ns ich t nach is t je tz t, nach F e rtig 
ste llung  der beiden H interlandsbahnen, die Ze it gekommen, wo 
hoffen tlich  recht v ie le  Leu te  kom m en und zwischen den E ingeborenen
ku ltu ren  europäische Plantagen anlegen werden.

W enn das geschieht, m eine H erren , dann w ird  sich m einer 
Überzeugung nach die K o lon ie , dann w ird  sich auch der H andel 
heben, und dann werden die H andelsfirm en es n ich t n ö tig  haben, 
aus dem Lande herauszugehen, um ih r  in  T ogo  verdientes Geld 
anderswo nutzbringend anzulegen; dann werden w ir  andere Umsätze 
bekomm en als bisher. W ir  wissen aus dem V ortrag , den H e rr  Ge
heim rat Stuhlm ann au f dem letzten K o lon ia lkongreß  gehalten hat, 
w ie v ie l m ehr der E ingeborene p roduziert, wenn er au f den P lan
tagen arbeite t, als in  eigener K u ltu r ;  w ir  wissen weiter, w ie v ie l 
Geld bei dem Plantagenbau, besonders wenn man in  Togo  einen 
T e il der gänzlich  brachliegenden A rbe itskrä fte  des Nordens nach
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den fü r  die P roduktion  geeigneten Gebieten hinziehen würde, in  das 
Land h ineinkom m en w ürde!

Ich  freue m ich darüber, daß H e rr  Booth  auch au f die andere 
M ög lichke it hingewiesen hat, daß n ich t bloß europäische Plantagen 
existie ren können, sondern auch die E ingeborenen ih re  B rüder aus 
dem N orden herunterholen können, um als Lohnarbe ite r bei ihnen 
tä tig  zu sein. Es is t durchaus n ich t einzusehen, w arum  man in  
T ogo  bei der K akaoku ltu r n ich t genau dasselbe an wenden könnte, 
w ie an der englischen Goldküste.

A b e r davon müssen w ir  zurück, daß w ir  sozusagen in  Ohnm acht 
fa llen, wenn e inm al irgendwo ein paar H ek ta r W a ld  umgehauen 
werden. In  den W aldgebieten w ird  Kakao gebaut, das is t an der 
Goldküste so und w ird  in  Togo  auch so sein. Abgesehen davon, 
daß Kakaobestände auch W a ld  sind, daß also bei der K akaoku ltu r 
der absolut wertlose b isherige W a ld  durch einen w ertvo llen  ersetzt 
w ird , habe ich  folgende Berechnung aufgem acht: W enn  man sich 
überlegt, was ein H ek ta r Kakao im  Laufe von nur 20 Jahren trägt, 
wenn man bedenkt, daß der W e rt dieses Kakaos drüben in  der 
Hauptsache in  europäische W aren  umgesetzt w ird , wenn man den 
D urchschn ittszo ll berechnet, der a u f europäischen W aren lieg t, und 
wenn man anderseits die Kosten der A u ffo rs tung  nach den Angaben 
des O berförsters M etzger dagegenhält, so e rg ib t sich, daß der Fiskus 
von einem F ün fte l seiner Zolle innahm en denselben H ekta r an einer 
anderen Stelle w ieder aufforsten kann. Selbstverständlich b in  ich 
n ich t gegen A u ffo rs tung , aber ich  b in  der M einung, daß man d ie
jen igen Gegenden aufforsten soll, d ie fü r w ertvo lle  K u ltu re n  n ich t 
nutzbar gem acht werden können. Dagegen so llte  man diejenigen 
Gegenden, d ie  sich fü r K akaoku ltu r eignen, Europäern w ie  E inge
borenen fü r diese K u ltu r  freigeben.

T ogo  is t je tz t an einem w ich tigen  W endepunkte  seiner ganzen 
E n tw ick lung  angekommen, und es w ird  sich darum  handeln, ob auch 
die Regierung dies erkennt.

H e rr  Prof. D r. W a r b u r g :  Ich  m öchte zwei Anfragen an 
H e rrn  Booth  rich ten. Erstens: H ä lt H e rr  Booth  es fü r m öglich , 
daß die E igeborenen durch E in lie fe rung  ih re r Ö lfrüch te  die doch 
im m e rh in  teuren M aschinerien e iner größeren A u fbere itungsansta lt 
rentabel machen können? Glauben Sie m it anderen W orten , daß in  
den Gebieten, die re ich  sind an Ö lpalm en, A u fbere itungsun te rneh 
m ungen ohne eigene Pflanzungen existie ren können? D ie  andere 
Frage is t d ie : M einen Sie, daß das Land bei Sokode überhaupt 
n ichts taugt, oder m einen Sie nur, daß es eine cura poste rio r ist,
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ob man m it dem Lande etwas anfangen kann; halten Sie es z. B. 
fü r unwahrscheinlich, daß in  Z ukun ft Sesam, Erdnuß, H irse  und Bohnen 
d o rt in  Q uantitä ten gebaut werden, daß dadurch eine Bahn rentabel 
gemacht werden kann?

H e rr J o h n  B o o th :  W as den ersten P unkt anbelangt, so w ill 
ich  das, was ich  gesagt habe, dahin erweitern, daß ich  bei der E n t
w ick lu ng  der Palmbestände Anechos durch  E ingebo iene nur an 
Ö lpa lm -K u ltu ren  gedacht habe, deren m aschineller Aufbere itungs- 
B e trieb  im m er durch Europäer ausgeführt w ird . Das kann der E in 
geborene n icht. D ie  kle ine Handhabe, die man herausgefunden hat, 
daß man Kern-Knackm aschinen ins Land b ring t, is t e in  Übergangs
stad ium ; das w ird  man w ieder fa llen  lassen.

Daß sich eine M aschinerie halten lassen w ird , ohne eigene 
Plantage, m öchte  ich  sehr bezweife ln bei den heute herrschenden 
K u ltu rm ethoden  der Eingeborenen. Ich  werde das noch etwas aus
führen. Man hört, daß im  Jahre etwa 200 000 Ö lpalm en m ehr fü r 
T rinkzw ecke  geschlagen werden. Ich  b in  der Sache näher gegangen 
und sage, daß das gar ke in  U ng lück  ist. Im  B ezirk  Anecho müssen, 
um  die Ö lpalm enhaine rich tig  zu appretieren, nach m einer Schätzung 
w e it über 25 M illio n e n  Bäume herausgeschlagen werden, um auf 
einen Bestand von 250 bis 300 Bäume au f den H ek ta r zu kommen. 
Jetzt stehen 1500, 2000 bis 3000 Bäume a u f dem H ektar. W enn 
h ie r jem and 3000 Apfe lbäum e au f den H ekta r pflanzt, bekom m t er 
keine oder sehr wenige kle ine Früchte, und wenn ein trockenes Jahr 
e in tr it t, e rhält man sicherlich  gar nichts. E in  gleiches g ilt  auch dort. 
D arum  kom m en durch die w irk lic h  schnöde M iß ku ltu r, die dem 
H erzen eines Pflanzers, der d o rt reist, nahe gehen kann, diese W erte  
gar n ich t zur E n tw ick lung. Es w ird  nun w ieder so kom m en wie 
frü h e r; Sie haben die günstigen Regenjahre in  Togo h in te r sich, 
je tz t kom m en die trockenen Jahre, und in fo lge  der unratione llen 
K u ltu r  w ird  der E x p o rt w ieder sehr zurückgehen.

W as nun die Verhältn isse des Nordens angeht, so ist es sehr 
schwer, über derartige  Gelände des H inte rlandes ein sicheres U rte il 
abzugeben. Ich m öchte  nur sagen — was H e rr  D ire k to r  H up fe id  
ja  auch hervorgehoben hat — , daß die K u lturve rhä ltn isse  des H in te r
landes sehr schwierige sind. Daß Bohnen und Erdnüsse d o rt wachsen, 
gebe ich  zu. D ie  wachsen auch im  Süden der K o lon ie , und ich 
muß w iederho len : D ie  K u ltu r  im  Süden ist v ie l le ich ter und ent
w ick lungsfäh iger; do rt brauchen Sie die Leute  zuerst. W enn eine 
E n tw ick lung  zustande käme, w ie  w ir  sie eben besprochen haben, 
daß T ogo  in  10 Jahren etwa 25 000 bis 30 000 A rb e ite r im  Süden
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verwenden könnte, dann würden jene A rb e ite r, baute man eine Bahn 
h in a u f und rich te te  do rt h in ten b illig e  K u ltu re n , w ie Erdnüsse und 
Bohnen ein — Sesam würde v ie lle ich t auch wachsen — , v ie l 
schw ieriger fü r die E n tw ick lung  der K u ltu r  fre i zu machen sein. 
Insofern kann man von der E n tw ick lung  des Nordens als e iner cura 
poste rio r sprechen. V o rlä u fig  sollte sich die K o lon ie  enthalten, dieses 
N ordbahn-P ro jekt zur A usführung  zu bringen.

H e rr  D ire k to r  L a d  e w ig : Ich  m öchte h ie r noch e in ige Zahlen 
verbessern, die H e rr  B oo th  genannt hat, und zwar die E xpo rtz iffe rn  
von der Goldküste, die wesentlich höher sind. D ie  G oldküste hat im  
vorigen Jahre 38 000 t  Kakao expo rtie rt. W enn Sie IOO kg also 
nur m it M k. 80 annehmen, so bekomm en Sie schon einen höheren 
W ert. D ie  E xp o rtz iffe r ist von 1910 au f 1911 von 2 3000  t  au f 
38000  t gestiegen. Es kann sein, daß Sie die 1909er Z iffe r m it 
21 000 t  als Grundlage genommen haben. D ie  K u ltu r  selbst w ird  
nur von E ingeborenen betrieben, aber durchweg in  k le ineren Plan
tagen, die niemals einen größeren U m fang als 30 acres erreichen. 
D ie  „M uste rp lan tage“  von Cadbury L td- is t 14 acres groß.

H e rr  Baron H e r  m a n -S c h o rn  : Im  ganzen b in  ich bei meinem 
k iirz lichen  Besuch in T o g o  über das, was ichgesehen habe, sehr angenehm 
berüh rt gewesen. D ieR eg ierung  hat zweifellos sehrvie lG utes geschaffen, 
es herrscht O rdnung, es sind übera ll sehr schöne Bauten und W o h l
fahrtse in rich tungen vo rhanden ; das Land ist durch Eisenbahnen e r
schlossen, usw. usw. W o rüb e r ich besonders e rfreu t war, war zu 
sehen, daß Togo ung le ich fruch tbare r ist, als ich m ir bisher nach 
den Berich ten vo rgeste llt hatte. Gerade aber, w e il ich  dieses Land 
vie l fruch tbare r und te ilweise w irk lic h  m it e iner F ü lle  von N atur
schätzen ausgestattet gefunden habe, um  so trau rige r finde ich  das 
Resultat der w irtschaftlichen  E n tw ick lung. Gestatten Sie m ir, dies 
m it wenigen Zahlen zu belegen.

Nach der o ffiz ie llen  S ta tis tik  haben w ir  eine M ehrausfuhr über 
die E in fu h r von „Erzeugnissen des Landbaues und der F o rs tw irt
schaft, sowie dem dazugehörigen Nebenerwerbe, an T ie ren  und 
tierischen Erzeugnissen“  im  Jahre 1910 von M. 3 174 000. H ie rvon  
geht aber e in  n ich t unbeträch tlicher T e il ab, der au f Raubbau 
kom m t, so daß w ir  also die w irk liche  M ehr-P roduktion noch n iedrige r 
veranschlagen müssen. W enn Sie das nun m it deutschen la n d w irt
schaftlichen Verhältn issen verg le ichen, so sind die Fä lle  durchaus 
n ich t selten, wo w ir  von einem H ek ta r einen jäh rlichen  P roduktions
w ert von M. 600 haben, von 5000 H ek ta r oder 50 qkm  also einen 
W e rt von M. 3 OOO 000. 5000 ha zu M . 3 OOO 000 is t aber n ich t
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mehr, als einzelne große R itte rgü te r zusammen umfassen bzw. er
zeugen. W ir  haben also das w irk lic h  trau rige  Resultat, daß 30 Jahre 
ko lon ia le r Betä tigung in  Togo  n ich t m ehr an landw irtschaftlichen 
P rodukten fü r den E x p o rt hervorbringen  als wenige R itte rgü te r in  
Deutschland jä h rlic h  produzieren.

W oran  lie g t das nun? M einer A ns ich t lie g t es ganz entschieden 
n icht, w ie  ich  b isher geglaubt hatte, an der A rm u t des Landes. 
Denn sogar d ie v ie lfach  d iskred itie rte  Baumsteppe halte ich fü r 
einen durchaus fruchtbaren, fü r eine große A nzah l trop ischer K u l
turen absolut geeigneten Boden. W enn das n ich t der F a ll wäre, so 
hätten w ir  n ich t die schönen und te ilweise hervorragend guten 
Baumbestände, die sich v ie lfach  darauf finden, die a lle rd ings durch 
die w ilden  Feuer der E ingeborenen im m er w ieder geschädigt werden. 
A lso  am Lande selbst lie g t es n ich t. Es lie g t m einer A n s ich t nach 
w oh l hauptsächlich daran, daß der W e rt der E ingeborenenku ltu r 
b isher weitaus überschätzt und der W e rt der Europäerplantagen 
weitaus unterschätzt worden ist. Ich  habe bei dem ersten K o lo n ia l
kongreß im  Jahre 1902 au f A n regung  unseres Kom itees das Referat 
über „d ie  E ingeborenenku ltu ren“  gehalten, und w ir  sind damals zu 
dem Resultat gekommen, daß eine gesunde M ischung von Plantagen- 
und E ingeborenenku ltu ren  wünschenswert ist. Ich  w ar zu diesem 
Resultat au f G rund eines längeren Besuches in  O stafrika und au f 
G rund m einer Kenntnisse von tropischen K o lon ien  verschiedener 
anderer Länder gekommen. W ir  exem plifiz ie rten  damals auch w ieder 
a u f deutsche Verhältn isse und betonten, daß es w oh l a llgem ein von 
den Nationa lökonom en als r ic h tig  anerkannt w ird , wenn neben dem 
Großgrundbesitz m ittle re r Besitz und K le inbes itz  in  e iner rich tigen  
M ischung vorhanden ist, um  ein Land vorw ärts zu bringen. W o  
wären w ir  in  Deutschland, wenn w ir  unsere Landw irtscha ft nur durch 
K le in g ü tle r, die ich in  diesem Falle  m it den kleinen Eingeborenen 
Togos verg le ichen möchte, ohne Landwirtschaftsw issenschaft, ohne 
K ap ita l, ohne Maschinen hätten en tw icke ln  w o llen ! W ir  wären 
um H underte  von Jahren zurückgeblieben. Jedermann weiß, was 
unsere großen Betriebe geleistet haben und leisten fü r  d ie  Land 
w irtscha ft; w ir  wissen, daß große Aufw endungen und w issenschaft
liche  Versuche nur durch  die großen Besitzer gemacht werden 
können, die auch e inm al ein paar tausend M ark riskieren können, 
und daß w ir  dadurch unsere deutsche Landw irtscha ft au f ih re  r ich tige  
H öhe gebracht haben und p ro  H ekta r w e it m ehr produzieren als früher.

W as von Deutschland g ilt, g il t  m einer A n s ich t nach m utatis 
m utandis na tü rlich  auch von unseren deutschen K o lon ien , speziell
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von Togo. H e rr  Booth  hat schon hervorgehoben, daß w ir  große 
Bestände —  3000 qkm  —  der schönsten Ö lpalm w älder a lle in  in  
Süd-Togo haben, d ie  w ir  n ich t nutzen. Das repräsentiert v ie le  M il
lionen K ap ita l. W ir  haben doch n ich t nur unsere K o lon ien  erworben, 
um dem Neger nur S icherhe it fü r sein Leben und sein E igentum  
zu geben, w ir  haben unsere K o lon ien  erworben, um uns fü r Deutsch
land end lich  ein großes, unabhängiges W irtschaftsgeb ie t zu schaffen, 
w ie  es die Engländer, Franzosen, A m erikane r und Russen haben, 
wie es die Japaner je tz t auch anstreben. W ir  sind von den großen 
K u ltu rv ö lk e rn  das einzige gewesen, das bis je tz t in  bezug au f die 
Produkte  der trop ischen Landw irtscha ft au f frem de Länder angewiesen 
und infolgedessen beim  Abschluß von Handelsverträgen und bei 
a llen m öglichen anderen K om p lika tio ne n  im m er von dem m ehr oder 
w eniger großen W o h lw o lle n  oder Ü be lw o llen  frem der Nationen ab
hängig war. D u rch  den E rw erb  der K o lon ien  sind w ir  in  die Lage 
versetzt worden, die trop ischen P rodukte  im  W e rte  von vie len M il
lionen, die w ir  jä h rlic h  noch fü r unseren Volkshaushalt benötigen, 
in  unseren K o lon ien  selbst zu erzeugen.

