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Organisafion und Ulifgliedsdiafi
des

Kolonial Wirtschaftlichen Komitees,
I n  Verbindung m it dem Reichs-Kolonialamt, dem Reichsamt des 

Innern und dem Ministerium für Handel und Gewerbe fördert das 
Kolonial-Wirtschaftliche Komitee die Kolonialwirtscbaft und damit die 
heimische Volkswirtschaft.

Die Unternehmungen des Komitees erstreben insbesondere:
i* £ ie Deckung des Bedarfs Deutschlands an kolonialen Rohstoffen und 

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

2. Die Sntwicklung unserer Kolonien als neue sichere Absatzgebiete für 
den deutschen f>andel und die deutsche Xndustrie und im Zu- 
sammenhange damit die Sinführung neuer Ma&chinenindustrie- 
zweige, z. B. für die tropische Landwirtschaft, in Deutschland.

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

4. 6ine deutsche Siedlung in den Kolonien.

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

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

Die Unternehmungen des Komitees werden durch die Reichsregierung, 
die Wohlfahrtslotterie zu Zwecken der Deutschen Schutzgebiete, Handels
kammern, Städte, Banken, kaufmännische und industrielle Körper
schaften und Vereine, Missionen, koloniale Gesellschaften und Institu te  
tatkräftig  gefördert.

Die Mitgliedschaft des Kolonial-Wirtschaftlichen Komitees, Berlin 
jNW., Unter den Linden 43 (Mindestbeitrag M 15,— pro > h r ) , berechtigt
a) zu Sitz 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 „Wirtschafts-Atlas der 
Deutschen Kolonien“ zum Vorzugspreise von M 4,50; e) zum Bezug 
der Kolonialen Volksschriften; f) zur freien Benutzung des Kolonial- 
Wirtschaftlichen Archivs.

Geschäftsstelle des Kolonial-W irtschaftlichen Komitees,
Berlin flW, linier den [rinden 43.
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Verhandlungen
des

Vorstandes
des

KoloniaNWirischaiflichen Komitees e.
wirtschaftlicher Ausschuß der Deutschen Kolonialgesellschaft

Berlin ÜW., Unter den Linden 43.

Anwesend: V om  R eichs-K o lon ia lam t der Ka iserl. Gouverneur 
von Deutsch-Südwestafrika Exz. D r. S e i t  z und D r. M  i c k e l ; vom  Reichs
am t des Innern  R eg.-Rat F la c h ;  vom  Centralverband Deutscher 
In du s trie lle r der Vorsitzende, Landrat a. D . R ö tg e r  und Geschäfts
füh re r Reg.-Rat a. D . D r. S c h w e ig h o f fe r ;  vom  Bund der Industrie llen  
D r. sc. pol. H e r le ;  von der Ivo lon ia l-A b te ilung  der Deutschen Land
wirtschafts-Gesellschaft der Geschäftsführer D r. H i l l  m a n n ; vom  Ham- 
burgischen K o lo n ia lin s titu t Prof. D r. V o ig t ;  fe rner D r. W . F. B ru c k ,  
P riva tdozent an der U n ive rs itä t Gießen; W a lth e r F re u d e n b e rg ;  
Exz. F rh r. v. G a y l,  General der In fan te rie  z. D ., M. d. H .;  H a a c k , 
P rokuris t der Le ipz ige r Baum w ollsp innere i; K o m .-R a t Paul H e rz ,  
V ors itzender des Verbandes der Deutschen Ö lm üh len ; F. K o l lm a r ,  
D ire k to r  der B rem en-Besigheim er Ö lfabriken ; Reg.-Baumeister M e y e r, 
D ire k to r  des V ere insD eutscherIngen ieure ; Georg O e t te l ,  V e rtre te rd e r 
F irm a  A .M o ta rd  &  Co.; D r .J .S c h l in c k ,  i.Fa. H .S ch lin ck  & C ie ., A .-G .

V o m  Vorstande: K a r l S u p f, V o rs itzende r; G ra f Eckbrecht von 
D ü r k h e im ,  ste llv. V ors itzender; Prof. D r. D o v e , stellv. Vors itzender; 
Stabsarzt a. D.. D r. A r n in g ,  M. d. A . ; R itte rgutsbesitzer v. B ö h le n -  
d o r f f - K ö lp i n , M. d. R. und M. d .A .;  Geh. Ober-Reg.-Rat B o rm a n n ; 
Chr. v. B o r n h a u p t ;  Prof. D r .E .A . F a b a r iu s ,  D ire k to r der Deutschen 
K o lon ia lschu le  W itzenhausen a. d. W e rra ; D ire k to r  D r. H in d o r f ;  
G enera ld irekto r Kom .-R a t Lou is H o f f ,  V o rs itzender des C entra l
vereins Deutscher Kautschukw aren-Fabriken ; F r. H u p fe id ,  D ire k to r 
der Deutschen Togogesellschaft; D ire k to r  C. L a d e w ig ,  Vors itzender 
des Verbandes der Kam erun- und Togopflanzungen; E isenbahn
d irek to r Paul M i t te ls ta e d t ;  Geh. H o fra t Prof. D r. A . v. O e c h e l-  
h a e u s e r; P rof. D r. P re u ß , D ire k to r  der N eu Guinea Com pagnie; 
Baurat R e h ; P ro f. D r. T h o m s , D ire k to r  des Pharmazeutischen 
Institu ts  der U n ive rs itä t B e rlin ; Theodor W ilc k e n s ;  S ch riftfüh re r 
D r. M a tth ie s e n .
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Allgemeines.

V o r E in tr it t  in  die Tagesordnung begrüßt der Vorsitzende die 
H erren  V e rtre te r der Regierung, des Ham burgischen K o lon ia lin s titu ts  
und der w irtschaftlichen Verbände, insbesondere den Gouverneur 
von Deutsch-Südwestafrika, Exz. D r. Seitz, fe rner die H erren  der 
Ö lrohstoffe  verarbeitenden Industrien , die zum ersten Male im  
K o lon ia l-W irtscha ftlichen  K om itee  erschienen sind.

W ie  a lljäh rlich  hat am i.  A ugust die satzungsgemäße M itg lie d e r
versamm lung stattgefunden. D ie  Versam m lung hat dem Vorstande 
Entlastung e rte ilt. A ls  Rechnungsprüfer wurden die H erren  D ire k to r 
C. Ladewig, B erlin , D ire k to r  C. J. Lange, B erlin , und Theodor 
W ilckens, Ham burg, w iedergewählt.

H e rr D ire k to r H up fe id  sprach dem K om itee  den D ank der 
T ogofirm en  fü r die e rfo lgre iche E xp ed ition  des H e rrn  John Bootb 
nach Togo aus.

A u f  A n tra g  des Vorsitzenden wurde beschlossen, den Vorstand 
zu erm ächtigen, die anläßlich der E inw e ihung  der Zentralbahn im  
Jahre 1914 in  Daressalam stattfindende A l lg e m e in e  L a n d e s 
a u s s te llu n g  in  größerem Um fange zu beschicken.

Dem  K om itee  sind neuerdings fo lgende körperschaftliche M it
g lieder beige tre ten :

Briske &  Prohl, B e rlin ; Kusini-Pflanzungs-Gesellschaft m. b. H ., 
N jak is iku  am R ufiji, Deutsch-O stafrika; Ostafrikanische Landgesell
schaft m. b. H ., Daressalam; P rinz A lbrecht-P lantagen, Berlin-Deutsch- 
O sta frika; Songa Pflanzungsgesellschaft, C harlo ttenburg-D eutsch- 
O sta frika; Reinhard Strauß, C rim m itschau; Reinhard Strauß, Plantagen- 
und Handelsgesellschaft m. b. PI. be i L indi-Deutsch-O stafrika, C rim m it
schau-Deutsch-Ostafrika; W o llfa h rt &  Beckendorf, M orogoro , Deutsch- 
O sta frika; Zentra l verband ch ris tliche r Tabakarbeiter Deutschlands, 
Düsseldorf.

D ie  Zahl der körperschaftlichen M itg lied e r des Kom itees beläuft 
sich dam it a u f 827, und zwar: 82 Handels-, Handwerks-, Gewerbe- 
und Landw irtschaftskam m ern, 60 Städte, 44 Banken, 103 kaufmännische 
und industrie lle  Körperschaften, w issenschaftliche Ins titu te , 288 In 
dustrie- und Handelsfirm en, 241 ko lon ia le  f irm e n , Ins titu te  und 
Vereine, 9 M issionen.



Allgemeines.

Das K om itee  hat seit dem B e rich t Nr. I, 1912, an folgenden 
Veranstaltungen te ilgenom m en:

6. M a i: S itzung des Verbandes D eutsch-O stafrikanischer P flan
zungen. (V e rtre te r: Paul Fuchs.)

IO. bis 12. Jun i: 27. W anderversam m lung der Deutschen Land
wirtschafts-Gesellschaft in  Bad H arzburg. (V e rtre te r: D ire k to r 
H up fe id .)

9. Septem ber: Versam m lung desW asserw irtschaftlichenVerbandes, 
B erlin . (V e rtre te r: D e r Vorsitzende K a r l Supf.)

16. September: Besprechung im  Reichsamt des Innern , betreffend 
die Frage der E in fu h r deutscher Baum woll-Fabrikate in  D . O. A . 
an Stelle der indischen. (V e rtre te r: D e r Vorsitzende K a rl 
S up f und M o ritz  Schanz.)

4 - bis 13. September: V I I I .  In te rna tiona le r Kongreß fü r angewandte 
Chemie zu W ash ington  und New Y ork . (V e rtre te r: Professor 
D r. H . Thoms.)

23. O ktober: S itzung der K o lo n ia l-A b te ilu n g  der Deutschen Land
wirtschafts-Gesellschaft. (V e rtre te r: D r. Matthiesen,)

~  4  —
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1. Baumwollkonferenz 1912.
Ü ber das Ergebnis der am 25. Novem ber stattgebabten Baum

w ollkonferenz 1912 berich te t der Vorsitzende w ie fo lg t:

M it Freude und G enugtuung d a rf ich feststellen, daß die K o n 
ferenz unter Anerkennung der b isher im  ko lonia len Baum wollbau 
erzielten E rfo lge  und nach B e fü rw ortung  des Reichsamts des Innern  
und des Reichs-Kolonialam ts den fo lgenden Beschluß gefaßt hat:

Dem  K o lon ia l-W irtscha ftlichen  K om itee  fü r gem einnützige 
Baum w ollunternehm ungen in  den K o lon ien  auch fü r die Jahre 
1913, 1914 und 1915 Beiträge zu leisten, welche dem Satze 
von I O ° / 0 der Beiträge zur Berufsgenossenschaft entsprechen. 

Seit der ersten Konferenz hat das K o lo n ia l-W irtsch a ftich e  
K om itee  von der T e x tilin d u s trie , verwandten Industrien  und der 
Baum wollbörse eine halbe M illio n  M ark erhalten, au f die letzten 
3 Jahre entfa llen  h iervon M. 257 447,04.

D ie  anwesenden Vorsitzenden der großen Textilve rbände , des 
Baum wollhandels und verwandter Industrien  haben sich ferner stark 
gemacht, eine noch weitgehendere Propaganda in  ih ren  Kre isen ins 
W e rk  zu setzen. D ie  Interessenten haben auch den weiteren A n trae  
gestellt, dem K om itee  zu empfehlen, einen A n tra g  an den Reichstag 
zu rich ten :

Zur D urch füh rung  und E rw e ite rung  der aus der V e re in 
barung zwischen dem R e ichs-K o lon ia lam t und dem K o lon ia l- 
W irtscha ftlichen  K om itee  vom  14. März 1910 dem K om itee  
zufallenden A rbe iten  a u f dem Gebiete des ko lonia len Baum 
wollbaues, insbesondere fü r Beschaffung, Bearbeitung und V e r
te ilung  von ausländischem und einheim ischem Saatgut und S icher
ste llung und Verbesserung der B aum w oll-E rn tebere itung  eine 
B e ih ilfe  von 1 M illio n  M ark in den E ta t einzusetzen.

D er großzügige V e r la u f der Konferenz, der ein beredtes Zeugnis 
von der nationalen O p fe rw illig ke it der Textilin teressenten ablegte, 
hat aufs neue gezeigt, daß Industrie  und H andel die E n tw ick lung  
unserer K o lon ien  zu Produktions- und Absatzgebieten im m er mehr 
als eine ih re r nationalen Aufgaben anerkennen.
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2. Die Ölrohsfoffpersorgung Deutschlands.

Zu der Frage der Ö lrohstoffversorgung Deutschlands macht 
zunächst H e rr  W a lth e r  F re u d e n b e rg -B re m e n  die fo lgenden A us
führungen :

D em  K o lo n ia l-W irtsch a ftlich e m  K om itee  müssen w ir  au frich tig  
dankbar sein dafür, daß es die Ö lrohstoffversorgung Deutschlands in 
den K re is  seiner Beratungen zieht. D e r Gegenstand is t sehr groß, 
und ich  kann heute nur versuchen, m it groben S trichen einen T e il 
des Bildes zu geben, also m it der A rb e it anzufangen.

Schon die bloße A u fzäh lung  der w ichtigsten Ö lfrüch te  Raps, 
Le in, Sesam, M ohn, Soja, Baumwollsaat, Palmkerne, Rizinus, Erdnüsse, 
K op ra  usw., die Nennung ih re r U rsprungsländer Europa, N ord- und 
Südamerika, A frika , besonders Ä gypten , fe rner K le inasien, Ind ien, die 
Sunda-Inseln, China, die P h ilipp inen , Südsee, beweist die Ausdehnung 
des Feldes, das zu beackern ist. D e r H inw e is  a u f die Verw endung 
der Öle, die aus diesen Rohstoffen gewonnen werden, zu Speisefetten 
in  erster L in ie , und dann zu Seifen und sonstigen gewerblichen 
Zwecken, die Verw endung der Ö lkuchen zur V ie h fü tte run g  und zur 
D üngung  unserer Felder ze ig t die große Bedeutung des Gegenstandes 
fü r  unser w irtschaftliches Leben.

Ziffermäßige Zusammenstellungen, die einen le ich ten Ü be rb lick  
über eine Reihe von Jahren erm öglichen, scheinen noch n ich t v o r
handen. Ich  verzeichne nebenher, was ich  habe auffinden können, 
und gre ife  h ie r aus den Veröffen tlichungen der Regierung die 
fo lgenden Zahlen über die E in fuh r der hauptsächlichen Rohstoffe 
heraus: Es betrug  die Gesam teinfuhr Deutschlands an Ö lrohstoffen 
in  den Jahren

1910 etwa 1 30000oTonnen fü re tw a400  M ill.M .,d a vo n  aus
unseren Schutzgebieten 18000 « « « 7 7 2 « *

1911 etwa [260000  « « « 383 « «, davon aus
unseren Schutzgebieten 24000 « « « 10 « « .

A us den früheren kleinen Ö lm üh len  an Bächen und Flüßchen, 
die noch etwa bis 1850 m it hölzernen Pressen arbeiteten, w ie sie seit 
A n fang  des 17. Jahrhunderts bekannt waren, sind heute Betriebe 
ersten Ranges geworden. D em  einfachen Wasserrade als T rie b k ra ft 
sind hundert- und tausendpferdige Maschinen und Turb inen  gefolgt, 
deren K ra ft den Saaten und Nüssen in  eisernen und stählernen Pressen
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das Ö l in  v ie l höherem Maße entzieht, als dies früher m ög lich  war. 
U rsp rüng lich  entstanden die Ö lm ühlen, h ie r und da als Teilbe triebe, 
in  den Gegenden, wo Raps, M ohn, Le in , Bucheckern u. dgl. wuchsen. 
M angelnde V e rkeh rsm itte l verboten die Zufuhr des Rohstoffes aus 
der Ferne und beschränkten den Verbrauch und Versand des ge
wonnenen Öles und der Rückstände a u f die Nähe.

D ie  V e rvo llkom m nung  der V e rkeh rsm itte l und das Anwachsen 
der B evö lkerung erm ög lich ten  den Ausbau und zwangen zur V e r
größerung der M ü lle re ibetriebe, denen nun die im  In lande gewachsenen 
Ö lfrüch te  n ich t mehr genügten; und etwa um 1875 drangen über
seeische Saaten ins Innere von Deutschland.

D ie  E n tw ick lung  der „Brem en-Besigheim er Ö lfab riken “ , deren 
tre fflich em  L e ite r H e rrn  K o llm a r ich  v ie le  M itte ilungen  über den 
heutigen Gegenstand verdanke, g ib t von den Fortschritten , die gemacht 
worden sind, ein deutliches B ild , welches au f die übrigen Ö lm ühlen 
in  Deutschland ebenfalls paßt. .

1845 entstand der w inz ige  B e trieb  von b ried r. K o llm a r in  
Besigheim am Neckar, und in  50 Jahren hatte man es bis zu einer 
jäh rlichen  V erarbe itung  von 45OO Tonnen gebracht. 1895 w urde diese 
E in rich tun g  von e iner Gesellschaft übernom m en und m it e iner neuen 
A n lage in  Bremen als Brem en-Besigheim er Ö lfabriken  gegründet. 
D e r jäh rliche  B edarf war nun etwa 9000 Tonnen. H eute  kann die 
Gesellschaft in 12 M onaten 180 OOO Tonnen Rohstoffe verarbeiten, 
was einem täglichen Aus- und Eingänge von 130 Eisenbahnwagen 
entsprich t. D e r Jahresumsatz ist von 1 ]/2 M illion en  M ark in  1895 
au f 50 M illion en  M ark heute gestiegen, und die Bewegung aufwärts 

dauert fo rt.
D ie  nächstliegende Frage is t nun, ob die Versorgung m it R oh

stoffen fü r einen Erwerbszweig von so w eittragender Bedeutung genügt. 
D ie  Frage is t n ich t unbed ing t zu bejahen. Sie genügt bei den Ö l
mühlen, deren E in rich tungen  es erm öglichen, m ehrere A rte n  von 
Rohstoffen g le ichze itig  zu schlagen, während die jenigen, die nur aul 
eine Sorte, z. B. Leinsaat, e ingerich te t sind oder waren, ze itw e ilig  
ih re  Betriebe haben stillegen müssen. Neue M ühlen werden heute 
w oh l kaum noch au f eine Ö lfruch t a lle in  e ingerichtet.

D ie  Preise der Rohstoffe sind schon seit längerer Z e it hoch 
— sie sind te ilweise au f das D oppe lte  frühere r Jahre gestiegen , 
und es hat n ich t an Bem ühungen gefehlt, neue Saaten und Früchte  
zu finden, besonders solche, die ein Ö l lie fe rn , welches zu Speise
zwecken verw andt werden kann. E in  E rfo lg  von Bedeutung is t noch 
n ich t zu verzeichnen. E in  besseres Fließen der seitherigen Quellen,

Die Ölrohstoffversorgung Deutschlands.
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und dam it verbunden ein Sinken der W erte , wäre jedenfa lls zu 
wünschen.

D ie  Ölsaaten, die Deutschland selbst erntet, spielen heute nur 
noch eine untergeordnete R olle, und w ir  sind a u f die Zufuhren vom 
Auslande angewiesen. Bestrebungen, diese zu vergrößern, müßten 
sich a u f die Förderung des Ackerbaues der E ingeborenen e r
strecken, denn alle die Saaten und Nüsse, wenigstens die jenigen, die 
w ir  vom  Osten bekommen, sind E rn ten  der Felder der seßhaften 
Bevölkerung, die alle e rfo rderlichen  A rb e ite n  durch ihre  zahlreichen 
F am ilienm itg liede r selbst besorgt. Gesetzliche Bestim m ungen über 
A rb e ite r- und Jugendschutz, A ltersversorgungen usw., die der Stand 
unserer heutigen A ns ich ten  bei uns fo rdert, fehlen, wahrschein lich 
auch Kassenbuch und Bücherabschluß!

D e r Geldgeber is t w ieder ein E ingeborener, und die W are 
w ird  im  H erste llungslande selbst das erste M al ve rkauft und so dem 
Handel, dem Kaufmanne, zugeführt, der sie au f dem kürzesten 
W ege an den Verbraucher sendet. D ieser erste V e rka u f der E rn ten  
im  Ursprungslande is t das W esentliche der A ckerbaubetriebe der 
E ingeborenen und deshalb w ich tig , w e il es die Betä tigung des euro
päischen Kaufmannes an O rt und Stelle e rm ög lich t.

Im  Gegensätze hierzu läßt sich von überseeischen Pflanzungs
unternehm ungen der Europäer feststellen, daß deren Erzeugnisse, 
w e il von europäischem Gelde abhängig, unter U m gehung des K a u f
mannes im  Herste llungslande erst an einem  europäischen Stapel
platze das erste M al ve rkauft werden. Ganz genaue Grenzen lassen 
sich n ich t ziehen, aber veranschaulicht w ird  das B ild  durch den 
H inw eis darauf, daß der deutsche Ö lm ü lle r seine Rohstoffe z. B. in  
Ind ien  und China kauft zum Versand an den ihm  zunächst liegenden 
Hafen, ohne Umweg, während der fü r  unsere G um m iwaren er
fo rderliche  Kautschuk, der auch im  Osten gewachsen ist, an den 
Stapelplätzen Europas erstanden werden muß. Zu diesem Beispiele 
wäre noch zu sagen, daß ein großer Unterschied im  W erte  der an
geführten W aren besteht, daß Kautschuk diesen Um weg heute noch 
vertragen kann, Ö lfrüch te  dies aber n ich t m ehr können.

Zu e iner Zeit, als sich der V e rkeh r zwischen den überseeischen 
Besitzungen und der H e im at noch ganz m it den Schiffen des je 
w eiligen M utterlandes abw ickelte, als englische Schiffe aus englischen 
Ansiedelungen W aren nach England, holländische Fahrzeuge aus 
holländischen Besitzungen W aren nach H o lland  usw. fuhren, und 
andere Lander Segler und D am pfer noch n ich t hatten, damals 
konnten auch m inde rw ertige  G üter w ie Ö lfrüch te  den erwähnten
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U m w eg vertragen, ja  sie mußten ihn wegen Fehlens eines anderen 
W eges wählen. A be r es handelte sich dabei auch noch n ich t um 
die heutigen Mengen. D ie  Ö lfrüch te  sind Massengüter geworden 
und erm öglichen und e rle ich te rn  infolgedessen der heute so 
entw ickelten S ch iifahrt das Beladen von ganzen Schiffen, und 
zwar, was sehr w ich tig  ist, nach jedem  belieb igen Bestim m ungs
hafen. Sie wählen den kürzesten W e g  zum Verbraucher, und die 
staatsrechtlichen Verhältn isse des Ursprungslandes sind ebenso g le ich
g ü ltig  geworden w ie die Flagge des Schiffes, das die W aren  befördert.

W ir  können m it einem ita lienischen D am pfer G üter aus einer 
holländischen Besitzung nach Deutschland, oder m it einem franzö
sischen Schiffe aus einem deutschen Schutzgebiete nach England 
fahren; bei diesen Erzeugnissen der E ingeborenen is t fü r  das Z ie l 
des D am pfers e inzig  und a lle in  der fü r die W are  bezahlte Preis 

maßgebend.
Es ist gut, dies im  Auge  zu behalten bei den Bestrebungen, 

neue Pflanzen in  unseren eigenen überseeischen Besitzungen e in 
zuführen. Es w ird  dabei v ie lfach  der W unsch laut, uns vom  Aus
lande unabhängig zu machen in  den Bezügen unserer Rohstoffe. 
D ieser Gedankengang, wenigstens in  seiner, m eist üblichen, a ll
gemeinen Fassung scheint m ir n ich t r ich tig . W enn w ir z. B. in  
Kam erun eine Saat säen, deren W e rt in  A m erika  besser bezahlt 
w ird  als im  M utterlande Deutschland, dann w ird  sie eben nach 
A m e rika  wandern, und, die M ög lich ke it einer V e rladung  au f geradem 
W ege vorausgesetzt, w ird  niemand daran denken, die W are  e is t nach 

einem deutschen H afen zu fahren.
W enn  es m ög lich  wäre, in  einem unserer Länder Früchte  zu 

ziehen, die je tz t vom  Auslande komm en, und fü r die w ir  stets und 
unter a llen Umständen den höchsten Preis bezahlen, dann könnten 
w ir uns in  diesem einen Punkte unabhängig machen. A b e r in 
W irk lic h k e it w ird  sich der W unsch nie e rfü llen  lassen. W o h l 
können w ir  m it einem neuen Anbau die Gesamtmengen der R oh
stoffe vergrößern, aber deren V e rte ilun g  muß dem besonderen Bedarfe 
eines jeden Landes überlassen werden.

Ob nun alle Ländere ien au f der ganzen W e lt, die uns heute 
Rohstoffe lie fe rn , e iner wesentlichen Vergrößerung fäh ig  sind, ver

mag ich  heute n ich t zu sagen.
D e r Bau von Eisenbahnen hat schon eine wesentliche 

Beschleunigung und Vergrößerung der Zufuhren zur Folge  gehabt. 
So konnten die Erdnußernten am Senegal von etwa 50 000 Tonnen 
früher a u f 250 OOO bis 300 OOO Tonnen heute ve rm ehrt werden. In
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China erm öglichen die verbesserten Verkehrsverhältn isse n ich t a lle in  
eine erhebliche Ausdehnung des Anbaus von Ö lfrüch ten, sondern 
auch einen rascheren Versand der E rn ten  nach der Küste, so daß 
sie in  frischerer und besserer Beschaffenheit eintreffen. D ie  E n t
w ick lung  von A m erika  und A rgen tin ien  als Folge von Eisenbahn
bauten kann als allgem ein bekannt vorausgesetzt werden.

A b e r w ir  müssen berücksichtigen, daß der B eda rf an Ö lfrüch ten  
auch in  denjenigen Ländern wächst, die uns heute ihren  Überschuß 
senden. U rsp rüng lich  entstand der Anbau dort, genau so w ie  bei 
uns, zur B e fried igung  des Bedarles an O rt und Stelle, und im  V e r
hältnis, in  dem sich diese Länder en tw icke lt haben, sind d o rt auch 
die Ö lm üh len  größer und zahlre icher geworden.

Es ist, w ie gesagt, n ich t a lle in  das Ö l w ich tig , welches gewonnen 
w ird , sondern es sind dies auch die Rückstände, die Ö lkuchen, die 
je  nach Beschaffenheit als V ie h fu tte r oder D üngem itte l Verwendung 
finden. Bei der Sojabohne, die nur etwa 15 °/o ö^ enthält, ähnlich 
w ie  die Baumwollsaat, lie g t der H auptw ert in dem Kuchen, und die 
P flanzungsunternehm ungen in  überseeischen Gebieten sowohl w ie die 
Felder der E ingeborenen gebrauchen große Mengen Ö lkuchen zum 
Düngen. Das Blühen und Gedeihen des Ackerbaues in  jenen 
Gegenden bedeutet dann w ieder Vergrößerung des Viehstandes 
und die N otw end igke it der Beschaffung größerer Mengen von 

F u tte rm itte ln .
D ie  Ö lrohstoffversorgung Deutschlands is t also eine Frage, 

die ihre  Verästelungen über die ganze W e lt hat. A be r h ie r w ie 
übera ll ändern und verschieben sich die Verhältn isse fortwährend. 
A m erika , welches früher Fettstoffe ausschließlich ausführte, g re ift 
heute schon nach Europa über zur B e fried igung seines Bedarfes, 
und die je tz t lie fe rnden Länder verm ögen uns einen T e il ihres Ü be r
flusses vorzuenthalten. D ie  Zunahme der Bevö lkerung s te llt a llerwärts 
wachsende Ansprüche an die Ö lrohstoffe.

D er Nutzen der Ö lm ü lle re i fü r Deutschland e rh e llt aus dem 
bereits Gesagten. Besonders be ton t werden muß, daß sie uns einen 
großen T e il der Bestandteile unserer Kunstspeisefette lie fe rt, haupt
sächlich der so o ft zu U nrech t verlästerten M argarine, die bekanntlich  
1868 a u f Veranlassung Napoleons I I I .  von dem berühm ten Chem iker 
M ege-M ourier erfunden wurde und sich als eine W o h lta t ersten 
Ranges erwiesen hat. Schon zu jenen Zeiten hatte die B u tte r einen 
Preis, der die M inderbem itte lten  hart drückte. H eute  können w ir 
und das sonstige Europa unseren B edarf an Fetten ohne die H ilfe  
der Pflanzenöle erst recht n ich t decken, und es is t n ich t zu erraten,
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wie w ir  uns ohne diese behelfen könnten. D ie  tierischen Fette 
behalten tro tzdem  ihren  W e rt, und unsere Ö lm ühlen lie fe rn  in  edlem 
W ettbew erbe m it sich selbst durch die Ö lkuchen die M itte l zur 
E rha ltung  und Vergrößerung des Viehstandes und dadurch zur E r
zeugung von tierischen Fetten.

D ie  schon erwähnten Versuche, neue Ö lfrüch te  zu finden, hatten 
den Nebenzweck, solche zu entdecken, die Ö le m it höherem Schmelz
punkte  lie fe rn . D ie  M argarine, bedarf dieser, um  die nötige Festigke it 
und die W iderstandskra ft gegen die som m erliche H itze  zu erlangen. 
D ies w ird  je tz t e rre ich t durch den Zusatz tie rischer fester Fette, 
deren Preise hoch sind und som it den W unsch nach b illige ren  
Pflanzenfetten m it hohem Schm elzpunkte erklären und rechtfertigen. 
N un hat man M itte l und W ege gefunden, den Schm elzpunkt nach 
Belieben zu erhöhen, d ie  Ö le zu härten. Ih re  u rsprüng liche und 
na türliche  Beschaffenheit, F lüssigke it oder Festigkeit, ist som it g le ich 
g ü ltig  geworden. D e r W unsch der Ö lm ü lle r geht deshalb je tz t m ehr 
nach V ergrößerung der Mengen der seitherigen bekannten Rohstoffe, 
als nach der Beschaffung neuer, b isher unbekannter. U nd w ie w ich tig  
diese neue E rfindung  des Härtens ist, e rhe llt daraus, daß man fü r 
M argarine seither 75 bis 80%  tierische feste Fette und 20 bis 25% 
flüssige Pflanzenöle verwandt hat, ein Verhä ltn is , welches sich je tz t 
um kehrt. D e r m ögliche w eitere B edarf an Pflanzenölen e rg ib t sich- 
hieraus von selbst.

E ine besondere Beachtung ve rd ien t die K o k o s p a lm e ,  deren 
hoher und v ie lse itiger W e rt ih r  schon eine A nzah l E inzelbeschre i
bungen gebracht hat. A m  Anbau bete iligen sich die Europäer m ehr 
und m ehr in fo lge  der Steigerung im  W erte  der Früchte, der K okos
nuß, und ihres getrockneten Fleisches, der K opra . Es handelt sich 
h ie r n ich t um einen Betrieb, der, w ie das bei Ölsaaten und Erdnüssen 
der F a ll ist, innerhalb  w eniger Monate eine E rn te  lie fe rt, sondern 
um den Anbau eines Baumes, der je  nach Umständen nach etwa 
6 Jahren Früchte  g ib t und nach etwa 10 Jahren ganz en tw icke lt ist. E r 
s te llt som it e igentlich  den gegebenen Gegenstand der Unternehm ung 
der E ingeborenen in  heißen Gegenden, die seine H e im at sind, dar.

A b e r bei K o p ra  ist m ehr als bei sonstigen Rohstoffen, m it 
Ausnahm e etwa der Ö lpalm e, die M ög lichke it gegeben, durch sorg
fä ltige  A u fb e re itu n g  d e n W e rt derW are  zu erhöhen. D e r bedürfnislose 
Eingeborene p flück t die Nuß —  v ie lle ich t, wahrschein lich sogar, vor 
der vo llen  Reife —  vom  nächststehenden Baume, um sich an deren 
M ilch  zu erfrischen, die aus jüngeren Nüssen besser schmeckt als 
aus älteren. D ie  Schale m it dem Kerne  w ird  er in  der H ü tte  des
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Kräm ers gegen Lebensm itte l verhökern, und h ie r w ird  die Nuß einfach 
in  eine dunkle Ecke geworfen, bis sich der geschilderte Vorgang  
w iederho lt, und eine genügend scheinende Menge angesammelt ist, 
um das F leisch aus den Hülsen zu entfernen. Dieses w ird  dann, 
getrocknet oder n ich t, an den M ark t gebracht, und so entsteht zum 
T e il d ie geringe, ranzige und verfaulte  K opra .

D er e insichtige Pflanzer dagegen ern tet die re ifen Nüsse etwa 
alle zwei Monate, öffnet sie und trockne t den K e rn  unter großen 
Vorsichtsm aßregeln langsam und m ög lichst an der Sonne, und so 
bekom m t er die weiße K opra , aus der sich das Ö l in  Ceylon und 
Südindien m it nur ’ /2 b is 3U %  Fettsäure schlagen läßt. A uch  den 
Versand nach Europa hä lt diese weiße so rg fä ltig  hergestellte K o p ra  
z iem lich  gu t aus, während die beschriebene geringe K o p ra  au f der 
Reise sich w e ite r verschlechtert.

Ich  habe die günstigste und die ungünstigste Herstellungsweise 
der W are  h ier zum Zwecke der besseren Veranschaulichung gewählt; 
na tü rlich  g ib t es eine Menge Zwischenstufen.

Das K okosö l is t ein Beispie l derjenigen Fette, die im  Laufe 
der Zeit .von der ursprüng lichen Verw endung fü r Seifen und sonstige 
gewerbliche Zwecke in  diejenige fü r Speisezwecke aufgerückt sind. 
Ich  erinnere an das Palm in. D ieser Umstand, verbunden m it dem 
Einflüsse der Europäer au f den Anbau, hat d ie  größte Sorgfa lt im  
Sammeln der Nüsse und im  T rocknen  des Fleisches zur Folge. A uch 
die E ingeborenen haben sich, w ie ich  noch aus eigener Anschauung 
weiß, der E ins ich t n ich t verschließen können, daß eine Besserung in  
der Behandlung der W are  ihnen erhebliche V o rte ile  b ring t. D er 
Anbau  der Kokospalm e dehnt sich im m er m ehr aus.

Ü ber jeden anderen R ohsto ff werden sich bei weiteren Nach
forschungen w ertvo lle  E inzelheiten  feststellen lassen, die au fse ineV er- 
besserung und Verm ehrung  E in fluß haben. Es g ib t in  heißen Gegenden 
noch eine ganze A nzah l von  Pflanzen, die ö lha ltige  Früchte  tragen 
und deren E rfo rschung lohnen w ird . F ü r den einzelnen is t diese 
A rb e it rech t mühsam, w ie  m ir aus eigener E rfahrung bekannt ist. 
Zunächst sind diese F rüch te  nur in  k le inen Mengen zu haben, ge
deihen zum T e ile  in  den U rw ä ldern  und sind schwer zugängig. H a t 
man die M uster g lück lich  zur H and, v ie lle ich t auch eine wissen
schaftliche Begutachtung, so fe h lt es den großen Betrieben bei der 
heutigen Überlastung an Zeit, die e rfo rde rlichen  Versuche zu machen; 
auch m angelt es an der nötigen E in rich tung  zur rich tigen  Behandlung 
k le iner Mengen. Dazu kom m t die Ungew ißheit darüber, ob die wissen
schaftlichen Untersuchungen durch die W irk lic h k e it bestä tig t werden.
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W ären aber alle diese Schw ierigkeiten überwunden, dann ve r
bieten unsere Zollgesetze die E in fuhr. Bei der Sojabohne hatte 
England einen w eiten V orsprung, es hatte alle V o rfragen  gelöst und 
große Mengen verarbeite t, ehe die Zollfrage in Deutschland e rled ig t 
war. E rs t dann konnten und mußten die K inde rkrankhe iten  eines 
neuen Gewerbezweiges durchgem acht werden. Bei jeder neuen Ö l
fruch t, die sich zeigen mag, w ird  also das Ausland w ieder im  
V o rte ile  sein.

U m  daher au f diesem W ege, dem Suchen nach Neuem, e rfo lg 
re ich  fo rtschre iten  zu können, w ird  es des Zusammenfassens größerer 
K rä fte  bedürfen. Beides, die E rw eite rung  der Bezüge unserer be
kannten und die Erschließung der Q uellen neuer Rohstoffe, w ird  v ie l 
W issenswertes und Nötiges zutage fördern.

Die Ölrohstoffversorgung Deutschlands.

Einfuhr von pflanzlichen Ölrohstoffen in das Deutsche Reich 
von 1908 bis 1911.1)

B a u m w o ll-S a m e n :
T o n n e n  W e r t  in  1000 M a r k

E rd n ü s s e : 
T  o n n e n W e r t  in  1000 M a r k

1908: 52528 7 530 23619 5 972
1909: 93 428 14758 49 909 I I 206
1910: IO6232 17 226 69 133 16 559
1911: 155 785 24 995 70 143 19 833

K o p r a :
1908: 83669 30 203

L e in s a a t :  
468 422 to i  229

1909: 112 159 46 507 436867 105 672

1910: 155 989 82 506 320 522 100 767
1911: 148066 74 167 276 343 94 370

P a lm k e rn e : 
1908: 180685 46 146

R a p s :

69 754 18 544
1909: 230448 69 099 142 703 32 743
1910: 242454 88 407 187 302 3 9 7 U
1911: 250664 90 170 134480 35 084

S esam :
S o ja b o h n e n , E l ip e - ' u n d  

S c h i-N ü s s e :
1908: 72969 25 271 73 18

1909: 77940 22 024 16 877 3 376
1910: 14r 397 41 167 43 565 7 717

1911: 101 672 33 831 89853 U  977

1) N ach A ngaben de r Zen tra ls te lle  des H am burg ischen K o lon ia l-Ins titu tes .
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Im  Anschluß hieran be rich te t H e rr  Professor D r. O. W a r b u rg -

B e f“  U n t  “ » 'G ruppen  ko lon ia le r Im po rtp rodukte , d ie  Deutschland 
benö tig t kom m en h in te r den Faserstoffen so fo rt die O ie und O lroh- 
stoffe m it e inem  W e rte  von etwa 400 M illion en  M ark D ie  E in fu  
beider Bedarfsgruppen ste igt deshalb so rapide, w e il D eu tschen  
Fasern und Fettrohstoffe  von Jahr zu Jahr w en iger selbst ™  baue 
fn  d rL a ^ e  is t; sowohl H a n f und Flachs w ie  auch Raps und Rübsen 
werden im m er mehr durch den Anbau von N ahrungsm itte ln  v e rd rä n g t 
W ährend dieser durch einen krä ftigen  Zollschutz lebensfähig erhalte 
w ird  so daß w ir  noch heute imstande sind, unsere schnell zunehmen 
Bevölkerung im  wesentlichen selbst m it B ro tfrüch ten  zu versorgen 
erlaubt das Interesse unserer Veredelungsindustrie  n icht, auch unsere 
heim ischen Fasern und Öle durch eine Zolhnauer zu sc utzen un 
die naturgemäße Folge ist die, daß der zunehmende Bodenwert, und 
das Anste igen der A rbe its löhne  es diesen P roduktionen  unm öglich  
macht den W ettbew erb  ko lon ia le r Rohstoffe zu ertragen Fasern 
und Fette sind aber so w ich tig  fü r unsere Industrie  sowie fü r die 
Lebensbedürfnisse unserer Bevölkerung, daß eine vorausschauen 
W irtsch a ftspo litik  unbedingt um die S icherung genügender A n fuhren  
besorgt - i n  muß, w ill  man katastrophale Erscheinungen verm eiden. 
Bezüglich der Baum wolle w ird  dies je tz t auch dank er g i a ion  
des K o lon ia l-W irtscha ftliche n  Kom itees a llgem ein anerkannt, und 
n ich t m it U nrech t hat dasselbe seit Jahren seine Bestrebungen an erste 
Stelle darauf konzentrie rt, D eutschland ve rm itte ls  Forderung des ko l 

nialen Baumwollbaues m ög lichst unabhängig vom  A u s l a n d e ™  in  
A b e r auch die Ö lrohstoffe  verdienen unsere A u fm erksam ke it 

höchstem Maße, denn selbst m it E inschluß der .tiensche“ ¿ ê ' ¿  ' 
nüg t die P roduktion  Deutschlands auch n ich t m ehr im  entfernteste 
um den rapide zunehmenden B edarf Deutschlands an Fetten 
T c k e n  S e  Ursache is t n ich t nur in  der schnellen Bevolkerungs- 
zunahnie Deutschlands zu suchen, sondern auch jede e in z e ln e r i^ o n  
bedarf je tz t größerer Fettm engen als früher, sowohl in  industr e 

veränderter Sestalt, v o r ».lern in  Fern , von S e U e ^  "  
N ahrungsm itte l, und h ie rbe i is t au bem erken, U  4 . J e r »  ^  g 
p flanzlicher Fette  als Butterersatz von Jahr zu Ja g

s c h r it t^  m ach taher ^  W ic h tig k e it, uns k la r zu machen, w ie w e it

w ir  uns durch unsere K o lon ien  die nötigen Rohstoffe schaffen können 
und was das K o lon ia l-W irtscha ftliche  K om itee  fü r die E n tw ich  ung 

der K o lon ien  nach dieser R ich tung  zu tun  vermag.
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W as Deutsch-Südwestafrika b e trifft, so lieg t die Sache re la tiv  
einfach. E in  Gebiet fü r Feldbau im  großen S til w ird  es kaum werden, 
w ir werden aber v ie le  tierische Fette von d o rt erwarten können. V on  
den Produkten des angrenzenden Meeres können w ir  absehen, da 
nach den b isher gemachten Versuchen der F ischfang daselbst noch 
großen Schw ierigkeiten begegnet; was aber den W alfischfang und 
die Hochseefischerei b e trifft, so w ird  die nahe Z ukun ft uns lehren, 
was w ir  davon fü r den T ra n im p o rt zu erwarten haben. Im  übrigen 
werden w ir  fü r Südwestafrika a u f Nebenprodukte der V iehzucht an
gewiesen sein, und zwar besonders a u f den T a lg  von R indvieh und 
Schafen, w eniger a u f Schweineschmalz, da ja  d ie  Schweinezucht bei 
dem Fehlen b illig e r A b fa lls to ffe  fü r diese T ie re  d o rt kaum eine 
große E n tw ick lung  erlangen w ird .

V ie l w ich tige r sind die trop ischen K o lon ien  fü r die G ewinnung von 
Ö len und Fetten, und schon je tz t stellen sie m it e inem  E xp o rtw e rt von 
etwa 18 M illion en  M ark im  Jahre 1910 —- 1911 waren es schon über 
22 M illion en  M ark —  die H auptausfuhrartike l unserer K o lon ien  dar, im  
W erte  nur von den D iam anten und um ein weniges auch vom  Kautschuk 
übertroffen. Fast die ganze Menge w ird  von den Produkten der beiden 
Palmen gelie fert, näm lich 17,3 M illio n e n  M ark, von denen 9,2 au f die 
K opra , das P rodukt der Kokospalm e, 8,1 a u f Pa lm öl und Palmkerne, die 
Produkte  der Ö lpalm e, entfallen. D e r Rest besteht im  wesentlichen 
in  der A us fuh r von Sesam und Erdnuß, wohingegen Ö le der Baum- 
wollsaat und der M aiskeim linge überhaupt n ich t e xp o rtie rt werden, 
da .es an E rn tebere itungse inrich tungen drüben feh lt. K op ra  ist so 
sehr das H au p texp o rtp ro du k t unserer beiden Südsee- und die Ö l
palm enprodukte das einzige unserer zwei westafrikanischen K o lon ien , 
daß man m it Recht diese beiden Gebiete als unsere Ö lk o lo n ie n  
bezeichnen könnte, w enngleich Kam erun an W e rt vo rläu fig  noch 
Weit m ehr Kautschuk e xp o rtie rt und fü r Neuguinea nebst Inselgebiet 
augenblicklich  Phosphat den größten E xp o rta rtike l dars te llt; in  Togo 
sowie Samoa herrschen dagegen die Pa lm produkte  auch absolut vor, 
aber auch in  den beiden anderen K o lon ien  sind sie in  so schneller 
Zunahme begriffen, daß sie w oh l bald auch d o rt die erste Stelle unter 
den A usfuhrp rodukten  einnehmen werden.

F re ilich  sind w ir  selbst bei diesen Palm produkten noch sehr w eit 
davon entfernt, unseren B edarf daraus decken zu können, da er 
im  Jahre 1909 schon 145 M illion en  M ark betrug, also 8 l / 2 mal so 
v ie l, als unsere K o lon ien  gegenwärtig exportie ren. F ü r Sesam, von 
dem w ir  fü r 22 M illion en  M ark, und fü r Erdnuß, von der w ir  fü r 
11 M illion en  M ark im portie ren , is t das V e rhä ltn is  ein noch
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ungünstigeres, während be i Leinsaat m it 104 M illion en  M ark und 
Baum wollsaat sowie Baum wollsaatö l m it zusammen 3 0  1 tonen
M ark  dem Konsum  Deutschlands überhaupt keine P roduktion  unserer 
K o lon ien  gegenübersteht, und das gle iche is t bei vie len anderen 
Ö lm ate ria lien  der Fall, die Deutschland in  F orm  von Saat oder O l 
aus ko lon ia len  Gebieten bezieht, w ie z. B. Raps und Senf, Soja
bohne, M ohn, Nigersaat, R izinus, H o lz ö l und andere, sowie bei den ver
schiedenen p flanzlichen Fetten von Talg- und Butterkonsistenz aus 
den Fam ilien  der Sapotaceen, D ipterocarpaceen, G u ttife ren  usw.

Es läßt sich durchaus n ich t behaupten, daß unsere K o lon ien  
arm  an solchen Substanzen sind, es vergeht im  Gegenteil kaum  ein 
Tahr, wo n ich t neue ö lha ltige  Rohstoffe entdeckt werden, aber bei 
nur wenigen lo h n t sich das Einsam m eln der w ilden Produkte  fü r 
den E xp o rt. E ine  größere A nzah l w ird  zwar loka l von den E in 
geborenen in  den K o lon ien  verwendet und ein ige werden sogar h ier 
und da angebaut, aber selbst, wenn man diese Menge m it m 
Rechnung ste llt, so b le ib t die Summe im  V erhä ltn is  zu unserem

B edarf eine w inzige. .
Ich  m öchte Ih re  Z e it n ich t durch Besprechung der einzelnen

Rohstoffe unnötig  in  A nspruch  nehmen, v ie lm ehr Ihnen h ie r nur

eine L is te  derselben m it wenigen D aten geben.

A. Kultiviert werden:
P o l y g a l a  b u t y r a c a e a ,  b u t t e r l i e f e r n d e  K r e u z b l u m e ,  Fam ilie  
der P o l y g a l a c e a e ,  k le iner Strauch, k u lt iv ie rt in  Togo, kle ine 

Samen m it l 7 l lv°lo Ö lgehalt.
T e l f a i r i a  p e d a t a ,  T a l e r k ü r b i s ,  F am ilie  der C u c u r b i t a c e a e  
K le tte rs trauch  in  Ostafrika, große ta le rfö rm ige  Samen m it 59 /0 U l 
im  K ern , als Mandelersatz von den E ingeborenen gegessen. 
C i t r u l l u s  e d u l i s ,  W a s s e r m e l o n e ,  F am ilie  der C u c u r b i t a c e a e ,  
w ild  in  Südwestafrika, und unter dem Namen D s c h a m m a  bekannt, 
angepflanzt in  Sorten m it wohlschm eckendem  Fleisch. D ie  o lre ichen

Samen werden gegessen. ,
A c a n t h o s i c y o s  h o r r i d a ,  N a r r a s ,  F am ilie  der C u c u r b i t a c e a e ,  
b la ttloser D ornstrauch der Dünen Südwestafrikas, m ehr geschont als 
gepflanzt, lie fe rt den H o tten to tten  sowohl F ruchtm us als auch m andel
a rtig  schmeckende Samen, die als „B u tte rp its “  auch nach dem

Kapland e x p o rtie rt werden. .
M o r i n g a  o l e i f e r a ,  M e e r r e t t i c h b a u m ,  F am ilie  der M o r i n g a c e a e ,  
nam entlich  in  O stafrika in  einzelnen Exem plaren bei Hausern 
k u lt iv ie rt. D ie  Samen enthalten das feine, n ich t ranzig werdende
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B e n ö l.  D ie  E ingeborenen ku ltiv ie ren  das Bäumchen der eßbaren 
jungen  F rüchte  und B lä tte r wegen, sowie wegen des m eerre ttich 
artigen Geschmackes der W urze l.

B. Nicht kultiviert, aber exportiert werden die Produkte von
B u ty r o s p e r m u m  P a r k i i ,  S c h ib a u m , F am ilie  der S a p o ta c e a e , in  
Togo und im  F lin te rland von K am erun ; d ie  Samenkerne enthalten 45%  
eines bei 28 bis 290 schmelzenden Fettes, d ie  sogenannte „S ch ib u tte r“ .

Im  Jahre 1910 expo rtie rte  Togo 35 367 kg Sch ibutter im  W erte  
von M. 10675, Kam erun (Garua) 186 291 kg Schinüsse im  W erte  von 
M . 14 206. D e r größte Konsum  findet bei den E ingeborenen statt, 
Europa beg inn t erst, das F e tt fü r die M argarine industrie  nutzbar zu 
machen. A ls  K u ltu rp flanze  wegen des langsamen Wuchses ungeeignet, 
aber große w ilde  Bestände vorhanden.

M im u s o p s  d ja v e ,N ja b i  o d e rA d ja b , F am ilie  der S a p o ta c e a e , ' 
in den W aldgebieten Kam eruns; d ie  Samenkerne enthalten 43%  
eines bei 51 0 schmelzenden Fettes, den sogenannten „N ja b ita lg “ .

E x p o rtie rt wurden von Kam erun 1908 183697 kg im  W erte  
von M. 2 0600 ; 1909 in fo lge  e iner M ißernte nur 30851 kg im  W erte  
von M. 3201.

W o h l nu r loka le  Verw endung finden die Produkte  von P e n ta -  
desm a  b u ty ra c e u m  u n d  K e r s t in g i ,  w e s ta f r ik a n is c h e r  B u t t e r 
b a u m , F am ilie  der G u t t i fe r a e ,  Togo und K am erun ; die Samenkerne 
enthalten 32 bis 41%  eines bei 20 bis 2 4 0 schmelzenden Fettes, die 
sogenannte „K a nya bu tte r“ , die einen lokalen H ande lsartike l b ilde t.

A l la n b la c k ia  S tu h lm a n n i i ,  O s ta f r ik a n is c h e r  T a lg b a u m , 
Fam ilie  der G u t t i fe r a e ,  O sta frika ; die Samenkerne enthalten 55%  
eines bei 43 bis 46° schmelzenden Fettes, das als „K a n y ita lg “  einen 
lokalen H ande lsartike l b ilde t.

L o p h i r a  a la ta , B o n g o s ib a u m , F am ilie  der O c h n a c e a e , 
W est- und Zentra la frika ; die ungeschälten Samen enthalten 43% Öl, 
das sogenannte „M e n iö l“ .

I r v in g ia  g a b o n e n s is ,  S c h e in m a n g o , F am ilie  der S im a ru -  
b a ce a e , W esta frika ; die Samenkerne enthalten 60 bis 66%  eines bei 
oO bis 4 0 0 schmelzenden Fettes, die zerstam pften Samenkerne b ilden 
als „D ik a b ro t“  einen lokalen H andelsartikel.

C a ra p a  p ro c e ra ,  K u n d i - o d e r  T u lu k u n a b a u m , F am ilie  der 
M e lia c e a e , W esta frika ; d ie  Samenkerne enthalten re ichliches 
bitteres Öl.

T r i c h i l i a  e m e t ic a ,  M a fu ra b a u m , F am ilie  der M e lia c e a e , 
ein k le inerer, in  den trockneren Gebieten A frika s  w e it ve rb re ite te r

Verhandlungen des Vorstandes.
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Baum ; das ta lgartige  F ett der Samenkerne w ird  loka l zum E inre iben 
des K ö rpe rs  verwendet.

C o u la  e d u lis ,  K u la b a u m , F am ilie  der O la c a c e a e , W est
a frika ; die 33%  Ö l enthaltenden Nüsse werden gegessen.

C a n a r iu m , v e rs c h ie d e n e  A r te n ,  B a fu -  o d e r  S a fu b a u m , 
in  W esta frika , K a n a r i  in  der Südsee. A lle  A rte n  besitzen eßbare, 
als Mandelersatz dienende, ö lre iche Samen.

P y c n a n th u s ,  C o e lo c a ry o n ,  S c y p h o c e p h a liu m ,  S ta u d t ia ,  
C e p h a lo s p h a e ra , afrikanische G attungen aus der F am ilie  der 
M y r is t ic a c e a e ,  M u s k a tn ü s s e , die sehr fe ttre ich  sind und eine A r t  
M uskatbu tte r lie fe rn . A u ch  die Muskatnußbäume der Südsee komm en 
te ilweise als Ö llie fe ran ten  in  Betracht.

P o g a  o le o s a , N jo r e - n jo re -B a u m ,  F am ilie  der R h iz o -  
p h o ra c e a e , K am erun ; die Samenkerne enthalten 62%  eines b e i—  1° 

erstarrenden Öles.
P e n ta c le th r a  m a c r o p h y l la ,  O v a la b a u m , Fam ilie  der 

L e g u m in o s a e , ein hoher Baum W estafrikas; die Samenkerne ent
halten 41 bis 44°/<j eines festeren Fettes, die zerstampften Samenkerne 
werden loka l w ie  das D ika b ro t gegessen.

B a la n ite s  a e g y p t ia c a ,  F am ilie  der Z y g o p h a lla c e a e . K le in e r 
Steppenbaum oder Strauch, dessen kle ine Samenkerne sehr ö lre ich  sind.

X im e n ia  a m e r ic a n a , F am ilie  O la c a c e a e ; e in  in  den ge
samten T ropen  wachsender Strauch m it k le inen ö lre ichen Samen.

L im o n ia  W a rn e c k e i,  F am ilie  der R u ta c e a e , Togo. Das 
Samenfett d ien t d o rt loka l als Speiseöl, die Pflanze w ird  d o rt auch 
in  geringer Menge ku ltiv ie rt.

P lu k e n e t ia  c o n o p h o ra ,F a m ilie  d e rE u p h o rb ia c e a e ,K a m e ru n . 
K letterstrauch,dessen Samenkerne 53,8% eines bei — 330 erstarrenden, 
dem L e in ö l ähnlichen, le ich t trocknenden Öles enthalten. E r w ird  in  
Ossidinge zwischen Mais ku ltiv ie rt.

R ic in o d e n d r o n  R a u ta n e n i i ,  M u n k e t t i -  o d e r  O m k e te -  
b a u m , Fam ilie  der E u p h o rb ia c e a e ,  Südwestafrika; die unge
schälten Samen enthalten 40%  eines dem M ohnö l ähnlichen, bei 
—  8 ° b u tte ra rtig  werdenden Öles.

A le u r i t e s  m o lu c c a n a ,B a n k u l o d e rL ic h tn u ß b a u m ,  Fam ilie  
der E u p h o rb ia c e a e ,  Südasien und Südsee; die Samenkerne en t
halten 60%  eines ziem lich  le ich t trocknenden Öles.

T e r m in a l ia  c a ta p p a , In d is c h e r  M a n d e lb a u m , F am ilie  der 
C o m b re ta c e a e , e in Küstenbaum  Südasiens und der Südsee; die 
m andelartigen Samenkerne sind ö lre ich  und wohlschmeckend.

Die Ölrohstoffversorgung Deutschlands.
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N och manche andere Ö lpflanzen m it ö lre ichen Samen könnten 
angeführt werden, so z. B. die G attung P a la q u iu m , zu der die G utta
perchabäume gehören, die Samen mancher als Obst verwendeten 
Pflanzen, A n a c a r d iu m , S p o n d ia s , S c le ro c a ry a ,  P a r in a r iu m  
und andere mehr.

T ro tz  der großen Zahl der fü r  Ö lp ro du k tion  in  Betracht 
kom m enden Pflanzen e rg ib t sich aber bei näherer Untersuchung, 
daß w ir  nur m it der Kokospalm e, der Ö lpalme, der Erdnuß _ und 
dem Sesam, v ie lle ich t auch später m it der Baum woll- und eventuell 
der Kapoksaat, rechnen können, denn fü r P lantagenkulturen kommen 
die übrigen Pflanzen n ich t in  Betrach t und auch als E ingeborenen
ku ltu ren  w oh l nur einzelne, und zwar dann aus lokalen Gründen 
zum Eigengebrauch der Eingeborenen, sei es als Speisefett, sei es 
zum E inre iben des Körpers, also als Surrogat fü r Seife. A uch  eine 
bedeutende E n tw ick lung  der Sam m eltätigkeit der E ingeborenen in  
bezug au f w ilde  Ölsaaten ist n ich t zu erwarten, denn es ist eine fü r 
alle ko lon ia len  Gebiete feststehende Tatsache, daß, je  m ehr sich die 
E ingeborenen an geordnete landw irtscha ftliche  T ä tig ke it gewöhnen, 
sie desto w eniger N eigung und Z e it haben, W a ldp rodukte  einzu
sammeln. N u r Leute, welche keine andere Beschäftigung haben, 
w idm en sich dann diesem Erwerbszweig, es sei denn, daß Zeiten der 
N o t die Bevö lkerung dazu zwingen. So z. B. soll auch in  T ogo  nach 
Zeiten der D ürrpe rioden  m ehr Kautschuk gesammelt werden als 
gewöhnlich.

Anders w ird  die Sachlage dann, wenn die Sam m elprodukte in  
Mengen auftreten, so daß das Sammeln m ehr e iner regulären E rnte  
g le ich t. Das dürfte  w oh l in  manchen Gegenden der F a ll sein, wo 
die Schibäume in  fast geschlossenen Beständen auftre ten; v ie lle ich t 
is t dies auch bei R ic inodendron Rautanenii in  Südwest an ein igen 
Stellen der Fa ll. A b e r fü r die vie len erwähnten U rwaldbäum e tr if f t  
dies durchaus n ich t zu, so daß w ir von a ll den aufgeführten Fett- 
rnaterialien wenig  fü r unsere Industrie  zu erwarten haben werden.

Falls die R egierung größere Gebiete m it Ölsaatpflanzen auf
forsten würde, könnte man später auch große Ö lerträge aus diesen 
W ä lde rn  erwarten. D enn es is t n ich t unwahrscheinlich, daß die 
um liegenden oder in  diese Forstreservate eingesprengten D ö rfe r die 
Z e it der Reife der Samen benutzen werden, um sich einen Neben
verd ienst zu verschaffen, w ie  z. B. a u f der k le inen Sunda-Insel 
Sumbawa zur Z e it der E rn te  der L ichtnüsse (A leurites) ein großes 
Leben in  diesen W ä lde rn  herrscht. D ie  Regierung würde h ierbei 
gewiß auch lohnende Pachterträge erzielen.

Die Ölrohstoffversorgung Deutschlands.
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Es sei daher den Forstverw altungen der K o lon ien  zur Erwägung 
gegeben, bei der A u ffo rs tun g  solche Bäume zu bevorzugen, welche 
Ö lfrüch te  produzieren. N a tü rlich  muß der H o lzw e rt dieser Pflanzen 
an erster Stelle Berücksichtigung fmden, aber es tr i f f t  sich gut, daß 
die meisten der erwähnten Bäume auch brauchbares, ein T e il (z. B. 
M im u s o p s , L o p h ir a )  sogar vorzügliches H o lz  besitzen. W ir  würden 
so m it der Z e it in  den Besitz w irk lich e r Ö ld o m ä n e n  in  den K o lon ien  
gelangen. In  gewissem Sinne besitzen w ir  fre ilic h  sogar je tz t schon 
ganze Ö lwälder, näm lich  in  den Hevea-Kautschuk-Plantagen, da die 
Samenkerne dieser Bäume 42,3 °/0 eines sehr .brauchbaren Öles ent
halten. Solange aber der Kautschuk selbst gu t ren tie rt und unsere 
K o lon ien  keinen Überfluß an A rb e ite rn  haben, w ird  w oh l keine 
P lantagenle itung an das mühsame Sammeln der kirschgroßen Samen 
zwecks Ö lbere itung denken, und die benachbarten D orfbew ohner 
in  die Pflanzungen zum Sammeln hineinzulassen, ist wegen des 
Kautschukdiebstahls bedenklich.

U m  den Bedürfnissen unserer Industrie  Rechnung zu tragen, 
b le ib t uns also nichts anderes übrig , als die vorhandenen Palm
bestände e iner stärkeren Ausbeutung zuzuführen, und zwar sowohl 
durch Verbesserung und Verm ehrung  der Abfuhrw ege, durch 
Straßenbau, durch neue Erschließungsbahnen, durch V e rvo llkom m nung  
der W asserverbindungen, als auch durch bessere Ausnutzung der 
P rodukte  selbst, vo r a llem  m itte ls  m aschineller A u fb e re itu n g  der
selben. Andererseits müssen w ir  aber auch die P roduktion  selbst 
zu verm ehren trachten, und zwar sowohl durch stärkere A npflanzung 
der schon angebauten als auch durch E in füh rung  neuer Ö lfrüchte .

Unsere Aufgabe sp itz t sich in  p raktischer Beziehung darauf z u :
A ) 1. F ü r T ogo  die Ö lpalmbestände, w ie  z. B. d ie jen igen des H in te r

landes von Anecho, durch Stichbahnen zu erschließen.
2. F ür Kam erun die noch unaufgeschlossenen Ö lpalmbestände 

des Innern  durch Eisenbahnen sowie Verbesserung und E r
w eite rung der F lußschiffahrt m ehr als b isher dem W e ltve rkehr 
zugängig zu machen.

3. F ü r O sta frika  die Ö lpalmbestände am Tanganjikasee besser zu
gängig zu machen.

B) D urch  Be lehrung (speziell durch W anderlehrer) sowie V e ro rd 
nungen die D urch fors tung , Reinigung, D üngung, Ergänzung 
und E rw e ite rung  der den E ingeborenen zugesprochenen Palm 
bestände zu erw irken.

C) D ie  E rrich tu ng  m aschineller An lagen zu fördern, durch welche 
die Ölsaaten besser ausgenutzt werden, indem

Die Ölrohstoffversorgung Deutschlands.
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1. den E ingeborenen bzw. Dorfgem einschaften einfache Ölpressen 
zur V erfügung  geste llt werden,

2. den Europäern die An lage größerer Erntebereitungsanlagen 
e rle ich te rt w ird .