W as haben w ir  b isher gele istet! In  Togo, w ie ich  eben zeigte, 
sehr wenig, und es is t m eine feste Überzeugung, daß w ir  auch da 
nur vorw ärts komm en, wenn w ir  Plantagen m it K ap ita l, m it w irk lic h  
w issenschaftlich durchgebildeten und hochstehenden L e ite rn  und 
Landw irten  ins Leben rufen. Daß w ir  das n ich t ohne U nterstü tzung 
und ohne H ilfe  der R egierung tun  können, darüber, glaube ich, 
sind w ir  uns auch k lar. Ich  glaube, es is t die Aufgabe der Regierung, 
daß, wenn sie Bahnen baut, um das Land zu erschließen, sie auch 
w eite r das deutsche K a p ita l unterstützt, um Plantagen ins Leben 
rufen zu können, die dann auch erst die Eisenbahnen r ic h tig  be
fruch ten  werden. Ich  war erstaunt zu sehen, als ich  von Lom e 
nach A takpam e fuhr, daß rechts und links der Bahn au f 160 km  
m ehr oder w eniger n u r unku ltiv ie rtes Land lieg t. S tatt dessen 
könnten a u f K ilo m e te r hinaus, w ie es an der Tangabahn in  
O sta frika  der F a ll ist, d ie  schönsten Plantagen, die fruchtbarsten 
Ländereien vorhanden sein, w odurch  die Bahnfrachten erhalten, die 
A usfuhr sich heben und Geld in  die K o lon ie  kom m en würde. A uch  
die Neger w ürden dadurch entschieden gehoben und selbst lernen, 
das Land, das ihnen im m er noch im  Überfluß ble iben würde, in  
r ich tig e r W eise zu entw ickeln.

H e rr  V ie t o r :  In  den Ausführungen des H e rrn  Booth  is t auch 
fü r  m ich noch sehr v ie l Neues gewesen, und das W ich tigs te , der 
springende Punkt w ar fü r m ich  entschieden der, daß er sagte, auch
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in  trockenen Jahren könnte man bei der Ö lpalm e ein v ie l größeres 
Resultat erzielen, wenn sie n ich t so d ich t stände w ie in  Togo. 
D arüber habe ich  m ich aber gewundert, daß H e rr  B ooth  gar n ichts 
über die Regenverhältnisse gesagt hat. Ich  habe mein Geschäft 
je tz t 25 Jahre in  Togo. In  diesen 25 Jahren haben w ir  uns nach 
unserer S ta tis tik  daran gewöhnt, daß w ir  alle fü n f oder sieben Jahre 
die guten und schlechten Jahre der B ib e l haben. W ir  wissen sehr 
genau, daß, wenn w ir  d re i oder v ie r gute Jahre hatten, dann eine 
T rockenze it von d re i bis v ie r Jahren fo lg t. D adurch  is t auch die 
m erkw ürdige  Zahl zu erklären, welche von 1903 bis heute die P ro 
duk tion  angibt. D ie  Jahre 1902 und 1903 waren die größten, die 
w ir  in  ganz A fr ik a  gehabt haben. W ir  haben damals einen kolossalen 
Aufschw ung der ganzen K o lon ie , auch an der Goldküste, gesehen. 
D ann braucht die Palme, wenn sie auch ein Jahr lang guten Regen 
gehabt hat, m indestens zwei b is dre i Jahre, um sich w ieder zu er
holen. D ie  A usfuhr is t in  diesem Jahre so groß gewesen, w ie  w ir  
sie n ich t einm al im  Jahre 1902 gehabt haben. H e rr  Baron H erm an 
wies darauf h in , daß w ir  nur 3 M illion en  M ark A usfuhrw ert in  diesem 
Jahre hätten. H ie r  muß ich  darauf hinweisen, daß diesmal der Mais 
durch die Überschwem m ungen und den späteren Regen absolut 
ausgefallen ist, obg le ich die E ingeborenen v ie l Mais angebaut haben. 
W enn  es sich e in rich ten  ließe, daß in  anderer W eise die Palmen
bestände ausgenutzt werden könnten, so würde das einen ganz 
kolossalen F o rtsch ritt fü r Togo  bedeuten. Ich  kann m ich  gar n ich t 
genug darüber wundern, daß noch ke in  Mensch au f den Gedanken 
gekom m en ist, obw oh l w ir  sovie l landw irtschaftliche  Referenten und 
sovie l Versuchsstationen in  Togo gehabt haben, daß man T ogo  hätte 
anders verw erten können, wenn man diesen Palmenbeständen größere 
A u fm erksam ke it geschenkt hätte.

H e rr  D ire k to r  H  up  fe  1 d : H e rr  V ie to r  m einte, es sei m erkw ürdig , 
daß man erst je tz t au f die falschen K u ltu rm ethoden  bei den Ö l
palmen hinweise. D ie  Angaben des H e rrn  Booth  werden aber durch 
die E rfahrungen der Agupflanzung bestä tig t; auch d o rt tragen ganz 
d ichte Ö lpalmenbestände fast nichts, während die Erträge nach dem 
A us lich ten  sprunghaft zunehmen.

D ie  Z iffe rn  der A usfuhrs ta tis tik  von 1902 und 1911 sind durchaus 
verg le ichbar. H e rr  Baron H erm an hat näm lich  die Jahre der 
Höchstausfuhr, die R ekord jahre verg lichen und festgestellt, daß das 
R ekord jahr 1902 m it ungefähr 9000 t und das R ekord jahr 1911 m it 
etwa 13000 t  Palmkerne doch e igentlich  nur eine Zunahme zeigen, 
die im  V e rg le ich  zu dem, was unterdessen fü r das Land getan worden
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ist, außerordentlich gering  dasteht. Ä h n lich  ist es m it dem Palmöl. 
Da war der Rekord im  Jahre 1901 3800 t, je tz t haben w ir  4000 t.

W as den Mais anbetrifft, so dürfen w ir  a u f das eine Jahr 1908 
m it 30 000 t  A u s fu h r n ich t zu stolz sein. Ich  fürchte, das kom m t 
n ich t wieder, und die Beruhigung, daß an dem Rückgänge das W e tte r 
schuld gewesen wäre, te ile  ich n icht. Ich  fürchte, daß w ir  bei Mais 
eine ähnliche E n tw ick lung  erleben werden w ie in Lagos. Lagos 
hat auch e inm al in  einem Jahre 17000 t Mais e xp o rtie rt und dann 
dam it aufgehört. In  ganz schlechten Jahren, wo die Eingeborenen 
nichts verdienen, werden sie die fü r sie wenig  lohnende M aisku ltu r 
fü r Ausfuhrzw ecke w ieder aufnehmen; aber im  großen ganzen 
dürfen w ir  n ich t hoffen, daß w ir  aus Mais eine dauernde Einnahm e 
bekommen. Außerdem  sind 30000  t  Mais n ich t m it 3 M illionen  zu 
bewerten, denn w ir  dürfen m einer A n s ich t nach doch nur den W e rt 
drüben nehmen und n ich t den in  H am burg.

H e rr  John B o o th :  Ich  w ill  nur kurz H errn  V ie to r  erw idern, daß 
m ir  die Regenstatistik w oh l bekannt ist. Ich  behaupte nun auch 
n icht, daß, wenn die Ö lpalm enhaine au f 250 bis 300 Bäume p ro  1 ha 
appre tie rt wären, ganz gle iche und regelmäßige Ern ten  e rz ie lt würden. 
E ine Tonne K erne  und eine Tonne Ö l au f den H ek ta r w ird  eine 
vo lle  E rn te  sein, wenn man ein R ohgew icht der Früchte  von etwa 
7 ¡2 t  p ro  ha annim m t. D ie  E rfahrungen werden dahin gehen, daß 
man in trockenen Jahren auch bis au f eine halbe Tonne im  Ertrage 
heruntergehen w ird . Es liegen aber in  Togo etwa 300000 ha Ö lpalm en
land. Nehmen w ir  an, daß davon nur 100 OOO a u f der tie fgründ igen 
sekundären Roterde der Küste, also a u f dem Boden, der s ich0 in  
das französische Gebiet Dahom ey h ineinzieht und d o rt die Palm 
ernten hervorb ring t, liegen, und rechnen w ir  davon nur 30000, die 
le id lich  gut k u lt iv ie rt sein sollen, m it e iner Tonne Ö l und e iner 
Tonne Kerne  p ro  ha, dann haben Sie schon 30 000 t. Jetzt brachte 
die K o lo n ie  1911 als Rekord, gutes und schlechtes Land durch 
einander, 13 000 t Kerne, die bei der bekannten Verschwendung der 
Eingeborenen nur 3900 t  Ö l ergaben; und das sind fü r die heutige 
E ingeborenenku ltu r schon sehr beträch tliche  Mengen und W erte. 
Ich  habe darüber eingehende Beobachtungen gemacht, die demnächst 
im  D ru ck  erscheinen werden. Ich  w ill m ich  deshalb h ie r darüber 
n ich t w e ite r auslassen.

H e ri Professor D r. W a r b u rg :  D ie  Zahlen, die H e rr  Booth an- 
fuhrte , sind außerordentlich interessant; sie würden vo r allen D ingen  
zeigen, w ie außerordentlich v ie l w ich tige r die Ö lpa lm enku ltu r0 in  
Io g o  sein könnte  als jede M aisku ltu r. Gegenüber der A usfuhr von
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3 M illionen  M ark Mais würden a lle in  diese IOOOOO ha bei 800 M. 
fü r  eine Tonne Ö l und Kerne  ungefähr 80 M illion en  M ark Ö l
p rodukte  hervorbringen. F re ilich  müßte dann eine ra tione lle  K u ltu r  
betrieben werden, w ie es nur große europäische Gesellschaften zu 
tun verm ögen. Ich frage nun H e rrn  Booth, ob die Regierung auch 
die h ie rfü r nötigen großen K om plexe  Landes an Gesellschaften ab
zugeben vermag, oder ist das Land so w e it im  Besitz der E in 
geborenen, daß größere zusammenhängende Flächen n ich t mehr 
übrig  bleiben? D ies ist jedenfa lls  eine überaus w ichtige  Frage, w ie 
ein Beispie l in  Kam erun beweist. Es hat d o rt ein überaus m ächtiger 
Konzern, der deutsche und holländische M argarinefabriken umfaßt, 
eine w irk lic h  großartige A n lage zur A u fb e re itu n g  von Ö lfrüch ten  
hergeste llt, aber es zeigte sich, daß es in  dem menschenarmen 
Kam erun in  der weiteren U m gebung der F ab rik  n ich t m ög lich  war, 
einen großen Landkom p lex  zusammenzubekommen, und von den, 
ich  glaube, 5000 ha, welche die Gesellschaft zu besitzen wünschte, 
hat sie nach Ü berw indung  v ie le r Schw ierigkeiten 800 ha bekommen, 
also lange n ich t genug, um ih ren  Betrieb sicherstellen zu können. 
W ird  es also m ög lich  sein, selbst bei gutem  W ille n , ich meine bei 
größter U nterstü tzung der Regierung, in  diesem T e ile  Togos größere 
Strecken Landes fü r diese doch fü r unsere K o lon ie  absolut w ichtige  
K u ltu r  zusammenzubringen?

H e rr D ire k to r  v. B e c k : Ganz ähnlich, w ie es bei der Ö lpalm e 
ist, is t es auch bei der Kokospalm e. Gerade bei der Neu Guinea 
Compagnie liegen h ie rüber langjährige  Erfahrungen vor. D ie  E r 
fahrungen sind die, daß die Palmen, wenn sie zu d ich t gepflanzt 
sind, fast gar n ichts ergeben, außerdem aber der Schädlingsplage 
ve rm ehrt ausgesetzt sind; kurzum , die enge Pflanzweite is t verfeh lt. 
D ie  E ingeborenen pflanzen meist alles eng, oder aber sie stellen die 
I  ahnen m itten  in  den W a ld  h ine in , die dann w iederum  von anderen 
Bäumen u m ring t sind. Das geht so weit, daß auch Schlinggewächse 
au f die Palmen h inau fk le tte rn . Man is t also zunächst dam it vor- 
gegangen, daß man g ründ lich  niedergeschlagen und ausgelichtet hat. 
Man hat entweder Palmen umgehauen, um den anderen m ehr L ich t, 
L u ft  und Leben zu geben, oder man hat den U rw a ld  zu rück
geschlagen und die Palmen vo r allen D ingen von den Sch ling
gewächsen gere in ig t. E ine solche Palme, die von Schlinggewächsen 
be fre it w ar, hat im  nächsten Jahre allerd ings nur wenig  getragen, 
im  zweiten Jahr hat sie sich aber m ächtig  e rholt, und in  e inigen 
Jahren stand sie da, als ob sie plantagengerecht gepflegt worden 
wäre. Was das ausmacht, kann ich  Ihnen an e iner Insel beweisen,
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die vo r etwa 7 Jahren in  solche K u ltu r  genommen worden ist. 
D ie  Insel hat ungefähr iOOO ha K u ltu rs trecken . Man is t an ih re  
Bearbeitung herangegangen, hat d ie  Palmen herausgeschlagen und 
sie, soweit das bei den Reservaten fü r  die E ingeborenen m ög lich  
war, in  tragende Pflanzen umgewandelt. V o n  dieser Stelle sind 
früh e r 50 Tonnen K opra , wenn es hoch kam, ge lie fe rt w orden; das 
vergangene Jahr hat ohne Anrechnung  der eigenen Plantagen
palmen über 500 Tonnen gebracht. Das ist das Resultat des syste
matischen Auslichtens. D ie  Palmen sind je tz t alle in  guter K u ltu r . 
In  dem früheren Zustande w urde die Insel auch v ie l m ehr von der 
D ü rre  m itgenom m en, so daß sie manchmal gar n ichts lie fe rte . W enn 
Sie die S ta tis tik  der K opra -A usfuh r von Guinea ansehen, werden Sie 
finden, daß die Z iffe rn  frühe r ständig schwankten; sie finden 3000, 
4000, 5000, dann w ieder 3000 und 2000 t  als Jahresexport an
gegeben. Seitdem aber die Verbesserungen angebracht und die 
Plantagen in  E rtrag  gekommen sind, finden Sie neuerdings a lljäh r
lich  einen sprungweisen Aufschwung. In  dem neuen E ta t rechnet 
der G ouverneur bereits m it 15 OOO t. D iese Zunahme im  V erlaufe  
von 10 Jahren ist nur der regelrechten Bearbeitung zu verdanken. 
Das Ausschlagen der Bestände so llte  auch bei der Ö lpalm e m ög lich  
sein, und es werden sich m einer M einung nach sicherlich  Gesell
schaften finden, die, wenn sie das nötige T e rra in  bekommen, au f 
diese W eise vorgehen werden.

H e rr  Baron H e rm a n  - S c h o rn : Ich  m öchte n ich t m ißver
standen werden. Ich  sehe natü rlich  auch als das einfachste und 
nützlichste  die Ausbeutung der vorhandenen Palmenbestände an. 
W enn  w ir  in  D eutschland ausgedehnte Forsten haben, denken w ir  
n ich t daran, sie niederzuschlagen und dafür reine Landw irtscha ft zu 
tre iben. Ä h n lic h  is t es m it den Palmenbeständen. Ich  w ürde es ferner 
sehr bedauern, wenn w ir  von der Regierung verlangen würden, w ie 
es frühe r v ie lfach  geschehen ist, daß den Gesellschaften au f Kosten 
des Negers ausgedehnte Landkonzessionen gegeben werden. Das 
wäre w ieder das andere E xtrem . A b e r den deutschen U n te r
nehmungen m it H ilfe  der Regierung so v ie l Land zuzuweisen, daß 
sie einen ra tione llen  und regelrechten Betrieb auch fü r Ö lpalm en 
anbahnen und ausführen können, daß es sich lohnt, w irk lic h  tüch tig  
ausgebildete landw irtscha ftliche  L e ite r hinauszuschicken, daß es sich 
lohnt, die Ö lpalm enwerke aufzubauen usw., das ist na tü rlich  G rund
bed ingung; denn m it wenigen H ektaren  läßt sich da n ichts machen.