F ü r manche dieser Aufgaben hat sich das K o lon ia l-W irtscha ft
liche  K om itee  ja  schon seit langem eingesetzt; besonders is t die 
E in rich tun g  der maschinellen An lagen zwecks Pa lm ölbere itung und 
Palm kernenthülsung im  wesentlichen das W e rk  des Kom itees ge
wesen, ebenso die E in füh rung  der Ö lpalm e in  die Küstengebiete 
O stafrikas; aber sicher b le ib t noch vieles a u f diesem Gebiete zu 
tun  übrig . V o r allem  sollte  auch der Ö lsaat-Feldbestellung größere 
A u fm erksam ke it als b isher zugewandt werden. W enn auch die 
Lösung der w irk lic h  landw irtschaftlichen Fragen w oh l w ie bei der 
Baum wolle  auch bei den Ö lfrüch ten  Sache der Regierung, und zwar 
vo r allem  der landw irtschaftlichen Versuchsstationen ist, so würde, 
analog w ie bei der Baum wolle, die Saatbeschaffung, v ie lle ich t auch 
Preisgarantien, die E in füh rung  und V e rb re itung  passender Maschinen 
usw. die Aufgabe des Kom itees sein.

Es is t v ie lle ich t n ich t überflüssig, darau f hinzuweisen, daß 
D eutsch-O sta frika  in bezug au f Ö lsaatku lturen noch v ie l von dem 
k lim atisch  so ähnlichen V o rde rind ien  zu lernen hat. In  Ind ien  waren 
im  Jahre 1908/09 n ich t weniger als 4 ^  M illionen  Acres m it Sesam 
und 1 M illio n  Acres m it Erdnuß bestanden, und es exportie rte  
1910/11 n ich t weniger als 421 900 tons Erdnüsse gegen 3 099 tons, 
welche Deutsch-O stafrika ausführte, also 140 mal soviel. Außerdem 
baut Ind ien  noch riesige M engen Lein, Senf und Raps, M ohn, Rizinus, 
N igersaat und Saflor, größtenteils Produkte, von denen Deutschland 
enorme Mengen jä h rlic h  im p o rtie rt; so führte  Deutschland z. B. im  
Jahre 1906 e in:

L e i n s a a t ........................................M . 8 327 500
S e n f ................................................... » 1  798 000
Raps und R ü b s e n ....................... » 1 6 2 0  OOO

R iz in u s ..............................................» 817000
V o n  a ll diesen P rodukten w ird  nur R izinus, und zwar im  

kle insten Maßstabe, in  unseren K o lon ien  angepflanzt, und auch dies 
wesentlich nur zur E rlangung von Ö l zum Salben des Körpers. Es 
is t aber so gu t w ie zweifellos, daß w ir  in  O stafrika und w ahr
scheinlich auch im  H in te rland  von Kam erun gewaltige Gebiete 
besitzen, in  denen alle diese genannten Ölsaaten sich auch in 
größtem  Maßstabe gew innen lassen. W enn sich auch diese K u ltu re n  
w oh l erst dann lohnen werden, nachdem diese Gebiete durch Eisen-
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bahnen oder Schiffahrt erschlossen sein werden, so sollten doch die 
jedenfa lls längere Z e it e rfordernden Vorversuche schon so bald wie 
m ög lich  angeste llt werden, und dazu müssen vo r a llem  Saaten aus 
den verschiedenstenHerkunfsländern beschafft und au f ih reT a ug lich ke it 
fü r die K o lo n ie n  ausprobiert werden.

Es sei noch darauf hingewiesen, daß w ir  je tz t durch die D iese l
m otoren, um deren E in füh rung  in  die K o lon ien  das K o lon ia l- 
W irtsch a ftlich e  K om itee  gerade je tz t bem üht ist, auch ein M itte l 
haben, die geringw ertigen  und häufig den T ranspo rt n ich t lohnenden 
zweiten Pressungen an O rt und Stelle zu verwenden, während die 
Preßkuchen, soweit sie fü r Futterzwecke verwendbar sind, was bei 
den angeführten Ölsaaten bis au f R izinus ja  der F a ll ist, sehr gu t die 
G rundlage e iner V iehzucht in  jenen Gegenden abgeben könnten. 
V ie lle ic h t g e ling t es m itte ls  der h ie rdurch  erst e rm öglich ten S ta ll
fü tte rung  auch in  Gebieten, wo die Tsetsefliege vo rkom m t, V iehzucht 
m it E rfo lg  zu betreiben.

Eins der größten Flindernisse der Landw irtscha ft unserer 
K o lon ien  is t das Fehlen einer r ich tigen  W echselw irtschaft, die 
durch eine stark ausgedehnte B rachew irtschaft nur schlecht ersetzt 
w ird . D u rch  E inschiebung von Ölsaaten w ird  man le ich te r zu 
einer passenden R otation gelangen, wobei noch darau f hinzuweisen 
ist, daß man auch versuchen sollte, die als Ö lpflanze vo r e in igen 
Jahren so w ich tig  gewordene Sojabohne m it in  die W echselw irtschaft 
h ineinzuziehen; wenn auch ih r Ö lgehalt m it 15 bis 1 7 %  kein so 
sehr bedeutender ist, so bere ichert sie doch, w ie alle Legum inosen, den 
Boden an Stickstoff, und lie fe rt in  ih rem  Ö lkuchen ein außer
o rden tlich  stickstoffreiches F u tte rm itte l; sie is t daher im m erh in  fü r 
die W echse lw irtschaft rech t beachtenswert.

Zum  Schluß sei h ie r betont, daß die M ög lich ke it der v o ll
ständigen V ersorgung  unserer heim ischen Industrie  durch Ö lp rodukte  
aus unseren K o lon ien  zweife llos besteht; sie zu ve rw irk lichen, w ird  
dadurch noch e rle ich te rt, daß es je tz t gelungen ist, die b illigen  
flüssigen Öle, w ie sie im  Feldbau ja  m eist gewonnen werden, in  
hochwertigere  festere Fette  überzuführen. Eben deshalb scheint 
der Ze itpunkt ein günstiger zu sein, um neben der Ö lpa lm produktion  
in  W estafrika, der K okospa lm ku ltu r in  den Südseeschutzgebieten 
auch den Ölsaat-Feldbau, vo r a llem  von Sesam und Erdnuß, dann 
aber auch von Lein, Raps, Senf und Rizinus, in  Deutsch-O stafrika 
sowie den H in te rländern  der westafrikanischen K o lon ien  intensiv 
zu fördern.
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H e rr Professor D r. T h o m s , D ire k to r  des Pharmazeutischen 
Ins titu ts  der U n ive rs itä t B e rlin , te ilt  zur Frage noch folgendes m it:

V o n  den vo rtre fflichen  und w eits ich tigen Ausführungen der 
H erren  V o rre dn e r erscheint m ir  ein P unkt besonders beherzigens
w ert. H e rr  Freudenberg gab der A n s ich t Ausdruck, daß man neuer
dings sein H auptaugenm erk n ich t m ehr au f die Beschaffung neuer 
Fette  legen sollte, sondern m ehr au f ra tione lle re  Ausnutzung der 
bereits verfügbaren Bedacht nehmen müsse.

V o r  m ehreren Jahren hat sich ein füh lbarer M angel an Fetten 
in  der M argarine industrie  bem erkbar gemacht. Es begann darauf
h in  geradezu ein W ettlaufen  unter den Botanikern  und Chemikern, 
um  in  unsern K o lon ien  nach neuen ö llie fernden Pflanzen zu suchen. 
Man fand solche, p rü fte  d ie  durch E x tra k tio n  oder durch Pressen 
aus den Samen oder F rüchten solcher Pflanzen erhaltenen Ö le; und 
als man die Ergebnisse dieser Untersuchungen verö ffentlich te  und 
dadurch die A u fm erksam ke it der Interessenten erweckte, zeigte sich 
vie lfach, daß das betreffende M ateria l überhaupt nur in  beschränktem 
Maße vorhanden war und deshalb eine technische Ausbeutung gar 
n ich t zuließ.

A b e r noch etwas anderes. D e r wahllosen Em pfeh lung neuer 
Ö le und Fette  stehen erhebliche Bedenken entgegen. Gelegentlich 
des letzten Kolonia l-Kongresses habe ich  in  Sektion I  einen V o rtra g  
über die Bedeutung der chemischen Analyse zur Beurte ilung  ko lo 
n ia ler Rohstoffe gehalten und dabei auch die Ö lfrage in  aus
reichendem  Maße behandelt. Ich  wies darauf h in, daß bei der V e r
wendung neuer Fette  und Öle in  der N ahrungsm itte lindustrie  Ge
fahren dadurch entstehen können, wenn die Produkte  n ich t vorher 
durch physiologische Versuche als unschädlich sich erwiesen hätten, 
und em pfahl daher, vo r E in füh rung  neuer K o lon ia lp ro du k te  in  die 
N ahrungsm itte lindustrie  jene e iner sorg fä ltigen physiologischen 
P rü fung zu unterwerfen. D e r Z u fa ll w o llte  es, daß wenige Monate 
später sich ein F a ll in  der P raxis ereignete, der bewies, w ie  be
rech tig t diese W arnung  gewesen war. E ine M argarine fabrik  in  
A lto n a  brachte unter dem Namen „Backa-M argarine“  ein P rodukt 
in  den Verkehr, nach dessen Genuß sich G iftw irkungen  einstellten. 
W ie  die nähere P rü fung ergab, war zur H erste llung  der M argarine 
ein F e tt benutzt worden, das sich als C haulm oografett herausstellte 
und ve rm u tlich  von dem indischen Taraktogenos K u rz ii abstammt. 
In  diesem Fette  is t eine unter dem Namen Chaulmoograsäure be
kannte Säure enthalten, au f welche vorzugsweise die G iftw irkun g  der 
m it dem Chaulm oografette  bereiteten M argarine zurückzuführen ist.
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M it den vorstehenden Bem erkungen w ill  ich n ich t gesagt haben, 
daß ich  m ich  durchaus ablehnend gegen jedes neu einzuführende 
F e tt verhalten würde. D och halte ich es zur Z e it fü r sehr v ie l 
w ichtiger, uns m it der Frage einer ra tione lle ren  Ausnutzung der be
reits verfügbaren Fette  und fe tten  Ö le zu befassen. D ies kann 
geschehen:

a) D u rch  Förderung von Anbau  ö llie fe rnder Pflanzen durch 
E ingeborene;

b) durch V e rvo llkom m nung  der Appara tu ren  bei der Bere itung 
der Fette, um quan tita tiv  bessere Ausbeuten zu erzielen 
und um m ehr und m ehr qua lita tiv  bessere Produkte  zu 
e rha lten ;

c) durch Maßnahmen zur V erh inderung  des Verderbens von 
Ölsamen und -Früchten beim  T ransport;

d) durch U m form ung  des Aggregatzustandes der Fette, be
z iehentlich  der fe tten Ö le durch Härten.

H e rr  Freudenberg führte  aus, daß bei der M argarinebere itung 
b isher 75— 80°/0 tie rische feste Stoffe und 2 0 — 25°/0 flüssige Pflanzen
öle verwendet wurden, e in  V erhä ltn is , welches je tz t sich gerade um 
gekehrt hätte.

Es is t w oh l von Interesse, wenn ich an dieser Stelle über die 
T e c h n ik  des H ä r te n s  der Fette  ein ige M itte ilungen  mache.

D ie  H ärtung  der Fette  geschieht au f chemischem W ege da
durch, daß m it H ilfe  eines Katalysators, z. B. N icke l, W asserstoff 
unter D ru ck  bei hoher Tem pera tu r a u f die flüssigen Fette e inw irk t. 
D adurch  w ird  im  wesentlichen der Ö lsäure-G lyzerin-Ester in  Stearin- 
säure-Glyzerin-Ester um geform t. Le tz te re r hat einen höheren Schmelz
punkt als der erstere. Man hat es in  der Hand, den Schm elzpunkt 
durch A n lagerung verschiedener Mengen W asserstoff bis zu gewissen 
Grenzen zu erhöhen. H ie r  kann ich  Ihnen ein gehärtetes 
Sesamöl zeigen, welches den Schm elzpunkt 38° besitzt, und h ier 
e in ige gehärtete W alfischtrane vom  Schm elzpunkt 36^, beziehent
lich  47°.

D ie  gehärteten J e tte  werden eine Verw endung finden können 
sowohl in  der N ahrungsm itte lindustrie  als auch zur H erste llung  tech
nischer Produkte, w ie Seifen und Stearinkerzen. Man w ird  aber 
noch genauere Versuche darüber anstellen müssen,

1. ob die aus solchen gehärteten Fetten hergestellten Nahrungs
m itte l (M argarine) in  gesundheitlicher Beziehung einwand
fre i sind, und w ie  sich ihre  Ausnutzung in  dem Organismus 
gestaltet,
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2. w ie w e it man die H ärtung  tre iben  kann, um  die ent
standenen Produkte  vo rte ilh a ft zur Seifen- und Stearinkerzen- 
F ab rika tion  verwenden zu können.

Versuche hierüber, besonders über den ersten Punkt, sind 
augenblick lich  im  Gange, und ich hoffe, in  der Lage zu sein, Ihnen 
später über das Ergebnis dieser P rüfungen zu berichten.

A u f  eine A n frage  des V o r s i t z e n d e n ,  ob die erwähnte 
H ärtung  der Fette  in  den K o lon ien  selbst vorgenom m en werden 
könne, e rw ide rt H e rr  Professor D r. T h o m s ,  daß er dies fü r absolut 
ausführbar halte, da das Verfahren ein verhältn ism äßig einfaches sei.

H e rr D r. J. S c h l i n c k :  D ie  Z iffe rn , die H e rr  W a lthe r Freuden
berg vo rh in  über die E n tw ick lu n g  der Ö lindustrie  seit dem Beginn 
dieses Jahrhunderts genannt hat, werden Sie in  großes Erstaunen 
versetzt haben, auch wenn Sie gewußt haben, daß unsere Industrie  
eine außerordentliche Ausdehnung erfahren hat. Man frag t sich 
u n w illkü rlich , w ie  is t es m ög lich , daß eine Industrie  eine so rapide 
E n tw ick lung  n im m t, und dies um so mehr, wenn man hört, daß 
g le ichze itig  die deutsche B u tte re in fuh r aus S ib irien  von ungefähr 
50 M illio n e n  au f 150 M illionen  gestiegen ist. D ie  E rk lä rung  h ie rfü r 
is t n ich t schw ierig ; die Verhä ltn isse liegen h ie r ganz ähnlich w ie 
bei dem Fleischkonsum .

D urch  das Steigern der Löhne und durch  die Verbesserung 
der Lebenshaltung besonders bei den unteren Bevölkerungsklassen 
is t eine kolossale Steigerung des Fettkonsum s und speziell auch des 
Butterkonsum s eingetreten. A u f  der anderen Seite hat dasjenige 
Land, das b is lang die meisten Fettstoffe  ge lie fe rt hat, A m erika , seine 
F e ttp roduk tion  im m er m ehr fü r den eigenen B edarf notwendig. 
D ie  Zufuhren gehen aus A m e rika  stetig  zurück. Seit ungefähr 
20 Jahren hat man die vegetabilischen Speisefette, speziell d ie 
K okosbu tte r und das gere in ig te  Pa lm kernfett, zur B e fried igung  des 
Fettkonsum s herangezogen.

Es ex is tie rt aber auch heute beinahe in  a llen Ländern eine 
gewisse Bevorzugung der vegetabilischen Speisefette. Das is t am 
besten in  England zu erkennen. In  England w ird  heute der größte 
T e il der M argarine ausschließlich aus vegetabilischen Fetten her
gestellt. Ich  w ar außerordentlich erstaunt, als ich  bei meinem 
letzten Besuch in  London  einen kle inen Zette l zu Gesicht bekam, 
in  dem ein Bäcker seinen K unden  ankündigte, daß seine Backwaren
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nur m it vegetabilischem  Speisefett hergeste llt seien. In  Deutschland 
verwenden heute g le ichfa lls viele Bäcker vegetabilische Fette, aber 
sie scheuen sich le ider noch, dies bekannt zu geben, da sie fürchten, 
bei ih re r Kundschaft in  M iß kred it zu kommen. N ur in  Bayern, wo 
die Regierung einzelner K re ise die Bekanntgabe der Verwendung 
von Butterersatzstoffen beim  V e rka u f von Backwaren verlangt, haben 
sich Bäckervere in igungen notgedrungen zu e iner diesbezüglichen 
V erö ffen tlichung  entschlossen.

D ie  Rohm ateria lien, die die heim ische Industrie  verwendet, 
werden heute in  der Hauptsache aus dem Auslande bezogen. D ie  
Ziffern, die Ihnen H e rr  Freudenberg genannt hat, zeigen, in  welch 
geringem  Maße unsere K o lon ien  an der L ie fe rung  der Rohm ateria lien 
fü r die Ö lindustrie  zur Ze it be te ilig t sind. N un sind die P roduktions
bedingungen fü r Ölsaaten ohne Zw eife l in  e iner Reihe von frem d
ländischen K o lon ien  besser, als sie heutzutage in  unseren K o lon ien  
sind. W arum  unterstützt nun unsere Industrie  die K u ltu r  von Ö l
saaten in  den deutschen Ko lon ien? Das hat seinen guten Grund. 
W ir  haben erkannt, daß Plantagen, die unter L e itung  von Deutschen 
stehen, wesentlich so rg fä ltiger ge le ite t sind, als dies im  allgem einen 
der F a ll ist. Ich  spreche da speziell von der Kopra . Ich kann nur 
sagen, daß w ir  die K opra , die w ir  von deutschen Südsee-Plantagen 
bekommen, h ins ich tlich  ih re r Q ua litä t den L ie ferungen von frem d
ländischen Plantagen vorziehen. W ir  meinen nun, daß das, was 
in  der Südsee m ög lich  ist, auch in  unseren übrigen K o lon ien  m ög
lic h  sein sollte, und w ir  hoffen, m it der Zeit auch aus anderen 
deutschen K o lon ien  gute Kopra-Q ua litä ten  zu erhalten.

Es kom m t aber noch etwas hinzu. D e r M itte lp u n k t des Handels 
fü r K o lon ia lp ro du k te  lie g t m eist in  dem betreffenden M utterland. 
So ist z. B. der H andel fü r K opra  aus den englischen K o lon ien  
heute in London  konzentriert, während der H andel aus den n ieder
ländischen K o lo n ie n  seinen H aupts itz  in  Am sterdam  hat. D ie  deut
schen Ö lfabriken  sind nun insofern  in  e iner unangenehmen Lage, 
als bei Q ualitä tsreklam ationen die A rb itragen  in  London  oder A m ste r
dam stattfinden. E ine K rähe hackt der anderen n ich t die Augen 
aus, und so kom m en die Fabrikanten bei den A rb itra ge n , die in  
London  und Am sterdam  stattfinden, m eist zu kurz. Selbst wenn 
eine Reklam ation als berech tig t anerkannt w ird , ist d ie  zugesprochene 
Entschädigung m eist eine ganz ungenügende. W ir  hoffen, daß w ir, 
wenn es uns gelingt, die A rb itra g e  nach H am burg  zu ziehen, und 
besonders wenn es sich um Produkte  handelt, d ie aus deutschen 
K o lon ien  komm en, einen besseren Stand haben werden. Das is t
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ein n ich t zu unterschätzendes M om ent, das die Industrie  veranlaßt, 
speziell deutsche Produkte  zu kaufen.

N un kom m en speziell fü r  die Speisefettproduktionen, w ie  schon 
vo rh in  erwähnt ist, in  erster L in ie  zwei P rodukte in  F rage: das ist 
die Kopra , das P rodukt der Kokosnuß, und die Palmkerne, das 
P rodukt der Ö lpalme. D ie  Kokospalm e gedeiht in  unseren K o lon ien  
am besten in  der Südsee und scheidet fü r die afrikanischen K o lon ien  
m ehr oder w eniger aus. D ie  Quantitäten, d ie  aus O stafrika kommen, 
sind heute noch sehr unbedeutend, und ich  glaube auch n ich t, daß 
bei den dortigen  klim atischen Verhältnissen m it e iner bedeutenden 
Steigerung der K oprazu fuh r zu rechnen ist. A ls  R ohm ateria l fü r 
Speisefette sp ie lt die K opra  heute die größte R o lle ; ich  denke aber, 
daß m it der Zeit die Palmkerne ebenso w ich tig  werden.

Man hat nun geglaubt, daß in  A fr ik a  so v ie le  Ö lpalm en vo r
handen seien, daß es nur nö tig  sei, die Palmen abzuernten, um 
große Mengen Palm kerne zu bekommen. Es is t infolgedessen 
eine Reihe von E xped itionen  zur U ntersuchung der Verhältnisse 
unternom m en worden. W ir  haben uns selbst an e iner derartigen 
E xp ed ition  be te ilig t, und es w ird  Sie interessieren, das Resultat der
selben zu erfahren.

W ir  haben konsta tiert, daß w ilde  Ö lpalmenbestände in  W est
a frika  n ich t in  so großen Mengen, w ie angenommen, vorhanden sind, 
und daß sie dort, wo sie vorhanden sind, verhältn ism äßig schwer 
zugänglich sind. Es kann sein, daß es späterhin, wenn das Eisen- 

, bahnnetz e inm al w e ite r ausgebaut ist, le ich ter sein w ird , an die be
reits vorhandenen Ölpalmenbestände heranzukomm en, zunächst sind 
jedoch  H indernisse vorhanden, die n ich t zu überw inden sind.

E in  zweites sehr w ichtiges M om ent ist, daß fü r die E rn te  der 
vorhandenen Ö lpalm en n ich t genügend E ingeborene vorhanden sind 
und daß die E ingeborenen auch zu faul sind, diese A rb e it zu be
sorgen. Ich  glaube daher, daß man dazu übergehen muß, die Ö l
palme plantagenmäßig in den K o lon ien  anzubauen.

Es ist schon vo rh in  erwähnt worden, daß dazu in  a llererster 
L in ie  eine E rw e ite rung  des Bahnnetzes notw endig  ist, da es sonst 
n ich t m ög lich  ist, d ie Palm kerne und auch das Palm öl, soweit es 
im  Innern  gepreßt w ird , nach der K üste  zu bringen.

Es kom m t aber noch ein ganz wesentliches M om ent hinzu 
und das ist, daß zur A n lage von Plantagen ein großes K a p ita l ge
hört. A p ro x im a tiv  kann man sagen, daß eine Ö lpalme, wenn sie 
plantagenmäßig gezogen w ird , ungefähr M . 8 , bis IO , kostet. 
W enn Sie bedenken, daß a lle in  meine F irm a fü r ih re  Ö lfa b rik  die
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E rn te  von etwa 8 M illio n e n  Kokospalm en benötig t, so können Sie 
sich ausrechnen, welche K ap ita lien  man investieren muß, um den 
B eda rf aus eigenen Plantagen zu decken. Das ist m einer A ns ich t 
nach ein sehr w ich tige r Punkt, und zwar hauptsächlich deshalb, 
w e il d ie in  Plantagen angelegten K ap ita lien  erst nach ve rhä ltn is
mäßig langer Ze it eine Rente bringen. D ie  Ö lpalm e und auch die 
Kokospalm e gelangt ungefähr m it dem sechsten Jahr zum E rträgn is ; 
bis sie aber w irk lic h  ein volles Erträgnis lie fe rt, vergehen 8 bis 
9 Jahre. Es ist augenblick lich  in  Deutschland noch recht schwierig, 
fü r P lantagen-Unternehmungen das nötige K a p ita l zu finden und dies 
is t auch der Grund, wenn die E rrich tung  von Plantagen in  unseren 
deutschen K o lon ien  so langsam vorw ärts geht. Hoffen w ir, daß m it 
dem wachsenden Nationalverm ögen auch h ie r eine lebhaftere T ä tig 
ke it einsetzt.

H e rr  D ire k to r K o l l m a r  schließt sich den Ausführungen des 
Vorredners v o ll und ganz an und betont die N otw end igke it, daß die 
A u fb e re itu n g  der Ö lp rodukte  in  den K o lon ien  noch so rg fä ltiger er
fo lgen müsse als bisher. D ies gelte u. a. fü r Kam eruner Erdnüsse, 
von denen eine kü rz liche  Sendung bedeutend m inderw ertige r aus
gefallen sei als zum Beispie l Erdnüsse vom  Senegal. A u ch  sei eine 
sorg fä ltige  Rein igung der Baumwollsaat fü r deren Verwendung in 
der Ö lindustrie  d ringend e rfo rderlich .

H e rr  D r .  A r n i n g :  Es fie l m ir in  den Ausführungen, die H e rr 
Freudenberg machte, auf, daß er die H ervo rb rin gu ng  größerer Mengen 
von Ö lrohstoffen in  unseren K o lon ien  gewissermaßen n ich t als eine 
—  ich  drücke es kurz aus —  nationale Ange legenheit betrachtet, 
und ich ergre ife  hauptsächlich das W o r t deswegen, um au f die ent
schieden vorhandene D ifferenz zwischen den Äußerungen hinzuweisen, 
die H e rr Freudenberg in  dieser Beziehung h ie r gem acht hat, und 
denjenigen des H e rrn  D r. Schlinck, der uns ja  aus anderen Gründen 
schon k large legt hat, daß uns unend lich  v ie l daran liegen muß, doch 
eine nationale ko lon ia le  Ö lrohstofferzeugung hervorzubringen. Ich  
sage das deswegen noch e inm al ausdrücklich, w e il ich ganz gern 
sehen würde, daß dieser Gegensatz, der da unzw eife lhaft vorhanden 
ist, k la rgeste llt werden möge.

Ich m öchte dann noch au f einen P unkt komm en, aus dem 
heraus auch w oh l unser B edarf an ausländischen Fetten in  le tz ter 
Z e it ein wesentlich größerer geworden ist. Es is t gesagt worden, 
daß das Anwachsen der Bevö lkerung und die größere W oh lhabenheit 
der unteren Vo lksschichten in fo lge  besseren Verdienstes es m ög lich  
gemacht haben, größere Fettm engen zu verwenden. Es fä llt aber dann

Die Ölrohstoffversorgung Deutschlands.



doch auch w oh l noch der Um stand ins Gewicht, daß w ir, um unseren 
F le ischbedarf in  Deutschland selber zu decken, in  den letzten Jahren 
in  Deutschland wesentlich m ehr au f F leisch als au f F e tt züchten. 
F rüher wurden die Schweine au f 300 und 350 Pfund gemästet und 
es w urde sehr v ie l Schmalz gewonnen. Heute w ird  ein Schwein 
kaum  a u f 180 bis 200 Pfund gemästet, und m öglichst nur au f festes 
Fleisch.

A uch  bei der R indviehzucht w ird  n ich t m ehr in  dem Maße auf 
M ilch  und dam it au f B u tte r gezüchtet, w ie au f Schlachtung.

Das ist e in  P unkt m it, weshalb unser B edarf an ausländischem 
F e tt gestiegen ist, und wenn w ir  unsere F le ischversorgung sicher
stellen w ollen, müssen w ir  dafür sorgen, daß w ir  aus unseren eigenen 
K o lon ien  m ög lichst v ie l F e tt bekommen. D enn dann kann unsere 
Landw irtscha ft darau fh in  züchten und mästen, daß unser F leisch
bedarf v o ll gedeckt w ird , und w ir kom m en in  bezug au f unseren 
F e ttbe da rf in  n ich t zu große A bhäng igke it vom  Auslande.

H e rr  Kom .-R at H e r z :  A u f  die von dem H e rrn  V o rredne r 
zur Sprache gebrachte D iffe renz zwischen den Ausführungen des 
H e rrn  Freudenberg und denjenigen des H e rrn  D r. Sch linck w il l  ich 
später eingehen. V o r  a llen D ingen m öchte ich  hervorheben, daß 
bis je tz t nur von K o p ra  und Palmkernen die Rede war. Es ist aber 
n ich t wahrscheinlich, daß der Konsum  gerade dieser beiden Ö lfrüch te  
in  nächster Z e it sehr stark zunehmen w ird . D urch  die M ög lichke it, 
d ie flüssigen Ö le zu härten, w ird  man dahin gelängen, ih re  V e r
wendung wesentlich zu verm ehren, und es is t wahrschein lich, daß 
infolgedessen der Verbrauch der genannten festen Ö le eher abnim m t, 
als zun im m t. Zur Zeit schätze ich  den Verbrauch von Kokosnuß- 
und Pa lm ö l au f höchstens ein V ie rte l des deutschen Gesamtbedarfs 
an Pflanzenölen. D ie  anderen Öle, d ie hauptsächlich in  Frage 
kom m en, sind L e inö l, Sesamöl, R üböl und Erdnußöl. D ie  H au p t
ausfuhrländer der entsprechenden Ölsaaten sind Ind ien  und A r 
gentinien.

Ich  b in  der Meinung, daß es genau so gu t w ie in  Ind ien  —  
die k lim atischen Verhältnisse sind ja  n ich t wesentlich andere —  auch 
in  O stafrika m ög lich  werden sollte, die betreffenden Ölsaaten in  
größerer Menge zu produzieren. D ah in  zu gelangen, w ird  aber v ie l 
Z e it e rfordern, auch in  O stindien hat sich die Zunahme des Anbaus 
nur langsam entw icke lt. Soviel m ir bekannt ist, wurden von do rt 
schon in  den 50er Jahren größere Mengen ausgeführt, und meine 
F irm a  hat schon in  den 60er Jahren indische Rapssaat verarbeite t. 
E ine ungeheure Zunahme der P roduktion  is t e ingetreten, seitdem die
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indische Regierung ein ausgedehntes Bahnnetz erbaute und den 
Nordwesten des Landes durch ein Bewässerungsnetz anbaufähig 
machte. Es sind hauptsächlich die kleinen Leute, die in  Ind ien  Ö l
früch te  anbauen. Großgrundbesitzer, die solche K u ltu re n  betreiben, 
g ib t es, soviel m ir bekannt ist, d o rt n ich t. D er Unterschied in  den 
Z iffe rn  der A usfuhr der einzelnen Jahre is t in  erster Reihe davon 
abhängig, ob das Land zur Z e it der Aussaat naß oder trocken ist, 
bzw. ob der Monsun zu rechter Z e it einsetzt.

D e r W e rt des Im portes von Ölsaaten nach Deutschland m it 
Ausnahm e von Kokos- und Palmkernen w ird  im  laufenden Jahre 
ungefähr 350 M illion en  betragen. Insgesamt werden w ir  annähernd 
einen Im p o rtw e rt von 600 M illion en  erreichen, und die deutsche 
P roduktion  von Ö lfrüch ten  w ird  davon ungefähr i 7 2 0/0 ausmachen.