Das w eitere  wäre die A usnutzung der sogenannten Baumsteppen. 
W ir  haben H underte  und Tausende von Q uadra tk ilom etern  an den
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beiden Bahnen, die keine Ö lpalm en tragen, die aber m einer festen 
Überzeugung nach, w ie sich das übrigens auch noch zeigen w ird , 
einen vo rzüg lichen  Boden fü r Baum w olle  abgeben. Ich  habe die 
Versuchsfelder in  N uatjä  gesehen; man kann sich nichts Besseres 
wünschen. H ie r  is t der Beweis gelie fert, daß diese Böden die Baum 
w o lle  tragen und gu t tragen. So aber, w ie  bis je tz t der Baum w oll
bau gehandhabt w ird , ist es m ehr oder w eniger eine Spielerei. W enn 
man durch Togo geht oder reist, so sieht man da und d o rt eine 
k le ine  Fläche m it Baum w olle  bestanden, die meist, soweit es sich 
h ie rbe i um E ingeborene handelt, n ich t größer is t als dieses Z im m er, 
v ie lfach  nur halb so groß. W ie  können w ir  auch au f derartig  k leinen 
Flächen etwas V ernünftiges p roduzieren ! W arum  sollen w ir  in  Togo 
n ich t ebenso große Baum wollp lantagen hervorbringen können, w ie 
das in  A m erika  der F a ll ist. In  den Südstaaten N ord-Am erikas 
w ird  der H ekta r Baum wolland je tz t w oh l M. 800 bis M. IOOO 

kosten; h ie r bekommen w ir  ihn  fü r M . 10. D e r la g e lo h n  in  den 
Baum wollstaaten Am erikas geht bis zu M. 10, — ; h ie r beträg t er, 
glaube ich, 60 Pfg. oder noch n ich t e inm al so v ie l. In  den Baum 
wollstaaten haben w ir  b is zur Küste einen T ransportw eg von häufig 
über 1000 km ; h ie r handelt es sich um etwa 50 km. Es ist also 
nur d ie  F rach t von Lom e bis Deutschland m it der von New Y o rk  
oder New Orleans nach Deutschland in  V erg le ich  zu stellen. D ieser 
U nterschied kann aber n ich t so groß sein, daß die R en tab ilitä t n ich t 
ganz außerordentlich zugunsten Togos ausfällt. A b e r w ir  müssen
__ und ich habe das m it den H erren  in  N uatjä  auch besprochen —
einm al feststellen, w ie sich ein europäischer G roßbetrieb fü r Baum 
w o lle  m it r ich tige r F ruch tfo lge , die wahrsche in lich  notw endig  werden 
w ird , rechnerisch ste llt. M einer A ns ich t nach brauchen w ir  n ich t 
e inm al diese U nterlage; wenn w ir  sie aber von der Versuchs-Station 
der Regierung bekomm en, so is t es dankenswert und nützlich. Dann 
sollten w ir  aber n ich t länger zögern, an der ganzen Bahn entlang 
Baum w ollp lantagen anzulegen, dam it end lich  T ogo  zu einem Baum- 
wollbezugslande fü r Deutschland w ird .

H e rr  J o h n  B o o th :  Ich  m öchte noch H e rrn  Prof. W arbu rg  auf 
seine Fragen antworten. Ich  habe die erste so verstanden. Is t es 
m ög lich , vorausgesetzt, daß der gute W ille  der Behörden und In te r
essenten vorhanden ist, größere Ö lpalm -Ländere ien in  T ogo  von den 
E ingeborenen kä u flich  zu erwerben? Ich  möchte glauben, daß zwischen 
dem D o rfla n d  im  Bezirke Anecho B locks von v ie lle ich t e in igen 
hundert H ektaren ausgeschnitten werden können. Es w ürde einer 
F ab rik  ja  auch n ich t v ie l ausmachen, wenn das W egenetz verbessert
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w ird  man leg t doch Feldbahnen fü r  größere Betriebe an __, ob
sie e in  größeres Gelände hätte oder m it 2, 3 auseinanderliegenden 
arbeitete. Das halte ich fü r m ög lich . Ü ber die Neigung der Be
hörden einem solchen F o rtsch ritt gegenüber ist je tz t gerade, wo 
ein Gouverneurwechsel stattfindet, w oh l schwer eine M einung zu 
äußern. D e r Gouverneur in  Togo schien der A n s ich t zu sein, daß 
solche E n tw ick lung  m ög lich  sei. Land w ird  n ich t b il l ig  sein. Es 
w ird  jedenfa lls n ö tig  sein, daß alle Elemente, die in  T ogo  interessiert 
sind und E in fluß  haben, d ie  Behörden, die M issionen und die K a u f
leute im  Interesse der En tw ick lung, auch der E ingeborenen, Zusammen
halten. W enn das aber der F a ll ist, und der gute W ille  besteht, 
solche Neuerung ins Leben zu rufen, dann w ird  auch, w ie ich  über
zeugt b in , die O pposition  der E ingeborenen, die sich zweife llos h ie r 
und da bem erkbar machen w ird , zu überw inden sein. Bald werden 
dieselben aber ih ren  eigenen V o r te il einsehen.

H e rr  V ie t o r :  Ich  finde es ganz außerordentlich bedauerlich, 
daß H e rr  Booth  n ich t schon vo r 10 Jahren in T ogo  gewesen ist! 
sondern uns erst je tz t au f d ie  d o rt vorhandenen Schätze h in  weist 
und auch darauf aufmerksam macht, daß sie ra tio ne ll gehoben werden 
können. Ich  m öchte m ich gegen etwas wenden, was H e rr  Baron 
H erm an gesagt hat. E r hat unsere K o lo n ie  herz lich  schlecht ge
m acht und darauf hingewiesen, daß sie nur so v ie l produziere, w ie 
ein paar R itte rg ü te r h ie r in  Deutschland. Indessen, Togo is t ja  
n ich t m al ein Zehntel so groß w ie Ostafrika, das tro tz  seiner hoch- 
entw ickelten Plantagen im  Jahre 1910 nur fü r 20 M illion en  aus- 
ge fuhrt hat, Togo hingegen fü r M . 7 222 OOO. W enn w ir  die Zahlen 
unter diesem Gesichtspunkt in  V e rg le ich  stellen, dann können w ir  
m it den Fortschritten , die w ir  bis je tz t in  Togo gemacht haben, ganz 
außerordentlich zufrieden sein. H ätten  w ir  aber schon vor 10 Jahren 
gewußt, daß w ir  aus Togo noch so v ie l m ehr hätten machen können, 
dann hätten w ir  heute schon w ieder w e ite r sein können.

H e rr  J o h n  B o o th :  In  T ogo  m acht man ganz eigenartige E r
fahrungen. D e r Ö lp a lm d is tr ik t Anechos is t in  einem Tagemarsch 
von der Küste  zu erreichen. A m  nächsten Tage is t man im  Zentrum  
der K u ltu ren . D ie  meisten der Interessenten sind aber noch nie 
dagewesen. A u ch  ist die R egierung noch nie a u f den Gedanken ge
kommen, der doch e igentlich  nahe lieg t, in  der Nähe der D örfe r, 
die in  jen e r bevorzugten Gegend liegen, k le ine  Ö lpa lm fe lder an
zulegen, und zwar nach pflanzerischer M ethode und um Verg le iche 
des Ertrages zwischen ihnen und den E ingeborenenfeldern anzustellen.
In  bezug a u f das Ö lpalm enland is t noch nichts geschehen. Man hat
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das Gefühl, daß in  der K o lon ie  sehr v ie l geschrieben und berich te t 
wurde. D am it kom m t die Praxis keinen Z o ll vorwärts.

H e rr  Baron H e rm a n -S c h o rn :  A u f  die Äußerung des H e rrn  
V ie to r  muß ich  erw idern, daß ich vo rh in  von der M e h ra us fuh r 
sprach. W ir  haben gegenüber den 5 M illionen  A usfuhr landw irt
schaftlicher P rodukte  auch eine E in fuh r, die man doch e igentlich  
abziehen muß. Dann is t bei dieser A usfuhr im m er noch der Raub
bau zu berücksichtigen. W enn Raubbau getrieben w ird , so nenne 
ich  das n ich t P roduktion ; es handelt sich da um alte Schätze, die 
w ir  herausnehmen, ohne der K u ltu r  etwas Neues zu geben. D er 
V e rg le ich  m it O stafrika is t m ir auch n ich t maßgebend. D o r t hat 
v ie le  Jahre lang im  Plantagenbau ein D ile ttan tism us geherrscht, der 
h im m elschre iend war.

H e rr  D r. H i l l  m a n n  : Etwas ungünstiger als in  den Südstaaten 
von Nordam erika liegen die Verhältnisse in  Togo fü r  große Baum- 
w ollpflanzungen le ider doch. D e r U nterschied besteht darin, daß 
die A m erikane r ohne große Schw ierigkeiten Zugvieh verwenden und 
m it sehr guten Ackergeräten arbeiten können. In  T ogo  liegen diese 
Verhä ltn isse v ie l schwieriger, w e il Zugvieh d o rt nur in  beschränktem 
Maße verwendet werden kann. Ich  weiß, daß in  Nuatjä Zugtiere 
gehalten worden sind, m it denen gepflügt w urde; aber es sind ver
heerende K rankhe iten  vorgekom m en. Neuerdings aber haben w ir  
die Aussicht, daß w ir  Bodenbearbeitungs-Geräte m it M oto ran trieb  
herausbekommen werden, die n ich t sehr schwer und n ich t sehr teuer 
sind, und es w ird  dann w ahrschein lich auch fü r verhältnismäßig 
k le inere  Betriebe m ög lich  sein, sich Bodenbearbeitungsmaschinen zu 
beschaffen, um die Bodenbearbeitung vorzunehm en.

Ich  d a rf Ihnen auch verraten, daß w ir  neulich m it einem 
Ingenieur über diese Frage bei der Deutschen Landw irtschafts- 
Gesellschaft eine Besprechung gehabt haben, und daß m it der V e r
wendung und dem Ausbau der A pparate  g le ichze itig  h ier in  Deutsch
land und auch in  den K o lon ien , und zwar in  O stafrika, durch V e r
suche eingesetzt werden w ird .
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5. Voranschlag

D ie  F inanz-Kom m ission leg t den Voranschlag 1912 vor, der von dem
Das K om itee  e rte ilt dem Voranschlag in

Voranschlag
Einnahmen.

I .  Beiträge von H andel und Industrie , von körper-
schaftlichen und persönlichen M itg liede rn  . . M. 146 OOO,—

2. B e ih ilfe  des Reichsamts des Inne rn  . . . . « 30 OOO,—
3. Be ih ilfe  der W o h lfah rts lo tte rie  zu Zwecken der

Deutschen S c h u tz g e b ie te .......................................« 100 OOO,—
4. Kautschuk- und Guttapercha- 

U nternehm en, zurückgeste llt 
p ro  1912 und 1913 . . . M . 17 OOO,—

reduz ie rt durchNachrechnungen 
aus den Jahren 1906 bis 1911

u m .................................. ■ . « 3 500,—  « 13 500,—

5. Z in s e n ...............................................................................« 10 OOO,—
6. „D e r  T ropenpflanzer“ .............................................« 22 000,—
7- Vorschuß des K o lon ia l-W irtscha ftliche n

Kom itees zur Balanzierung des Voranschlages « 28 OOO,—

M. 349 500,



-  8 ;

Voranschlag 1912

1912.
Referenten der Kom m ission , H e rrn  D ire k to r  L a d e w ig ,  e rläu te rt w ird , 

fo lgender Fassung seine Zustim m ung:

Ausgaben.
1. B aum w ollun te rnehm ungen ....................... .....  . . M. 210500,
2. Kautschuk- und G uttapercha-U nternehm en in

N e u g u in e a .....................................................................* 12 500>
3. B e ih ilfe  an die K autschuk-Zentra ls te lle  fü r die

K o l o n i e n ........................................................................... (< 1 ° 00’
4. Förderung  der Reiskulturversuche der M ission

vom  H e ilige n  Geiste in  Neuguinea 5 000,
5. Beschaffung von D i v i d i v i s a a t ................................... « 1 500>—
6. F l ie g e r s t ip e n d iu m ..........................................................<! 4000 ,
7. B e rg b a u s t ip e n d ie n ............................  « 3 °°°>
8. K o lo n ia l-W irtsch a ftlich e  Propaganda, D ru c k 

sachen, P o rti, Frachten und Spesen . . • • « 36 OOO,—

9. Geschäftsstelle, Gehälter an 1. Sekretär, 2. Se
kretär, I .  Buchhalter, 2. Buchhalter, Exped ien t,
S tenotyp istinnen und Bureaudiener . . . . « 28 OOO,—

10. K o lon ia l-W irtscha ftliches  A rc h iv  und R egistratur,
einschl. Gehälter an A rch iva r und Assistent . « 4 OOO,—

11. B u r e a u m ie te ............................................................. (< ^ OOO,

12. „D e r  T ropenpflanzer“ , Redaktionsgehalt, M it
arbeiterhonorare, D ruckkosten, Inseraten-
provis ionen und P o r t i ............................................« 36 000,

M. 349 500,—
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6. Scicifuerfeilung. Wissenschaftliche und technische Prüfung 
non Rohstoffen und Produkten.

Ü ber verte iltes Saatgut und die vorgenom m enen Untersuchungen 
geben die nachstehenden Tabellen I — I I I  (S. 99— 117) Aufschluß.

7. flusfichten für Viehzucht im IIluania*Bezirk, Deuffch*Oifairika.
H e rr Reg.-Rat G u n z e r t ,  Bezirksamtmann von Muansa, machte 

dem K om itee  über die Aussichten einer V iehzuch t im  Großbetriebe 
durch Europäer im  B ezirk  Muansa ausführliche M itte ilungen , die w ir  
h ie rm it Interessenten zur Kenntn is  geben. H e rr  Reg.-Rat Gunzert 
schre ib t unter dem 4. N ovem ber 1911 w ie fo lg t:

A u f  m einer letzten Reise an der Ostküste des Sees kam m ir 
zum Bewußtsein, was fü r ein großartiges V iehw eidegebie t w ir  zwischen 
Speke- und B aum anngo lf besitzen und mangels kapita lis tischer In itia tiv e  
dem Steppenw ild  überlassen! Beiderseits an die genannten Buchten 
grenzend, also gegen Wassermangel geschützt und dem Schiffsverkehr 
erschlossen, lie g t h ie r ein etwa 40 OOO ha großes, fast baumloses 
tsetsefreies Gebiet, welches durchweg von dichtem , 50 cm hohem 
Gras bestanden ist. D ies Gras w ird  von den W asukuma, welche ja  
K enner der V iehzuch t sind, als ausgezeichnet nahrhaft bezeichnet 
wozu gewiß der starke K a lkgeha lt des Landes beiträgt. Das Land 
ist in  sich abgeschlossen, nach außen le ich t abzusperren, nur in 
einem dünnen Stre ifen entlang der Spekegolfküste bewohnt, doch 
könnte die notwendige A rbe ite rscha ft und gutes V iehhütepersonal 
aus dem nahen Usukuma bezogen werden. Das Land w ird  von 
einem Steppenfluß durchzogen, w elcher je tz t nu r in  der Regenzeit 
Wasser füh rt, aber m it H ilfe  e infacher Stauwerke w oh l zu dauernder 
E rg ie b ig ke it gebracht werden kann; im  übrigen müßten als H aupt- 
tränken die Seeufer selbst dienen. D ies Land wäre w oh l imstande, 
eine R inderherde von 4 00 00  bis 50000 Stück zu ernähren, so daß der 
Besitzer w oh l m it der Z e it dahin gelangen könnte, jä h rlich  10000 
Ochsen eigener Zucht zu schlachten. Dazu kom m t, daß alle benach
barten Landschaften, vo rnehm lich  Usukuma und der nörd liche  Schirati- 
Bezirk, aber auch Ukerewe, Uschaschi, Ussinsa usw. äußerst v iehreich
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sind und eine bedeutende Zahl guter Schlachtochsen hervorbringen. 
Usukum a a lle in  besitzt nach der Schätzung des Regierungstierarztes 
Scheele 100000 Stück M utte rv ieh  und sendet a lljäh rlich  m ehr als 
10000 Ochsen zur Küste, ungerechnet die Menge, welche im in la n d  
selbst verzehrt w ird . D ie  Preise, zu welchen derzeit noch Schlacht
ochsen und M utte rv ieh  angekauft werden können, sind hervorragend 
günstig und werden, solange keine Eisenbahn h ie rherkom m t, so 
ble iben. Man zahlt in den verschiedenen Te ilen  des Bezirkes fü r 
v ö llig  ausgewachsene Schlachtochsen 18 — 30 Rp., fü r M utterkühe 
20— 35 Rp., fü r w eib liches Jungvieh 12— 20 Rp., fü r männliches 

Jungvieh 6— 12 Rp.
Bieten diese Tatsachen in  ih re r Gesamtheit n ich t günstige A us

sichten fü r ein großes V iehzucht- und F le ischverarbe itungsunter
nehmen? Ich  denke. dabei an Fleischkonserven, Corned Beef, F le isch
extrakt, Fleischsaucen, welche an O rt und Stelle fa b riz ie rt und ver
lö te t, durch S ch iff und Bahn e xpo rtie rt, in  Europa einen hervor
ragenden M ark t fänden, zumal bei den heim ischen, dauernd steigenden 
Fleischpreisen. Ich  füge noch hinzu, daß die H äute  der Usukuma- 
r in de r die geschätztesten in  der K o lon ie  sind und bei ra tione lle r 
A u fb e re itu n g  im  großen einen noch w e it höheren Preis erzielen 
könnten, als dies je tz t der F a ll is t; fe rner daß bei solchen Massen
schlachtungen, w ie  sie h ie r m ög lich  sind, auch die je tz t unverwerteten 
T e ile  der T iere , als da sind Knochen, H örne r, H ufe  usw., lohnende 
V era rbe itung  zu Le im  u. dgl. finden könnten. B rennholz zum F a b rik 
betrieb  is t am See selbst noch au f lange Jahre genügend vorhanden. 
Zum Schluß füge ich  noch hinzu, was ich  oben zu sagen vergaß, 
daß in  der näheren Umgebung des geschilderten. Landes sich noch 
zwei ähn lich  aussichtsvolle Großviehzuchtsgebiete befinden, welche 
bei w e ite rer Ausdehnung des Unternehm ens herangezogen werden 
könnten : die sogenannte Ruvannasteppe östlich  des Spekegolis, welche 
eine Ausdehnung von w oh l 100000 ha hat und östlich  von Schirati 
das H och land von U niam ongo, welches, e in ige hundert M eter übci 
dem Seespiegel gelegen, eine prächtige H ochw eide b ie te t und durch  
den Marafluß, an dessen Schiffbarm achung die Verw a ltung  zur Zeit 
m it Aussicht au f E rfo lg  arbeitet, an den Seeverkehr unm itte lba r an

geschlossen werden w ird .
Ich  wäre Ihnen außerordentlich dankbar, wenn Sie von diesen 

M itte ilungen  Gebrauch machen und kap ita lk rä ftige  Kre ise  der Lebens
m itte l-Industrie  fü r m einen Plan interessieren möchten. Ich  d a rf 
w oh l sagen, daß es sich h ie r n ich t um die Phantasien eines erfindungs
reichen A frikaneu lings, sondern um eine ernste und aussichtsreiche
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Sache handelt, welche dem deutschen Großkapital, davon b in  ic h ' 
überzeugt, ein lohnendes Feld der Betä tigung bieten würde.
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A u s fü h rlich e r äußert sich H e rr  Reg.-Rat G u n z e r t  zur Frage 
unter dem 26. N ovem ber 1911 w ie fo lg t:

G ru n d z ü g e  zu e in e m  G r o ß v ie h z u c h ts 

u n d  F le is c h v e r w e r tu n g s - U n te r n e h m e n  im  M u a n s a b e z irk .

I. L a g e  und B e s c h a f fe n h e it  des Landes: A n  der Ostseite 
des V iktoria -N yansa zwischen Baumann- und Spekegolf lieg t ein 
um fängliches Gelände, welches fü r den Großbetrieb von V iehzucht 
geeignet scheint. Es w ird  südlich  durch die Küste des Spekegolfs 
von seinem Nordostende bis zur Landschaft Butim ba, w estlich durch 
eine L in ie  von B u tim ba nach Muranda am Baum anngo lf und durch 
diesen selbst begrenzt; im  N orden und Osten scheint es sich in  
m ächtiger Ausdehnung bis zum Fuße der Chirolwe-, Usanaki- und 
Uschaschi-Berge zu erstrecken, doch können d o rt die Grenzen erst 
a u f G rund einer genauen Gelände-Untersuchung und Aufnahm e er
m itte lt werden. D e r F lächen inha lt dieses Gebiets d a rf w oh l au f 
40 000 ha geschätzt werden. Das Land is t fast baumlos, durchweg 
hügelig  und der Versum pfung n ich t ausgesetzt. D e r Boden besteht 
aus dunklem  Ton m it gutem  Phosphor-, S tickstoff- und K a ligeha lt 
m it re ich licher Be im ischung und U nterlage von Steppenkalk. D em  
zu le tzt genannten Stoffe is t w oh l zu danken, daß der Graswuchs fü r 
a frikanische Verhä ltn isse selten stark, d ich t und g le ichm äßig ist. 
Im  O ktober d. Js., also am Ende einer m ehr als vierm onatigen 
Trockenze it, fand ich  einen 40 cm hohen geschlossenen Bestand von 
fe inem  saftigen Grase, dessen A r t  von den E ingeborenen als he rvor
ragend nahrhaft bezeichnet w urde; dank diesen günstigen F u tte r
verhältn issen w ird  das Land imstande sein, im  D urchschn itt e in R ind 
p ro  H ektar, im  ganzen som it eine sta ttliche  H erde von 40 000 Stück, 
zu ernähren. D e r in  Uschaschi entspringende, in  den B aum anngo lf 
mündende Fluß, w elcher das T erra in  von Ost nach W est durch
schneidet, lü h rt nur während und nach der Regenzeit Wasser. M it  
H ilfe  e in facher Staudämme w ird  es indes le ich t gelingen, ihn  auch 
fü r die T rockenze it e rg ieb ig  zu machen. B runnen werden ebenfalls 
an manchen Stellen zu bohren sein; im  übrigen können die be ide r
seits nahen Seeufer — w ie  h ie r allgem ein üb lich  —  als T ränken 
dienen und sie b ieten die w ertvo lle  Gewißheit, daß Wassermangel 
ausgeschlossen ist.
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I I .  V ie h b e s ta n d :  Das Land lieg t, obw ohl selbst unbewohnt, 
m itten  in  einem der vo lkre ichsten Bezirke des Schutzgebiets, einem 
Bezirke, w elcher re ich lich  N ahrungsm itte l (Getreide, Reis, Ö lfrüch te , 
K arto ffe ln , M aniok) und F u tte rm itte l (Bananen, Reismehl, Erdnuß 
und Baum wollsaat-Ö lkuchen) h e rvo rb ring t; vo r allem aber m  einem 
Bezirke, welcher durch eine ausgedehnte und erfo lgre iche R indvieh
zucht bekannt und ausgezeichnet ist, wobei die besten Eingeborenen- 
V iehzuchtsgebiete peripherisch um das h ie r beschriebene Land 
herum liegen. W e n ig  nö rd lich  zwischen dem Marafiuß und der 
englischen Grenze w oh n t der viehre iche N ilo tenstam m  der Waggaia, 
unm itte lba r südlich des Spekegolfs beg innt die große Landschaft 
Usukuma, deren Bestand an M utterkühen a lle in  au f 100000 geschätzt 
w ird , und auch die dazwischen wohnenden kle ineren Stämme der 
Wasanald, W aschaschi, W akerewe und Wasinsa besitzen sta ttliche 
R inderherden. Diese Landschaften und von ihnen in  erster L im e  
Usukum a sind es, welche heute den H au p tte il des Schlachtviehbedarfs 
der K o lon ie  decken. Rund 20 OOO Ochsen werden a lljäh rlich  von 
h ie r über Land nach den Gebieten der Usambara- und Zentralbahn 
getrieben; und daneben finde t noch ein starker E x p o rt von Zucht
tie ren  nach dem Ansied lungsgebiet des K ilim a n ja ro  sta tt; es is t der 
beste Beweis fü r die P roduktionskra ft des Bezirks, daß tro tz  des 
großen Versands an lebendem V ie h  der H äu teexport der beiden 
letzten Jahre in  Muansa sich noch au f je  550 OOO kg belief. D ie  
Bevölkerung verkauft gerne V ieh , wenn sie ih ren  V o r te il dabei sieht, 
ja  sie is t durch die Begrenzthe it des W eidelands sogar dazu genötig t, 
ih ren  Uberschuß abzustoßen. D ie  Preise rich ten  sich daher bei 
ungefähr g le ichble ibendem  A ngebo t led ig lich  nach der Nachfrage. 
Z. Zt. bezahlt man fü r einen Ochsen 15 —  25 Rupien, fü r eine K u h  
1 8 —  30, fü r männliches Jungvieh 6 — 15, fü r weib liches Jungvieh 
12 — 20 Rupien. D iese Preise werden ohne Zw eife l in  einigen 
Jahren, sobald die je tz t im  Bau befindlichen Eisenbahnen auch aut 
den M uansabezirk w irken  werden, ganz erheblich emporschnellen. 
Dagegen w ürde ein U nternehm en, welches rasch ins Leben träte, 
die S icherhe it haben, daß es eine sta ttliche Zuchtviehherde w oh lfe il 
erwerben, und noch eine Reihe von Jahren, bis der eigene Betrieb aus
re ich t b illig e  Schlachtochsen von denE ingeborenen hinzukaufen konnte.

E I. V ie h ra s s e  und K r a n k h e i te n :  Bei Muansa berühren sich 
die Verbre itungsgebie te  der beiden hauptsächlichen afrikanischen 
Rinder-Rassen, des Zebu- und des Tussirinds. W ährend  das letztere 
am besten in  den H och ländern  westlich  des Viktoriasees, in  Ruanda 
und U rund i, gedeiht, e rlangt das Zeburind in  den großen, hügeligen
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Granitplateaus, w ie sie an der Süd- und Ostseite des Sees herrschen, 
seme kräftigste  En tw ick lung. Es is t zwar n ich t re ich  an M ilch

Z - l t  H Mg ’ T Ü F T '  abgehärtet und fle isch ig ; dem Muansa- 
m ark t b ilden Schlachtgewichte von 4 bis 4 ! / ,  Zentnern die Regel;

o c i  erreichen die aus dem weiteren H in te rland  komm enden Ochsen
> entner und m ehr! Seit die guten Eigenschaften dieser Rasse 
1er oben, wo sie rein und n ich t degeneriert a u ftritt, von Sach

verständigen erkannt und dargeste llt worden sind, is t das frühere 
Gerede über die M inde rw e rtigke it des afrikanischen V iehs verstum m t.

ur das geplante U nternehm en ko m m t gemäß seiner Lage in  erster 
E im e das Zeburind in Betracht und es w ird  sich da als Zucht- und 
Sch lachtrind g le ich  vo rzüg lich  bewähren.

Seit v ie r Jahren is t der Muansabezirk von größeren Viehseuchen 
verschont geblieben. Das „osta frikan ische K üsten fieber“  herrscht 
zwar in  den feuchteren, seenahen Landschaften des Bezirks ebenso 
w ie a llerwarts im  Schutzgebiet endem isch; es verursacht jedoch nur 
geringe V eriuste  und kann a u f abgeschlossenen W e iden gänzlich 
un te rd rück t werden. „Bösartiges K a ta rrha lfieber“  tra t vo r zwei 
Jahren a u f der Insel Ukerewe epidem isch auf, konnte indes durch 

perrm aßregeln au f seinem Ursprungsherd beschränkt werden 

~  WWf S hei  emem größeren V iehzuchtunternehm en selbstver-
m u aUCh vo rg eschrieben ~  das ganze T erra in  durch 

Stacheldrahtzaun geschlossen w ird , w om it jeg liche r D u rch trieb  und
wegen der Sperrung des Landwegs nach Ukerewe auch alle V ie h 
bewegungen entlang den Grenzen unterbunden sind, werden die 
genannten Seuchen keine große Gefahr m ehr sein. Tsetsefliegen 
g i t  es a u f dem fü r das Unternehm en ins Auge gefaßten Lande 
n ich t, w oh l aber kom m t diese T rypanosom enw irtin  an den ve r
schiedenen Stellen der fü r den Zutrieb  zu benutzenden W ege 
nam entlich in  Usukuma und Uschaschi vor. D ie  darin  liegende 
Gefahr läßt sich indes erheb lich  m indern, wenn die T ransporte 
nachts ausgefuhrt und, wo es angängig ist, der Seeweg benutzt 
w nd . Es ist deshalb empfehlenswert, von vornhere in  einen eisernen
besonders fü r V ieh transporte  konstru ierten L e ich te r und eine Pinasse 
zu beschaffen.

IV . F le is c h v e r w e r tu n g :  Gemäß dem zu I  und I I  A u s 
geführten nehme ich an, daß anfangs durch K a u f bei Eingeborenen, 
später aus dem Nachwuchs der eigenen H erde jä h rlic h  mindestens 
10 000 Ochsen beschafft und geschlachtet werden können. D iese 
Menge w ird  w oh l reichen, um eine gew innbringende Fab rika tion  
von F leischkonserven zu erm öglichen. Ich  denke dabei zunächst
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an Massenbedarfsartikel w ie Cornedbeef, F le ischextrakt, F le isch
saucen usw, fü r welche an der afrikanischen Küste, und m ehr noch 
in  der von der F le ischteuerung betroffenen H e im at lohnender Absatz 
sein muß. U n te r den Nebenerzeugnissen besitzen die Häute den 
größten W e rt; denn gerade die des Usukumaviehs sind wegen ih re r 
geringen D icke  im  H andel besonders geschätzt und teuer bezahlt; 
und ih r  Preis läßt sich durch sachgemäße A u fbe re itung , w ie sie im  
Großbetrieb am ehesten m ög lich  ist, noch e rheb lich  steigern. A u ch  
Knochen, H ö rne r und H ufe, welche bisher weggeworfen wurden, 
werden, wenn sie an einem O rte in  Massen gewonnen werden, zur 
Le im - und Ö lfab rika tion  verw ertbar sein. D ie  überschüssige M ilch  
läßt sich zur H erste llung  von Butte r, Schmalz und Käse benutzen. 
W enn die Fabriken, w ie selbstverständlich, am Seeufer angelegt 
werden, so werden sie weder an Wasser noch H e izm ate ria l M angel 
le iden, da gutes Brennholz von den benachbarten, waldreichen 
Küsten zur See b il l ig  genug herangeschafft werden kann. Ebenso 
a u f dem Seewege m ög lichst m it eigenem D am pfer wäre die 
P roduktion  der Unternehm ung nach K isum u zum Anschluß an die 
englische Ugandabahn zu befördern, von welcher sie in  Mombasa 
au f die d o rt verkehrenden deutschen, englischen und französischen 
Ozeandampfer übergeladen w ird . Es sei noch erwähnt, daß A rb e ite r 
sowohl zur V iehw artung  als fü r den F abrikbe trieb  in  h inre ichender 
A nzah l und zu geringen Löhnen —  m onatlich  10 bis 15 M ark 
aus dem benachbarten vo lkre ichen Usukum a bezogen werden 

können.
V . L a n d k o n z e s s io n :  E in  Gelände von 4.OOOO ha kann die 

Loka lverwaltungsbehörde na tü rlich  n ich t a lle in  vergeben; v ie lm ehr ist 
dazu die G enehm igung des Ka iserlichen Gouverneurs einzuholen. 
Interessenten werden guttun, bevor sie draußen den fo rm e llen  A n trag  
stellen, die Ange legenheit m it dem in  Europa weilenden Gouverneur 
und den V e rtre te rn  des Reichs-Kolonia lam ts zu beraten. D ie  gesetzlich 
vorgeschriebene F orm  der Landvergebung is t die Pacht aul 25 Jahre 
m it der Abm achung, daß der Pächter, wenn er die ihm  auferlegten 
K u ltu rve rp flich tu ng e n  e rfü llt hat, käu fliche  Überlassung verlangen 
kann. D ie  V e rp flich tungen  pflegen darin  zu bestehen, daß der 
Pächter das ganze T erra in  m it S tacheldraht einzufenzen und be
stim m te Aufw endungen fü r Gebäude und I  abrikanlagen zu machen 
hat. Nach den h ier üblichen Sätzen w ird  der Kaufpre is  3 b is 4 Rp- 
p ro  H ektar, im  ganzen also 120 OOO bis i6 o o o o R p ., der jäh rliche  
P achtsch illing  den 25. T e il davon betragen. A n  sonstigen Belastungen 
kennt die Schutzgebietsgesetzgebung nur noch eine W ohngebäude-
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Steuer, welche au f io  bis 30 Rp. fü r jedes Gebäude und eine Gewerbe
steuer, welche au f 4 vH . des Reingewinns festgesetzt ist.

\ I .  B e t r i e b s v e r g r ö ß e r u n g :  Falls das in  vorstehenden A us
führungen ins Auge gefaßte und em pfohlene Land n ich t ausreichen, 
und später in fo lge  der Verm ehrung  der Nachzucht erwünscht sein 
sollte, den Betrieb zu vergrößern, b ie te t gerade der M uansabezirk 
h ie rfü r günstige Aussichten: denn nahebei, ös tlich  des Ostendes des 
Spekegolfs, zwischen den Flüssen Balageti, G rum eti und Ruwanna, 
dehnt sich eine wenigstens 500 qkm  große, baumlose Grassteppe 
m it vo rtre fflich e r V iehw eide aus, welche nur im  Punkte der A b 
sperrungsm öglichke it h in te r dem ersten Lande zurücksteht; und 
außerdem kom m t dafür das etwa 80 km  entfernte  Uniamongo-Plateau 
in  Betracht, welches 400 m über dem Seespiegel lieg t, etwa 20 000 ha 
p rach tvo lle  H ochw eide besitzt und m itte ls des an seinem Fuße v o r
überziehenden Maraflusses, welchen die Regierung zur Zeit sch iffbar 
macht, dem Seeverkehr angeschlossen w ird .

V I I .  K a p i t a l :  Da ich n ich t weiß, w ie  teuer die Konserven
fa b rik  nebst Zubehör kom m en würde, so kann ich  den K a p ita lbe da rf 
des Unternehm ens n ich t m it S icherhe it schätzen. Es w ird  aber doch 
n ich t w ertlos sein, wenn ich  die Anlagekosten nachstehend aufführe, 
welche von h ie r besser als von Hause eingeschätzt werden können. 
Es werden erfordern

1. Landankauf 40 000 ha ä M . 5
2. Beschaffung e iner Zuchtviehherde von

10000 Stück ä M . 3 5 ..................................
3. Beam tenwohnungen nebst E in rich tun g
4. Fenzanlage 60 km  m it Eisenstützen
5. Ställe, W a s s e ra n la g e n ..................................
6. T ranspo rtle ich te r und Dam pfpinasse . .
7. Fabrik- und K ü h la n la g e n .............................