D ie  Hauptsache, wenn w ir  dauernd aus unseren K o lon ien  
beziehen w ollen , w ird  sein, daß w ir  die F rüchte  anbauen, die fü r 
den Konsum  in  D eutschland in  Betrach t komm en, also zur Z e it und 
sicher fü r eine Reihe von Jahren Sesamsaat, Leinsaat, Rapssaat und 
Erdnüsse. F ür die ersten drei A r t ik e l w ird  hauptsächlich O stafrika in  
Frage kommen, Südwestafrika v ie lle ich t fü r d ie  Sojabohne. A b e r ich 
glaube, vo r einem fo rc ie rten  Anbau  der Sojabohne warnen zu sollen. 
D ie  Sojakuchen sind p lö tz lich  M ode geworden und werden hoch 
bezahlt. Nach m einen Erfahrungen w ird  sich das ändern und 
der Fa ll e intreten, daß sie n ich t höher bew ertet werden, als ähn
liche  Futterstoffe. D ie  Sojabohne en thä lt fe rner sehr wenig Ö l, das 
auch verhältn ism äßig n ie d rig  bewertet werden mag. W enn Sie das 
berücksichtigen, werden Sie dahin komm en, daß diese Bohne nur 
da anbaufähig ist, wo sie m it geringen Kosten gebaut und n ich t zu 
teuer in  die Verbrauchsländer gebracht werden kann. Es ist m ir 
gesagt worden, daß die mandschurische Sojabohne nur deshalb im  
fernen Osten in  solchen M engen k u lt iv ie rt werden kann, w e il do rt 
der A rb e its loh n  nur 20 Pfg. p ro  Tag beträgt. Ob in  unseren 
K o lon ien  A rb e ite r zu solchen Preisen zu haben sein werden, ist 
frag lich . Es ist ja  r ich tig , daß die Sojabohne nur etwa 6 W ochen 
fü r ih re  K u ltu r  b rauch t; aber dieser gewiß günstige Um stand w ieg t 
d ie  vielen Bedenken n ich t auf, und ich  halte es jedenfa lls fü r besser, 
sich m ehr au f den Anbau der Früchte  zu legen, von denen die E r
fahrung ge lehrt hat, daß sie dauernd m it Nutzen verw erte t werden 
können.

Ind ien  hat bei seinem Ölsaatanbau allerdings noch einen großen 
V o rsp rung  gegenüber anderen K o lon ien , näm lich  den heim ischen 
Konsum . Es w ird  n ich t nur Ölsaat ausgeführt, sondern Ö l in  un-
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geheuren Quanten auch im  Lande selbst verbraucht, und zwar haupt
sächlich zum Salben des Körpers. Da die In d ie r h ierzu im m er das 
Ö l verwenden, das zur Zeit am b illigsten  ist, so werden stets die 
Ölsaaten expo rtie rt, die verhältn ism äßig am besten fü r den E xp o rt 
zu verwerten sind. D ah in  werden w ir  sobald n ich t kom m en; und 
gegen diese besonders günstigen Verhältnisse zu konkurrie ren , w ird  
schw ierig  sein. Im m erh in  m öchte ich  Ih re  A u fm erksam ke it darau f 
lenken, in  unseren Ko lon ia lgeb ie ten  Sesamsaat, Leinsaat, Rapssaat 
usw. anzubauen. Ich  b in  der M einung, daß, selbst wenn ich die 
Erdnüsse ausscheide, die w ir  schon ku ltiv ie ren , der deutsche V e r
brauch der anderen genannten Ölsaaten au f 300 M illion en  in  wenigen 
Jahren steigen und in  n ich t zu langer Z e it 500 M illio n e n  erreichen w ird .

H e rr  D r. H in d o r f :  V o n  H e rrn  D r. Sch linck is t gesagt worden, 
d ie  Ausdehnung der Europäer-Pflanzungen von Ö lpalm en und K okos
palmen sei bisher nur gering, und es wäre sehr wünschenswert, daß 
m ehr Geld fü r die A n legung  w e ite rer solcher Pflanzungen aufge
b racht würde. Ich  möchte ihm  darauf erw idern, daß doch n ich t 
so wenige Europäer-P flanzungen von Kokos- und Ö lpalm en v o r
handen sind, w ie es nach seinen W o rte n  scheinen könnte. ^ W enn 
er gesagt hat, es würden große K ap ita lien  dazu gebraucht, so ist 
das ja  ganz r ic h tig ; aber die Produkte  machen sich ja  heute gut 
bezahlt, und g lücklicherweise is t gerade in  letzter Zeit das Interesse 
fü r die A n lage von Kokos- und Ö lpalm pflanzungen außerordentlich 
im  Zunehmen begriffen.

Daß w ir  große Pflanzungen von Kokospalm en in  der Südsee 
haben, daß in  O stafrika auch rech t beträch tliche  Europäer-Pflanzungen 
von Kokospalm en, abgesehen von den etwa 20 M illionen  Palmen, 
die d o rt im  Besitze der E ingeborenen sind, vorhanden sind, daß in  
Kam erun und Togo große Ö lpalmanpflanzungen vorgenom m en worden 
sind, das ist eine Tatsache, die uns sehr erfreuen kann, die aber 
auch g le ichze itig  die H erren  aus der Industrie  erm utigen könnte, 
ohne große Bedenken M itte l fü r solche Plantagen aufzubringen. Sie 
würden n ich t im  D unke ln  tappen, auch n ich t erst Versuche zu 
machen haben, sondern sie würden au f G rund der bereits vorliegenden 
Erfahrungen m it S icherheit eine gute R en tab ilitä t der hineingesteckten 
K ap ita lien  erwarten können.

W enn es seinerzeit besonders durch  die T ä tig ke it des Kom itees 
dahin gekomm en ist, daß unsere Baum w ollindustrie  sich tatsächlich 
in ganz hervorragender und höchst anerkennenswertei W eise m it 
großen K ap ita lien  an den Baum w ollku lturversuchen in  unseren 
K o lon ien  be te ilig t hat, so sollte es um so le ich te r sein, unsere große

Die Ölrohstoffversorgung Deutschlands.



—  32 —

Ö lindustrie  dahin zu bringen, daß sie selbst K ap ita lien  fü r die An lage 
von Kokospalm - und Ö lpalm pflanzungen au fb ring t. H ie r  ist das 
R is iko  außerordentlich v ie l geringer, ich  kann sogar sagen, daß es 
überhaupt n ich t vorhanden ist, während das R isiko bei den Baum- 
w ollpflanzungen von vornhere in  rech t erheb lich  war.

Ich  m öchte dann noch au f das zurückkom m en, was über die 
anderen Ö lku ltu ren  gesagt worden ist, und darauf hinweisen, daß in  
O stafrika Sesam und auch Erdnüsse unter den Eingeborenen sehr 
verbre ite t, aber au f den großen Europäerku lturen  fast gar n ich t v o r
handen sind, da sie sich fü r die Europäer im  großen ganzen 
b isher n ich t als lohnend erwiesen haben. Ich  glaube aber, daß es, 
wenn die A rbe ite rverhä ltn isse  in  O sta frika  sich bessern, wenn v ie l
le ich t d ie Bahnen w e ite r ausgebaut sind, wenn w ir  die Zentralbahn 
nach dem See und andererseits nach Ruanda h ine in  fe rtig  haben, 
doch m ög lich  sein w ird , weite Gebiete fü r diese K u ltu re n  und fü r 
die A us fuh r von Sesam und Erdnüssen zu erschließen, wo dann 
also die E ingeborenen diese K u ltu r  fü r  eigene Rechnung betreiben 
und nach e ingetretener Besserung der A rbe ite rverhä ltn isse  auch 
Europäer dazu übergehen können, Sesam und Erdnüsse zu bauen.

Ich  m öchte dann noch a u f eine w eitere K u ltu r  hinweisen und 
die Frage an die H erren  von der Ö lindustrie  richten, ob Sie sich 
von der R iz inusku ltu r etwas versprechen. D ie  Rizinusstaude is t in  
unseren K o lon ien  allgem ein ve rb re ite t, und der Anbau von ertrag
reichen A rte n  w ürde le ich t in großer Ausdehnung erfo lgen können. 
R izinus w ürde fü r die M argarineproduktion  w oh l n ich t zu verwenden 
sein. A b e r es verse ift gu t und b renn t gut, und ich  verm ute daher, 
daß die M ög lichke it besteht, es fü r manche Zwecke in  der Industrie  
vo rte ilh a ft zu verwenden. W enn das m ög lich  wäre, so wäre das fü r 
O sta frika  von außerordentlicher W ic h tig ke it, w e il die Pflanze geringe 
A n fo rderungen  sowohl an den Boden w ie an die Feuchtigkeitsm engen 
ste llt, so daß weite  Strecken in  den Steppengebieten dann durch 
den Anbau von R izinus nutzbar gemacht werden könnten.

Exz. D r. S e itz :  Es is t ja  der N atur der Sache nach h ie r bei 
den Verhandlungen Südwestafrika wenig  erwähnt w orden; aber es 
hat m ich gefreut, daß einer der H erren  V o rredne r darau f hinwies, 
daß auch Südwestafrika evtl, fü r die P roduktion  von Sojabohnen und 
Erdnüssen in  Frage kom m en kann. Es hat m ich das um so m ehr 
interessiert, als w ir  gerade dabei sind, Versuche dam it zu machen, 
und es is t gar kein Zweifel, daß beide rech t gu t gedeihen. Ich  habe 
sehr gute Sojabohnen in  Swakopmund im  Swakoptal stehen gesehen 
und w ir  haben sie auch in  Neudamm auf der Versuchsstation ange-
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pflanzt, sie sind sehr le ich t in  die H öhe gegangen, dann aber durch 
die D ickpense, die d o rt aufgetreten sind, abgefressen worden.

Ich  b in  nun in  bezug au f die A npflanzung von Sojabohnen 
durch die Ausführungen der H erren  V o rredne r bedenklich geworden, 
und zwar besonders wegen der Ergebnisse und der Preise des P ro
duktes, das aus Sojabohnen gewonnen werden kann. F ü r 20 Pfg. 
pro  Tag is t in  Südwest kein A rb e ite r zu bekommen. D ie  Sache 
steht do rt so, daß e igentlich  fü r den gewöhnlichen Landarbeite r im  
M onat M. 15,—  bezahlt werden müssen, wozu er w om öglich  noch 
die K o s t erhält. D ie  A rbe ite rverhä ltn isse  sind derartig, daß man 
so b il l ig  n ich t produzieren kann. Das w ird  sich ve rm u tlich  dann 
ändern, wenn unsere ganze Farm w irtschaft im  m ittle ren  und nörd 
lichen Gebiet m ehr und m ehr tatsächlich zur intensiven W irtsch a ft 
übergeht. Das hat erst je tz t angefangen, vor dre i Jahren ist zum 
ersten Male m it dem Bau von Mais und K a rto ffe ln  begonnen worden 
und w ir  haben da sehr gute E rfo lge  aufzuweisen, so daß die Land 
w irtscha ft von Jahr zu Jahr in tensiver werden w ird , und es werden 
sich dann auch die P roduktionsverhältn isse etwas besser gestalten.

D ie  Erdnuß gedeiht zweifellos, und ich werde, wenn ich w ieder 
in  das Schutzgebiet hinauskomme, m ich  der Sache annehmen und 
versuchen, e in  Q uantum  von Erdnüssen aufzubringen, um es h ierher 
zu schicken.

E ine  große Schw ie rigke it fü r Südwestafrika lieg t au f allen Ge
bieten darin, daß w ir  vo rläu fig  nur wenig  produzieren können, und 
daß uns das h ie r niemand abnim m t. Es heißt im m er: Das is t zu 
w enig; wenn ih r  m it diesen Mengen ankomm t, so wissen w ir  dam it 
n ichts anzufangen. D aher w ird  sich n ich t le ich t ein Absatzgebiet 
finden. Nun is t die Sache deshalb n ich t so schlim m , w e il sich fü r 
die meisten landw irtschaftlichen Produkte  im  Lande selbst Absatz 
findet, aber, w ie gesagt, ich werde m ich der Erdnußfrage in  Südwest
a frika  annehmen.

Ebenso w ird  m it R izinus in  gewissen Gegenden d o rt etwas zu 
machen sein; sovie l ich weiß, wächst auch die Rizinusstaude in  
e in igen Gegenden.

W as die Frage des Erdnußanbaues in  Kam erun angeht, so habe 
ich  m ich früher dam it eingehend beschäftig t; es is t m ir aber von 
den Sachverständigen gesagt worden, es sei in  den Küstengegenden 
zu feucht, sie verderben le ich t. Tatsache is t denn auch, daß, wenn 
man in  das In land  kom m t, nach Bamum, die Erdnüsse, die dort 
wachsen, besser schmecken als in  den küstennahen Gegenden, w ie 
z- B. Edea.

Verhandlungen des Vorstandes.
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H e rr  Prof. D r. P re u ß : Ich  kann Exz. Seitz nur bestätigen, 
daß die E rdnußku ltu r au f dem vulkanischen Boden in  Kam erun 
w enig  E rfo lg  gehabt hat, da sich e inm al die Erdnüsse n ich t gut 
h ie lten, und auch der Ö lgehalt w e it geringer war als in  trockeneren 
Gegenden. Deswegen is t auch aus der E rdnußku ltu r in  Kam erun 
nie etwas geworden.

Ich  m öchte m ir dann noch erlauben, einige W o rte  in  bezug 
a u f die Ausführungen des H e rrn  D r. Sch linck wegen der V e r
besserung der aus den K o lon ien  kom m enden Produkte, w ie sie 
vom  K o lon ia l-W irtscha ftlichen  K om itee  in  die W ege ge le ite t werden 
soll, hinzuzufügen. Ich  knüpfe an die W o rte  des H e rrn  D r. Sch linck 
an, die sich darauf bezogen, daß er der Kopra , die aus den deutschen 
K o lon ien , und zwar aus Pflanzungen kom m t, die unter deutscher 
Le itung  stehen, den V o rzug  vo r der K o p ra  g ib t, die aus den 
K o lon ien  anderer Länder stammt. Das ist an sich sehr e rfreu lich  
und ich kann nur die H offnung  aussprechen, daß dieses bald auch 
in  den Preisen den rechten A usdruck finden möge.

Noch au f eine zweite Sache wäre Iiinzuw eisen: Man hat sich 
in  Neuguinea sehr v ie l bem üht, die Q ua litä t besonders der von den 
Eingeborenen an den M ark t gebrachten K opra  zu verbessern. Dem  
Gouverneur sind a u f U m frage alle m öglichen Vorschläge gemacht 
worden. Man hat un te r anderem zunächst eine V e ro rdnung  e in 
führen wollen, nach der die K opra  nur aus abgefallenen reifen 
Nüssen zubere itet werden sollte. Das w urde aber verw orfen, w e il 
der Gouverneur die Eingeborenen n ich t unter ein anderes Recht 
stellen w o llte  als die Europäer, die die Nüsse nach ih rem  Belieben 
ernten w o llten. Es w urde gesagt, wenn die Europäer das Recht 
haben, die Palmen e rk le tte rn  und Nüsse in  irgendeinem  Zustande, 
der ihnen passend erscheint, ernten zu lassen, dann d a rf man das 
auch den E ingeborenen n ich t verbieten. Man nahm also keine 
Rücksicht darauf, daß bei den Pflanzungen der Europäer im m erh in  
andere Verhältnisse m itsprechen. W enn z. B. ausgezeichnete Kopra- 
Preise bestehen, w ird  man es dem Pflanzer n ich t übelnehmen dürfen, 
wenn er ge legentlich  auch solche Nüsse m ite rn te t, die noch n ich t 
vo lls tänd ig  re if  sind und noch n ich t abfallen, denn er is t tro tzdem  
sicher, einen guten Preis fü r die K o p ra  zu bekom m en; er muß die 
K o n ju n k tu r ausnutzen. W as man dem Weißen gestattet, w ill  man 
aber dem E ingeborenen n ich t verbieten. E r le rn t die Arbeitsweise 
der Europäer in  den Plantagen, und wenn er nun nach Hause 
kom m t und w ill  es bei seinen eigenen Bäumen in  der gleichen 
W eise machen, dann kom m t p lö tz lich  der G ouverneur und sperrt

Die Ölrohstoffversorgung Deutschlands.



—  35 —

ihn d a iiir  ein. Aus diesen und anderen Gründen w urde von einer 
V e ro rdnung  fü r  die K opra-B ere itung vo rläu fig  abgesehen.

Man sucht aber in  Neuguinea fortgesetzt nach M itte ln , um den 
Eingeborenen eine bessere A u fb e re itu n g  der K o p ra  beizubringen. 
Le ide r aber steht diesen Bem ühungen ein Umstand h indernd im  
W ege: Das is t der geringe Preisunterschied zwischen gu te r und 
schlechter Kopra . D er Pflanzer mag die größte Sorgfa lt an
wenden bei der A u fb e re itu n g  der K o p ra  und tatsächlich m it H ilfe  
teurer D arren ein erstklassiges P rodukt erzielen —  er w ird  seine 
M ühe n ich t entsprechend den aufgewendeten Kosten be lohnt sehen, 
denn fü r die beste Pflanzungs-Kopra aus Neuguinea bekom m t man 
in  H am burg  fü r  die Tonne ungefähr nur M. io .—  m ehr als fü r 
schlechte Handels-Kopra. D ie  Aufw endungen aber, die man dafür 
machen muß, sind v ie r bis fü n f Mal so hoch. Infolgedessen fühlen 
sich v ie le  Leute n ich t veranlaßt, sich bei der A u fb e re itu n g  der
K opra  besondere M ühe zu geben. Sie trocknen sie nur ganz no t
d ü rftig , so, daß sie ihnen n ich t gerade versch im m elt und verd irb t, 
aber au f eine w irk lic h  erstklassige K opra  legen sie keinen W ert. 
Bei den großen europäischen Plantagen sp ie lt das keine Rolle, sie 
bemühen sich tro tzdem  noch im m er, ein gleichmäßiges und schönes 
P rodukt zu erzielen, und zwar im m er noch in der H offnung, daß 
man ih re  Bemühungen doch schließlich am M arkte  in  Europa ge
bührend würd igen w ird .

H e rr  Kom .-R at H e rz :  Ich  m öchte wegen der Bemerkungen, 
die vo rh in  über R izinus gemacht worden sind, doch einiges, 
soweit m ir  der A r t ik e l bekannt ist, sagen. R iz inusö l ist un
ersetzlich nur fü r die türk ische R otfärbere i und fü r den kleinen 
Konsum , fü r m edizinische Zwecke. F ü r alle anderen Zwecke is t 
R izinus ein m inderwertiges Ö l, das nur in  k le inen M engen m it
verwandt w ird , wenn es sehr v ie l b illig e r is t als andere Öle, z. B. 
zur F ac tisT ab rika tion , v ie lle ich t auch zur Seifenfabrikation. W enn 
es in großen Massen au f dem M ark t erscheinen würde, müßte der 
Preis so w e it sinken, daß der Anbau der Rizinusstaude n ich t lohnen 
kann. Ich  glaube deshalb n icht, daß R izinus jem als zu einem großen 
E xp o rta rtike l werden kann.

H e rr  D r. J. S c h l in c k :  H e rr  D r. A rn in g  hat geglaubt, einen 
W iderspruch  zwischen den Ausführungen des H e rrn  Freudenberg 
und den m einigen konstatieren zu können. Ich  glaube, daß ein W id e r
spruch n ich t vorhanden ist. H e rr  Freudenberg legte dar, in  welchen 
Bahnen sich heute der H andel bewegt; er wies darauf h in , daß, 
Wenn A m e rika  unsere K o lon ia lp roduk te  besser bezahlen kann als
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Deutschland, diese Produkte dann nach A m erika  wandern. Das is t 
sicher der Fall. Ich  sprach davon, daß w ir  die deutschen Produkte 
vorziehen, w e il sie in  der Q ua litä t besser sind. Steht das Ausland 
au f dem gleichen S tandpunkt, so w ird  auch h ie r led ig lich  der 
gezahlte Preis entscheiden, w oh in  die W are  wandert. Ich  kann also 
in  diesen Ausführungen keinen W iderspruch  erkennen.

D ann möchte ich  H e rrn  D r. H in d o r f noch au f seine vorigen 
Darlegungen erw idern. H e rr  D r. H in d o r f  hat geglaubt, d ie  Ö l
industrie  könnte sich selbst m it großen Beträgen an Plantagen be
te iligen . M it den heute in  unserer Jndustrie investierten K ap ita lien  
ist das n ich t m ög lich . Ich bem erkte schon vo rh in , daß man zum 
Plantagenbau ganz besonders große K ap ita lien  benötig t.

W enn die Ö lindustrie  heute die Rohm ateria lien, die sie ve r
braucht, in  eigenen Plantagen hersteilen w ollte , so benötig te  sie 
h ierzu ungefähr das zehnfache K a p ita l von dem jenigen, das heute in  
der Industrie  investie rt ist. W enn also die Ö lindustrie  selbst m it 
ih ren  m om entan vorhandenen M itte ln  sich am Plantagenbau be
te iligen  w ollte , so könnte das nur in  verhältn ism äßig bescheidenem 
Maße der F a ll sein. W ürde  sie aber dazu übergehen, Plantagenbau 
im  großen zu betreiben, so würde sich dam it ih r  Schwerpunkt 
vo lls tänd ig  verschieben. Aus den Ö lfabriken  würden Plantagen- 
Gesellschaften ; die Fabrika tion  w ürde gewissermaßen zum Nebenbetrieb.

D ann m öchte ich H errn  Professor Preuß erw idern, daß die 
D ifferenz der Preise von P lantagen-Kopra und gewöhnlicher Handels- 
K o p ra  aus der Südsee doch eine wesentlich größere is t als M. 10.—  
pro  Tonne. Ich  tax iere  diese D iffe renz au f mindestens M . 30.— 
bis M. 40.— . Es mag ja  sein, daß die Kosten, die fü r das künst
liche  T rocknen  aufgewendet werden, sich n ich t bezahlt machen, 
was sehr zu bedauern wäre. A b e r schon die sorg fä ltigere  Sonnen
trocknung  übt au f die Q ualitä t der K o p ra  einen großen E influß aus.

H e rr  D ire k to r  H u p fe id :  W ir  haben aus den Referaten ersehen, 
was uns zum T e il sicher noch unbekannt war, daß der B edarf an 
Fettstoffen in  der W e lt und besonders in  D eutschland enorm  ste igt; 
w ir  haben w eiter gesehen, daß die Deckung aus den deutschen 
K o lon ien  noch sehr gering  ist, daß w ir  also au f jeden Fa ll noch 
ganz unbesorgt die P roduktion  in  den K o lon ien  steigern können. 
W ir  haben auch den E in d ruck  gewonnen, daß das dringend erwünscht 
ist. Ich glaube auch, daß, wenn w ir  auch die k le inen M itte l, die 
vorgeschlagen sind, n ich t vernachlässigen sollen, w ir  doch gu t tun  
werden, in  erster L in ie  das hervorzubringen, was w ir schon kennen 
und haben, dessen K u ltu rm ö g lic h k e it w ir e rp ro b t haben. Das wäre
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in  allererster L in ie  die Kokospalm e in  der Südsee, zum T e il in  Ost
a frika  —  in W esta frika  sp ie lt sie fast gar keine R olle  — , dann in  
T ogo  und Kam erun die Ö lpa lm e; daneben w oh l noch etwas die 
Erdnuß, obw oh l w ir  in  T ogo  dam it keine guten E rfahrungen gemacht 
haben. M it der Erdnuß können w ir  do rt m it dem Senegal n ich t 
konkurrie ren . Ich  glaube auch n icht, daß w ir  hoffen können, die 
großen Mengen an Fettstoffen, die erwünscht sind, durch  die E n t
w ick lung  der E ingeborenenku ltu r in  rascher Ze it zu bekomm en, obw ohl 
ich selbstverständlich n ich t gegen die E ingeborenenku ltu r sprechen 
w ill. A b e r ich  glaube, wenn w ir  w irk lic h  eine große Steigerung der 
P roduktion  bekomm en wollen, müssen w ir  Plantagen anlegen.

H e rr  D r. H in d o r f hat darin  durchaus recht, daß es an sich 
das N orm ale  wäre, wenn die Fettindustrie  sich dieser Plantagen 
annähme. Ich . ersehe aber gerade aus den Äußerungen des 
H e rrn  Vorredners, daß die Fettindustrie  noch n ich t au f dem Stand
punkte  angekommen ist, au f dem die Schwerindustrie  bei uns seit 
langen Jahren steht, näm lich, daß der F ab rikan t auch selbst fü r seine 
Rohstoffe sorgen muß. Ich  b in  überzeugt, daß diese naturgemäße 
E n tw ick lung  im  Laufe  der Jahre kom m en w ird , und derjenige, der 
zuerst diesen W e g  beschreiten w ird , w ird  w ahrschein lich den anderen 
gegenüber in  V o rte il kommen.

W as im  übrigen die Auffassung, die w ir  ja  h ie r als einen der 
Le itpunkte  des K o lon ia l-W irtscha ftliche n  Kom itees ansehen, anbetrifft, 
daß w ir  uns vom  Auslande unabhängig machen, so is t das m einer 
A n s ich t nach n ich t so zu verstehen, daß w ir  heute das nebeneinander 
setzen, was aus unseren K o lon ien  in  frem de Länder geht und was 
nach Deutschland kom m t, sondern w ir  müssen uns sagen: W ie  w eit 
sind im  N o tfä lle  unsere K o lon ien , wenn das deutsche W irtscha fts 
geb ie t m it E inschluß seiner K o lon ien  in  einen Z o lls tre it m it anderen 
Ländern kom m t, imstande, unseren heim ischen B edarf zu decken? 
D arau f müssen w ir  den Schw erpunkt legen. Solange w ir  m it den 
frem den Ländern n ich t in  einem Z o lls tre it liegen, solange unsere 
Produkte  nach England, nach den V e re in ig ten  Staaten unter den
selben Bedingungen gehen, w ie die P rodukte  aus den englischen 
und amerikanischen Ko lon ien , so lange kann es uns g le ichgü ltig  sein, 
ob die Palm kerne aus Togo und Kam erun zum T e il nach L iv e rp o o l 
laufen, und ob, was F rankre ich  anbetrifft, das Pa lm öl aus T ogo  und 
Kam erun zum T e il nach M arseille  geht, wenn w ir  nur wissen, daß, 
bekomm en w ir  einen Z o llk r ie g  m it diesen Ländern, w ir  das P rodukt 
in  den und den M engen aus unseren K o lon ien  beziehen können. So 
muß m einer A n s ich t nach die Frage geste llt und beantw ortet werden.

Die Ölrohstoffversorgung Deutschlands.
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H e rr  K om m erz ienra t H o f f  schließt sich der A n s ich t des 
H errn  D r. Sch linck an, daß es in  der Ö lindustrie  w ie auch in 
der K autschukindustrie  äußerst schw ierig  sei, aus der Industrie  
selbst die K ap ita lien  fü r die Gew innung der e rfo rderlichen  Roh
stoffe aufzubringen, da zu große Summen in  Frage kämen.

Im  Anschluß hieran w ird  a u f A n tra g  der Le itung  der folgende 
B e s c h l u ß  gefaßt:

Im  H in b lic k  a u f d ie  große vo lksw irtschaftliche  Bedeutung einer 
Ö lrohstoffversorgung Deutschlands aus den eigenen K o lon ien  —  der 
E in fuh r im  W erte  von etwa 400 M illionen  M ark steht nur eine P ro
duktion  von 22 M illio n e n  M ark gegenüber —  beschließt das Kom itee , 
a u f eine Verm ehrung  der P roduktion  und Verbesserung der Q ualitä t 
der in  den K o lon ien  bereits vorhandenen Ö lrohstoffe, w ie  Palmöl, 
Palmkerne, K opra , Erdnüsse, Sesam usw., sowie au f die E in führung  
d o rt noch n ich t angebauter Ö lrohstoffe, w ie  Le in , Raps, R izinus 
usw., m it allen geeignet erscheinenden M itte ln  hinzuarbeiten, ins
besondere durch:

Propaganda fü r den Eisenbahnbau unter besonderer Berücksichtigung 
der Erschließung vorhandener und aussichtsreicher Ö lrohstoffgebiete, 
A nregung  bei den Kaiserlichen Gouvernements: das staatliche land
w irtschaftliche  Versuchswesen mehr als b isher au f die Förderung  des 
Anbaues ö llie fe rnder Pflanzen auszudehnen,
Beschaffung von Saatgut und V e rte ilung  an die Regierungsstellen zur 
kostenfreien Abgabe an die eingeborene Bevölkerung,
L ie fe rung  von Maschinen zur A u fb e re itu n g  der gewonnenen Ö l
samen und -früchte, V e rvo llkom m nung  der Apparaturen  bei der 
B ere itung der Fette zwecks besserer Ausbeute und Verbesserung 
der Produkte,

Förderung der An lage von Plantagen unter europäischer Le itung, 
insbesondere von Ö lpalm en- und Kokosnußplantagen m it maschineller 
Erntebere itung,

hörde rung  von Maßnahmen zur V e rh inderung  des Verderbens von 
Ölsamen und -früchten beim  Transport,
Studium  der F o rtsch ritte  der T echn ik  a u f dem Gebiete des Härtens 
der Fette  und Öle.

Zur D u rch füh rung  des Programmes und zur Beschaffung der 
ei fo rderlichen  M itte l so ll analog der ko lon ia len  Organisationen der 
T e x til- , Chemischen, Kautschuk- und M asch inenindustrie  eine O rga
nisation der Ö lrohstoffe  verarbeitenden Industrie  m it dem K o lon ia l- 
W irtscha ftlichen  K om itee  geschaffen werden.

Die Ölrohstoffversorgung Deutschlands.
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Die Sisalkultur in Deutsch-Ostafrika.

3. Die Sisalkulfur in Deutich=Ostafrika.
Ü ber den derzeitigen Stand und die Aussichten der S isa lku ltur in  

Deutsch-O stafrika macht H e rr  D r. W . F. B r u c k ,  P rivatdozent an der 
U n ive rs itä t Gießen, au f G rund e iner vo r kurzem  ausgeführten 
In form ationsre ise folgende M itte ilungen :

D ie  K u ltu r  der Sisalagave in  Deutsch-O stafrika ist noch n ich t 
zwei Jahrzehnte alt. W ie  die Geschichte ko lon ia le r K u lturp flanzen 
es gelehrt hat, ist das fü r die Beurte ilung  der A nbau fäh igke it von 
Gewächsen nur eine sehr kurze Zeit. T ro tzdem  b in  ich in  der 
angenehmen Lage, Ihnen m itte ilen  zu können, daß man schon je tz t 
e inw andfre i behaupten kann, daß die S isa lku ltu r in  unserer K o lon ie  
n ich t nur in  der gegenwärtigen Zeit glänzende E rfo lge  aufzuweisen 
hat, sondern daß sie auch einer sehr g lücklichen, vielversprechenden 
Z ukunft entgegengeht. Ja, man kann ohne Ü be rtre ibung  sagen, 
daß diese K u ltu r  die Zahl der Schulbeispiele verm ehrt, d ie als 
typ ische C harakterku lturen bestim m ter Gegenden anzuführen sind, 
w ie  etwa der Kaffee in  Brasilien, die Baum wolle  in  N ord-A m erika  
oder der K am pfe r Japans.