Dazu kom m en noch an Betriebsausgaben im  ersten Geschäftsjahr:
1. A n k a u f von 10 000 Ochsen ä 20 Rp. . . M. 275 000
2. Pacht und S t e u e r n ........................................ « 10000

M. 200 000

« 350 000 
« 100 000 
« 20 000
« 30 000
« 50 000

?

3. Gehälter in  A fr ik a  (D irek to r, Buchhalter, 
Ingenieur, T ie rarz t, 2 V iehw ärte r, 2 M a
schinisten, 3 V iehaufkäu fer, verschiedene 
Schlächter und Konservenmacher) .

4. D ire k tio n  in  D e u ts c h la n d .............................
5. Farbiges P e rsona l............................
6. Feuerholz ä cbm M . 1....................

« 100 000 
« 25 000
« 50 000
« 1 000
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7. B e triebsm itte l der Konservenfabrik  . . .  ?
8. F rach t und Spesen fü r den Versand der

Erzeugnisse nach E u rop a 1) .......................

Aus dieser Zusammenstellung e rg ib t sich, daß, um das U n te r
nehmen zu ve rw irk lichen, ein K a p ita l von rund 2 M illion en  M ark

aufgebracht werden muß. .
V I I I .  A u s s ic h te n :  Mangels schlüssiger U nterlagen muß ich  es 

unterlassen, eine Rentabilitätsberechnung aufzustellen. W enn ich 
aber erwäge, daß h ier ein vorzügliches W eide land von gew altiger 
Ausdehnung und noch größerer Ausdehnungsfähigkeit fü r b illiges 
Geld zu haben is t; daß dies Land  gegen W assermangel absolut und 
gegen Viehseuchen re la tiv  geschützt is t; daß es, obw oh l es selbst 
unbewohnt, in m itte n  eines d ichtbesiede lten, re ich lich  Feld fruch te  
und F u tte rm itte l, vo r a llem  aber v ie l und gutes R indvieh  he rvor
bringenden Bezirkes gelegen is t; daß aus der Umgegend ohne ris
kanten Ortswechsel und zu sehr n iedrigen Preisen h inre ichende Mengen 
von Zucht- und Schlachtvieh erworben werden können; daß iü r  den 
F ab rikbe trieb  Feurungsm ateria l und m enschliche A rb e itsk ra ft w o h l
fe il zur V e rfügung  steht; daß der B e triebsort durch seine Seelage 
und die leistungsfähige Ugandabahn an den W e ltve rkeh r angeschlossen 
is t; daß die zu erzeugenden F leischwaren in fo lge  der anscheinend 
dauernden P roduktionsknapphe it der A lte n  W e lt au f einen im m er 
günstiger werdenden M a rk t zu rechnen haben; wenn ich  m ir dies 
alles verhalte , so glaube ich, daß die Aussichten fü r e in  derartiges 
U nternehm en n ich t schlecht sein können. Da jedoch  ein H au p t
punkt der Rechnung, die n iedrigen V iehpre ise, voraussichtlich in  
wenigen Jahren sich verschieben, so tu t rascher Entschluß not!

—  95 —

1 , p j e Frachtrate fü r Provisionen auf der Ugandabahn ist zur Zeh. außer 
ordentlich hoch; sie beträgt von Muansa nach K ilin d m i per 1 0 0 0  kg  M • 3°3>5°- 
Von der einsichtigen Betriebsleitung ist zu erwarten, daß sie, wenn größere Mengen 
angeboten werden, die Rate erheblich herabsetzt.
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8. Reisanbauuersudie in [leugumea.

Das Kaiserliche Bezirksam t F riedrich-W ilhe lm shafen  berich te t 
unter dem 24. Novem ber 1911 über den Stand und die W e ite r
en tw ick lung  des Reisbaues der M ission vom H e ilige n  Geist folgendes: 
D ie  M issionsstation St. M ichael ist durch einen Schienenstrang von 
m ehreren K ilom e te rn  Länge m it der neu angelegten Reisstation 
St. Is id o r verbunden. F ü r den gesamten Betrieb der Reisstation sind 
1400 ha in  Aussicht genommen. H ie rvon  sollen 600 ha demnächst 
unter Wasser gesetzt w erden; zur Zeit sind 30 ha bearbeitet. Das 
bearbeitete Gelände umfaßt bereits 25 ha re ine Reisfelder, weitere 
600 ha w ird  die Stauwerkanlage in  A nspruch nehmen. D ie  Kosten 
werden au f M. 50 OOO bis 80 OOO veranschlagt, in  einem Jahre so ll 
es fe rt ig  sein. Das Stauwerk hat fü r jeden H ek ta r in  jeder Sekunde 
D /2 L ite r  Wasser zu lie fe rn . Außerdem  sollen a u f e lektrischem  
W ege durch das Stauwerk 400 bis 500 Pferdekräfte  gewonnen 
werden. M it  dieser E in rich tun g  w ird  die M ission in  der Lage sein, 
e lektrisch zu pflügen, zu säen und zu mähen, fe rner den Reis zu 
dreschen, zu schälen und zu re inigen. Außerdem  so ll d ie e lektrische 
K ra ft  der Raum überw indung, Beleuchtungsanlage, dem Sägewerk
betrieb in  St. M ichael und e iner Pum pstation fü r den D am pfer dienst
bar gem acht werden.

D ie  Versuche der M ission erstrecken sich a u f schwarzgrannigen 
Paddy Rogol, den gelbgrannigen Radja wessi, den früh re ifen  31/3 bis 
4 M onate-T je reh  und grannlosen gelben K u n in g  Saru. A ls  sicher 
w ird  erwartet, daß der H ekta r 2 i/3 t, wahrsche in lich  aber 3 t  lie fe rt 
im  W erte  von je  M. 200. D ie  Herste llungskosten des 1 ba großen 
Feldes belaufen sich nach den m ir  gewordenen Angaben inne rs ten  
Jahre a u f M. 1000. F ü r die Unterhaltungskosten der späteren Jahre 
werden M. 120 bis 150 gerechnet. Zur Z e it beschäftig t die M ission 
m der R e isku ltu r 12 M alaien und 160 A rb e ite r. D ie  Zahl der A r 
beiter so ll in der Anfangszeit bis zu 400 Mann verm ehrt werden. 
F ü r den späteren regelmäßigen Betrieb gelten 250 Mann als er
fo rderlich .

D ie  M ission w ird  demnächst m it der A u fs te llu n g  der n o t
wendigen Maschinen (Dreschkasten, Chinesenmühle, Pounder, Schäl
maschinen und Polierer) beginnen. D ie  M ission arbe ite t zur Zeit unter 
dem sachverständigen B e ira t des H e rrn  Penn, eines erfahrenen 
holländischen Pflanzers, der demnächst selbst 90 ha unter R e isku ltur
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zu nehmen beabsichtigt. D ie  Aussichten des Unternehm ens scheinen 
sehr gute zu sein. N am entlich  werden an die F ruch tba rke it des 

Bodens H offnungen geknüpft.

A m  16. März d. J. te ilt  der Ka iserliche  Gouverneur von Neu- 
Guinea D r. H a h l m it Bezug au f obigen B e rich t dem K om itee  fo l

gendes m it:
Inzw ischen habe ich  gemeinsam m it H e rrn  D r. Buecher, dem 

landw irtscha ftlichen  Sachverständigen fü r Kam erun, die Reisfelder 
der M ission vom  H e iligen  Geist besucht. Ich  kann den günstigen 
Befund des früheren Berichtes nur bestätigen. D ie  Felder umfassen 
eine Fläche von 27 ha. D ie  An lage is t v ö llig  sachgemäß durch
geführt. St. Is id o r und St. M ichael (A lexishafen) sind durch  eine 
Feldbahn verbunden. D ie  erste E rn te  lag in  den Scheunen, die 
A u fbere itung  hatte sich verzögert, w e il d ie benötig ten Maschinen 
n ich t rechtze itig  e ingetroffen waren. Diese waren zur Z e it in  
St. M ichael, dem H afenorte  fü r die Reisfelder. Zur Ze it m einer 
Anwesenheit fand eben ihre  Neubestockung statt, die bereits zur 
H ä lfte  ausgeführt war. D ie  An lage besitzt einen bleibenden W e rt 
und muß als durchgeführt erachtet werden. Neben dem Anbau von 
Reis w idm et sich die M ission in  St. M ichael auch dem von Kaffee. 
M ehrere lOOO Pflanzen von Coffea robusta standen zur A usb iingung  

in  den Saatbeeten bereit.
Das K om itee  b itte  ich, dem im  Dezem ber 1910 gefaßten Be

schlüsse entsprechend, die zur U nterstützung der M ission bew illig te  
Summe von M. 5000 nunm ehr zur Auszahlung bringen  zu wollen. 
D e r Aposto lische Präfekt H e rr Eb. L im b ro ck  s tim m t meinem A n 

träge zu.

Das K om itee  erhebt den A n tra g  des Kaiserlichen Gouverneurs 

D r. H ah l zum Beschluß.
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Verhandlungen des Vorstandes. 7



Geschäftliches

Das K o lo n ia l - W ir t s c h a f t l i c h e  A r c h iv  (Unter den L inden  43) 
enthält je tz t Auskunftsm ateria l über 533kolon ia le  U nternehm ungen und 
erfreute  sich auch in  der Berich tsperiode w ieder eines regen Besuches.

D ie  S c h u ls a m m lu n g  k o lo n ia le r  P ro d u k te  des K o lon ia l- 
W irtscha ftlichen  Kom itees is t im  letzten H alb jahre  in  39 Exem plaren 
vertrieben worden. Dem  M änner-Turnvere in  von 1858 (E .V .) in  Itzehoe 
und dem Städtischen Schulmuseum zu B e rlin  wurden vom  K om itee  
Produktensam m lungen fü r Ausstellungszwecke zur V erfügung  gestellt.

E ine  D enksch rift „D ie  A rb e it  des K o lo n ia l-W irts c h a ftlic h e n  
Kom itees 1896 bis 1911 die über Zweck und Z iele und über die 
Ergebnisse der bisherigen T ä tig ke it des Kom itees Aufschluß g ib t, ist 
v o r kurzem  vo m K om itee  herausgegeben worden und stehtlnteressenten 
kostenlos zur Verfügung.

-  9 8  —

S u p f,
Vorsitzender.

D r. M a tth ie s e n , 
S chriftführer.
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Zu 6. Verteilung von Saatgut.
Wissenschaftliche und technische Prüfung von Rohstoffen und Produkten.

a. Verteilung von Saatgut. Tabelle I.

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

J. Planta & Co. 
Alexandrien.

Assil-Baumwollsaat. Vertretung des Kolonial-Wirtschaft
lichen Komitees, Daressalam, zur 
Verteilung an die Gouvernements- 
Baumwollstationen und an diverse 
Pflanzer für Versuchszwecke.

Joseph Klar, Berlin. Dattelpalmenkerne. Herrnhuter Mission Sikonje beiTa- 
bora.

Kaiserl. Konsulat 
Maracaibo (Vene
zuela).

Kapoksaat. Westdeutsche Handels- und Plan- 
tagen-Gesellschaft, Düsseldorf.

Q. F. J. Bley, Selo- 
katon-Soekoredjo. 
(Kendal, Sema
rang) Java.

Kapoksaat. Vertretung des Kolonial-W irtschaft
lichen Komitees, Daressalam, zur 
Verteilung an Interessenten.

East Java Rubber 
Company Ltd., 
Sengon-Estate, 
Java.

Kautschuksaat
„Ceara“ .

Vertretung des Kolonial-W irtschaft
lichen Komitees, Daressalam, zur 
Verteilung an Interessenten.

Dr. W. F. Bruck, 
Gießen.

Manilahanfsamen 
„Magindanao“  
von der Insel M in
danao.

Botanische Zentralstelle für die Ko
lonien am Königlichen Botanischen 
Garten und Museum, Dahlem.

7
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Wissenschaftliche Prüfung

Tabelle II. b. Wissenschaftliche Prüfung.

H e r k u n f t  u n d  

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

Bohnen, Mada
gaskar-, aus dem 
Rufiyi-Gebiet, 
Deutsch-Ost
afrika.

Erzproben aus 
Hereroland, 
Deutsch-Südwest- 
A frika.

Pharmazeutisches 
Institu t der 
Universität Berlin, 
Steglitz-Dahlem.

krankheiten und

Die erhaltenen sogenannten Mada
gaskarbohnen erwiesen sich als 
Samen der Canavalia ensiformis, 
die nach Dragendorff in Südasien, 
Ostindien, Venezuela heimisch ist, 
Hülsen und Samen sollen als 
Gemüse, letztere auch bei Frauen- 

-----  — r- Darste llung von Stärkemehl ge
braucht werden. Die Blätter dienen als G ichtm ittel. D ie 
chemische Untersuchung ergab

11,50 vH . Wasser (bei 100° flüchtig)
3,28 „  Asche __ ( M  i n e ra 1 s to f f e)
3,49 „  Fett (Ätherextrakt).

Der geringe Fettgehalt schließt eine Fettgew innung 
zum Zwecke der M argarinefabrikation aus. Die Bohne 
w ird  in ih rer H eim at als Futterm itte l gebraucht, soll 
jedoch nur ju ng  verwendbar sein, da bei älteren Bohnen 
Vergiftungserscheinungen beobachtet worden sind.

(4. 3. 1912.)

Prof. Dr. Grüner, 
Berlin.

Das Erz besitzt ein spez. G ewicht 
von 5,031, eine Härte zwischen 
6  und 7 (6,5). K rystallsystem : 
regulär, d. h. auf Spaltflächen 
treten Oktaiderflächen hervor.

Dahingegen besitzt
M agnetit :4,9—5,2spz. Gew. W o lfram it: 7,14—7,54 spz Gew 

„  5,5—6,5 Härte „  5,0 — 5,5 Härte
„  reguläres Krystall- „  monokl. K rysta ll

system. System.

Gesamtanalyse des Erzes: Im  M agnetit 
sind:Si 0 2 ................................................ l,740vH .

A l2 O a ............................................... 0,320
he gefunden d. Fällung m .Am oniak 69,440 72,41 v.H . Fe.
_ und
Fe „  „  T itrieren m it K  M n 69,440 „  27,59 „  O

O ̂
Hygroskopisches Wasser . . . .  0,140 „

100,00
W olfram , Titan, Mangan, Chrom ließen sich nicht nach- 
weisen; das Erz besteht danach aus einem M agnetit 
das aber nur W ert besitzt, wenn es in großen Mengen 
vorkommt. (ig_ ].  1 9 1 2 .)
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H e r k u n f t  u n d  

P r o d u k t :

U n te r s u c h t  E rg e b n is :  
d u rc h :

Kautschuk, M anihot- 
aus Deutsch-Ost- 
afrika.

Kautschuk-Zentral- ! D ie Probe ging hier in Form  brauner,
stelle fü r die zum T e il klebriger und bereits in
Kolonien Berlin. hohem Maße zersetzter Massen Kolonien, Benin. ^  ^  Kautschuk läßt sich m

norm alerW eise waschen. Das Waschwasser reagiert hier
bei alkalisch und schäumt mäßig. Der Oesamtwaschverlust 
wurde zu 16 vH . gefunden. Das gewaschene und trockene 
Fell ist von geringer Nervigke it und löst sich m it schmutzig 
graubrauner Farbe le icht in Kautschuklösungsmitteln. D ie 
Lösung scheint nur von geringer Haltbarkeit zu sein und 
zeigt nach kurzem Stehen starke Ausscheidungen. Die 
V iskosität der Lösung wurde zu nur 6  2/ 5 Sekunden ge
funden d h. aus dem Viskosim eter F rank-M arckw ald, 
M odell’ 11 laufen 100 ccm einer dreiprozentigen Losung des 
Kautschuks in X y lo l in  6 2/ 5 Sekunden aus In dem ge
waschenen und lufttrockenen Fell wurde der Harzgehalt zu 
4 9 vH . der Aschengehalt zu 4,7 vH . und der E iweißgehalt 
zu 2 93 vH . gefunden. D ie Asche besteht in  der Haupt- 

1 sache neben° etwas Gangart Tonerde und Eisenoxyd 
aus Phosphaten und Sulfaten des Calciums und M ag
nesiums. Das gewaschene Fell wurde in üblicher Weise 
m it 10 vH . Schwefel zur Norm alm ischung gemischt und 
als 5 mm starke gezogene Platte m , der Form vul- 

j  kanisiert. D ie Vulkanisation wurde derartig g _ - 
daß 1 Stunde bei 4 A tm . geheizt wurde. D ie erhaltene 
Platte ist noch befriedigend ausvulkanisiert und hat bei 
der Vulkanisation 2,16 vH . Schwefel gebunden.

Im  Schopperapparat geprüft, g ib t der Norm alrm g von 
20 qmm Durchschnitt folgende W erte:

Bei der Belastung bis zum Bruch w ird  eine Dehnung 
1 um 870 vH . erreicht und zur Erreichung dieser Dehnung 

ist eine Zuglast von 22,2 kg erforderlich. Bemerkt sei 
noch, daß der Harzgehalt sich im  vulkanisierten Produkt 

i um etwa 0,6 vH . erhöht hatte.
Nach dem Ergebnis der vorstehenden Daten laßt 

sich sagen, daß den m it diesem Produkt hergestel ten 
i Kautschukwaren nicht die Aussicht auf gute Haltbarkeit 

zu stellen ist. H ierauf läßt ganz besonders auch d e 
außerordentlich geringe Viskosität des Kautschuks 
schließen. Ein endgültiges U rte il, ob es sich empfiehl 
in  den betreffenden Lagen größere Kautschukpflanzungen 
anzulegen und ob Aussicht vorhanden ist, daß m diese 
fn Zukunft bessere Produkte erzielbar sein werden 
läßt sich nur fällen, wenn bekannt ist, w ie alt die Baume 
sind von denen der Kautschuk gewonnen wurde, und 
in welcher Weise die Koagulation der Kautschukmilch 

i  erfolgte D ie günstige Zusammensetzung der Asche 
und der relativ geringe Harzgehalt läßt eine Aussicnt 
auf erhebliche Verbesserung des Materials zu, wenn, 
w ie  es wohl möglich ist, bei der Koagulation Fehler 
gemacht wurden und wenn, w ie  es allerdings den A n
schein hat, der Kautschuk von sehr jungen Bäumen 
Gewonnen wurde. Es wäre erwünscht, über vorgenannte 
zwei Punkte weitere Auskunft zu erhalten. (23.4.1912.)
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H e r k u n f t  und
P r o d u k t :

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

Kautschuk aus 
Morobe, Deutsch- 
Neuguinea.

Kautschuk aus 
Kaiser-Wilhelms
land, Deutsch- 
Neuguinea.

Kautschuk-Zentral 
stelle für die 
Kolonien.

Die Probe ging hier ein in kleinen 
flachen Flakes, die in mäßigem 
Grade durch Schmutz und Holz
teile verunreinigt waren. Sie hat 
einen etwas dumpfigen Geruch 

. . .  , , i .. und eine rotbraune, im Schnitt
Hprepe u " d mehr rötliche Färbung. Der Waschverlust 
der Probe, die sich Beim Waschen auf der Waschwalze 
normal verhielt wurde zu 18 vH. festgestellt. Das Wasch- 
wasser schäumt beim Waschen wenig und reagiert sch wach 
alkalisch Das gewaschene und lufttrockene Fell hat 
einen befriedigenden Nerv. Es löst sich leicht und voll
ständig zu einer leicht getrübten, schmutzig braunroten 
Losung in Xylol. Die Viskosität der Lösung beträgt im 
Viskosimeter m it 7 mm Ausflußöffnung 31, in demjenigen 
m it 6 nun Abflußöffnung 91% Sekunden, d. h., von 
einer dreiprozentigen Lösung des Kautschuks in Xylol 
fließen aus dem Viskosimeter Modell I und II 100 ccm 
in den genannten Zeitabschnitten aus. Die Viskosität 
ist also eine recht befriedigende. Der Harzgehalt der 
Probe wurde zu 12,7 vH. gefunden. Das Harz ist hart 
und noch etwas klebend. Der Aschengehalt beträgt 
0,67 vH. Die Asche besteht in der Hauptsache aus 
Tonerde und Eisenoxyd, daneben wurden geringe Mengen 
von Phosphaten und Sulfaten des Calciums und E
■^!i'nnooU ? f nr\en- ■ Der Eiweißgehalt der Probe b l- 

tragt 0,26 vH. Der in üblicher Weise mit Schwefel
D i!wN T c ? lmf hllng gemischte und als 5 mm starke 
1 la tte 2 Stunden in der Form vulkanisierte Kautschuk 
zeigt bei der Prüfung im Schopper-Apparat eine gute 
Festigkeit. Der normale Ring von 20 qmm Durchschnitt 
riß bei einer Belastung m it 30,1 kg und bei einer Deh- 
" P S  l.,.m 920 vH Die Vulkanisation der Platte kann 
ebenfalls als eine befriedigende bezeichnet werden Es 
waren in derselben 2,14 vH. S chw e ll gebunden ’ Die 
Menge der harzartigen Substanzen hat sich bei der Vul
kanisation um rund 1 vH. verringert, was ebenfalls als 
eine günstige Erscheinung angesehen werden muß Aus 
vorstehenden Daten ergibt sich, daß in dem Kautschuk 
ein gutes marktfähiges Produkt vorliegt. W ir schätzen 
den Wert desselben unverbindlich bei einem Vergleichs- 
Parapreis von M. 10,— per kg auf etwa M. 7,80 bis 
M. 8 , -  per kg. (27 j  1912)

Kautschuk - Zentral
stelle für die Ko
lonien, Berlin.

Die Probe ging ein in Gestalt eines 
anscheinend lose zusammenge
preßten Stückes, das augenschein
lich aus einem größeren Ball her
ausgeschnitten war und das in der
Beschaffenheit durch in demselben

vorhandene Höhlungen eigenartig sich von den meisten 
anderen Kautschukproben unterscheidet. Die Probe zeigt 
in ihrem Äußern eine rötlich braune Färbung, die auch 
in den Schnittflächen nur unwesentlich heller ist Der
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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 :

Geruch der Probe is t ein eigentümlich erdiger. Uber 
die G ewinnung derselben sind nähere M itte ilungen nicht 
gemacht worden. D ie Probe, die schon äußerlich stark 
alkalisch reagiert, läßt sich in normaler Weise waschen 
Das Waschwasser reagiert gleichfaUs amalisch und schaurnt 
stark. Der Waschverlust wurde im  Durchschnitt z u 19 vH . 
gefunden Das gewaschene und lufttrockene Fell ist 
von m ittlerer Nervigke it und zeigt folgende Zusammen
setzung:

Kautschuk aus
K aiser-W ilhe lm s
land, Deutsch- 
Neuguinea.

Kautschuk, ge
waschener 
Kickxia-, aus 

!< t erun.

W a s s e r .................................................... ; ; £ 3  ^
H a r z .......................................................... o q
Eiweißsubstanzen . . ................................
M ineralbestandteile (Asche) . . ■ ■ ■ • M
Kautschuk-Substanz (aus der D ifferenz) _  . 86,3 <_

100,0 vH .
Das Harz ist mäßig hart und klebend. D ie Menge der 
Mineralbestandteile ist eine normale. Sie bestehen haupt
sächlich aus Phosphaten, Sulfaten und Carbonaten des 
Magnesiums; daneben wurden geringe Mengen T on 
erde nachgewiesen. D ie V iskosität einer dreiprozentigen 
Lösung des Kautschuks in X y lo l wurde zu 14 L  r |i- 
4 1 1 / Sekunden gefunden, d. h. aus dem Normalviskosi- 
mefer M odell I und II  laufen bei 20° C. von einer drei- 
nrr>7entip-en Lösung des gewaschenen und trockenen 
Kautschuks 100 ccm in 143/5 resp. 41‘ /5 Sekunden aus. 
Eine durch Mischen m it 10 vH . Schwefel hergestellte 
und eine Stunde auf 4 Atm. vulkanisierte 5 mm starke 
Platte war noch nicht vollkom m en ausvulkamsiert. Die  
Prüfung derselben im  Schopper-Dalén-Apparat ergab da- 
Ler fü r die Platte eine große Elastizität, jedoch nur eine 
ziemlich geringe Nervigkeit. Bei längerer Vulkanisation 
w ird  der Nerv des Kautschuks entsprechend steigen Die 
Untersuchung der w ie vorstehend genannten vulkani
sierten Platte8  ergab in der Platte die Menge des Aceton- 
löslichen zu 17,3 vH . H iervon wurden 10,1 vH . als Harz, 
7,2 vH . als Schwefel nachgewiesen. Bei einem Oesamri 
Schwefelgehalt von 8,4 vH . sind also an 1Kautschuk 1,2vH . 
Schwefel gebunden, Daten, die die Jatsache, daß du 
Platte nicht vollkom m en ausvulkanisiert is t, bestatg . 
Bei der Prüfung im  Schopper-Dalen-Apparat rissen die 
aus cter Platte^ausgestanzten Ringe bei einer Dehnung 
um 1000 vH . und einer Belastung von 13 8  kg nach 
in  M in Relastungszeit nicht. W^ir schätzen den 
Kautschuks unverbindlich bei Zugrundelegung eines er- 
gieichs-Parapreises von M. 1 0 , -  per kg auJ M 6 ,8 C bis 
M. 7,— per kg. v ' ' '

Die Proben sind typische W ildkaut
schuke oder doch von den Einge
borenen nach der A rt der W ild 
kautschuke gewonnene Produkte, 
die einen guten Eindruck machen, 
und die auch bei der Verarbeitung

K au tschuk-Zen tra l
stelle fü r die K o
lonien, Berlin.
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durchaus den guten Kongosorten gleichartige Kautschuk
waren geben müssen. Die ausgeführten Waschversuche 
sind nach diesseitiger Auffassung insofern günstige, weil 
dabei ein Waschsystem verwendet wurde, welches gerade 
für den Zwischenwaschbetrieb als ein durchaus vorzüg
liches und als das harmloseste von den bekannten an
gesehen werden darf. Es ist nun gleichfalls ein günstiger 
Gedanke, die Wäsche hier im Lande vorzunehmen und 
nicht draußen, weil hier die Kontrolle über die richtig 
durchgeführte Wascharbeit eine weit zuverlässigere, ja 
eine einwandfrei zuverlässige sein kann, während dies 
draußen doch mit recht nennenswerten Schwierigkeiten 
verknüpft ist. Auch schaltet man, wenn man hier wäscht 
einen eventuellen Nachteil aus, nämlich den, daß die 
verarbeiteten Produkte nach der Wäsche und Trocknung, 
also nach starker Durchlüftung, noch den langen Trans
port und die lange Lagerung vor der Verarbeitung zu 
Kautschukwaren durchmachen müssen. Es scheint doch, 
als ob neben den Fehlern, welche in recht reichlicher 
Menge draußen beim Waschen gemacht werden, gerade 
das soeben dargestellte Moment in seiner schädlichen 
Wirkung ganz bedeutend unterschätzt wird. W ir halten 
es daher für nötig, an dieser Stelle auch auf den Fehler 
dieser Unterschätzung noch besonders hinzuweisen. Zu 
den beiden Proben möchten w ir noch folgendes sagen: 
Die Probe, welche das Produkt darstelit, wie es aus dem 
Werner & Pfleidererschen Apparat herauskommt, ist 
nach diesseitiger Auffassung die bessere Form zum 
Versand und zur Aufbewahrung, wie diejenige, welche 
der Probe 2 entspricht. Wenn man den Knetstücken 
der Probe 1 noch ein besseres Aussehen geben wollte, 
so würde nichts weiter erforderlich sein nach diesseitiger 
Auffassung, wie ein kurzes, nicht zu starkes Blocken der 
frisch aus der Maschine kommenden Knetstücke. Daß 
dieses Produkt in der übergebenen Form noch einen Ge
wissen Waschverlust enthält, ergibt sich daraus «faß 
eben das Material nicht getrocknet wurde, und w ir halten 
das gleichfalls für einen Vorzug der Platte gegenüber 
da das Wasser zweifellos bei der Lagerung der Rohkaut
schuke ein Schutzmittel darstellt. Es hat sich dann 
auch interessanter Weise gezeigt, daß die vulkanisierte 
Piatte aus der ersten Probe trotz einer gleichartigen 
Vulkanisation fester und nerviger war, wie die aus der 
Probe 2 hergestellte Ware, welche uns als ausgezogenes 
Fell übergeben war.

Im einzelnen ist folgendes auszuführen:

P ro b e  1. Die Probe hat den typischen Geruch des Kongo- 
Wildkautschuks. Sie besteht aus rotbraunen und hellen 
fast weißen untereinander verklebten Krümeln. Die’ 
Verklebung ist eine außerordentlich innige und die Form 
ist durch die A rt der Waschmaschine bedingt. Beim
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Waschen auf der Fabrikwaschmaschine läßt sich das 
Produkt normal behandeln. Der Oesamtverlust, welcher 
beim Waschen und Trocknen noch entsteht, betragt 16 vH . 
und besteht in der Hauptsache aus Wasser. Das nach 
dem Trocknen erhaltene gewaschene Fell ist dunkel
graubraun, einheitlich und hat einen typischen leder
artigen, etwas koneinartigen Geruch. D ie gewaschene 
und getrocknete Probe läßt sich m it schmutzig grau- 
brauner Farbe le icht und vollständig in den Kautschuk
lösungsmitteln lösen und g ib t eine sehr gleichmäßige 
Lösung, welche normale V iskosität zeigt. W ir  fanden, 
um das hier vorauszuschicken, eine V iskosität von 91 im 
Apparat m it 6  mm Ausflußöffnung. Nach bisherigem 
Gebrauch bezeichnen w ir  m it V iskosität diejenige Anzahl 
von Sekunden, in  welcher aus dem genannten N orm al
apparat Frank-Marckwald, M odell II, IOCl ccm einer dre i
prozentigen Lösung des Kautschuks in X y lo l ausfheßen. 
W eiter wurde im  einzelnen im  getrockneten und ge
waschenen Produkt gefunden:

Der Harzgehalt beträgt 12,4 vH ., die Asche 0,73vH der 
Stickstoffgehalt 0,604vH. Nach dem Norm al umgerechnet, 
würde dieser Stickstoffgehalt 3,77v.H . Eisweißsubstanzen 
entsprechen. Der demnach aus der D ifferenz ver
bleibende Gehalt an Kautschuksubstanz wurde 83,1 v. H. 
betragen. D ie Asche setzt sich zusammen in der Haupt
sache aus Eisenoxyd, Tonerde und Kalk. Daneben 
wurden Spuren von Magnesia und Kieselsäure gefunden. 
Kalk und Magnesia sind in der Hauptsache als buitate 

i  vorhanden. N ur geringe Mengen wurden als Phosphate 
und Carbonate aufgefunden. Das fertige Fell wurde 

1 dann in üb licherw e ise  m it Schwefel zur Norm alm ischung 
1 gemischt und als 5 mm starke gezogene Platte in der 

Form  vulkanisiert. Die Vulkanisation wurde deraittg 
geführt, daß zwei Stunden hindurch auf 4 Atm .

! geheizt wurde. Die erhaltene Platte ist anteilig außer
ordentlich gut ausvulkanisiert. Sie hat 4,1 vH . Schwefel 
bei dem Vulkanisationsprozeß gebunden. Im  bchopper- 
Apparat geprüft, g ib t der N orm alring von 20 qmm 
Durchschnitt folgende W erte: Bei der Belastung bis zum 
Bruch wurde eine Dehnung um 808 vH . erreicht und zur 
Erreichung dieser Dehnung w ar eine Zuglast von 43,5 kg 
erforderlich. Es ist dies ein W ert, der den Kautschuk 
als ein durchaus erstklassiges Produkt kennzeichnet. 
Bemerkt muß noch w erden, daß bei der Vulkanisation 
sich der Harzgehalt bezüglich der acetonloshchen Anteile 
nicht geändert hat.