Zahlenmäßig ist die E n tw ick lung  der letzten Z e it die fo lgende: 
Im  Jahre 19 11 w urden i i 2 i 2 T o n n e n  an Sisalagaven-Hanf im  W erte  
von 4,53 M illionen  M ark ausgeführt. Nach A n s ich t von Fachleuten 
in  der K o lon ie  rechnet man dam it, daß in  diesem Jahre die A usfuhr 
an dem P rodukt sich wenigstens au f 16 500 Tonnen stellen w ird . 
A lle in  die A u s fu h r an Fasern über Tanga soll sich a u f 15 000 Tonnen 
belaufen, und fü r  Pangani und L in d i berechnet man die A usfuhr 
schätzungsweise m it 15 OOO Tonnen. H ie rbe i ist noch zu erwähnen, 
daß in  diesem Jahre ungewöhnlich gute Preise, bis über M. 700 
fü r die Tonne Prim a-Hanf, e rz ie lt wurden. F ü r das nächste Jahr 
ist dann noch eine weitere Steigerung der A usfuhr zu erwarten, 
so daß w ir  sehr bald m it einem E x p o rt von 20 000 Tonnen werden 

rechnen können.
W ir  sind nun fe rner in  der g lück lichen  Lage, daß dieses 

Gewächs n ich t nur au f e iner begrenzten Fläche in  unserer K o lon ie  
im  Anbau  vo rkom m t, sondern v ie lm ehr in  den verschiedensten 
Landschaften unter den verschiedensten Bedingungen von Boden 
und K lim a . W ir  finden die Agave au f den nährstoffreichen Böden 
des Usambara-Gebirges, au f Rotlehm , der aus Gneisverw itterungen
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seinen U rsprung  genommen hat, w ir  finden das Gewächs an den 
verschiedensten Strecken der Meeresküste au f ka lkhaltigen Böden, 
und das sowohl im  N orden w ie im  Süden. H ie r  sind die U m 
gebungen von Tanga, Pangani, L in d i und M ik indan i zu nennen. 
Zum  T e il handelt es sich dabei um ebenfalls ro t gefärbte .Böden, 
die V erw itte rungsprodukten  von K ora llenka lken  ih re  Existenz ve r
danken. A uch  die b isher m it Sisalplantagen entlang der M itte llan d 
bahn gemachten E rfahrungen sind vielversprechend. Es ist w eiter 
zu begrüßen, daß auch je tz t schon im  Innern, bei Kilossa, Sisal
anpflanzungen au f dem do rt vorhandenen typischen Steppenboden 
angelegt werden.

A u f  m einer vo r wenigen Tagen abgeschlossenen Reise habe 
ich  eine große Reihe, und darunter besonders günstig  stehende, 
Plantagen besucht. Über den Anbau kann ich nun folgendes m itte ilen .

Nach dem, was ich gesehen habe, sind vo r allem  zwei A rte n  
des Anbaues in  unserer K o lo n ie  zu erwähnen. D ie  eine w ill 
ich  die ra tione lle  und die andere die W ild k u ltu r  nennen. Ich  
bem erke von vornhere in, daß fü r Deutsch-O stafrika zur Z e it nur die 
Agave sisalana fü i den Anbau in  Betrach t kom m t. Gegenwärtig 
verwendet man allgem ein W urzelschößlinge von verschiedener Größe, 
die d irek t a u f das Feld  ausgesetzt werden zur Anpflanzung. H ie rbe i 
is t zu erwähnen, daß man von älteren Schößlingen schneller größere 
Pflanzen erzielen kann. Im  allgem einen bed ient man sich solcher 
in  einer Größe bis zu 50 cm. Saatbeete werden nur in  seltenen 
Fällen angelegt. U n te r normalen Verhältnissen, d. h. a u f Böden, 
die man fü r  S isa lku lturen auch in  anderen trop ischen Regionen fü r 
besonders typ isch  hä lt —  das sind Böden, die n ich t zu nährstoff
reich oder humos sind — , kann man dann nach dre i Jahren die 
B lä tte r zum ersten M ale schneiden. Man kann dann ungefähr 
5 bis 7 Jahre ernten. Im  allgem einen lie fe rt eine Sisalpflanze in  
ih re r ganzen Lebenszeit rund 200 B lä tte r fü r d ie Fasergewinnung. 
Norm alerweise dauert eine S isalku ltur-Periode ungefähr 10 Jahre.

Was nun die Böden anbelangt, is t zu unterscheiden zwischen 
jung fräu lichen , sehr nährstoffre ichen Böden einerseits, dann m ittle ren  
Böden m it einem gewissen Q uantum  von Nährstoffen und Hum us, 
und andererseits nährstoffarmen Böden, w ie Fels- oder K a lk 
böden in  der Nähe des Meeresstrandes. D ie  m ittle ren  m öchten 
w ir  als die op tim alen  bezeichnen, bei denen die vo rh in  erwähnten, 
als norm al bezeichneten Ernte- und Lebensdauerzahlen zutreffen. 
Bei den ersteren, den besonders nährstoffre ichen Böden w ird  der 
erste S chn itt schon v ie l früher einsetzen, w o fü r der S isa ld is trik t in
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Usambara ein gutes Beispie l ist. D o r t kom m t es vor, daß Schöß
linge  bereits nach 1l /2 Jahren schnittfäh ige B lä tte r lie fern. Dann 
kann aber die gesamte Lebenszeit der Pflanze bereits nach 3 Jahren 
schon vo llendet sein. A u f  nährstoffarmen Böden, der d ritten  Kategorie , 
die w ir  anführten, t r i t t  der F a ll ein, daß die Agaven erst nach 
4 oder 5 Jahren, nachdem sie als Schößlinge ausgepflanzt waren, 
erst schn ittre ife  B lä tte r lie fe rn . Bei diesen Pflanzen dauert dafür 
auch die Lebenszeit im  allgem einen länger. Es is t Ihnen gewiß gu t 
bekannt, daß sich das Ende der Vegeta tion  durch das Herauswachsen 
des m ehrere M eter langen Blütenschaftes zu erkennen g ib t. Was 
nun die E rfo lge  der K u ltu r  au f den verschiedenen, eben beschriebenen 
Böden anlangt, so kann man w oh l sagen, daß die beiden le tzteren im  a ll
gemeinen bessere E rträge an Q uantitä t und Q ualitä t der Fasern ergeben. 
D ie  ersteren Böden sind sogar so nährstoffreich, daß nach Beendigung 
der ersten K u ltu rp e riod e  bald eine neue A u flag e  au f demselben 
Boden einsetzen kann. D ie  Bedingungen dieses — dann schon m ehr 
erschöpften —  Bodens nähern sich so a llm äh lich  den als op tim a l 
bezeichneten. D ie  Le itrege l muß jeden fa lls  im m er ble iben, daß die 
Agave in  ih re r Lebenszeit ungefähr rund 200 faserhaltige B lä tte r 
lie fe rt, daß von der gesamten Blattmasse 3 ' / 2 bis zu 4 ° /0 Fasern 
ge lie fe rt werden, und daß die Fasern ein w ertvo lles H ande lsprodukt 
darstellen. Ob dieses Z iel, eben je  nach der Beschaffenheit der 
Böden, nach längerer oder kürzerer Z e it e rre ich t w ird , ist g le ich 
gü ltig . Bei e iner w irk lic h  ra tio ne ll betriebenen K u ltu r  hat es eine 
w eits ich tige  Pflanzungsleitung im m er in  der Hand, au f den einen 
oder den anderen Böden eine in  gewissen Grenzen bestim m bare 
Menge Fasern auf den M ark t zu bringen.

Bei den ersten An lagen von Agaven im  Schutzgebiet wurde 
ohne K enn tn is  der W irtschaftsdauer der in  K u ltu r  befindlichen 
Pflanzen gearbeitet. So kam es, daß die benötig te  Bodenfläche 
vie lfach zu k le in  bemessen war. D erartige  Pflanzungen sind daher 
gezwungen, die Agaven sich unm itte lba r selbst fo lgen zu lassen, 
oder zwischen die alten Reihen Neuanpflanzungen von Agaven e in 
rich ten  zu müssen. A u f  den zuerst bezeichneten guten Böden hat 
man dam it auch gute E rfo lge  gehabt. Ja, ich  habe eine Pflanzung 
in  Usambara gesehen, die schon je tz t au f demselben Boden die 
d r itte  A u flage  von Agaven besitzt. D ie  von m ir  bezeichneten 
anderen Böden von geringerer Q ua litä t lassen aber selbst eine 
zweite Auflage von Agaven n ich t m ehr hochkom m en. D erartige  
Pflanzungen, sofern sie zu wenig  A re a l besitzen, werden sich daher 
gezwungen sehen, entweder ihren  Besitzstand zu vergrößern, oder
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von der extensiven Zür intensiven Bearbeitung, also zur Düngung, 
überzugehen. H ie ra u f kom m en w ir  noch zurück.

E ine w eits ich tige Le itung  w ird  daher schon bei der A n lage der 
Plantage a u f ein fü r S isa lku ltur geeignetes, m ög lichst ausgedehntes 
A rea l Bedacht nehmen. Es muß im m er in  Rechnung gezogen werden, 
daß zu e iner lohnenden Ausnützung einer Entfaserungsmaschine, 
beispielsweise der schon sehr zweckmäßigen Kruppm aschinen, an 
einem A rbe its tage  p ro  Maschine IOOOOO bis 120 OOO B lä tte r zur 
V erfügung  stehen müssen. Das macht bei 300 A rbeitstagen im  
Jahre a lle in  schon 30 M illionen  B lätter, und wenn w ir  in  Betracht 
ziehen, daß größere Anpflanzungen 2 derartige  Maschinen besitzen, 
sind das dann pro  Jahr schon 60 M illionen  B lä tter. U m  also im m er ve r
fügbares M ateria l zu besitzen, müssen von vornhere in  — entsprechend 
den Bedingungen des Bodens —  genaue systematische Bew irtschaf
tungspläne fü r Neuanpflanzungen vorhanden sein.

A u f  die K u ltu r  selbst kann ich  bei der beschränkten Ze it n ich t 
näher eingehen. Ich  werde das in  e iner demnächst erscheinenden 
ausführlichen V erö ffen tlichung  nachholen. N u r e in ige Punkte w ill 
ich h ie r besonders herausgreifen.

Bei der ra tione llen K u ltu r  en tfe rn t man regelmäßig die rings 
um die Pflanze entstehenden W urzelschößlinge, während man bei der 
W ild k u ltu r  diese Schößlinge, deren m anchm al eine ganze Anzah l 
die M utterpflanze umstehen, sich ruh ig  w eiter entw ickeln  läßt. D e r 
V o r te il der letzteren K u ltu r  besteht darin, daß man neues S chn itt
m ateria l zur V erfügung  hat, ohne m ühevo lle  Au fw endung  fü r Neu
anpflanzungen machen zu brauchen. F ü r gewisse Pflanzungen ist 
diese K u ltu rm ethode  m itun te r ganz zweckmäßig, und zwar handelte 
es sich um solche, in  denen früher jahre lang schlecht gew irtschafte t 
worden ist. Nach Beseitigung des alten Leiters w ird  der N achfo lger 
vo r allen D ingen seine Ehre daran setzen, den Gesellschaftern auch 
e inm al eine D iv idende zu zeigen. E r finde t gew öhnlich  ke in ge
nügendes schnittfähiges M ateria l zur Speisung der Maschinen vor, 
ihm  muß zunächst daran gelegen sein, bald ausreichendes M ateria l 
zu erhalten. In  diesem F a ll lie fe rt ihm  die W ild k u ltu r  schneller und 
sicherer die fehlenden B lattm engen fü r die Fasergewinnung. A b e r 
diese K u ltu rm ethode  schließt auch sehr große Nachte ile  in  sich. 
E ine derartige  Pflanzung läßt sich n ich t re in igen, man kann nur sehr 
schwer in sie h inein, das schnittfäh ige B la ttm ateria l is t ungleichm äßig 
und dam it auch das Fasermaterial. A uch  habe ich gefunden, daß 
in  solchen Anlagen au f den B lä tte rn  v ie l m ehr In fektionen  von 
Pilzen und Bakterien und anderen Schädigern zu finden waren
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als in  gepflegten K u ltu ren . Überm annshoch steht m itun te r das 
U nkraut in  solchen Feldern, in  dem sich alle m öglichen Pflanzen
schädiger e innisten können. D ie  M ög lichke it, daß sich au f diese 
W eise einm al ein ernster Schädling in  die A gavenku ltu r einschleppen 
kann, der unter günstigen Bedingungen sich epidem isch verbre ite t, 
is t n ich t außer acht zu lassen. A uch  die Gefahr, daß unter solchen 
Umständen die Sisalagave dem Schicksal fast a ller Kulturgewächse 
schneller anheim  fä llt, näm lich, daß sie zu degenerieren beg innt, ist 
n ich t von der Hand zu weisen. A u f  Java is t übrigens die bei uns 
vorkom m ende Spezies Sisalana zum T e il schon degeneriert. Ich  
m öchte daher bemerken, daß eine ra tione lle  K u ltu r  —  unter E inha ltung  
e iner genau bestim m ten Pflanzweite und regelmäßiger Reinigung 
der Felder —  au f die Dauer bessere Resultate lie fe rn  w ird , vo r allen 
D ingen  w ird  ein gleichmäßigeres Q ualitä tsprodukt erzeugt werden 
können. Sofern man keine Zw ischenkulturen lieb t, halte ich im  
allgem einen eine Pflanzweite von 2,25 zu 1,25 M eter als die dem 
Sisal entsprechendste. N a tü rlich  werden die Zahlen je  nach den 
Eigenschaften der verschiedenen Böden im m er etwas variieren. A ls  
Zw ischenku ltur hat man vie lfach  Baum wolle  verwendet. In  Gegenden, 
die fü r Baum wollbau überhaupt geeignet sind, hat sich diese K u ltu r  
zwischen Agaven-Neuanpflanzungen gu t gelohnt, da die E rträge der
selben schon imstande waren, eine ganze Reihe von Unkosten und 
Betriebskosten zu decken, ehe noch an E rträge aus der H au p tku ltu r 
zu denken war. In  Landschaften m it n ich t genau bestim mbaren 
Regen- und Trockenze iten is t von dieser Zw ischenku ltur entschieden 
abzuraten. In  anderen Gegenden w ieder, w ie bei L in d i und M ik in - 
dani, liegen die Verhältnisse besser. Im  allgem einen is t aber jede 
Zwischenpflanzung m it irgendwelchen Nachteilen verbunden, so daß 
man eher von ih r  abraten soll, es sei denn, daß es sich um 
Zwischenpflanzungen zur Verbesserung des Bodens handelt. F ü r die 
K o lo n ie  w ird  je tz t die Frage akut: W as sollen die Pflanzungen tun, 
die bereits einen erschöpften Sisalboden ohne weiteres Land zu 
Neuanpflanzungen besitzen? Nun is t das H ande lsprodukt so beschaffen, 
daß es in  norm alen Zeiten keinen so übermäßig hohen Gewinn ge
stattet, w ie andere tropische G roßkulturen. A u ch  ist ja  jungfräu liches 
Land zur An lage von Sisalpflanzungen noch genug in  der K o lon ie  
vorhanden. D aher m öchten w ir  raten, solange es irgend geht, so 
extensiv w ie m ög lich  zu arbeiten. V ie lle ic h t dü rfte  es sich fü r er
schöpfte Böden eignen, zur A n re iche rung  von Stoffen bestim m te 
Legum inosen zwischen zu pflanzen, w ie das a u f Java geschieht. 
E inm al spenden gewisse A rte n  dieser Pflanzengruppen n ich t soviel
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Schatten, um der E n tw ick lu n g  der Faser in  den Agavenblättern  
h inde rlich  zu sein, fe rner unterdrücken sie U nkrau tb ildung , und 
vo r allen D ingen verbessern sie den Boden. Nach etwa 4 jährigem  
W achstum  kann man sie entfernen und an ih re  Stelle Agaven 
pflanzen. In  anderen Fällen w ird  eine den besonderen Verhältnissen 
entsprechende kurz- oder langfris tige  Brache einsetzen müssen. 
D ie  ra tione lle  K u ltu r  w ird  überhaupt eine Brache in  den gesamten 
Um triebsp lan der Bew irtschaftung der Plantage von vornhere in  e in 
beziehen.

Ich  kom m e nun zu der Frage, die ich  schon kurz gestre ift 
habe: Haben w ir  in  Deutsch-Ostafrika fü r Neuanlagen von Agaven- 
Plantagen Land genug? Diese Frage glaube ich in  Ü bere instim m ung 
m it Sachkennern in  der K o lo n ie  bejahen zu dürfen, und zwar 
handelt es sich gerade um Böden, d ie  fü r den Sisalanbau günstig  
sind. A b e r was nützt die F ü lle  des verfügbaren Landes, wenn die 
zur Bew irtschaftung der Pflanzungen notwendigen A rb e itsk rä fte  n ich t 
vorhanden sind. D ie  wachsende Beanspruchung der vorhandenen 
A rbe ite rm engen in fo lge  des Anbaues anderer großer K u ltu re n  und 
der verm ehrte Anbau von E ingeborenenkulturen schieben einer zu 
sta ttlichen Ausdehnung der S isa lku ltur von selbst einen R iegel vor. 
Es würde aber zu w eit führen, wenn ich h ie r noch a u f die Ihnen 
wohlbekannte A rbe ite rfrage  einginge. E ine  weitere Frage is t nun 
die, ob eine Ü be rp roduk tion  an Faserprodukten au f dem W e ltm ärk te  
entstehen kann, welche den Preis unseres ko lon ia len  Produktes 
so w e it sinken lassen könnte, daß der Anbau n ich t m ehr rentabel 
erscheinen würde. Nach A n s ich t e iner ganzen Reihe von Kennern 
dieser Frage besteht fü r die nächste Z e it gar keine derartige  Gefahr. 
D e r B eda rf an Schiffstauen wächst zusehends. Es w ird  Ihnen 
bekannt sein, daß die Ka iserliche  M arine in  letzter Z e it ausschließlich 
a u f Sisal zu rückgre ift. D e r B edarf an Bindegarnen, insbesondere 
fü i Mähmaschinen, is t w e ite r im  Steigen begriffen, und in  le tz ter 
Ze it werden auch Seilerwaren und B indfäden aus Sisalfasern her
geste llt, fü r die frühe r ausschließlich W eichfasern, w ie die 
europäischen echten Planfe, in  Betracht kamen. D ie  M arktverhältn isse 
fü r den Sisal liegen außerdem insofern günstig, als die H au p t
konkurrenzfaser, der M anila -H anf, in  besseren Q ualitäten in  le tz ter 
Z e it nur sehr schwach angebracht w ird , Verhältnisse, die sich, w ie 
m ich m ein eigener A u fe n th a lt a u f den P h ilipp inen  im  vergangenen 
Jahre lehrte, sobald n ich t ändern werden. U nd was die europäischen 
H anfe anlangt, so hat die Anbaufläche des ita lienischen Hanfes sehr 
stark abgenommen, nur ge legentlich  in  besonders guten Jahren w ird
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man do rt w ieder m it einem Mehranbau der Hanfpflanze rechnen 
können. U nd die russische H an fp ro du k tion  w ird  im m er m ehr zur 
Deckung des steigenden russischen H anfkonsum s herangezogen. 
Im  letzten Jahre war überdies in  N ord -A m erika  in fo lge  der Riesenernte 
der Bedarf an G etreidebindern ein derartig  großer, daß in  steigendem 
Maße ostafrikanische Fasern nach New Y o rk  verlangt wurden.

Es w ird  Ihnen in  diesem Zusammenhänge gewiß n ich t un 
interessant sein, daß sich der beste K enner der Faserfragen und zu
g le ich  C hef der Faserabteilung des Landw irtschafts-M in isterium s in  
den V e re in ig ten  Staaten, Professor Dewey, erst kü rz lich  dahin 
äußerte, daß gar keine Gefahr e iner Ü be rp roduktion  an Fasern v o r
handen is t und selbst dann n ich t e in treten würde, wenn je tz t noch 
in  neuen W eltgegenden im  großen Fasern angebaut werden würden.

Im m erh in  dürfen w ir  n ich t verkennen, daß w ir  m it unseren 
Sisalexporten nach den V e re in ig ten  Staaten eine n ich t unbedenkliche 
Gefahr heraufbeschwören. N a tü rlich  verkauft der Kaufm ann dorth in , 
wo er bessere Preise erzielt. A b e r sehr le ich t kann eine Verge
w a ltigung  durch den amerikanischen H anfverbrauchertrust, unter 
dem seit Jahren die m exikanischen Sisalproduzenten b itte r leiden, 
auch unseren Sisalerzeugern die Preise verderben. Es w ird  daher 
fü r uns besonders w ich tig  sein, die E xporte  m ehr nach europäischen 
Ländern und besonders nach Deutschland zu lenken. M it Ire u d e  
is t daher das Sisalpreisausschreiben der Deutschen Landw irtschafts
gesellschaft zu begrüßen, das im  nächsten Jahre gelegentlich  der 
W anderausstellung in  Straßburg seine E rled igung  finden soll. H ie r
bei w ird  eine zielbewußte Propaganda einsetzen, um den V e r
brauchern von G etreideb indern in  der heim ischen deutschen Land
w irtschaft die gute E ignung  unseres ostafrikanischen Produktes vo r 
Augen zu führen. Sollten uns übrigens einmal Schw ierigkeiten 
von N ordam erika her drohen, so b liebe der Regierung nötigenfa lls 
im m er noch das M itte l, von dem die A m erikane r auf den I  h ilip - 
p inen Gebrauch machen, näm lich, daß sie einen A us fuh rzo ll aut 
ih ren  K o lo n ia l-H a n f erheben, der bei E xporten  nach dem M u tte r
lande w ieder rückvergüte t w ird .

A b e r selbst, wenn auch die Preise n ich t m ehr die je tz ige  H öhe 
beibehalten werden, so b le ib t die S isa lku ltur im m er noch eine sehr 
lohnende. Bei einem Preise zwischen M. 450,— bis 550,—  pro 
Tonne werden unsere Gesellschaften, sofern ra tio ne ll und ehrlich  
gew irtschafte t w ird , noch einen sehr guten Gewinn haben. Das Be
w irtschaften e iner Sisalpflanzung is t aber keineswegs le ich t und er
fo rd e rt eine sehr um sichtige Le itung. U m  so m ehr sind die E rfo lge
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der M ehrzahl der derzeit in  der K o lon ie  waltenden Pflanzungsleiter 
anzuerkennen, die b isher led ig lich  a u f ih re  eigenen E rfahrungen an
gewiesen waren. U nterstü tzung durch gute L ite ra tu r au f diesem 
Gebiete haben sie n ich t gehabt; außer e in igen schlechten K o m p i
lationen ist b isher über das Gebiet in  der L ite ra tu r n ichts zu finden, v 
Ganz besonders erwünscht käme daher fü r die Praxis draußen die 
Herausgabe einer kurzen, flu gb la tta rtig  geschriebenen A n le itu ng  zur 
S isalkultur. D e r M angel an e iner solchen hat sich in  den U rlaubs
zeiten der Pflanzungsleiter besonders füh lbar gemacht, die A rb e it 
von Jahren b lieb  dadurch erfo lg los und schwere pekuniäre O pfer 
entstanden dadurch den Gesellschaften. Le ider fe h lt auch sonst 
vie lfach ein K onnex zwischen Pflanzern und Hanfverbrauchern. 
V ie lfach  ist dem Pflanzer n ich t bekannt, w ie die Faser beschaffen 
sein muß, die er a u f den M ark t bringen soll, kennt er ja  doch 
n ich t die späteren Verwendungszwecke des Rohstoffes. Le ider haben 
w ir  ja  keine te x tile  Zentralste lle, w ie sie N ord-A m erika  beispiels
weise besitzt, welche die Interessenten jederzeit über schwebende 
Fragen un te rrich ten  könnte. Auch fe h lt v ie lfach gute In fo rm ation  
über die jew e ilige  M arktlage und über das W achstum  und die Be
triebsverhältnisse in  anderen faserbautreibenden Ländern. Ich  habe 
selbst gesehen, w ie ir r ig  in  weiten Kre isen die Ansichten  über den 
P h ilip p in en -H a n f waren, ehe ich  m ich an O rt und Stelle von dem 
Anbau überzeugte. Ich  plane daher auch in  demselben Zusammen
hang, im  kommenden Jahre zum S tudium  der Aussichten des dortigen 
Faserbaues nach Ind ien  zu gehen und, sobald die R evo lu tion  v o r
übergegangen sein w ird, auch nach M exiko. Gerade in diesem 
Lande, das a u f eine über v ie rz ig jährige  S isa lku ltur zurückblicken 
kann, Erfahrungen au f dem Gebiete des Anbaues und der A b fa ll
verw ertung zu sammeln, halte ich im  gegenwärtigen A ugenb licke  
im  Interesse unseres ko lon ia len  Anbaues fü r besonders wesentlich. 
So is t man beispielsweise au f dem Gebiete der A b fa llve rw e rtung  in  
M ex iko  schon z iem lich  w e it vorangeschritten, E rfahrungen, d ie  uns 
sehr zugute kom m en könnten. H ie r  lieg t überhaupt noch ein unge
ahntes Feld zu einer weiteren rentabeln Verw ertung  der S isa lku ltur 
v o r uns. D ie  Gew innung von Spiritus, Wachs, Oxalsäure und die 
H ers te llung  von B rike tts  und Papier und wahrschein lich noch ver
schiedenen anderen Industriea rtike ln  aus Sisalabfall b ie ten h ier 
lohnende Aussichten. E in ige B rik e tts 1) aus Sisalabfall kann ich Ihnen 
h ie r vorlegen.

*) D ie  B rike tts  können be im  K o lo n ia l-W ir ts c h a ft lic h e n  K om itee  von In te r
essenten b e s ich tig t werden.
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Ich  kom m e nun zum Schlüsse. M einen Ausführungen werden 
Sie gewiß entnom m en haben, daß es sich bei dem Agaven-A nbau 
um eine K u ltu r  ersten Ranges handelt, eine K u ltu r, bei der zwar 
n ich t solche Gewinne einzuheimsen sind w ie bei Kautschuk, Baum 
w olle, Tabak oder Kaffee, bei der dafür aber auch n ich t so große 
Schwankungen Vorkommen. Sie is t dafür um so solider. Sie w ir ft  
der K o lon ie  lohnende W erte  ab, die dauernd im  Steigen begriffen 
sind. Bald e rre ich t der W e rt der Sisalausfuhr Deutsch - Ostafrikas 
IO M illion en  M ark. U nd die Aussichten erhöhen sich noch durch 
die kurz erwähnten M ög lichke iten  der A b fa llve rw ertung.

E in  w eiterer V o rzug  der K u ltu r  lieg t darin, daß auch der 
Neger sich bei dieser K u ltu r  sehr w oh l füh lt. D ie  E rziehung und 
Gewöhnung zur A rb e it, d ie einzige M ög lichke it, d ie uns zunächst 
fü r die ku ltu re lle  H ebung des Negers am w ichtigsten sein muß, 
kann durch nichts besser geschehen, als daß w ir  ihn  in  einem so 
geordneten und geregelten Großbetriebe, w ie au f einer Sisalpflanzung, 
arbeiten lassen. A u ch  is t gerade bei der größeren K a p ita lk rä ftig ke it 
derartiger Gesellschaften fü r das W o h l des Negers besser gesorgt, 
indem  gesünderen W ohnungs- und N ahrungsm öglichkeiten besser 
Rechnung getragen werden und anderseits auch in  ganz anderer 
W eise gegen die vielen K rankhe iten  der Eingeborenen Vorsorge 
getroffen werden kann, als bei E ingeborenenkulturen und K u ltu ren  
k le inerer kapitalschwacher Ansied ler. E ine derartige, menschlichere 
Behandlung lie g t ja  auch ganz im  Interesse der Gesellschaften, fü r die 
ja  n ichts w ich tige r ist, als einen ihnen ergebenen, gesunden und 
krä ftigen  A rbe ite rstand zu besitzen.

Es wäre erwünscht, wenn von maßgebender Seite der Sisal
k u ltu r ganz besondere A u fm erksam ke it geschenkt werden w ürde ; 
denn noch vie l kann geschehen, insbesondere durch w issenschaftliche 
A rb e it, um diese K u ltu r  noch lohnender zu machen. A n  dieser 
Stelle habe ich  ja  n ich t notwendig, darau f einzugehen, denn von 
seiten des Kom itees und seines Vorstandes ist ja  der K u ltu r  im m er 
genügende Beachtung zuteil geworden. Das eine Vorstandsm itg lied, 
H e rr D r. H i n d o r f ,  is t ja  der V a te r der K u ltu r, der die ersten 
Agavenpflanzen nach der K o lon ie  gebracht hat. A u ch  is t ja  die 
Deutsch-Ostafrikanische Gesellschaft im  Vorstande vertreten, der w ir  
die ersten Anpflanzungen danken. Le ide r fe h lt heute h ie r ein 
weiteres Vorstandsm itg lied , H e rr  G eheim rat W o h l t m a n n ,  ein Pate 
dieser K u ltu r. In  e iner Zeit, als noch niemand an ostafrikanischen 
Sisal glauben w ollte , kurz nach den ersten Anbauversuchen hat da
mals W oh ltm ann  au f G rund der Kenntn is der Böden und der Wachs-
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tum sverhältnisse des Gewächses —  es war dies im  Jahre 1897 —  
fast p rophetisch gesagt, daß noch IO O O O O  von Hektaren an 
günstigem  Lande fü r diesen K u ltu rzw e ig  in  Deutsch-O stafrika vo r
handen seien, den er fü r besonders aussichtsreich halte.

D ie  Aussichten der S isa lku ltur werden auch ganz besonders da
von abhängen, daß das gute Renommee unseres Sisals erhalten b le ib t. 
Dagegen is t le ider in  diesem Jahre —  woran die hohen Preise 
schuld sind —  bei A b lie fe rungen  v ie l gesündigt worden. Ich  kann 
daher heute fast genau m it denselben W o rten  m ein Referat be
schließen, w ie im  vergangenen Jahre an dieser Stelle vo r dem 
Vorstande des K om itees; S o r g e n  w i r  d a f ü r ,  daß u n t e r  a l l e n  
U m s t ä n d e n  a u f  d ie  E r z e u g u n g  v o n  Q u a l i t ä t s f a s e r n  W e r t  
g e l e g t  w i r d !

M it Bezug a u f die A nregung  des Referenten w ird  au f A n trag  
des Vorsitzenden der folgende B e s c h l u ß  gefaßt:

D^s K o lo n ia l - W irtsch a ftlich e  K om itee  beschließt, eine 
praktische A n le itu n g  herauszugeben, in  der die bisherigen E r
fahrungen über die S isa lku ltu r in  le ich tfaß licher Form  kurz zu
sammengefaßt sind, und beauftragt H e rrn  Privatdozenten 
D r. Bruck, Gießen, m it der Abfassung der A n le itung .
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4. Die Frage des Reisbaues in den Kolonien.
Ü ber die Frage des Reisbaues in  den K o lon ien  berich te t H e rr 

D ire k to r  D r. H i n d o r f  w ie fo lg t:
Das K o lon ia l-W irtscha ftliche  K om itee  hat seit etwa 3 Jahren 

angefangen, sich m it der Frage des Reisbaues in den K o lon ien  zu 
beschäftigen. Zunächst sind im  Jahre 1909 M itte l zur U nterstützung 
der R eisku ltu r in  Neuguinea b e w illig t w orden; dann haben w ir  uns 
w eiter im  Jahre 1910 m it der Förderung der R eisku ltur in  O stafrika und 
im  Jahre 1911 nochmals m it der R eisku ltur in  Neuguinea beschäftigt.