P ro b e  2 Die P rob e is te in  Fell, welches noch den typischen 
Geruch des Rohkautschuks aufweist. D ie Farbe des 
Felles is t nennenswert dunkler als diejenige des hier 
dargestellten Felles der Probe 1. Das Produkt is t ver-
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arbeitbar trocken. In Kautschuklösungsmitteln löst es 
sich ebenso wie die Probe 1 gleichmäßig und ohne Rück
stand auf. Die Lösung hat den gleichen Farbenton wie 
diejenige von Probe 1 , jedoch um erhebliche Nuancen 
dunkler. Die Lösung weist eine geringere Viskosität auf 
als die der Probe 1, was wohl darauf deutet, daß beim 
Ausziehen zum Fell oder beim Trocknen ein Versehen 
vorgekommen ist. Die Viskosität einer dreiprozentigen 
Lösung dieses Kautschuks in Xylol (vergleiche nähere 
Angaben oben) beträgt 66 V5 Sekunden. Im ein
zelnen fanden w ir bei der Untersuchung des Felles 
folgendes:

Der Harzgehalt beträgt 10,8vH., die Asche noch 2,9 vH.! 
Der Stickstoffgehalt wurde zu 0,576vH. gefunden, und 
entsprechen ihm nach der Normalberechnung 3,6 vH. 
Eiweiß. Der Kautschukgehalt beträgt demnach 82,7 vH. 
Die Asche ist in der gleichen Weise zusammengesetzt 
wie oben bei Probe 1, nur eben daß ganz erhebliche 
größere Mengen der einzelnen Anteile, ganz besonders 
aber der Silikate vorhanden sind, welche hier noch einen 
sandartigen Charakter haben. Das Produkt w ird also 
in dieser Form in der Kautschukwarenfabrik nicht ohne 
weiteres Verwendung finden können, sondern muß trotz 
des scheinbar durchgeführten Wasch- und Trockenpro
zesses der gleichen Prozedur zu seinem Nachteil noch
mals unterzogen werden. Außerdem kommt für die Be
rechnung als Handelsprodukt noch in Erwägung, daß 
sie ja in dem Produkt, entsprechend der Probe 2 , ein 
Mindergewicht der Probe 1 gegenüber von 16 vH. haben. 
Eine Normalmischung, welche in gleicher Weise von 
dieser Probe, wie oben bei Probe 1, hergestellt worden 
ist und danach vulkanisiert wurde, zeigt, daß bei der 
Vulkanisation in diesem Falle noch etwas mehr Schwefel 
wie bei Probe 1, nämlich in diesem Falle 4,7 vH., auf
genommen war, und trotzdem war das Produkt bei der 
Prüfung im Schopper-Apparat bei Ringen von gleichen 
Dimensionen, wie bei Probe 1 angegeben, geringwertiger 
Bei der Belastung bis zum Bruch wurde eine Dehnung 
um 872 vH. erreicht, und es war hierzu eine Zuglast 
von 39,4 kg erforderlich, trotz höherer Vulkanisation also 
eine um lOvH. geringere Bruchlast, der Last entsprechend 
eine um 10vH. höhere Dehnung dem M u s te rl gegen
über. Also es ist dem Material ein Teil seines natür
lichen Nervs durch die Weiterbehandlung genommen. 
Im übrigen ist wohl nur noch zu sagen, daß die in beiden 
Fällen erhaltenen Harze ziemlich hart sind. Ob das 
Material noch besser durch geeignete Vorarbeit wie 
Probe 1 gemacht werden kann, w ird sich zeigen, sobald 
w ir die uns aus Afrika avisierten unbearbeiteten Proben 
erhalten haben. Das vorliegende Arbeitsergebnis gibt 
aber schon in außerordentlich charakteristischer Weise 
Fingerzeige für die A rt der Behandlung. (6. 1. 1912.)
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Kautschukartige 
Substanz, einge
dickter M ilchsaft 
von
Cerbera Odollam ,
Maquesas-Inseln.

Kautschuk-Zentral
stelle fü r die K o
lonien, Berlin.

D ie uns übersandte Probe eines 
kautschukartigen Produktes, nach 
Angabe den eingedickten M ilch 
saft von Cerbera Odollam , einem 
in den Maquesas-Inseln vorkom 
menden Baum, darstellend und 

aus T ah iti stammend, haben w ir  wunschgemäß einer 
Untersuchung auf Q ualität und M arktfähigkeit unter- 
zogen, soweit es die außerordentliche K le inheit der Probe
_ es standen insgesamt nur etwa 25 g M aterial zur
Verfügung — zuließ. Die Substanz stellt in ih rer Be
schaffenheit bei gewöhnlicher Temperatur eine zähe, 
außerordentlich stark klebende Masse dar.

D ie Probe hatte im  Durchschnitt folgende Zasammen- 
setzung:
W a s s e r .........................................................................
H a r z ............................................................................. ^8,1 «
Mechanische organische Verunreinigungen . . 7,9 «
E iw e iß s u b s ta n z e n .....................................................
M ineralbestandteile (A sche)................................... V  *
Kautschuk-Substanz....................................... • ■

100,0 vH .
D ie Asche besteht in der Hauptsache aus Gangart, 

Tonerde und Eisenoxyd sowie aus Sulfaten des M a
gnesiums. Kalksalze wurden nicht nachgewiesen. Das 
Harz ist hart und noch etwas klebend. Aus der Zu- 
sammensetzung der Probe läßt sich ein einwandfreies 
B ild  über die Q ualität und M arktfäh igke it nicht gewinnen. 
Diese hängt bei derartigen Produkten zum T e il von der 
Beschaffenheit des Kautschuks, zum Te il von der A rt der 
Harze ab, die eventuell in  der Lack- und Farbmdustrie 
Verwendung finden können. Um hierüber ein U rte il zu 
gewinnen, müssen jedoch sehr erheblich größere M aterial
mengen zur Verfügung sein, so daß die M öglichkeit ge
geben ist, die Eigenschaften des Kautschuks sowie seine 
Vulkanisationsfähigkeit zu prüfen lind  die Harze zu vei- 
arbeiten und zu destillieren. Auch die Frage, welche 
Säure sich am besten zur Koagulation des Baumsattes 
eignen dürfte, läßt sich von vornherein nicht beantworten. 
Im  allgemeinen versagt die Koagulation derartiger Pro
dukte bei Zusatz von Säure, und zeigt sich für.dieselben 
Tanin oder auch A lkoho l geeignet. Es durfte sich 
empfehlen, größere Mengen des koagulierten Materials, 
mindestens 20 kg, unter genauer Angabe der ^e w iM u n g s - 
weise, zu übersenden, dam it wir dasselbe entsprechend 
verarbeiten können. Sollte dem Einsender der I robe die 
Koagulation in der angeregten Weise nicht gelingen, so 
empfehlen w ir ,  mindestens 40 L ite r des Saftes uns in  gut 
verschlossenen Blechtins zuzusenden. Eine Koagulation 
durch einfaches Eindicken ist entschieden zu widerraten, 
da das M aterial hierdurch an ursprünglichen Eigenschaften 
einbüßt und nicht mehr rich tig  bewertet werden kann.

(18. 1. 1912.)
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Botanische Zentral
stelle für die Kolo
nien, Dahlem.

»

Die eingesandten Reisähren stam
men von einem rotfrüchtigen 
Bergreis. Bergreis ist im allge
meinen minderwertiger als der 
Wasserreis, und seine allerdings 
m e is t rotfrüchtigen Sorten sind 
wieder weniger wert als die weiß- 
früchtigen. Daß Wasserreis wie 
Bergreis an vielen Plätzen Neu
guineas sehr gut gedeihen würde, 
steht außer Frage, und kleine 
Leute würden den Anbau auch 
wohl für sich rentabel gestalten 
können, der Anbau im großen 
dürfte aber an der Arbeiterfrage 
scheitern. Um Bergreissaat zu 
beschaffen, empfiehlt es sich, sich 
an das Department de l ’Agri- 
culture in Buitenzorg, Java, zu 
wenden und von ihm ein Sorti
ment von etwa 6 der besten 
Sorten zu erbitten. Kleinere Quan
titäten liefert es meist umsonst 
oder berechnet zum wenigsten 
nur die geringen Spesen.

(7. 12. 1911.)

Wurzel, einen Heil
stoff enthaltend, 
aus Deutsch-Ost- 
afrika.

Pharmazeutisches 
Institut der Uni
versität Berlin, 
Steglitz-Dahlem.

Die Wurzeln stammen von einer 
Composite, und zwar nach Be
stimmung von Herrn Dr. Muschler 
im Botanischen Museum handelt 
es sich hier um die neue Spezies 
einer Athrixia. Herr Muschler 
nennt die Pflanze Athrixia Thom- 
siana Muschler spez. nov. Eine 
chemische und pharmakologische 
UntersuchungdieserWurzel konnte 
nicht vorgenommen werden, weil 
das eingesandte Material zu ge- 
rmgfügig war. (6. 3. 1912.)
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H e r k u n f t  u n d  

P ro d u k t :

E rg e b n is :

Bohnen, (Voanemba 
und Antaka) aus 
dem Süden Mada
gaskars.

Deutsche Landw irt
schafts-Gesell
schaft, Kolon ial- 
Abteilung, Berlin.

Bohnen, Mada
gaskar- aus dem 
Rufiyi-Gebiet, 
Deutsch-Ostafrika.

H o lste in  - Ö lwerke, 
G .m .b .H ., A ltona- 
Bahrenfeld.

Desgl. Deutsche Landw irt
schafts-Gesell
schaft, Kolonial- 
Abteilung, Berlin.

D ie uns übersandten Bohnenproben 
aus Madagaskar V igna catjang 
(sinensis) die kleinere Probe und 
Lablab vulgaris w e iß flügelig  sind 
in vielen Spielarten in fast allen 
Tropenländern kultiv ierte und von 
den Eingeborenen genossene 
Hülsenfrüchte. Analysen finden 
sich in dem bekannten K ön ig : 
D ie Untersuchung landwirtschaft
licher und gewerblich w ichtiger 
Stoffe, Berlin, Parey. V igna w ird  
gelegentlich in  beschränkten Quan
titäten an der Ham burger Börse 
gehandelt, meist fü r den Export 
fn andere überseeische Gebiete. 
Der Haupthandels-Platz ist M ar
seille. (15. 1 . 1912.)

Der O lgehalt dieser Bohnen stellte 
sich auf 3,3 vH ., welcher natur
gemäß v ie l zu n iedrig ist, um die 
Bohnen fü r die M argarinefabri
kation verwenden zu können. Es 
lohn t sich nicht, Saaten m it solch 
niedrigem Ö lgehalt entweder zu 
extrahieren oder zu pressen, da 
sich die Verarbeitungskosten selbst 
nicht durch die Ausbeute an O l 
decken. (9- 2. 1912.)

D ie uns übersandten Bohnen stam
men von der in den Tropen über
all einheimischen Canavaha gla- 
diata var. leucosperma ( =  U. 
ensiformis) ab. Nach m ikrosko
pischen Untersuchungen enthalt 
diese Bohne fast kein Fett, sondern 
nur Stärke und Protein. Es ist 
dem Anschein nach ein ähnliches 
Verhältnis, w ie bei unseren Garten
bohnen. Also 4S vH . Stärke und 
24 vH . Eiweiß. Dazu könnten 
vie lle icht noch 1,5 vH . Fett w ie 
bei anderen Bohnen kommen.

(8 . 3. 1912.)
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Hanf, Getrockneter 
Bananen-aus Süd- 
Kamerun.

H anf von Hibiscus 
cannabinus aus 
Deutsch- 
Ostafrika.

Desgl.

M ax Einstein, 
Hamburg.

Deutsche Faserstoff- 
Gesellschaft m. b. 
H., Berlin.

Das vorliegende M uster ist nichts 
Besonderes, es g ib t reichlich Aus
wahl in Fasern solcher Qualität. 
Den W ert w ie vorliegend taxiere 
ich auf etwa M. 45,— per 100 kg. 

^  (20• 1 . 1912.)
Q u a l i t ä t :  Feinheit: Die einzelne 

Faser hat eine bemerkenswerte 
Feinheit und steht hierin in  höherer 
Klasse als die javanische, und ins
besondere höher alsdiechinesische 

j Ware.
G la n z . Der Lüster des Rohproduktes ist recht bedeutend 

und erinnert stark an beste Klasse ostindischer Okro- 
Faser (Hibiscus esculentus).

R e iß fe s t ig k e it .  Die Reißfestigkeit ist entsprechend dem 
Glanz der W are eine b e d e u te n d  höhere, als sie die 
chinesische und die ostindische M arktware aufweist. Die 
letztere ist in  ihrem Durchschnittsausfall meist brüchig 
und spröde, während sich die vorliegende Ware durch 

®ei .̂eij ar.t iKen Glanz, welcher stets ein Zeichen großer 
Reißfestigkeit ist, auszeichnet.

F n ,v t w : Diei F. i rbu- ‘St s i!ber" rau und recht gleichmäßig. 
Die Ware steht hierin dem Uganda-Hibiscus nach da 
jene an sich bessere Sorte fast blütenweiß vorkommt.

1 r e is b i ld u n g :  Den Preis fü r die begutachtete Ware 
schätzen w ir  auf £  25 bis 26. _  cif Ham burg p. t., während 
gewöhnliche chinesische W are zu £ 18,— , bessere ost- 
indische Sorte zu £  23l /a und die feinste Sorte aus

. , U 8.a' 'da1?u £  28 bis 30,— cif Ham burg p. t. gehandelt w ird .
M a r k t fa h ig k e i t .  Die begutachtete W are eignet sich bis 

zu einem gewissen Grade fü r die Zwecke der Feinfaser- 
Veredelung. Der große M arkt lieg t jedoch auf den der 
Jute und der Hanf-Industrie verwandten Gebieten. Sie 
eignet sich zur Anfertigung von Jute-Geweben, Seilen 
und Garnen. Die Abfälle finden in der Papierfabrikation 
gewiß gute Verwendung.

Durch den guten und gleichmäßigen Ausfall der Ware 
scheint das Absatzgebiet unbeschränkt, um so mehr als 
die W are in vie ler H insicht direkt als Jute-Ersatz für 
die Zwecke der Jute-Industrie verwendet werden kann

P f la n z e n g u m m i-G e h a lt .  Die Ware ist sehr wenig 
gummös verklebt und hanf- und ju teartig  recht offen. 
Die mikroskopische Untersuchung ergab eine homogene" 
reine, fast splitterfreie Faserstruktur. (1 2 . 4 . 1912.)

Heinr. Ad. Teegier, 
Hamburg

Das M uster entspricht annähernd 
einer ostindischen Jute-Faser in 
der Preislage von etwa 22.— 
p. t. (unter Berücksichtigung des 
gegenwärtig hohen Preisstandes fü r 

T , , . . , Roh-Jute). D ie Deutsche Jute-
Industrie w ird  jedoch solche Jute in größerem Umfange 
kaum verwenden können, es sei denn, daß die Faser
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durch etwas längeres Rösten (Aufweichen im  Wasser) 
weicher und geschmeidiger wurde. Durch ein solches 
Verfahren würde die gelegentlich zusammenhaftende 
Faser vie lle icht auch besser teilbar werden, und außerdem 
der der Faser noch anhaftende Bast sich w oh l losen. 
Gegen Farbe und Abschnitt der W urzelenden wäre un 
seres Erachtens nichts einzuwenden. (12- 4-

Desgl.
Max Einstein 1 Hibiscus cannabinus w ird  gewöhn- 

H am burg ’ i  lieh als eine Pflanze bezeichnet, 
Mamou g. | w ekhe den „B om b ay-H a n f“  des

i Handels liefert. D ie Hauptspezies 
des Bombay-Flanfes im  Handel 

ist der jubblepore-Ffanf, welcher von Crotalaria tenuifoha 
(Sunn-Hanf) stammt. W as als „Sunn-H anf im  Handel 
ist hat wiederum  anderen Faser-Charakter als Jubblepore- 
H anf und soll von Crotalaria juncea stammen. Der 
Jubblepore-Hanf sowohl als der Sunn-Hanf sind b illige  
Ersatzstoffe von echtem Hanf, Cannabis sativa u. dgl. 
D ie H ibiscus-Arten gehören bekanntlich zu denMalvaceen, 
die Sunn-Hänfe dagegen zu der Familie der Leguminosen. 
Cannabis sativa ist eine Uriticacee. Hibiscus cannabinus 
is't eine juteähnliche Faser. D ie echte Jute aber endlich 
is t eine Tiliacee. V on Hibiscus g ib t es noch eine ganze 
Anzahl anderer Arten, welche als Fasertrager bekannt 
sind und viele davon werden dem Bom bay-Hanf zu
gezählt. Es is t aber schon o ft ih r ju teartiger Charakter 
frw äh n t. Im  Handel w ird  natürlich nicht so genau nach 
Stammpflanzen unterschieden. Haben aber die Hibiscus- 
Arten im allgemeinen große Ähnlichkeit nnt Jute, so 
werden sie tatsächlich als Bom bay-Hanf nicht verwandt. 
Juteartige Fasern würde man im  Konsum nicht als 
Bom bay-Hanf durchlassen, w e il man von H anf andere 
Eigenschaften, größere Reißfestigkeit und besonders 
größere Unem pfindlichkeit gegen Feuch .gkei verlang 
f ls  von lute. Es besteht also eine ziemliche Unklarheit 
über dieJ Stammpflanzen der im  Handel vorkommenden 
indischen Hanfe. W enn fü r die von Hibiscus cannabinus 
Ih r M u s to  typisch ist, so ist H . c. ein fü r allemal nicht 
als eine Pflanze zu betrachten, welche hanfartige, sondern 
eine weiche juteartige Faser liefert Ih r M » s te  e n ts jm h t 
einer etwas kurzen, sonst aber recht g J 
heute etwa M .4 5 . -  per 100 kg w ert sein. (ö- 4. ly iz .J

Harz aus Togo und
Deutsch-Südwest
afrika.

Verein Deutscher W ir  erhielten von Ihnen zur Unter-
V T e » s t S S f .  s "c h « ,g i 1 . r ö £  b i

kanten, Breslau. ^'¡ebnet Danieila thurifera, ausge- 
sucht reines Harz; 3, eine Probe 
bezeichnet Danieila thurifera, ro h ; 

a  eine Probe bezeichnet Danieila conifera, ausgesucht 
rHnes Harz- 5. eine Probe bezeichnet Danieila conifera, 
roh W ährend die erste Probe im  festen Zustand vorlag, 
wurden die letzteren vie r Harzsorten in ölig-flussigem
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Zustande zur Untersuchung übersandt. Bei der U nter
suchung leitete uns hauptsächlich der Gedanke eine 
Verwendbarkeit der Materialien m der Papierfabrikation 
festzustellen oder eine solche zu ermöglichen. In fo lge
dessen gingen w ir  dergestalt vor, daß w ir  den V er
seifungsgrad bestimmten, dann m it einer größeren Menge 
(100 g) eine Verseifung (m it Soda) Vornahmen und die 
A rt und Menge der erhaltenen Seife resp. des dabei 
erhaltenen Fällungsproduktes feststellten.

Bezüglich des ersten uns übersandten Stuckes eines 
angeblichen Harzes stellten w ir  fest, daß es von vorn
herein fü r die Verwendung in  der Papierfabrikation aus
zuschließen ist, da es sich sowohl in  A lkoho l Ä ther 
oder Benzin gar nicht oder nur unm erklich lost, als auch 
bei der Behandlung m it Soda oder ähnlichen Verseifungs
m itte ln keine andere Veränderung als das W eichwerden 
in der H itze zeigt. Es dürfte sich hier also kaum um 
Harz oder harzartige Substanzen handeln, sondern euer
_ unserer Annahme nach — um eine kautschukahnliche
Masse Eine nähere Identifiz ierung w ar uns m it den zu 
Gebote stehenden M itte ln  leider nicht möglich.

D a n ie l la  t h u r i f e r a ,  a u s g e s u c h t re in e s  H a rz :  V er
seifungszahl 61,6, zeigte bei der Behandlung m it Soda 
in  der H itze eine deutliche Seifenbildung (Verseifung 
m it 5 g Soda auf 100 g .Rohprodukt), während sich über 
dieser Seife ein klares O l abschied. Beim Verdünnen 
m it Wasser bildete sich eine weiße Leim m ilch, die durch 
Erwärmen und annäherndes Neutralisieren m it Schwefel
säure im  Scheidetrichter von dem obenauf schwimmenden 
Ö l geschieden werden kann. Beim Ansäuern scheidet 
sich aus der Harzm ilch das Harz als eine gelblich-weiße 
zähflüssige Masse ab, die sich sofort zum größten Te il 
zusammenballt. Die letzten Reste von Harz werden erst 
durch kräftiges Schütteln aus der M ilch  ausgefallt. Die 
Ausbeute an Harz betrug bei diesem Produkt etwa 10 vH . 
der angewandten Menge, die übrigen 90 vH . waren U l 
und kleine Verunreinigungen. , ,,

D a n ie l la  t h u r i f e r a ,  ro h . Verseifung 56. Behandlung 
w ie bei Daniella thurifera rein. Z u r Verseifung wurden 
hier auf 100 g 4 V2 g Soda angewandt. D ie sich aus
scheidende Harzmasse ist etwas dunkler in fo lge von 
Verunreinigungen, Ausbeute an Harz etwa . .6  bis 7 vH., 
der Rest von 93 bis 94 vH . besteht aus O l m it etwas 
gröberen Verunreinigungen.

D a n ie l la  c o n ife r a ,  a u s g e s u c h t re in e s  H a rz  Ver
seifungszahl 61,3, verseifte sich rasch und gut (m it etwa 
5 g Soda auf 100 g Rohprodukt)., und zeigte ebenso wie 
die anderen Sorten eine starke Olschicht, die sich beim 
Trennen im  Schütteltrichter m it Wasser zu einer weißen 
Flüssigkeit emulgierte, eine Erscheinung, die das O l der oben 
besprochenen Sorten nicht zeigte. D ie Leim m ilch schied 
durch Ansäuern weiße Flocken von Harz aus, die auch 
hier nach einiger Zeit, allerdings etwas langsamer als 
bei den oben besprochenen Sorten, zu der oben be-
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schriebenen zähflüssigen Masse sich zusammenballte. 
Diese Zusammenballung tra t hier allerdings n ic h t  so 
plötzlich w ie bei den Thuriferaproben ein. D ie Ausbeute 
betrug etwa 20 vH . der angewandten Menge.

D a n ie l la  c o n ife r a ,  ro h . Verseifungszahl 23,4, ergab 
info lge der außerordentlichen Verunre in igung ein kaum 
noch als Harz anzusprechendes Produkt und ließ sich 
überhaupt sehr schwer behandeln. . , 

Unser U rte il über eine etwaige Verwendbarkeit der 
vorliegenden Kolonialprodukte zu Leimzwecken in  der

P‘ E f  “S S  to rten^ sowie1 die letzte Prob« scheiden 
von vornherein wegen des teils überhaupt nicht vor 
handenen, teils äußerst geringen Gehaltes von w irk lich  
brauchbarem Harz von einer Verwendung aus. Des 
weiteren ist es äußerst fraglich, ob das in  dem O l der 
Daniella thurifera vorhandene Harz wegen f  
schäften sehr schweres resp. nur unvollkommenes Aus 
scheiden des Harzes beim Versetzen m it A laun sowie 
gleichzeitiges Zusammenballen zu zähen Harzklumpe 
in der Papierfabrikation von Nutzen sein kann da unte 
diesen Umständen das gleichmäßige Niederschlagen auf 
die Papierfaser nur unvollkom m en erreicht w ^ d e n  durfte.

Es bliebe noch Daniella conifera, das reinere Pr°du k  ■ 
H ie r hat man ja etwa 20 vH . verwendbares Harz n 
der Masse enthalten. Es wäre also nur die Frage, in 
welcher Form durch ..eine Aufbereitung die Trennung 
des Harzes von dem O l durchgeführt werden kann, zu 
beantworten, ln  dem Zustande in  dem es uns hier zur 
Untersuchung vorlag, kann natürlich nicht an eine ve r

! wendung in der Papierfabrikation gedacht werden, da 
einerseits das vorhandene O l nicht gerade als Vorte 1 
fü r das herzustellende Papier betrachtet werden kann, 
anderseits dasselbe auch als unnützer Ballast die Fracht
kosten derart erhöhen w urde , daß ein Nutzen bei de 
Anwendung dieses Produktes nicht vorauszusehen is . 
W enn sich eine eventuelle Verwendungsmoghchkei 
Öles feststellen ließ e , dann, wäre allerdings der letzte

' Hzierung ö f  und ’ Harz “ e trenn t' V e 'rd e n ^ k ö n n te ^  und

W ir  % e n  dnen kleinen

s r r s s  s ä ” » - ? "  F ™ !

b is '8265° C r be i Selche?“ die T b e r g e K e  Flüssigkeit 
schon anfing, sich zu zersetzen; auch nehmen w ir  an, 
daß die Fraktionierung bei gewohnlicnem Druck uns kein 
vollkommen richtiges B ild einer Trennung des Öles von 
dem vorhandenen Harz gegeben hat. Doch gehen w ir  
kaum fehl in  der Annahm e, daß im  Vakuum , vielle icht 
auch im  W asserdam pfstrom , eine Trennung ohne Zer-

Verhandlungen des Vorstandes.
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Setzung zu ermöglichen wäre. Das übergehende Ö l ist 
wasserhell und hat das spezifische G ewicht 0,92; die 
Identifiz ierung des Destillats b le ib t einem berufeneren 
Laboratorium  überlassen, da uns h ierfür die nötigen 
M itte l le ider nicht zu Gebote stehen. Sollte sich eine 
Trennung glatt^bewerkstelligen lassen und eine Verw en
dung fü r das Ö l gefunden werden, so stünde einer Be
nutzung dieser Harzsorte kaum noch etwas im  Wege, 
da das erhaltene Harz auch in bezug auf seine Farbe dem 
amerikanischen Harz,M arke E, nichts nachgibt. (20.2.1912.)

G um m i arabicum 
aus der Gegend 
von Muansa, 
Deutsch-Ostafrika.

G um m i arabicum 
von Muansa, 
Deutsch-Ostafrika.

E. H . W orlee &  Co., W ir  müssen Ihnen leider m itteilen, 
Hamburg. daß es sich um eine Sorte G um m i

arabicum handelt, die recht schwer 
verkäuflich sein dürfte , da sie 
unbeliebt und wenig eingeführt 
ist. W ir  taxieren den W ert der 
4 Proben w ie fo lg t: 1. etwa 25,— 
bis 30,— M , 2. etwa 25,— M., 
3. etwa 22,50 M., 4. etwa 15,— 
bis 18,— M. per 100 K ilo , cif 
Ham burg, hiesiges Gewicht. Da 
es sich aber um uncourante Ware 
handelt, so können w ir  den Im port 
nicht empfehlen. (23. 4. 1912.)

Desgl. W ir  haben die W are auf ihre Lös
lichkeit hin untersucht, und wenn 
sie sich auch nicht ganz löst, so 
ist sie doch von recht guter Qua
lität. Wenn die W are in gleicher 
Beschaffenheit w ie Ih r M uster 
geliefert w ird , hätte sie heute 
einen Verkaufswert von etwa 
M. 85,— per 100 kg netto, und 
w ir  würden Ihnen empfehlen, 
sich einmal ein Quantum in Kon
signation kommen zu lassen, um 
größere Versuche dam it anstellen 
zu können. Nach unserer Ansicht 
ist der G um m i, wenn er so rein 
und ohne Grus geliefert w ird  wie 
Ihre Probe h ier, stets schlank 
verkäuflich, doch ist der G um m i
markt, w ie Ihnen bekannt sein 
dürfte, stets größeren Schwan
kungenunterworfen. (29.11.1911.)

Desgl. W alsöe &  Hagen, W ir  haben das uns übersandte 
Ham burg. M uster G um m i arabicum vom V ik 

toria Nyansa untersucht. Nach 
dem kleinen M uster läßt sich 
allerdings nicht vie l beurteilen, 
es scheint aber jedenfalls, daß es 
sich um einen G um m i handelt,
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Walsöe & Hagen, 
Hamburg.

der dem bekannten Kordofan- 
Gummi ähnlich ist. Bevor man 
indessen ein maßgebendes Urteil 
abgeben kann, ist es erforderlich, 
einige hundert Kilos der Ware 
zum Versuche zu bekommen. W ir 
beziehen Kordofan-Gummi aus 
dem ägyptischen Sudan regelmäßig 
in großen Mengen, etwa 1200 t 
per Jahr, und w ir wären daher 
wohl in der Lage, vorläufig alles, 
was von der uns bemusterten 
Ware an den Markt kommt, auf
zunehmen. Die Lösung des ost
afrikanischen Gummis entspricht 
ungefähr der des Kordofans, nur 
scheint uns, als ob die Ware beim 
Rühren schäumt, was sie aller
dings für manche Zwecke unver- 

in  o nli pn w iirH p . O ip .

Desgl.

Preise, die für die Ware zu er
zielen wären, richten sich nach 
Angebot und Nachfrage. Vor 
einigen Jahren war der Marktpreis 
für Kordofan-Gummi etwaM.40,—, 
im Jahre 1910 stieg er wieder 
und bewegte sich zwischen 
M. 50,— und M. 60,—, und in 
diesem Jahre ging der Preis in
folge der erhöhten Nachfrage und 
geringen Zufuhren aus anderen 

I Gegenden bis auf M. 90,— hinauf.
*  (25. 11. 1911.)

Lehmann & Voß, Auf Ihre Anfrage betreffs Gummi 
Hamburg. arabicum erwidern wir, daß ein

von uns vorgenommener Versuch 
das gleiche Resultat hinsichtlich 
Löslichkeit und Klebekraft ergeben 
hat, wie bei dem bekannten ara
bischen Kordofan-Gummi. Der 
neue Gummi dürfte nach unserer 
Ansicht ungefähr dieselben Preise 
erzielen wie Kordofän- Gummi
resp sich diesem <mpcissen müssen. 
Ein Markt dürfte hier stets vor
handen sein. Kordofan-Gummi 
wertet heute auf Abladung von 
Ägypten etwa M. 86,— per 100 kg, 
ist aber schon häufiger auf 
M. 50,— per 100 kg herunter ge
wesen, und dürfte in solchen 
Fällen auch für den neuen Gummi 
nicht mehr zu erzielen sein. W ir 
teilen Ihnen dies ohne Verbind
lichkeit für uns mit. (29.11.1911.)

8*
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Gummi arabicum C. E. Röper, 
von Muansa, Hamburg.
Deutsch-Ostafrika.

Die Ware wäre hier in größeren 
Quantitäten zu plazieren, sofern 
solche in Übereinstimmung mit 
den Preisen für andere Sorten 
Gummi erhältlich ist. Ich sehe 
Ihrer M itteilung gern entgegen, 
sobald Sie ein Urteil darüber haben, 
welche Quantitäten von diesem 
Gummi an den Markt gebracht 
werden. Der heutige W ert für 
den bemusterten Gummi arabicum 
etwa M. 70,— per 100 kg netto cif 
Hamburg einschließlich Emballage, 
vorausgesetzt, daß der Gummi so 
grusfrei und rein ausfällt wie Ihre 
Probe. (25. 11. 1911.)

Desgl. Hachfeld, Fischer & Diese Ware ist hier wohl zu ver- 
Co., Hamburg. kaufen und wertet etwa M.65 bis 70

per 100 kg. Es kommen nur selten 
Sendungen dieser Provenienz her
ein und sind zum Teil auch nur 
von sehr geringer Qualität ge
wesen. Nach dem von Ihnen ge
sandten Muster zu urteilen, scheint 
es sich bei den 50 kg um eine 
mittlere Qualität zu handeln, doch 
läßt sich ein genaueres Urteil erst 
fällen, nachdem man das Lot im 
ganzen gesehen hat. (27.11.1911.)

Guttapercha aus 
Neu-Guinea.

Norddeutsche See
kabelwerke, Akt.- 
Ges., Nordenham.

Die chemische Analyse, für welche 
w ir von jedem der drei Stücke 
einenTeil verwendet haben, kommt, 
auf den Durchschnitt berechnet 
nicht ganz so günstig aus, wie 
diejenige der uns von Ihnen über
sandten Probe der ersten Sorte. 
Das beweist uns wieder, daß die 
Qualität nicht regelmäßig fä llt und 
vielleicht auf das Alter der an
gezapften Bäume und auf den 
Distrikt, in dem sie gewachsen 
sind, zurückzuführen ist. Immer
hin stellt die Sorte 1 eine für die 
Seekabelfabrikation brauchbare 
Guttapercha dar. Bei der Sorte II 
handelt es sich dagegen um ein 
ganz minderwertiges harzreiches 
und für unsere Zwecke nicht in 
Betracht kommendes Produkt, 
dessen heutigen Marktwert w ir 
auf etwa 65 bis 75 Pfg. für das 
Kilogramm ab Hamburg schätzen.

(27. 11. 1911.)
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W ir teilen Ihnen nach Untersuchung 
der Proben ergebenst mit, daß 
es sich hier um ein sehr minder
wertiges harzreiches Material 
handelt m it nur geringem Gehalt 
an Gutta. Für Seekabelzwecke 
kann diese Guttapercha nicht in 
Betracht kommen, ihren W ert auf 
Grund der heutigen Marktlage für 
ähnliche geringe Guttaperchasorten 
schätzen w ir auf 75 bis 85 Pf. für
das Kilogramm. (15. 1. 1912.)

Zapupefaser aus Max Einstein,
Amani, Deutsch- Hamburg. 
Ostafrika.

Die Qualität ist besser, als was bis
her von Mexiko an den Markt 
kam. Entsprechend dem Angebot 
ist der Absatz noch nicht groß 
und wird sich wohl im Verhältnis 
zum Angebot entwickeln. Ihr 
Muster taxiere ich ungefähr gleich
wertig m it bestem deutsch-ost
afrikanischen Sisal, sage auf M .52,— 
per 100 kg. (8. 1. 1912.)

Desgl. Bremer Tauwerk- 
Fabrik A.-G., 
Grohn, Post 
Vegesack.

Diese Faser ist gegenüber der bis
her aus Mexiko empfangenen be
züglich Länge und Reinheit der 
Faser entschieden vorzuziehen. 
Dieselbe zeigt sehr große Ähnlich
keit m it deutsch-ostafrikanischem 
Sisalhanf und wird wohl im all
gemeinen auch an Stelle desselben 
oder mit demselben gemeinsam 
zur Verarbeitung gelangen, sofern 
größere Quantitäten davon an den 
Markt kommen. W ir erachten 
die Verarbeitungsfähigkeit dieser 
deutsch-ostafrikanischen Zapupe
faser entschieden günstiger als 
die der mexikanischen und würden 
für gewisse Zwecke dieselbe auch 
dem deutsch-ostafrikanischen Sisal
hanf vorziehen. Der Preis müßte 
sich für diese Verwendungszwecke 
jedenfalls in denselben Grenzen 
bewegen wie ostafrikanischer 
Sisalhanf, soviel sich nach dem 
verhältnismäßig kleinen Muster be
urteilen läßt. (8. 1. 1912.)

Gedruckt in  der Königlichen Hofbuchdruckerei von E. S. M ittle r & Sohn, Berlin S it 68, Ivochstr. 68—71.
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