Es könnte v ie lle ich t verw underlich  erscheinen, daß das K om itee  
verhältn ism äßig so spät angefangen hat, sich m it der R eisku ltur zu 
befassen, die doch von allen K u ltu re n  der Erde eine der w ichtigsten 
ist. Das lieg t daran, daß die R eisku ltur fü r unentw ickelte  K o lon ien  
n ich t recht in  Frage kom m t, w e il sie z iem lich  schw ierig  ist, 
m ancherle i A n fo rderungen  an den landw irtschaftlichen Betrieb ste llt, 
und w e il sich in  T ropen ländern  diese K u ltu r  im  großen ganzen n ich t 
recht fü r den Betrieb durch Europäer eignet, da der Reisbau nach 
den vorliegenden Erfahrungen, und zwar auch in  den besten Reis
ländern, z. B. in  Java, im  allgem einen n ich t so lohnend ist, um als 
E uropäerku ltu r im  großen betrieben werden zu können.

Es war bisher noch n ich t an der Zeit, daß das K o lo n ia l-W irt
schaftliche K om itee  sich m it der R e isku ltu r eingehend befaßte, w e il 
w ir  in  der G esam tentw icklung unserer K o lon ien  noch n ich t so w e it 
waren, daß w ir m it Auss icht au f E rfo lg  fü r diese K u ltu r  größere 
M itte l und vie l A rb e it hätten aufwenden können. A u ch  waren unsere 
Eingeborenen bisher im  allgem einen noch n ich t so w e it vorgeschritten, 
und im  besonderen m it dem Reisbau noch n ich t so vertraut, als 
daß Bestrebungen zur H ebung der R eisku ltu r schon früher E rfo lg  
versprochen hätten. Im  Laufe  der Z e it hat sich das aber anders 
gestaltet; w ir  sind je tz t in  e in  Stadium eingetreten, wo es angebracht 
ist, daß w ir  der R e isku ltu r größere A u fm erksam ke it zuwenden.

D ie  Lösung der Aufgaben, die h ie r unserer harren, w ird  uns 
dadurch sehr e rle ich te rt werden, daß der Reisbau in  unseren K o lon ien  
dort, wo genügende Wassermengen vorhanden sind, doch schon eine 
z iem lich  große V e rb re itung  bei den Eingeborenen hat, wenn auch 
die Anbaum ethode und die Größe der bebauten Flächen noch vieles 
zu wünschen ü b rig  lassen.

Verhandlungen des Vorstandes. »



Reisbau in den Kolonien.

D ie  Reismengen, die in  Kam erun und Togo gebaut werden, 
sind n ich t be träch tlich ; sie sind auch in  Neuguinea von geringer 
Bedeutung, und noch w eniger w ird  in  Samoa gebaut. Größere Be
deutung hat die R eisku ltur nur in  Deutsch-O stafrika. A b e r nirgends 
genügt der Anbau im  Dande selbst, um  den eigenen Bedart zu 
decken. Zur Z e it führen w ir jä h rlic h  fü r 2V2 bis 3 M illion en  M ark 
Reis nach O stafrika ein, nach Kam erun etwa fü r eine halbe M illio n  
M ark und fü r etwa ebensoviel nach Neuguinea, d. h. also nach 
Ländern, wo Hunderttausende von H ektaren Land vorhanden sind, 
die fü r den Reisbau bestens geeignet wären. Es müßte also an sich 
m ög lich  sein, die Mengen, die w ir  je tz t e inführen, im  Lande selbst 
zu erzeugen, wenn w ir die Eingeborenen dazu bringen könnten, 
dieser K u ltu r  eine entsprechende Ausdehnung zu geben. Das w ird  
a llerd ings n ich t nur in  Ostafrika, sondern noch v ie lm ehr in  den 
anderen K o lon ien  nur m it großen Mühen und nur ganz a llm äh lich  

zu erreichen sein.
Es is t schwer, augenblicklich  schon bestim m te Vorschläge 

darüber zu machen, in  welchen Gebieten und durch welche Maß
nahmen eine H ebung der R eisku ltur vorgenom m en werden soll. Das 
zunächst Notwendige scheint m ir zu sein, daß in  unseren K o lon ien  
Erhebungen über [den Reisbau angestellt werden. Das K o lon ia l- 
W irtscha ftliche  K om itee  sollte also an die Gouvernements, und zwar 
besonders von Ostafrika, Kam erun, Togo  und Neuguinea, die ja  fü r 
den Reisbau zunächst in  Frage kommen, m it der B itte  herantreten, 
Erhebungen darüber anstellen zu lassen, was an Reis überhaupt da 
ist, w ie groß etwa die Anbauflächen sind, welche Sorten gebaut 
werden, in  w elcher A r t  die K u ltu r  betrieben w ird , ob es sich um 
Sum pf- oder Bergreis handelt, m ög lichst auch darüber Zahlen beizu
bringen, welche E rträge  erz ie lt werden usw.

Es wäre dann w eiter wünschenswert, festzustellen, w ie große 
Gebiete, abgesehen von denjenigen, die je tz t schon m it Reis bepflanzt 
werden, noch in  den einzelnen D is trik te n  vorhanden wären, um der 
R eisku ltur in der Z ukun ft eine größere Ausdehnung zu geben. Das 
wäre besonders g ic h t ig  fü r die Gebiete, in  denen der Reisbau schon 
sowieso eine ziem liche Ausdehnung gewonnen hat, wo also die E in 
geborenen m it der K u ltu r  schon ve rtrau t sind und dem Reisbau 
Interesse entgegenbringen. Dabei wäre es in  bezug au f diese 
F lächen notwendig, festzustellen,, ob au f die nötigen großen W asser
mengen, die der Reisbau e rfo rdert, dauernd m it S icherhe it gerechnet 
werden kann, und ob das nötige  Zugvieh fü r die Bearbeitung des 
Bodens zu haben sein w ird .
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D ie  Zugviehfrage is t von ganz besonderer W ic h tig k e it und 
v ie lfach  m it ausschlaggebend dafür, ob dem Reisbau überhaupt eine 
große Ausdehnung gegeben werden kann. Denn daran müssen w ir 
festhalten, daß Reisbau im  großen nur als P flugku ltu r m it Ren
ta b ilitä t zu betreiben ist.

M ancherle i hätte ich noch zu sagen zu diesem hochw ichtigen 
Thema, aber ich w ill  bei der K napphe it unserer Z e it die H erren 
n ich t zu lange in  Anspruch  nehmen, und besonders muß ich  m ir 
alle Ausführungen m ehr ptlanzungstechnischer A r t  versagen. Ich  
kann um so le ich ter au f ausführlichere Darlegungen verzichten, als ich 
die w ichtigsten Gesichtspunkte in  einen A n tra g  zusammengefaßt 
habe, den ich dem K om itee  zur Annahm e em pfehle:

,,Im  H in b lic k  au f die außerordentliche W ic h tig k e it des Reisbaues 
fü r unsere K o lon ien  beschließt das K o lon ia l-W irtscha ftliche  Kom itee , 
die folgenden Leitsätze anzunehmen:

D er Reisbau is t in  unseren K o lon ien  übera ll dort, wo er guten 
E rfo lg  verspricht, m ög lichst zu fö rde rn , sowohl zur Verbesserung 
der Ernährungsverhältn isse in  den K o lon ien  selbst, als auch zur 
V e rringe rung  der je tz igen starken R eiseinfuhr in  unsere K o lon ien , 
ferner zur E rm ög lichung  einer lohnenden Reisausfuhr von d o rt in 
späterer Zeit, schließlich wegen der V o rte ile , die ein ausgedehnter 
Reisbau in  landw irtschaftlich-techn ischer Beziehung und fü r  die A us
b ildung  der Eingeborenen zu tüchtigen Ackerbauern verspricht.

D ie  Gouvernements von Deutsch-Ostafrika, Kam erun, Togo 
und Neuguinea sind zu b itten , um fangreichere Erhebungen als bisher 
über den Reisbau anstellen zu lassen, und zwar über die Größe der 
Anbauflächen, über Anbauverfahren, Reissorten, E rträge usw., fe rner 
über die M ög lich ke it der weiteren Ausdehnung des Reisbaus unter 
näherer Angabe darüber, welche bestim m ten Gebiete fü r eine V e r
m ehrung des Reisbaues unter Berücksichtigung des Baumwollbaues 
und anderer K u ltu re n  in  Frage komm en. P lier würden auch E r
hebungen und Angaben darüber zu machen sein, ob die e rfo rder
liche  A rbe ite rzah l m it der nötigen In te lligenz und m it der tatsäch
lichen G eneigthe it zum Betriebe des Reisbaues in  dem betreffenden 
D is tr ik t  vorhanden ist, ob geeignetes V ie h  fü r die Bodenbearbeitung 
sich d o rt dauernd gesund erhält, und ob ferner die nötigen re ich 
lichen Wassermengen fü r einen ausgedehnten Reisbau m it S icherheit 
zur V e rfügung  stehen.

Bei den Erhebungen sind in  allen Beziehungen Sum pfreis und 
Bergreis wegen der großen Unterschiede in  der K u ltu rm e thode  aus
einander zu halten.

4'
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Das gewonnene M ateria l w ürde zu verö ffentlichen oder 
wenigstens den Interessenten zugänglich zu machen sein.

Das K om itee  e rk lä rt sich bereit, seine M itw irku n g  an den 
Bestrebungen e iner Verm ehrung  des Reisbaues zunächst durch Be
schaffung von Saat und L ie fe rung  von Reisschälmaschinen zu be
sonders günstigen Bedingungen zur V erfügung  zu stellen.

Dem  K om itee  erscheint es geboten, fü r eine etwas spätere 
Zeit, d. h. in  einigen Jahren, noch weitergehende Maßnahmen zur 
H ebung  der R eisbaukultur in  unseren K o lon ien  ins A uge  zu fassen. 
In  erster L in ie  käme h ie r in  Betrach t die E in füh rung  bewährter 
Reisbaumethoden in  den fortgeschrittensten Reisbaugebieten unserer 
K o lon ien  in der W eise, daß w ir  unseren Eingeborenen diese Methoden 
durch tüch tige  farb ige V o ra rbe ite r aus Ceylon, Java und Louisiana 
praktisch  vo rführen  und sie darin  unterweisen lassen, wobei na tü rlich  
e rprobte  Reissorten anzubauen sind. U m  h ie rfü r die Verhältnisse 
vorzubere iten, is t je tz t schon von den betreffenden Gouvernements
organen darauf h inzuarbeiten, in  den Gebieten m it größerem Reis
bau das Interesse unserer Eingeborenen fü r  diese K u ltu r  m ög lichst 
zu heben, und darauf h inzuw irken, daß in  geeigneten Gebieten 
bewässerbare Landflächen von größerer Ausdehnung durch ausge
dehnte N ive llie rungsarbe iten  und Regelung des Wasserzu- und -ab- 
flusses zu gutem  Reisland gem acht werden.

D ie  M itw irku n g  von Europäerpflanzungen bei der weiteren 
Ausdehnung und Verbesserung des Reisbaues is t hoch w illkom m en, 
und wo deren sachgemäße M itw irku n g  zu erlangen ist, so llte  den 
darauf gerich te ten Bestrebungen weitgehende Förderung zu te il 
w erden.“

D ieser A n tra g  is t zwar v ie l um fangreicher und ausführlicher, 
als die Beschlüsse des Kom itees zu sein pflegen. A b e r ich habe 
es doch fü r r ic h tig  gehalten, die hauptsächlichsten fü r  die 
H ebung des Reisbaues in  Frage kom m enden Gesichtspunkte in  
diesem A n tra g  zusammenzudrängen, um dadurch gewissermaßen 
das P rogram m  fü r unsere weitere A rb e it a u f diesem Gebiete in  den 
Hauptzügen festzulegen.

F ü r d ie  b re ite re  Ö ffen tlichke it geben w ir  unserem Beschluß 
aber zweckmäßigerweise w oh l eine kürzere Fassung, über die ich  
m ich  bereits m it unserem H e rrn  Vorsitzenden ins Benehmen gesetzt 
habe. D iese fü r die V e rö ffen tlichung  bestim m te Fassung w ürde 
zweckmäßigerweise w oh l folgendermaßen lauten:

„D e r  Reisbau is t in  unseren K o lon ien  übera ll dort, 
wo er guten E rfo lg  versprich t, m ög lichst zu fö rdern , sowohl
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zur Verbesserung der Ernährungsverhältn isse in  der K o lon ie  
selbst, als auch zur V e rring e ru ng  der je tz igen starken Reis
e in fuhr in  unsere K o lon ien , fe rner zur E rm ög lichung  einer 
lohnenden Reisausfuhr von d o rt in  späterer Zeit, schließlich 
wegen der V o rte ile , d ie  e in  ausgedehnter Reisbau in  land
w irtschaftlich-technischer Beziehung und fü r die A usb ildung  
der E ingeborenen zu tüchtigen Ackerbauern versprich t.

Das K om itee  e rk lä rt sich bereit, seine M itw irku n g  an 
den Bestrebungen einer Verm ehrung  des Reisbaues zunächst 
durch Beschaffung von Saat und L ie fe rung  von Reisschäl
maschinen zu besonders günstigen Bedingungen zur V e r
fügung zu stellen. W eitergehende Maßnahmen werden fü r 
später in  Aussicht genom m en.“

D e r A n trag  des Referenten w ird  zum B e s c h l u ß  erhoben.
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Bericht der Technischen Kommission.

5. Bericht der Cediniidien Kommiiiion').
Ü ber die Verhandlungen der Technischen K om m ission  vom  

25. O ktober erstattet H e rr Reg.-Baumeister M e y e r ,  D ire k to r des 
Vere ins Deutscher Ingenieure, B erlin , ausführlich Berich t. Bei den 
Verhandlungen waren die fo lgenden Beschlüsse gefaßt w orden:

1. Das Program m  der w a s s e r w i r t s c h a f t l i c h e n  E r k u n 
d u n g e n  i n  A l t -  u n d  N e u k a m e r u n  ist entsprechend dem A n trag  
des Ka iserlichen Gouvernements von Kam erun vom  23. September d. J. 
w ie fo lg t festgestellt:

Beginnend in  O lama am N jong  is t der E xp ed ition  die a llgem eine 
Aufgabe geste llt: den N jong und seine Nebenflüsse, fe rner den Dume, 
K ade i und von N ola  aufwärts den M ambere bis zum nörd lichsten 
schiffbaren P unkt a u f ihre  Le istungsfäh igke it als Zubringer zur 
Kam erun-M itte llandbahn zu prü fen  bzw. nachzuprüfen, und die be
sondere A u fgabe: Pläne und Kostenanschläge fü r die Verbesserung 
der Wasserstraßen und Kostenanschläge und Rentabilitätsberechnungen 
fü r die E in rich tung  einer M otor-Schleppsch iffahrt in  den genannten 
Flußsystemen m it Vorschlägen fü r d ie  geeignetste Fahrzeugtype 
zu liefern.

Das Ka iserliche  G ouvernem ent von Kam erun is t zu b itten, die 
A u fs ic h t über die A usführung  der Aufgaben der E xp ed ition  in  der 
K o lon ie  zu übernehmen.

D ie  Ausreise is t entsprechend den W itte rungs- und W asser
standsverhältnissen in  den in  Frage kom m enden Gebieten a u f den 
9. Januar 1913 festgesetzt.

2. A ls  nächstliegende d r i n g e n d e  E i s e n b a h n p r o j e k t e  den 
Bau e iner Zweigbahn von der O stafrikanischen M itte l landbahn nach 
den volksre ichen Ländern U ru n d i und Ruanda, die F o rtfü h ru ng  der 
ostafrikanischen Nordbahn nach A ruscha und den Bau einer Ölbahn 
nach dem Ö lpa lm end is trik t im  B ez irk  Anecho zu empfehlen. M it 
lebha fte r B e fried igung  w ird  anerkannt, daß das R eichs-Kolon ia lam t 
diese P ro jekte  aufgenommen und die V o ra rbe iten  bereits e in 
gele ite t hat.

A us An laß  eines Antrages der Baum w ollp flanzer im  L in d ib e z irk  
w ird  sich die Technische K om m ission  auch m it dem S tudium  der

') D e r B e rich t über d ie  V e rhand lungen  de r Techn ischen Kom m ission  is t 
bere its  ve rö ffen tlich t.
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Frage von Erschließungsbahnen fü r Pflanzungsgebiete m it besonderer 
Berücksichtigung der A rbe ite rfrage  beschäftigen.

3. D en e r s t e n  s t a t i o n ä r e n  D i e s e l m o t o r  (25 PS) nach 
Deutsch-O stafrika zu entsenden zwecks Feststellung seiner E ignung  
als K ra ftan lage bei Verw endung von ko lon ia len  Pflanzenölen als 
T re ibk ra ft. D e r M o to r ist von der M aschinenfabrik Augsburg- 
N ürnberg, A . G., N ürnberg, zur V e rfügung  gestellt. D ie  Versuche 
werden im  Saatwerk des K o lon ia l-W irtscha ftlichen  Kom itees in  

Daressalam angestellt werden.
4. D en ersten Versuch m it dem P ö h l s c h e n  M o t o r p f l u g  au f 

der Pflanzung des H e rrn  R einho ld  K ö rn e r in  L in d i (Deutsch-Ostafrika) 
durch einen Beitrag bis zu M . 5000 bzw., wenn R ücktransport er
fo rde rlich  ist, bis zu M. 7000 zu unterstützen gegen die V e rp flich tung  
einer ob jektiven, vom  Kaiserlichen Gouvernem ent beglaubigten B e rich t
erstattung an das K o lon ia l-W irtscha ftliche  K om itee  und unter der 
Bedingung, daß die Versuche an 30 Arbeits tagen ä IO Stunden aus

ge führt werden.

Bericht der Technischen Kommission.

D er Vorstand des K o lo n ia l - W irtscha ftlichen  Kom itees e rte ilt 
den Beschlüssen der Technischen K om m ission  seine Zustim m ung.

M it Bezug a u f den E isenbahnprojekte betreffenden Beschluß 
der Technischen Kom m ission te ilt  Exz. D r. S e i t z  h ins ich tlich  Südwest
afrikas folgendes m it:

W enn in  Südwestafrika zurze it das Verlangen nach weiteren 
Bahnen n ich t oder wenigstens n ich t sehr stark h e rv o rtr it t, so hat 
das einen sehr einfachen Grund. Man w ill  d o rt in  der ganzen Be
vö lke rung  zunächst einm al abwarten, welche W irkungen , und vo r allen 
D ingen, welche finanzie llen  W irkungen  auf die ganze W irtsch a ft des 
Schutzgebietes die seither vo llendeten Bahnen haben.

Sie wissen, daß w ir  in  den letzten Jahren die Bahn Keetmans- 
h00p — W in d h u k  beendet und dam it a llerd ings ein in  gewissem 
Sinne abgeschlossenes Bahnsystem geschaffen haben, und nun is t der 
a llgem eine W unsch, abzuwarten, w ie sich die Bahnen rentieren, w ie 
sich der V e rkeh r gestalten w ird . Das is t der einzige Grund, weshalb 
man o ffiz ie ll noch n ich t m it anderen E isenbahnprojekten hervor
getreten is t; aber daß allen Eisenbahnbedürfnissen dam it abgeholfen 
ist, is t n ich t r ich tig , und diese M einung m öchte ich  n ich t aufkom m en 
lassen.
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Ich  w ill  m ich a u f einzelne Fragen, die zurze it d o rt unten in 
Südwestafrika e rö rte rt werden, n ich t einlassen. Ich  w ill  nu r darau f 
hinweisen, daß w ir  in  absehbarer Z e it zu e iner Schienenverbindung 
über O u tjo  nach dem A m bo land  kom m en müssen, schon deshalb, 
w e il die Beförderung der aus dem Am bolande herunterkom m enden 
A rb e ite r eine E isenbahnverbindung ve rlangt und w eil d ie do rt 
liegenden Farmen sich nur dann ersprießlich entw ickeln  können, 
wenn ihnen eine A bsatzm ög lichke it durch  eine noch so einfache 
Bahn geboten w ird . A u f  alle Fragen des Bergbaues und dergleichen, 
die m it der Eisenbahnfrage auch Zusammenhängen, kann ich n ich t 
eingehen.

Also wann man evtl, m it einem weiteren E isenbahnpro jekt in  
Südwestafrika hervortre ten  w ird , steht na tü rlich  dah in ; aber daß nun
m ehr der ganze Eisenbahnbau a u f absehbare Ze it abgeschlossen sein 
soll, das ist w oh l n ich t der Fa ll.

H e rr  D ire k to r H u p f e i d  weist darau f hin, daß die T o g o in te r
essenten neben der Ö lbahn auch den Bau e iner Bahn zur Erschließung 
des westlichen M isahöhe-Bezirkes durch V e rlängerung  der Palime- 
Bahn fü r d ringend e rfo rderlich  halten.

H e rr  D r. A r n i n g  sp rich t sein Bedauern darüber aus, daß nicht 
auch die Südbahn in  Deutsch-O stafrika unter d ie jen igen E isenbahn
p ro jekte  aufgenommen sei, die zur Z e it als d rin g lich  zu be
zeichnen sind.

D er V o r s i t z e n d e  e rw ide rt hierauf, daß sich die Technische 
Kom m ission  in  erster L in ie  m it den im  Beschluß genannten E isen
bahnpro jekten befaßt und sich au f die Em pfeh lung dieser P ro jekte 
beschränkt habe, um bei den maßgebenden Körperschaften  die Be
w illig u n g  wenigstens dieser als besonders d ringend erscheinenden 
P ro jekte  zu erw irken.

H e rr  G eheim rat B o r  m a n n  berich te t, daß vo r kurzem  der 
tausendste K ilo m e te r bei der M itte llandbahn  in  Deutsch-Ostafrika 
überschritten worden sei. Es dürften im  Laufe  des Dezem ber sicher 
etwa 1030 km  fe rtiggeste llt werden.

Bericht der Technischen Kommission.

Im  Anschluß hieran te ilt  der Vors itzende m it, daß sich das 
K om itee  neuerdings m it dem Plane befasse, zur Ü berw indung  der 
Schw ierigkeiten bei E in füh rung  der modernen T ech n ik  in  den K o 
lon ien eine M a s c h i n i s t e n s c h u l e  f ü r  F a r b i g e  i n  D e u t s c h -  
O s t a f r i k a  —- nach A r t  der Neger-Maschinistenschulen im  Süden
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Nordam erikas —  e inzurich ten  und zu unterhalten, und zwar nach 
fo lgendem  Program m :

D ie  Schule so ll unm itte lba r an die Betriebe des K o lo n ia l-W ir t
schaftlichen Kom itees in  Daressalam —  G innere i und Saatwerk m it 
D iese lm o tor und Lokom ob ile  —  angeschlossen werden, um in te ll i
gentere E ingeborene an H and von betriebsfertigen  Maschinen zunächst 
m it den einfachsten Grundgesetzen der M echanik ve rtrau t zu machen 
und durch  praktische U nterweisung a llm äh lich  zur selbständigen 
Behandlung von M otoren und K u ltu r-  und Erntebereitungsm aschinen 
heranzubilden. D ie  L eh rze it is t au f I  Jahr veranschlagt. D ie  Le itung  
der Schule w ird  einem Ingenieur und einem W erkm e is te r unte rs te llt 
werden. Das R eichs-Kolon ia lam t und das Ka iserliche  Gouvernement 
sowie die heim ische Industrie  sollen um weitgehende Förderung  des 
Planes gebeten werden.

Bericht der Technischen Kommission.
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i>. Die Koloniale üandbau*flussfellung zu Deuenfer 1912.
Ü ber die K o lon ia le  Landbau-Ausstellung zu Deventer, H o lland, 

berich te t H e rr  P rof. D r. W a r b u r g  w ie fo lg t:
Im  A u fträge  des K o lon ia l-W irtscha ftlichen  Kom itees besuchte 

ich  die K o lon ia le  Landbau-Ausstellung, die im  Ju li dieses Jahres in  
D eventer in  H o lland  stattfand. Sie w urde von einem dortigen 
Loka lkom itee  organisiert, fand aber die U nterstützung der Regierung 
sowie der ko lon ia len  Kreise, von denen besondere Kom m issionen 
geb ilde t wurden zwecks F örderung  und Beschickung der Ausste llung. 
Das P ro tek to ra t hatte Seine K ö n ig lich e  H o h e it P rinz H e in rich  der 
N iederlande, H erzog zu M ecklenburg, übernommen, der die A us
ste llung auch am 6. Ju li eröffnete; auch die K ö n ig in  W ilh e lm in e  
besichtigte die A usste llung eingehend.

D e r Beweggrund zur O rganisierung der A usste llung w ar die V e r
legung der ko lon ia l-landw irtschaftlichen M itte lschu le  von W ageningen 
nach Deventer, die eine Folge  war der Ausgesta ltung der Reichs- 
Landbauschule zu W ageningen zu e iner reinen landw irtschaftlichen 
Hochschule, wobei der landw irtschaftliche  M itte lschu lun te rrich t 
g le ichze itig  e iner Spaltung unterlag, indem  die M itte lschule  fü r 
heim ische Landw irtscha ft nach G roningen verleg t wurde.

D ie  Stadt D eventer hatte n ich t nur das T erra in  fü r die 
ko lon ia l-landw irtschaftliche  Schule zur V e rfügung  gestellt, sondern 
auch den Bau e rrich te t, der zur Ze it der Ausste llung m it seinen 
schönen Sammlungs- und Zeichensälen schon fast fe rt ig  w ar; sie 
bezieht h ie rfü r von der Regierung eine mäßige Pacht. A m  1. Sep
tem ber waren schon 127 Schüler eingeschrieben, von denen 93 von 
W ageningen übernommen w orden waren. D e r U n te rr ic h t is t auf 
3 Klassen ve rte ilt und schließt sich an das Ende der Volksschulen 
oder das 3. Jahr der höheren Bürgerschulen an; er umfaßt in  38 bis 
40 Stunden w öchentlich  besonders naturw issenschaftliche Fächer, 
w ie  M athem atik, Physik und M eteorologie, Chemie, Zoo log ie  und 
B o tan ik , sowie als Sprachen N iederländisch, Englisch, M alaiisch und 
fa ku lta tiv  Deutsch, Französisch, sowie die javanischen Sprachen, 
außerdem die K enn tn is  der trop ischen Länder und Ku lturgesch ich te . 
V o n  praktischen Fächern werden vo r allem  Zeichnen und Bau
konstruk tion , H o lz- und M eta llbearbeitung, a llgem eine Landbaukunde, 
Spezia lkulturen, V iehzucht und T ierarzne ikunde, Forstw irtschaft,
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Landmessen und Wasserbau, Buchhaltung, H yg iene und H ilfe  bei 
U ng lücksfä llen  gelehrt. D e r Zweck ist, die jungen Leute  so auszu
b ilden , daß sie in jede A r t  landw irtscha ftlicher T ä tig ke it in  den 
T ropen  sich le ich t e inarbeiten können, also ungefähr der gleiche, 
den die K o lon ia lschu le  in  W itzenhausen erstrebt, nur daß h ie r kein 
In te rn a t besteht und auch m ehr der Schulcharakter h e rv o rtr it t 
gegenüber der vo r allem praktischen T ä tig ke it in  W itzenhausen; 
auch ist das A lte r  der Schüler in D eventer ein jüngeres und g le ich 

mäßigeres.
D ie  Ausste llung fand im  Vereinshause statt und fü llte  einen 

sehr großen, 25 m im  Q uadrat haltenden Saal nebst seinen breiten 
Galerien. Sie hatte vo r a llem  den Zweck, der Schule das nötige 
Lehrm ate ria l zu lie fe rn , so llte  aber g le ichze itig  persönliche und 
Handelsbeziehungen zwischen K o lon ien  und M utterland anknüpfen 
und die Kenn tn is  der K o lon ien  verbreiten. Letzteres is t zweifellos 
der Fa ll gewesen, denn die Ausste llung war sehr gu t besucht und 
gab den Bewohnern dieses Teiles von H o llan d  die d o rt seltene Ge
legenheit, sich durch eine übersichtliche und n ich t allzu um fang
reiche Ausste llung m it der Landw irtschaft der K o lon ien  bekannt zu 
machen. Daß gerade die Handelsbeziehungen durch die Ausste llung 
eine Förderung erh ie lten, is t w eniger wahrscheinlich, persönliche 
Beziehungen wurden aber zweifellos angeknüpft, da zahlreiche 
K o lon ia lleu te  als Besucher nach Deventer kamen.

Das fü r die Schule erlangte L e h rm a te r ia l-----zweife llos der
H auptzweck der Ausste llung —  ließ n ichts zu wünschen üb rig  und 
w ar so um fangreich, daß es sich schwer in  den fre ilic h  rech t ge
räum igen Sälen der Schule w ird  haben unterbringen lassen. Sämt
liche  größere K u ltu re n , aber auch die Landw irtscha ft der Eingeborenen, 
sowie die W a ldp rodukte  waren in  reichem  Maße und in  schönen 
Schauobjekten vertre ten, zahlre iche Photographien dienten zur E r
läuterung, und auch die Geräte sowie die landw irschattlichen Ge
bräuche gelangten zur Anschauung, ebenso die verschiedenen In 
dustrien, soweit sie ko lon ia le  Landesprodukte verarbeiten. Selbst
verständlich tra ten die Ausstellungen von Surinam  und Caracas 
w e it h in te r die jenige N iederländisch-Indiens zurück.

F ü r uns w ar die A usste llung  deshalb besonders lehrre ich , weil 
sie uns manche F ingerzeige gab, die w e rtvo ll sein können, fa lls w ir  
dereinst e inmal an die E in rich tun g  eines w irk lichen, au f systematischen 
P rinz ip ien  beruhenden Kolon ia lm useum s werden herantreten können.

E ine  gute Idee der L e itung  war es auch, während der m it dem 
15. Ju li beginnenden W oche einen Zyklus von V o rträgen  einzu-

Koloniale Landbau-Ausstellung Deventer 1912.
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richten, die zum T e il von hervorragenden V e rtre te rn  der trop ischen 
Landw irtscha ft gehalten wurden. So sprach von H o llände rn  unter 
anderem Professor Berkhout über Kautschuk, Professor van Iterson 
über Fasern, D r. Nanninga über Tee, Prinsen Geerligs und Ramaer 
über Zucker, G ro o tb o f über C inchona, Professor N ieuwenhuis über 
den Landbau der E ingeborenen; auch V o rträge  über Hygiene, 
Wasserbau, Forstwesen, Bodenkunde, M eteoro logie  und veterinäre 
Fragen wurden gehalten. V on  Ausländern h ie lten V o rträge  P ro 
fessor de W ildem an aus Brüssel über Kautschuk im  trop ischen 
A frika , D r. H en ry  aus London  über trop ische Böden, Professor 
P e rro t aus Paris über Kakao, E. Baillaud aus M arseille  über P ro
duktion  und H andel der französischen K o lon ien  und Professor H a r t
w ich  aus Zürich  über die G enußm ittel der T ropen. Da die V o r 
träge m orgens und nachm ittags und zwar an den heißesten Tagen 
des Sommers stattfanden, war der Zuspruch ke in großer, aber da 
sie ve rö ffen tlich t werden sollen, so werden w ir  doch h ierdurch  einen 
hübschen Ü be rb lick  über w ich tige  Fragen der trop ischen L a n d w irt
schaft erhalten.

D er Besuch der Ausste llung und der V o rträge  seitens Deutscher 
und anderer N ich t-H o llände r war sehr ge ring ; einerseits w ar dafür 
die Zeit n ich t geeignet, und anderseits hat der kle ine O rt tro tz  
der m alerischen Lage n ich t genug Zugkräfte, auch war h ie rfü r n ich t 
genügend Propaganda außerhalb H ollands gemacht. Jedenfalls hat 
aber die Veranstaltung ihren  Hauptzweck in  jede r Beziehung er
re icht, und auch die Aufnahm e der Frem den seitens des A us
stellungskom itees ließ nichts zu wünschen übrig , wobei bem erkt 
werden mag, daß sie auch die Ehre hatten, der K ö n ig inm u tte r, die 
gerade während dieser Tage die Ausste llung besuchte, vo rgeste llt 
und von ih r  in  liebenswürdiger W eise begrüßt zu werden.

Koloniale Landbau-Ausstellung Deventer 1912.
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7. Saafuerfeilung. Wissenschaftliche und technische Prüfung 
von Rohstoffen und Produkten.

Ü ber verte iltes Saatgut und die vorgenom m enen Untersuchungen 
geben die Tabellen I  bis I I I  von S. 63 bis S. 88 Aufschluß.

8. ßeichäfillches.
Ü ber das G u t t a p e r c h a -  u n d  K a u t s c h u k - U n t e r n e h m e n  

berich te te  der Ka iserliche  Gouverneur von Neuguinea Exz. D r. H ah l 
am 27. O ktober 1912 dem K om itee  u. a. w ie fo lg t:

„ Ic h  habe das Bezirksam t in  F rie d rich -W ilhe lm sh a fen  an
gewiesen, die Stationen aufzulösen und die m it der A n le rnu ng  der 
E ingeborenen beschäftigten Malaien zu entlassen. Es w ird  nun eine 
eigene Aufgabe der V e rw a ltung  sein, das bisher Gewonnene zu ve r
tie fen und die E ingeborenen an eine dauernde Ausbeute der Bestände 
zu gewöhnen. Es is t dies keine le ichte A rb e it, da von kaufm ännischer 
Seite der G uttagew innung eine Förderung n ich t entgegengebracht w ird .

Es sind nunm ehr nach siebenjähriger A rb e it die zur Verfügung  
stehenden M itte l erschöpft. D ie  V orarbe iten  fü r eine dauernde 
Ausnutzung der Bestände sind beendet. Außer den durch die 
Schlechtersche E xp ed ition  gezeitig ten Ergebnissen liegen nunm ehr 
auch die Resultate der praktischen D urchforschung  der Bestände 
sowie der A n le itu ng  der E ingeborenen vor. D e r stärkste E rfo lg  ist 
in  dem 11m F rie d rich  - W ilhe lm shafen  gelegenen Gebiete zu ver
zeichnen, wo etwa 150 D ö rfe r angelernt worden sind. Gerade aus 
diesem Gebiete stamm t die in  den letzten Jahren ausgeführte Gutta. 
H ie r  w ird  auch die V e rw a ltung  in  erster L in ie  den Versuch machen 
müssen, die E ingeborenen zu einer ständigen Guttagew innung zu 

erziehen.
Im  M orobe-Bezirk haben sich die Bestände fü r eine R en tab ilitä t 

als zu sehr ge lich te t erwiesen. Im  E itape-B ezirke  is t es zu einer 
A n le rnung  noch n ich t gekommen. Da in le tz ter Z e it h ie r Unruhen 
eingetreten sind, mußte ein solcher Versuch aufgegeben werden.

Dagegen is t eine A b te ilu n g  der erfahrensten M alaien der Sepik- 
E xped ition  zugete ilt worden, um die im  Augustastrom gebiete tat-
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sächlich vorhandenen Guttabestände eingehender zu prüfen. Nach 
Beendigung der E xp ed ition  dürfte  der Botan iker Ledermann sich 
über diesen Punkt näher zu äußern in  der Lage sein.“

Das Guttapercha- und K autschuk-U nternehm en des Kom itees 
als solches is t nunm ehr nach Erschöpfung der M itte l als beendet zu 
betrachten. Ü ber die einzelnen Ergebnisse der E xped ition  selbst 
ist frühe r eingehend berich te t worden. D en weiteren Bemühungen 
des K a iserlichen Gouvernements b le ib t es Vorbehalten, daß im m er 
w eitere K re ise  der eingeborenen Bevölkerung zur ra tione llen Gutta- 
gew innung herangezogen werden.

Das K om itee  m öchte n ich t verfehlen, auch an dieser Stelle 
dem Kaiserlichen G ouverneur D r. H ah l fü r die sachgemäße Le itung  
und D urch füh rung  des Unternehm ens nochmals seinen D ank aus
zusprechen.

—  6 2  —

Das K o l o n i a l - W i r t s c h a f t l i c h e  A r c h i v  des Kom itees w ird  
ständig e rw eite rt und enthält je tz t A uskunftsm ateria l über 560 ko lon ia le  
Unternehm ungen. A uch in  der Berich tsperiode war der Besuch des 
A rch ivs  w ieder ein reger.

D ie  S c h u l s a m m l u n g  k o l o n i a l e r  P r o d u k t e  des Kom itees 
w urde im  letzten H a lb jahre  in  29 Exem plaren vertrieben. Kostenlos 
abgegeben w urde die Schulsam m lung vom  K om itee  a n : die Gemeinde
schule zu Bre itau, K re is  Rotenburg, Hessen-Nassau; die Ausste llung 
von L eh rm itte ln  fü r ländliche Fortb ildungsschulen, Brieg, B ez irk  
Breslau; die Gemeindeschule D atterode, K re is  Eschwege; die Städtische 
Lehrm itte lsam m lung  zu Magdeburg.

Außerdem  sind k o l o n i a l e  R o h s t o f f e  u n d  P r o d u k t e  fü r 
Ausste llungen bzw. Vortragszwecke zur V erfügung  geste llt w orden:

D e r A b te ilu ng  K ö s lin  der Deutschen Kolon ia lgese llschaft; dem 
T arnow itze r K re isverband des Deutschen F lo ttenvere ins; dem V ere in  
„C h ina- und A frika k rie g e r sowie K o lon ia l-T rup p en “ , Plauen; der 
Stadt Plauen; Fabrikbesitzer R ichard Seidel, M ünsterberg i. Schl.; 
Geh. O berreg ierungsrat Gerstmeyer, vo rtr. Rat im  Reichs-Kolonia lam t.

S u p f ,
Vorsitzender.

D r. M a t t h i e s e n ,  
S chriftführer.
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Zu 7. Verteilung von Saatgut.
Wissenschaftliche und technische Prüfung von Rohstoffen und Produkten.

a. Verteilung von Saatgut. Tabelle I.

H e rku n ft: P rodukt: Abgegeben an:

Kaiserl. Konsulat 
Galveston 
(Texas).

Upland-Baumwoll-
saat.

Farm Mannesmann bei Casablanca, 
Marokko.

R. & O. Lindemann, 
Alexandrien.

Original-Abassi-, 
Mitafifi-, Nubari-, 
Sakelaridis-, 
Joanovich- und 
Assil-Baumwoll- 
saat sowie Baunt- 
wollsaat aus dem 
ägyptischen 
Sudan.

Gouvernements - Baumwollstationen 
in Deutsch-Ostafrika für Versuchs
zwecke.

b. Wissenschaftliche Prüfung. Tabelle II.

H e rk u n ft und 
P rodukt:

U n te rsuch t
durch:

E rgebnis:

Erdproben aus 
aunde, Süd

kamerun.

Geh. Reg.-Rat Prof. 
Dr. Wohltmann 
(Landwirtschaft
liches Institut der 
Universität Halle).

Chemische Untersuchung des Bodens 
aus: Jaunde, Jokostraße km 26,2; 
8 km von Jocunda.

Die Zahlen beziehen sich auf die 
Feinerde (unter 2 mm). Für den 
kalten Auszug wurden 450 g Fein
erde 48 Stunden lang mit l'/a  Liter 

kalter Salzsäure von spez. Gewicht 1,15 behandelt; für 
den heißen Auszug wurden 10 g Feinerde eine Stunde 
lang mit 50 ccm derselben Säure auf dem Sandbade 
erhitzt.

Tiefe . . .
Bezeichnung:

0—10 cm 10—25 cm 25—50 cm 75—100 cm
Gehalt an: °i!o 0/Io 0/Io 0 / 

10

Feinerde . . 100 100 100
Feuchtigkeit. 7,08 15,50 17,29
Glühverlust . 8,59 17,79 19,70 reichlich
Stickstoff . . 0,14 0,12 0,12 genügend
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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 :

Erdproben aus 
Jaunde, Süd
kamerun.

Harz, aus dem Bis
marck-Archipel 
und Neuguinea.

Desgl.

Kalter Salzsäure-Auszug:
Gehalt an: 
Eisen und 

Tonerde 
davon Eiser 

oxyd
davon Ton

erde . .
Kieselsäure 
Kalk . . 
Magnesia 
Phosphor

säure . 
Kali . .

Kali

0 /
Io

0 /
I o

0 /
I o

. 5,47 5,58 5,27
1-
. 3,48 3,76 3,36

. 1,99 1,82 1,91

. 0,14 0,16 0,16 vorteilhaft

. 000 

. 0,20
000
0,19

000
0,19 |  ungenügend 

sehr
. 0,40 0,384 0,383 reichlich
. 0,084 0,090 0,086 mäßig

Heißer Salzsäure-Auszug :

0,12 0,10 0,16 mäßigt

Bonität: Der mangelnde Kalkgehalt ist beachtens
wert und zu beseitigen, wenn nicht durch 
die Asche des Urwaldbrandes Abhilfe 
geschaffen wird; sonst scheint der Boden 
für Tabak recht geeignet zu sein.

Bemerkung: Chlor war im wässrigen Auszug noch 
absorptiv gebunden vorhanden!

(26. 6.1912.)

I. Prof. Dr. Thoms, 
Steglitz - Dahlem 
(Pharmazeuti
sches Institut 
der Universität 
Berlin).

Die erhaltene Probe Harz von dem 
in der Südsee „Galip“  genannten 
Baume (Canarium commune?) hat 
sich durch den Nachweis der 
Amyrin-Kristalle als echtes Emeli 
erwiesen. Es gehört jedoch nicht 
wie das Manila-Elemi zu den 
weichen Sorten. Alle Stücke sind 
weiß oder mehr oder minder hell, 

weißlich bestäubt, zerbrechlich und zerreiblich. Der kenn
zeichnende Geruch des Elemi ist unverkennbar. Die 
pharmazeutische Verwendung des Elemiharzes ist sehr 
zurückgegangen; es ist daher auch in die beiden letzten 
Auflagen des Arzneibuches von 1910 und 1911 nicht mehr 
aufgenommen. Dagegen findet Elemi in der Fabrikation 
feiner Lacke, als Zusatz zu lithographischer Umdruckfarbe 
und in der Filzfabrikation Verwendung. (16. 10. 1912.)

II. Verein Deutscher 
Zellstoff-Fabri
kanten, Berlin.

Verseifungzahl.................. 84,25
in Alkohol unlösl. . . . 10,24%
Aschengehalt.................. 0,95 %

Der in Alkohol unlösliche Rück
stand besteht aus Gewebeteilchen 
und sandigen Verunreinigungen. 

Bei der Verseifung mit 10% Soda werden etwa 10% 
eines rotbraunen Harzes erzielt, welche Menge durch 
weitere Zugabe bis 50% Soda sich auf eine Ausbeute
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H e r k u n f t  u n d U n t e r s u c h t
P r o d u k t : d u r c h :

E r g e b n i s :

Harz, aus dem Bis
marck-Archipel 
und Neuguinea.

II. Verein Deutscher 
Zellstoff-Fabri
kanten, Berlin.

von 20 °/0 dieses Harzes steigert. 
Das verseifte Harz scheidet sich 
bei Zugabe von Säuren in flockiger 
Form aus, hat jedoch einen schmie
rigen, schwer filtrierbaren Charak
ter. Die Löslichkeit des Harzes 
in Alkohol ist gut. Die starke Fär
bung des erzielten Reinproduktes 
macht das Kolonialharz zur Be
nutzung in der Papierindustrie un
brauchbar. (7. 12. 12.)

Desgl. W ir können Ihnen über die gesandte 
Probe Harz berichten, daß diese 
Probe den typischen Geruch hat 
von Elemi-Harz, und aller Wahr
scheinlichkeit nach alt und ver
härtet ist. Der echte Elemi- 

Gummi, der von Manila kommt, wird bekanntlich in 
weichem Zustande zur Verladung gebracht, und je 
weißer die Qualität ist, desto höher wird dieses Harz 
bezahlt. Alte, verhärtete und gelbe Qualitäten sind sehr 
schwer verkäuflich, daher dürfte auch das Harz in der 
bemusterten Qualität nicht gewinnbringend genug zu 
verkaufen sein, es enthält auch eine große Menge Un
reinigkeiten, große Stücke Holz, die beim Einsammeln 
vermieden werden müßten. Ein großer Artikel ist Elemi- 
Gummi nicht, aber immerhin wird er vielfach verwendet, 
und w ir sollten meinen, daß auch das uns bemusterte 
Harz, soweit es sich dem Äußern nach beurteilen läßt, 
zu gebrauchen ist, wenn, wie schon oben ausgeführt, 
möglichst frische Qualitäten, also weiche Ware, zum 
Versand kommen, und sich zu einem günstigen Preise 
beschaffen lassen, möglichst frei von Holz.

Der Manila-Elemi-Gummi wird verpackt in Kisten von je 
2 Kanistern. Es sind dies die gereinigten Petroleum- 
Kanister, die sich für die Verpackung des Elemi-Gummis 
sehr gut eignen. Der echte Manila-Elemi hat heute 
einen Wert von 78 bis 82 Mark pro 100 kg.

Es würde uns sehr interessieren zu hören, ob dieses Harz 
aus Neu-Guinea in ähnlicher Qualität zu beschaffen ist 
wie der echte Manila-Elemi-Gummi. (12. 10. 1912.)

III. Joh. Gottfr. 
Schütte & Co., 
Bremen.

Kautschuk, Manihot- 
aus der Nähe der 
Usambarabahn, 
Deutsch-Ostafrika

Die Probe ging hier in Form eines 
gewaschenen Felles ein, das nach 
Angabe ohne Zusatz von irgend
welchen Chemikalien nur mit 
Wasser gewaschen und gewalzt 
worden war. Aus dieser Angabe 

ist nicht ersichtlich, ob die Probe auch direkt mit Wasser 
oder mittels anderer Koagulationsmittel gewonnen wurde 
und ist es ohne Kenntnis dessen nicht möglich, über 
einen evtl, bei der Koagulation gemachten Fehler ein 
Urteil abzugeben, bzw. Maßregeln zur Qualitäts-

Kautschuk-Zentral- 
stelle für die Ko
lonien, Berlin.

Verhandlungen des Vorstandes.
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H e r k u n f t  un d

P r o d u k t :

U n t e r s u c h t

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

Kautschuk,Manihot- 
aus der Nähe der 
Usambarabahn, 
Deutsch- 
Ostafrika.

Kautschuk-Zentral
stelle für die Ko
lonien, Berlin.

Verbesserung nach dieser Richtung 
hin in Vorschlag zu bringen. Der 
Kautschuk zeigte das typische Bild 
eines unrichtig und mangelhaft ge
waschenen Kautschuks. Dieses 
Bild fand durch die Untersuchung 
seine Bestätigung. Der Kautschuk

enthielt nicht weniger als 8,3 %  Asche (Mineralbestand
teile) und ist schon aus diesem Grunde ohne wieder
holte Wache unverwendbar.

In den Mineralbestandteilen fanden w ir ganz außer» 
ordentliche Mengen von Eisen (evtl, von einer rostigen 
Walze stammend). Außerdem wurden in dem Kautschuk 
Gangart, Tonerde, sowie Phosphate des Calciums und 
Magnesiums nachgewiesen. Der Kautschuk hat bei 
einem Wassergehalt von 0,5% einen Harzgehalt von 
5,3%, was als relativ niedrig angesprochen werden kann.

Das Harz ist von weicher Konsistenz.
Der Eiweißgehalt im Kautschuk wurde zu 3,8% fest

gestellt, was für Manihot-Kautschuk normal ist.
Die Viskosität des Kautschuks ist mit 14% Sekunden 

eine außerordentlich niedrige, was voraussichtlich gleich
falls auf das Waschen zurückzuführen ist.

W ir verstehen unter Viskosität die Zeit in Sekunden, 
in der 100 ccm einer 3%igen Lösung des Kautschuks 
in Xylol aus dem Viskosimeter Frank-Marckwald, 
Modell 2, ausfließen.

Der mit Schwefel zur Normalmischung gemischte, eine 
Stunde in der Form vulkanisierte Kautschuk zeigte bei 
der Prüfung im Schopperapparat eine mittlere Festigkeit.

Der Normalring von 20 qmm Durchschnitt reißt bei 
einer Belastung von 31,6 kg und einer Dehnung um 
890%. Der Kautschuk enthielt 9,6% Gesamtschwefel, 
von denen bei der Vulkanisation 3% gebunden wurden.

Die Vulkanisationsfähigkeit des Kautschuks ist somit 
eine befriedigende. Die Menge der nach der Vulkanisation 
vorhandenen acetonlößlichen Bestandteile ist von 5,3 
auf 6,94% angestiegen, was gleichfalls als ein nicht 
günstiges Moment bezeichnet werden muß.

Alles in allem scheint in dem Kautschuk eine durchaus 
günstige Ware Vorgelegen zu haben, die lediglich durch 
das falsche und unzureichende Waschen in ihrem Werte 
herabgemindert wurde. (29. 6. 1912).

Wolle, Heid
schnucken- von
der Station
Dschang,
Kamerun.

Geh.-Rat Prof. Dr.

wirtschaftliche 
Hochschule zu 
Berlin).

C. Lehmann,
Berlin (Kgl. Land-

Die übersandte Probe einer Heid
schnuckenwolle kann nicht als 
sehr gut bezeichnet werden. Bei 
dem sehr großen Schmutzgehalt 
ist nicht nur das Rendement von 
gewaschener Wolle gering anzu
nehmen — ich taxiere es auf 43 
bis 46% — sondern es hat auch 
stellenweise die Kraft und Halt
barkeit des Haares gelitten, ebenso
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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 :

Wolle, Heid
schnucken- von 
der Station 
Dschang, 
Kamerun.

Geh.-Rat Prof. Dr. Glanz und Milde. Die Wolle ist viel
C. Lehmann, barscher als gute Muster von Heid-
Berlin (Kgl. Land- schnuckenwolle, die ich in meinen 
wirtschaftliche Sammlungen habe. Feines Flaum-
Hochschule zu haar ist nur noch in Spuren ent-
Berlin). halten und dürfte in heißem Klima

wohl ganz verschwinden. Ein Aus
kämmen desselben dürfte jetzt schon nicht mehr lohnen. Ich 
vermute,daß die Wolle zu gröberenStückwaren brauchbar ist.

Den jetzigen Marktpreis aufzugeben, bin ich, als zu 
wenig im Wollhandel stehend, leider nicht in der Lage. 
Ich schickte deswegen die Wolle zu einem Sachver
ständigen des Handels, Herrn Scherz, in Firma Ebell & Co. 
Der Herr schätzte das Kilo nach einer Wäsche auf 
1,6 bis 1,7 Mark und hält die Wolle in erster Linie für 
die Teppichfabrikation geeignet. Übrigens taxierte 
Herr S. das Rendement auf 50%; allerdings mit Vor
behalt, da er eine genaue Taxe für „fast unmöglich“  
erklärte. Unter Annahme, daß die letztere Rendements- 
taxe die richtige ist, könnte der Zentner Schmutzwolle 
mit 35 bis 37 M. bezahlt werden, wenn ungefähr die 
Kosten für Zerreißen und Waschen der Wolle eine 
angemessene Veranschlagung finden. (25. 7. 1912.)

c. Technische Prüfung. Tabelle I I I .

H e rk u n ft und 
P rodukt: E rgebnis:

Bananenmehl aus 
dem Bezirk Tabo
ra, Deutsch-Ost
afrika.

Warnholtz & Goßler, 
Hamburg.

schicken.

Zu dem Import von Bananenmehl 
können w ir nicht raten, da der Zoll 
hier zu hoch ist. Er beträgt M. 7,50 
perlOOkg. Das Mehl istzu grob, und 
würde es sich empfehlen, die ganzen 
Bananen getrocknet nach hier zu 

Für diese ließe sich ein Preis von M. 20,-
perlOOkg erzielen, während für das Mehl höchstens 
M. 15,— zu machen ist. (22. 8. 1912.)

Baumwollprobe der 
Kolumbischen Va
rietät „Lengupa“ 
aus Amani, 
Deutsch-Ostafrika

Diese aus kolumbischer Saat ge
zogene Varietät ist ein wertvolles 
Spinnereiprodukt,besonders wegen 
der großen Reinheit. Der Stapel 
ist zwar nicht sehr lang und auch 
rauh, aber außerordentlich kräftig; 

die bräunliche Farbe ist für manche Zwecke wünschens
wert. Ich schätze bei regelmäßigem Vorkommen in 
Handelsqualitäten den Wert der Baumwolle auf M. 1,20 
bis M. 1,25 per kg. (5. 6. 1912.)

5 *

Kom.-Rat Stark, 
Chemnitz (Chem
nitzer Aktien
spinnerei).
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H e r k u n f t  u n d U n t e r s u c h t

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

Baumwolle aus dem 
Bezirk Kilossa, 
Deutsch-Ostafrika

Geh.Kom.-Rat Sem- Das Muster ist der Farbe nach mit 
linger, Bamberg. Mako zu vergleichen, zeigt auch 

einen guten Stapel bis 30 und 
32 mm und kann für niedrige 
Nummern ägyptischer Garne als 

Beimischung verwendet werden, sollte allerdings besser 
allein verarbeitet werden, da der ägyptische Stapel doch 
wesentlich länger ist. Das Haar ist zart und kräftig, doch 
fehlt der Glanz, der die Mako so sehr auszeichnet, noch 
etwas. Der Wert dürfte M. 10,— per Ztr. unter good 
oberägyptischer sein, doch bin ich in dieser Beziehung 
nicht ganz eingeweiht, da ich nur langstapelige Mako 
verarbeite. (11.5.1912.)

Desgl. Geh. Kom.-Rat Sem- Die Marktfähigkeit betreffend, scheint 
linger, Bamberg. mir die Farbe ein Hindernis für 

einen guten Spinnerpreis zu sein, 
da nur langstapelige Baumwolle 
mit der gelben Farbe beliebt ist, 
während sie als Ersatz für ameri
kanische bedeutend im Wert ein
büßt; vielleicht aber findet sie 
Verwendung in Spinnereien, die 
Mako-Imitationsgarne herstellen, 
und von diesen ist vielleicht ein 
Preis durchzusetzen, der dem Wert 
von amerik. middling 28 mm un
gefähr entspricht. Wenn einmal 
diese Qualität 4—6 mm länger 
produziert werden kann, dann 
wird der Vergleich mit ägyptischer 
Baumwolle näher liegen.

Nr. 1 gelb, zart, kräftig 28 mm mit viel kurzen Fasern, 
Farbe stört für Verwendung anstatt amerikanischer. 

Nr. 2 etwas besser in Klasse als Nr. 1, aber noch kürzer 
und noch mehr tote Baumwolle.

Nr. 3 wie 1 und 2, aber besser im Stapel.
Nr. 4 wie Nr. 1 und Nr. 2. (27.4.1912.)

Baumwolle,deutsch
ostafrikanische, 
von der Kissan- 
gata-Pflanzung, 
Bezirk Kilossa, 
Deutsch-Ostafrika

1. Kom.-Rat Stark, 
Chemnitz (Chem
nitzer Aktien
spinnerei).

Die Baumwolle weist das übliche 
Gepräge ostafrikanischer Baum
wolle, aus ägyptischer Saat ge
zogen, auf, ist ziemlich rein, hat 
hübsche gelbe Farbe, jedoch mit 
Flecken und wenig Glanz. Der 
Stapel ist verhältnismäßig sehr gut, 
wenn auch viel mit kurzen Fasern 
durchmengt. Ich schätze den Wert 
gleich einer oberägyptischen good- 
fair bis fullygoodfair 80 — 85 Pf. 
per '/ä kg. (3- 7- 1912.)
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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 :

Baumwolle,deutsch
ostafrikanische, 
von der Kissan- 
gata-Pflanzung, 
Bezirk Kilossa, 
Deutsch-Ostafrika

II. Geh. Kom.-Rat Von den mir gesandten Mustern 
Semlinger, finde ich zwei im Stapel etwas
Bamberg. besser als die übrigen drei Proben.

Alle fünf Muster aber haben ge
meinsam, daß sie sehr viel tote 

Baumwolle enthalten, sehr dunkel in Farbe sind, was die 
Verkäuflichkeit ungünstig beeinflußt, im übrigen aber zartes 
und kräftiges Haar besitzen. Die besseren Marken dürften 
29—30 mm lang sein und, wo die Farbe nicht geniert, den 
Preis für gutfarbige middling Amerikaner erreichen, also 
zurzeit etwa 60 Pf. Wegen der vielen toten Baumwolle 
wird das Abfallverhältnis kein besonders gutes sein.

(3. 7. 1912)

Die uns übersandten vier Proben ost
afrikanischer Baumwolle haben 
w ir einigen Sachverständigen aus 
dem hiesigen Baumwollmarkt vor
gelegt, und urteilt ein Herr über 
die Ware wie folgt:

Nr. 1 Weicher sehr unregelmäßiger Stapel, etwaiger 
Wert von Uplands.

Nr. 2—4 Entsprechen bei weitem nicht den ägyptischen 
Originalprodukten; annähernde Wertbestim
mung ist nur aus Ballenmustern vorzunehmen, 

während fünf unserer Sachverständigen eine Beurteilung 
der Muster ablehnen, da alle Proben ungeginnte Baum
wolle zeigten, daher nicht zu beurteilen seien.

(29. 10. 1912)

Baumwolle aus dem 
Bezirk Lindi, 
Deutsch-Ostafrika

I. BremerBaumwoll- 
börse, Bremen.

Uganda - U p land. Sehr schöne 
Farbe, Stapel entsprechend ge
wöhnlicher amerikanischer Upland- 
Baumwolle, dürfte in Klasse 
fullygoodmiddling bis middlingfair 
auskommen. Wert 59—60 Pf. per 
Va kg franco Hamburg / Bremen. 

Des kleinen Musters wegen und, weil nicht entkernt, 
völlig unverbindlich.

2. A s s ili. Außerordentlich verschieden, einige Bolls 
zeigen hervorragend schönen, seidigen und langen Stapel, 
andere sind wieder kurz wie ostindische; sehr guter 
Halt. Farbe ägyptischer Baumwolle entsprechend. 
Wertangabe fast unmöglich.

3. Abassi. Sehr schöne langstapelige Baumwolle von 
kräftigem Haar und schöner weißer Farbe. Wert ganz 
unverbindlich 75 — 80 Pf. per 1/2 kg franko Hamburg — 
Bremen.

4. H yb ride . Schwer zu beurteilen, schlechter als 
2 und 3.

Desgl. II. Kom.-Rat Stark, 
Chemnitz (Chem
nitzer Aktien

spinnerei).

Die Beurteilung der vorstehenden 4 Muster ist außer
ordentlich schwierig, da die Proben sehr klein und nicht 
entkernt sind. (28. 10. 1912)
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Baumwolle aus dem 
Bezirk Lindi, 
Deutsch-Ostafrika

1. Bremer Baumwoll
börse, Bremen.

Einige Sachverständige aus dem 
hiesigen Baumwollmarkt urteilen 
über die Qualität und den Wert 
der Ware wie fo lg t: „Meist 
schmutzigbraun aussehende Baum
wolle, die sehr schwer verkäuf
lich sein wird, Stapel derart un
regelmäßig in Länge, daß in der 
Verarbeitung außergewöhnlich 
hoher Verlust zu erwarten ist, viele 
tote Flocken mit ganz kurzem Haar. 
Wert unbestimmbar, vielleicht rein 
nominell 5 Pf. unter middling.“ 

Einige Herren äußern sich über 
den Wert wie folgt:

„Wert mindestens middling“ .
(4. 5. 1912.)

Desgl. Die gesandten 10 Muster von ost
afrikanischer Baumwolle aus der 
Gegend von Lindi habe ich zu
sammengelegt und eingehend ge
prüft und bin zu der Ansicht ge
kommen, daß ich mich hier einem 

Frühprodukt, das noch lange nicht auf der Höhe seiner 
Entwicklung steht, gegenüber befinde. Einzelne Ballen 
sind so schlecht, daß man sie für Abfall oder geringe 
gelbliche ostindische (Western usw.) Baumwolle an- 
sehen möchte; andere zeigen wieder einen sehr seidigen, 
langen, aber leider sehr verschiedenen Stapel, welcher 
beweist, daß bei guter Pflege, günstigem Wetter und 
richtiger Behandlung w ir hier vor einem ausgezeichneten, 
oberägyptische in tieferen Lagen ersetzenden Material 
stehen. Was mir an den meisten Mustern aufgefallen 
ist, ist das Vorkommen von Sand.

Meines Erachtens lassen sich diese verschiedenartigen 
Baumwollen schwer zu einem regulären Durchschnitts
preise verkaufen, und es wäre richtiger, wenn sich ein 
oder zwei Spinnereien darauf einrichten und größere 
Vorräte von dieser und ähnlicher ostafrikanischer Baum
wolle ansammeln würden, um aus diesen dann durch 
gleichartiges Mischen ein einheitliches ostafrikanisches 
Produkt herstellen zu können. Hierfür würde sich am 
besten eine kleinere Spinnerei eignen; für einen Groß
betrieb, wie z. B. den unsrigen, würde dies nicht gut 
konvenieren, da hier die Angelegenheit nicht so genau 
abgewartet werden kann.

Den durchschnittlichen Wert der vorgelegten Baum
wolle möchte ich mit 58 — 60 Pfg. per l/a kg beziffern. 
Einzelne Ballen sind nicht mehr wert als 50—55 Pfg., 
die besseren dagegen würden 70 — 75 Pfg. per x/2 kg 
erzielen können, aber gerade diese Ungleichheit im 
Wertverhältnis ist ja außerordentlich störend für den 

I Spinner. (27.4.1912.)

II. Kom.-Rat Stark, 
Chemnitz (Chem
nitzer Aktien

spinnerei).
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Baumwolle von 
Uganda-Upland- 
Saat, aus Maku- 
yuni,Deutsch Ost
afrika

I.Geh.Kom.-RatSem- 
linger, Bamberg.

Das eingesandte Muster ist zwar 
sehr zart und ziemlich kräftig und 
rein, kommt in der Farbe Joano- 
vich-Baumwolle gleich, läßt aber 
wie fast alle neuen Kulturen bezgl. 
der Gleichmäßigkeit des Stapels 
sehr zu wünschen übrig. In dem 
Muster wechselt die Länge der 
Faser von 18 — 30 mm und die 
Baumwolle verliert dadurch für 
den Spinner außerordentlich an 
Wert. (30.4.1912.)

Desgl. II. BremerBaumwoll- Einige Sachverständige aus dem 
börse, Bremen. hiesigen Baumwollmarkt urteilen

über die Qualität und den Wert 
der Ware wie folgt: „Mangelhaftes, 
zerzaustes Muster. Schöne reine 
gutfarbige Baumwolle, Stapel sehr 
kräftig und seidig, aber unregel
mäßig. Für gleiche Ware wird 
etwa 68 Pfg. verlangt, doch halten 
w ir diesen Preis für zu hoch. Etwa 
64 — 65 Pfg. dürfte richtig sein.“ 

(4.5.1912.)
Ich glaube, daß bei etwas größerer 

Gleichartigkeit des Stapels hier ein 
sehr wertvolles Produkt auf den 
Markt kommen würde, welches 
geeignet wäre, die besten, lang
stapeligen Sorten amerikanischer 
Baumwolle zu ersetzen. Als Er

satz ägyptischer dürfte es nicht dienen, weil die Farbe 
zu weiß ist und die Baumwolle doch etwas zu unrein 
erscheint. Es wäre jedoch von hohem Werte, wenn 
man für die seit Jahren fehlende langstapelige ameri
kanische Baumwolle in besserer Klasse, wie z. B. gut- 
middling Benders, überhaupt für alle 29 — 32 mm lange 
amerikanische einen geeigneten Ersatz finden könnte. 
Die vorliegende Uganda-Baumwolle scheint mir beinahe 
das Richtige dafür zu sein. Das gesandte Muster taxiere 
ich fullymiddling 28 — 32 mm Stapel, etwas creamy 
spotted. Den Wert schätze ich auf ca. 65 Pfg. (28.4.1912.)

Desgl. III. Korn.-Rat Stark, 
Chemnitz (Chem
nitzer Aktien

spinnerei).

Baumwolle aus dem 
Bezirk Neu- 
Langenburg, 
Deutsch-Ostafrika

Kom.-Rat Stark, 
Chemnitz (Chem
nitzer Aktien

spinnerei).

Diese Baumwolle ist sehr rein, hat 
gegenüber der diesjährigen ameri
kanischen Baumwolle schöne 
Farbe, nur etwas Flecken. Der Sta
pel ist ungleich, aber immerhin von 
für mittlere Nummern gut geeig
neter Länge. Ich schätze die Baum
wolle gleichwertig mit einem barely- 
middling amer., leicht spotted, 
etwa M 1,25 per Kilo. (5.6.1912.)
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Baumwolle, Abassi-, 
aus dem Bezirk 
Ruvu, Deutsch- 
Ostafrika.

Kom.-Rat Stark, 
Chemnitz (Chem
nitzer Aktien

spinnerei).

Diese Baumwolle hat eigentlich den 
ägyptischen Charakter vollständig 
verloren. Esistimmernochhübsche 
brauchbare Baumwolle, aber recht 
ungleich und könnte nicht höher 
wie fullygoodmiddling amer. leicht 
tinged und spotted angesehen 
werden. Der Stapel ist teilweise 
recht schwach und schlecht. Den 
heutigen Preis beziffere ich auf 
ungefähr 63 Pf. per kg franko 
Bremen oder Hamburg. (10.5.1912)

Baumwolle aus dem 
Bezirk Kilossa, 
Deutsch-Ostafrika

Desgl.

I. Kom. Rat Stark, 
Chemnitz (Chem
nitzer Aktien

spinnerei).

Das Muster Nr. 23 scheint mir als das 
beste, Nr. 22 kommt demselben 
ziemlich gleich, während Muster 
Nr. 21 gegen die beiden vor
genannten etwas abfällt. Man 
kann diese 3 Muster ziemlich gleich 
beurteilen; sie tragen den ge

wöhnlichen Charakter der ägyptischen Saat in Ostafrika, 
sind gemischt, weiße und gelbe, nicht braune, Flocken. 
Die Baumwolle hat bis auf Nr. 23 wenig Glanz. Den 
Wert schätze ich auf ungefähr 78 Pfg. per '/a kg franko 
Hamburg.

Muster Nr. 19 ist sehr unrein und dürfte viel Abfall 
ergeben. Nr. 20 ist etwas besser. Den Wert dieser 
beiden Sorten schätze ich ungefähr 6—8 Pf. tiefer als 
die oben angeführten 3 Proben, d. i. ca. 70 Pf. per 7a kg.

(13. 7. 1912)

II. Geh. Kom.-Rat 
Semlinger, Bam- 

. berg.

Im großen ganzen sehen die Muster 
einander sehr ähnlich, über
all ist zu beklagen, daß viel tote 
Baumwolle enthalten ist, und daß 
der Stapel sehr ungleich erscheint, 
besonders ist dies der Fall bei 

19 und bei 23; das Haar ist durchschnittlich 28/30 mm 
lang, 21 zeigt den ..besten und gleichmäßigsten Stapel 
von etwa 30 mm. Über den Wert der Baumwolle kann 
ich mich nicht äußern, weil sie zu kurz ist, um ägyptische 
zu ersetzen, und zu ungleich und dunkelfarbig, um als 
Ersatz für bessere amerikanische zu dienen. (15. 7. 1912)

Desgl.

V
/

III. Bremer Baum
wollbörse, Bre
men.

Einige Sachverständige aus dem 
hiesigen Baumwollmarkt urteilen 
über die Ware wie folgt:

„Mangelhaft entkörnt, sehr un
regelmäßiger, teilweise schwacher 
Stapel, Wert von sehr geringer 
Mitafifi.“  (20. 7. 1912)
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I. Geh. Kom.-Rat 
Semlinger, Bam
berg.

Ich finde bei der Untersuchung der 
mir eingesandtenProben folgendes:

1. Baumwolle aus kleinen Dörfern 
zwischen Bumba und Ngemba: 
Farbe mißfarbig, Klasse ziemlich 
unrein, aber zart und gleichmäßig 
kräftig im Stapel, vielversprechend, 
wenn gut gereinigt wird, Stapel 
dürfte durchschnittlich 30 mm 
haben, der Wert M 5.— über 
amerikanischer sein, je nach Klasse.

2. Baumwolle aus Bengbeng: etwas grau, unrein, kräftig, 
zäh, noch ungleicher, aber guter Stapelcharakter, Stapel 
wesentlich kürzer als No. 1 und kaum mehr wert als 
amerikanisches middling tinged 28 mm. Das separat 
gesandte entkernte Muster bestätigt dieses Urteil.

3. Rein, weiß, kräftig, rauh und ungleich, im Stapel 24
bis 30 mm; wenn gut gereinigt, vielleicht so viel wert wie 
middling oder fuliymiddling amerikanische je nach Rein
heit. (7. 6. 1912.)

Desgl. E ntkern te  Baum w olle  aus Beng
beng. Rein, schlechte Farbe, Stapel 
beim Entkernen etwas geschädigt, 
abertrotzdem kräftig und genügend 
lang. Heutiger Wert 112—115 Pfg. 
per Kilo.

U nen tke rn te  B aum w o lle  aus Bengbeng. Wenn 
man diese unentkernte Baumwolle sieht, muß man zu
geben, daß die Entkernung außerordentlich sorgfältig vorge
nommen worden ist, viel besser, als dies wohl hätte 
mit der Maschine geschehen können. Der Saatwolle nach 
hätte ich die Qualität um 10 Pfg. per Kilo tiefer einge
schätzt, als dies oben bei der gereinigten geschehen ist.

Saatw o lle . Diese wird großen Verlust bei der 
Reinigung ergeben, so daß ich den Wert nicht höher 
als 70—75 Pfg. per Kilo einschätze.

B aum w olle  als Ngemba. Schöne Baumwolle von 
weißer Farbe, gutem Glanz und langem, kräftigem Haar. 
Wert, wenn in Handelsquantitäten gut gereinigt zu haben, 
115—120 Pfg. per Kilo. (7. 6. 1912.)

II. Kom.-Rat Stark, 
Chemnitz 
(Chemnitzer 
Aktienspinnerei).

Faser, (Sanseviera?) 
wildwachsend in 
Afrika.

I. Heinr. Ad.Teegier, Die Bearbeitung der Faser ist ge- 
Hamburg. nügend und ist diese Faser im

vorliegenden Zustande wohl ca, 
M20.— per 50 Kilo wert. Solltees 
sich ermöglichen lassen, die Ware 
noch weißer zu liefern und gleich
zeitig eine noch längere Faser her
steilen zu lassen, dann würde der 
Wert wohl etwa M. 23.— bis 24.— 
per 50 Kilo sein. (11. 5. 1912.)
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Faser, (Sanseviera?) II. Max Einstein, 
wildwachsend in Hamburg. 
Afrika.

Ich halte das Muster für eine San- 
seviera-Faser. Wie von dem Pro
duzenten selbst erkannt, könnten 
Farbe und Länge besser sein. Eine 
Verwendung für solche Fasern ist 
stets vorhanden, der Preis richtet 
sich nach der Marktlage von Hart
fasern im allgemeinen. Eine Ware 
wie das Muster wertet gegenwärtig 
etwa M. 40.— bis 42.— per 100 kg.

(10. 5. 1912.)

Faser, rotbraune,von 
der Station Bafia, 
Kamerun.

I. Kom.-Rat Stark, 
Chemnitz, (Chem
nitzer Aktien
spinnerei).

Die mir übersandte rotbraune Wolle 
ist eine im Stapel kurze, struppige, 
dabei auch ein wenig scharfeFaser, 
die sich als Füllmaterial, vielleicht 
auch — aber nur in geringen 
Mengen — als Beimischungsma
terial zum Spinnen (Melieren) ver
wenden ließe. Den heutigen Markt
wert schätze ich auf M. —.80 per 
Kilo. (19. 6. 1912.)

Desgl.

Oallipsnüsse aus 
Neuguinea.

II. Deutsche Kolo- 
nial-Kapok-Werke 
m.b.H.,Rathenow.

Diese Faser dürfte kaum zu irgend
welchen Zwecken mit Erfolg zu ver
wenden sein. Im Stapel ist sie sehr 
kurz. DieAußenwandungderFaser 
ist außerordentlich wenig wider
standsfähig und, da sie eine Hohl
faser ist, fehlt ihr jede Festigkeit. 

Eine Verwendung zu Polsterzwecken ist nicht angängig 
und auch zum Stopfen von Rettungskörpern trotz hohler 
Beschaffenheit eignet sie sich nicht. W ir waren der Ansicht, 
diese Faser zu Filzherstellungszwecken zu verwenden, 
jedoch wurde uns von mehreren uns nahestehenden 
bedeutenden Werken dieser Branche nach genauer 
Untersuchung mitgeteilt, daß die Faser sich auch dazu 
nicht eignet.

Außer vielleicht als Isoliermaterial für bestimmte Zwecke 
sehen w ir keine Möglichkeit für eine industrielle Ver
wertung. Die hohe Fracht dürfte jedoch die Einfuhr für 
Isolierzwecke unlohnend machen. Es ist daher unserer 
Meinung nach die Frage nach der Nutzbarmachung dieser 
Faser zu verneinen. (9. 7. 1912.)

Holstein-Ölwerke, 
Q.m.b.H., Altona- 
Bahrenfeld.

Das uns überlassene kleine Quantum 
Nüsse ergab nach zwei von uns 
angefertigten Analysen 
80,4% Schalen 85,5% Schalen
19,6% Kerne 14,5% Kerne.

In den Kernen waren enthalten 
65,6% Fett 71,07% Fett.
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Das Öl enthielt keine freie Fett
säure.

W ir haben die Nüsse gemahlen 
und zwei Preßversuche damit ge
macht. Den ersten Versuch bei nor
maler Preß-Temperatur von 60 bis 

70° C., den zweiten unter Benutzung des direkten Dampfes 
bei etwa 95°C. W ir haben einen Druck von 350Atmosphären 
gebraucht, aber aus der ganzen Masse haben wir noch nicht 
50 Gramm Öl gewonnen. Es war ganz unmöglich, etwas 
aus den Nüssen herauszupressen. Der große Prozentsatz 
Schalen hat das wenige Öl, welches in den Kernen ent
halten war, aufgenommen, und es ist deshalb unmöglich, 
eine Ölausbeute zu erzielen. Die Kerne der Nüsse sind 
von angenehm mildem Geschmack. (17. 10. 1912.)

Gallipsniisse aus 
Neuguinea.

Holstein-Ölwerke, 
G.m.b. H., Altona- 
Bahrenfeld.

Hanf, Blätter der 
Sanseviera 
cylindrica aus 
Deutsch-Südwest
afrika.

Desgl.

Die 6 Sanseviera-Blätter, welche von 
einer Durchschnittslänge von 
650 mm und einer Stärke von 
etwa 25 mm waren, wogen zu
sammen rund 1500 Gramm und 

ergaben 60 Gramm marktfertige Faser von bedeutender 
Festigkeit und schöner, weißer Farbe.

Da die Blätter bereits seit langer Zeit geschnitten 
waren, so waren dieselben teilweise eingetrocknet und 
angefault, was auch die Faser an sich sehr beeinflußt 
hat, die Fasergewinnung schwierig und den Faserverlust 
ganz ungewöhnlich groß machte. Aus dem Abfall 
wurden etwas über 30 Gramm Verlustfaser herausgelesen, 
so daß im günstigsten Falle bei frischen Blättern wohl 
90 Gramm marktfähige Faser aus den sechs Blättern 
hätte erzielt werden können, etwa 15 Gramm Faser 
pro Blatt. (23. 4. 1912.)

II. Max Einstein, Das Muster ist etwas zu kurz, die 
Hamburg. Ware könnte wahrscheinlich ohne

Mühe länger geliefert werden. Die 
Faser ist verhältnismäßig fein und 
weich und unterscheidet sich 

dadurch in vorteilhaftem Sinn von der üblichen Sanseviera- 
Ware. Das vorliegende Muster hat einen Wert von 
M. 40 bis 42 per 100 kg, wesentlich länger würde diese 
weiche Ware etwa M. 48 wert sein. (4. 5. 1912.)

I. Hubert 1. Boeken, 
Köln.

Hanfproben von 
Sisal und Four- 
croya gigantea 
aus Jaunde, 
Kamerun.

W ir haben die Faser eingehend 
untersuchtund finden, daß dieselbe 
sich speziell für unsere Zwecke 
sehr wohl verarbeiten lassen würde. 
Die Faser ist wesentlich feiner 
als gewöhnliche Manilahänfe und 

würde deshalb auch gut zu dünneren Garnen als wie ge
wöhnlichen Seilgarnen Verwendung finden können. Auch 
die Festigkeit ist, soweit wir es an diesen Proben beurteilen 
können, eine zufriedenstellende. Dagegen ist die Farbe 
wenig angenehm, weil dieselbe sehr ins Graue hinübergeht.

1. Bremer Tauwerk- 
Fabrik A.-G. 
Grohn.
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Hanfproben von 
Sisal und Four- 
croya gigantea 
aus Jaunde, 
Kamerun.

I. Bremer Tauwerk- Stellt sich dieses Material nun
Fabrik A.-Q. im Preise zwischen den mittleren
Grohn und gewöhnlichen Qualitäten, so

würde einer Verwendung desselben 
auch in größeren Posten nichts 
entgegenstehen. Nach dem heu

tigen Stande der Preise für überseeische Faserstoffe würde 
für dieses Material wohl M. 55 per 100 kg anzulegen sein. 
Zwischen den beiden genannten Proben, also Sisalhanf 
und Fourcroya gigantea aus Jaunde, ist eigentlich ein 
wesentlicher Unterschied gar nicht vorhanden und beur
teilen w ir dieselben gleichwertig. (7. 10. 1912.)

Desgl.

Desgl.

Der bemusterte Sisal entspricht einem 
ostafrikanischen Sisal von mittlerer 
Länge, hat aber einige wichtige 
Fehler. Diese Fehler werden sich 
indessen durch eine entsprechende 

Bearbeitung leicht beheben lassen. Die Farbe müßte 
blendend weiß sein, ist aber schmutzig grau. Dann 
sind die Fasern in kleinen gedrehten Faserbündeln ver
einigt, die ihrerseits wieder eine gewisse Drehung haben, 
besonders nach den sehr spitz zulaufenden Enden zu. 
Durch eine geeignete Entfaserungsmaschine wäre zu er
reichen, daß die Fasern untereinander parallel liegen. 
Die Faser aus dem dicken Ende des Blattes ist ferner 
sehr grob. Das Blatt dürfte etwas kürzer geschnitten sein.

Was die Probe Fourcroya gigantea betrifft, so gilt für 
dieselbe das gleiche, was wir über das Reinigen und über 
die gedrehten Bündel bei dem Sisalhanf gesagt haben. 
Die Ware ist feinfaseriger als der Sisal, in den Enden 
aber hedig, was aber auch durch richtiges Bürsten zu 
beheben sein wird, und dann dürfte sie erfolgreich mit 
Java-Cantula konkurrieren können, welche Faser sie an 
Länge übertrifft, an Feinheit aber nicht ganz erreicht.

Der heutige Wert von D. O. A.-Sisal ist etwa M.66,— 
bis M. 70,—, von Cantula etwa M. 65,— bis M. 68,— 
franko Hamburg, extra gute Ware auch noch höher. 
Die gesandten Muster dürften wegen der ihnen an
haftenden geschilderten Mängel etwa 30 °/o niedriger zu 
bewerten sein. (2.10.1912.)

II. Felten & 
Guilleaume, 
Cöln a. Rhein.

III. Heinr. Ad. 
Teegier, 
Hamburg.

Beide Qualitäten sind in großen 
Quantitäten zu verwenden und 
die Preise sind nach der heutigen 
Marktlage ungefähr wie folgt: 
FürSisal etwaM.25,—per50kgund 
fürFourcroya gigantea etwa M.28,— 
bis M. 30,— per 50 kg. Es muß 
dahingestellt werden, daß die Farbe 
heller und weißer wird, dann ist 
der Wert auch ein entsprechend 
höherer. (1.10.1912.)
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Hanfproben von 
Sisal und Four- 
croya gigantea 
aus Jaunde, 
Kamerun.

Max Einstein, 
Hamburg.

Beide Muster lassen erkennen, daß 
die betr. Faser gut ist. Beide 
sind jedoch verfärbt, und zeigen 
ferner die schnurartige Beschaffen
heit und Drehung der einzelnen 
Faserbündel, welche auf unge
nügender Aufbereitung begründet 
sind und den Wert der Ware sehr 
herabdrücken würden. In der vor
liegenden Beschaffenheit taxiere 
ich angesichts des heutigen guten 
Marktes den Sisal auf M. 60,—, 
den Fourcroya auf M. 45,— per 
100 kg hier hergelegt. (30.9.1912.)

Hanfprobe von wild
wachsenden San- 
sevieren.

I. Max Einstein, 
Hamburg.

Es handelt sich um eine ziemlich 
gut präparierte, aber von Natur 
etwas grobe Sanseviera, welche 
in Quantitäten ähnlich wie Sisal- 
und Manila-Hanf marktfähig wäre. 
Der Wert des Musters ist gegen
wärtig etwa M. 46,— per 100 kg.

(19. 6.1912.)

Desgl. II. Heinr.Ad.Teegler, 
Hamburg.

Wenngleich diese Faser sich gegen die 
früher hier eingebrachten Partien 
gebessert hat, so ist dieselbe doch 
nach dem vorliegenden Muster in 
sich nicht kräftig genug. Trotz
dem es sich um eine ziemlich 
dicke Faser handelt, bricht dieselbe 
stellenweise wie Glas, und ich 
glaube, daß aus diesem Grunde 
für solche Qualität nur eine be
schränkte Käuferanzahl zu finden 
sein wird, und daß man mehr als 
M. 18,— per 50 kg keinesfalls dafür 
erzielen wird, eher weniger.

(22. 6. 1912.)

Kapok, deutsch
ostafrikanischer, 
aus der Nähe von 
Daressalam.

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

Es handelt sich hier um eine geringe, 
kurze und unstarke Qualität, welche 
für Spinnzwecke nicht in Frage 
kommen kann, sondern nur für 
Stopfzwecke Verwendung finden 
dürfte. W ir halten die Ware etwa 
gleichwertig wie „Durchschnitts- 
kapok“  bis „Unter-Durchschnitts
kapok“  aus Java und wird ein 
dementsprechender Preis für die 
Ware Geltung haben. (2.12.1912.)
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Kapok, deutsch
ostafrikanischer, 
aus der Nähe von 
Daressalam.

II. Deutsche Kolonial- 
Kapok-Werke, O. 
m.b.H., Rathenow.

Eine ausgezeichnet schöne Ware, die 
bei richtiger maschineller Auf
bereitung guter, wenn auch nicht 
bester Javaware gleichkommt, und 
ist die Produktion solcher Qualität 
nach Kräften zu unterstützen. So

wohl als Füllmaterial für Rettungsgegenstände wegen 
seiner hohen Tragfähigkeit, wie auch als sonstiges 
Polstermaterial gut geeignet. Der Markt für diese 
Qualität ist immer offen und dürfte sich der derzeitige 
Preis cif Hamburg auf etwa M. 135,— bis 140,— pro 
100 kg stellen. (5. 12. 1912.)

Desgl. Die bemusterte Ware ist wirklicher 
Kapok, sehr schön rein und 
glänzend. Das Material kann aller
dings nur für Füllzwecke Ver
wendung finden, da die Ware 
des kurzen und brüchigen Stapels 
wegen sich nicht als Spinn- 

Den Wert der bemusterten Faser 
schätze ich auf M. 1,30 per kg franko Hamburg oder 
Bremen. (2. 12. 1912.)

III. Kom.-Rat Stark, 
Chemnitz (Chem
nitzer Aktien
spinnerei).

material eignet.

Dieser Sorte fehlt, wie das bei 
solcher Höhenlage nicht anders 
zu erwarten ist, die schöne helle 
Farbe des Niederungskapoks, wie 
z. B. in Segoma. Gerade die 
schöne gleichmäßige Farbe ist bei 
der Verwertung des Kapoks von 

großer Wichtigkeit. Sonst ist an Elastizität und Faser
beschaffenheit des Kapoks nichts auszusetzen. Die Bäume 
in der Höhe dürften nicht so ertragsreich sein wie die 
in der Niederung und geht aus eingesandter Schote 
hervor, daß diese auch an Größe nachstehen. Der 
Marktpreis des Moschi-Kapoks ließe sich derzeitig 
maschinell vorgereinigt cif Hamburg auf etwa M. 130,— 
festsetzen. (21. 8. 1912.)

Kapok aus dem 
Bezirk Moschi, 
Deutsch-Ostafrika

I. Deutsche Kolonial- 
Kapok-Werke,
G. m. b. H., 
Rathenow.

Ich habe die Probe Kapok aus 
Deutsch-Ostafrika (in etwa 1200 m 
Höhe gezogen) eingehend geprüft 
und dabei einen Unterschied gegen 
anderen ostafrikanischen und Java- 
Kapok nicht feststellen können. 
Jedenfalls ist der bemusterte Kapok 

zu Füllzwecken gut zu verwenden und dürfte dafür zur 
Zeit bei größeren gleichlaufenden Posten ein Preis von 
M. 120,— bis M. 130,— per 100 Kilo franko Hamburg 
gerechtfertigt sein. (21. 8. 1912.)

Desgl. (. Kom.-Rat Stark, 
Chemnitz (Chem
nitzer Aktien
spinnerei).
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Kapok aus dem 
Bezirk Tanga, 
Deutsch-Ostafrika

Kom.-Rat Stark, 
Chemnitz (Chem
nitzer Aktien
spinnerei).

Es handelt sich durchweg um gute 
Ware, die dem Produkt der haupt
sächlich Kapok bauenden Länder 
(Java usw.)nicht nachstehen dürfte. 
Die bemusterten Qualitäten haben 
schönen seidigenGlanz und deuten
auf eine gute Füllkraft hin. Für 

Polster- und Füllzwecke und zur Herstellung von 
Schwimmkörpern wird sich die Ware vorzüglich ver
wenden lassen und hierfür bei dem jetzigen, allerdings 
hohen Stand der Kapok-Preise und bei dem festen Markt 
für diesen Artikel dürfte der heutige Marktwert für die 
bemusterte Ware M. 120,— bis M. 150,— für 100 kg sein.

Als Spinnmaterial kommen diese Qualitäten nicht in 
Frage, zumal der Stapel zu kurz und weich ist. Bei 
billigem Preise und einer für Spinnzwecke geeigneten 
Reinigungsmethode könnte vielleicht die Ware zum Ver
spinnen als Beimischung am ehesten verwendet werden.

(21. 5. 1912.)
Beide Sorten sind für Füllmaterial 

geeignet.
Ich schätze: Qualität weißfarbig 

M 1,30 per Kilo, Qualität braun 
M 0,90 per Kilo, fob Hamburg. 
Beide Sorten sind ausgezeichnetes 
Füll- und Polstermaterial.

Der Herr aus Akonolinga soll sich durch die Kürze 
des Stapels nicht beeinflussen lassen; für Füllzwecke 
dürfte auch dieses Material gut entsprechen, könnte sich 
mit der Zeit auch wahrscheinlich verbessern lassen.

Kapok aus dem Be
zirk Akonolinga, 
Kamerun.

Kom.-Rat Stark, 
Chemnitz (Chem
nitzer Aktien
spinnerei).

Kapok aus Kusseri, 
Kamerun.

I. Deutsche Faser
stoff - Gesellschaft 
m. b. H., Berlin- 
Wilmersdorf.

(5. 6. 1912.)
Die uns übersandten Proben begut

achten w ir wie folgt:
Probe N r. 1, Kapok vom 

Je ltabaum  (Bom bax buono- 
pozense). Die Ware stellt eine 
hochklassige Samenwolle dar. 
Die Faser ist außerordentlich fein, 

zart und besitzt einen entsprechend hohen Glanz. Die 
Reißfestigkeit ist im Verhältnis zum feinen Haar eine 
vorzügliche, so daß diese Kapoksorte zu den besten 
ihresgleichen zu zählen ist. Die Ware besitzt von Haus 
aus eine gewisse Spinnfähigkeit, welche durch geeignete 
Verfahren erhöht werden kann. Für diese Sorte können 
annähernd die höchsten Kapokpreise angelegt werden.

W ir müssen unserer Verwunderung darüber Ausdruck 
geben, daß diese Ware vom Jeltabaum stammen soll, 
da dieser vielfach eine gelb-grau-schmutzige, stumpfe 
Samenwolle von geringer Haltbarkeit liefert, welche nur 
als Füllmaterial zu gebrauchen ist. Die Ware wie das 
vorliegende Muster dürfte sicher einen guten Markt 
finden, wenn sie in genügend großen Quantitäten an- 
geboten werden kann.
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Kapok aus Kusseri, 
Kamerun.

I. Deutsche Faser
stoff-Gesellschaft 
m. b. H., Berlin- 
Wilmersdorf.

Probe 2, Kapok vom T o m 
baum (Ceiba pentandra). 
Diese Qualität zählt ebenfalls zu 
den besseren. Sie besitzt eine 
nennenswerte Reißfestigkeit, guten 
Glanz und dürfte sich ebenfalls 
für Spinnereizwecke eignen.

In Reißfestigkeit erreicht diese Qualität diejenige It. 
Probe 1 nicht. Die Preislage dürfte in Anbetracht der 
reinen Farbe und des verhältnismäßig langen Stapels 
immerhin zu den höheren, wenn auch nicht zu den ganz 
hohen zu rechnen sein. Auch diese Marke dürfte ein 
gutes Absatzgebiet finden. (27. 11. 1912)

Desgl. [. Deutsche 
Kolonial-Kapok- 
Werke m. b. H., 
Rathenow.

Nr. 1 Jeltabaum (Bombax buono- 
pozense) Kusseri (Kamerun).

Dieselbe Wolle ist bereits von 
uns am 9. Dezember v. J. wie folgt 
begutachtet worden:

„Schöne langfaserige weißeWare 
mit hohem Glanze. Ziemlich weite Röhre und dünne 
Wandung mikroskopisch erkennbar. Auch für Polster 
und Schwimmzwecke geeignet. Bester Kalkutta-Qualität 
vergleichbar, die recht schwankend im Preise, derzeitig 
mit etwa M. 1,10 pro 100 kg cif. Hamburg zu bewerten 
sein dürfte.“  Hierzu möchten w ir noch bemerken, daß 
auch diese Kamerun-Oualität, wie überhaupt der West
afrikanische Kapok, mehr dem Südamerikanischen, als 
wie Java-und der Ostafrikaware ähnelt, die sich zweifellos 
zu Polsterzwecken besser verarbeiten läßt.

N. 2 Tombaum (Ceiba pentandra) Kusseri (Kamerun).
Unserer Auffassung nach ist diese Wolle gar keine Tom

wolle, sondern auch Jeltawolle, da die Tomwolle braun 
zu sein pflegt und ein Unterschied zu 1 nicht zu er
mitteln ist. (5. 12. 1912.)

Die Probe Nr. 1 vom Jeltabaum 
(Bombax buonopozense) entspricht 
sehr schönem Java-Kapok. Das 
Muster Nr. 2 vom Tombaum 
(Ceiba pentandra) ist sehr schöne 
Pflanzenseide, welche sich vor
züglich zum Spinnen nach unseren 

patentierten Verfahren eignet. Beide Materialien sind 
im Markte gesucht und stehen jetzt hoch im Preise, so 
daß wir den Wert der Fasern wohl mit M 1,40 lois M 1,50 
per kg franko Hamburg oder Bremen annehmen können.

Es wäre mir von großem Interesse zu erfahren, welche 
Quantitäten von den beiden Fasersorten beschafft werden 
können. Die Reinigung und Bearbeitung überhaupt 
erscheint bei beiden Mustern sehr gut. (27. 11. 1912)

Desgl. III. Kom.-Rat Stark, 
Chemnitz (Chem
nitzer Aktien
spinnerei).
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Kapok aus Nord- 
tikar, Kamerun.

Kapok von Bombax 
buonopozenseaus 
Ossidinge, Kame
run, und eine 
Samenhaarprobe 
von einer Apocy- 
nac. Alafia (Hola- 
lafia) densiflora 
Stapf.

Kom.-Rat Stark, 
Chemnitz (Chem
nitzer Aktien
spinnerei).

Kom.-Rat Stark, 
Chemnitz (Chem
nitzer Aktien
spinnerei).

Kapok aus Pembo. Vorzügliche, 
sehr gute, zu Füllzwecken sehr 
geeignete Qualität, sehr elastisch 
und seidig, nur etwas Saat ent
haltend, heutiger Preis M 1,30 
per Kilo. (7. 6. 1912)

Das erste große Muster von weißer 
Farbe zeigt einen vorzüglichen 
Kapok für Füllzwecke, welcher 
heute etwa M 1,50 und mehr per 
Kilo wert ist

Das andere braune Muster steht 
der Calotropis näher, hat lange 
Faser und ist dabei kräftiger. Für 
Füllzwecke ist es der Farbe wegen 
weniger geeignet, dürfte sich aber 
gut zum Spinnen eignen. Wert 
heute 80 bis 90 Pf. per kg.

(23. 5. 1912)

Kapok aus Oarua, 
Kamerun.

I. Deutsche Faser- Bam bombe, Seiden haare e ine r 
stoff-Oesellschaft Asclepiadacee (Oarua). Die 
m. b. H., Berlin- Länge der Faser ist außerordent-
Wilmersdorf. lieh verschieden, anscheinend da

durch verursacht, daß viele unreife 
Fasern dazwischen gemengt sind.

Die Reißfestigkeit der reifen Faser ist eine ganz her
vorragende.

Das mikroskopische Bild zeigt ein weites Lumen, 
welches stellenweise mit körniger Substanz angefüllt ist. 
Außerdem zeigt die Faser charakteristische Querlinien.

Die Faserdicke beträgt 0,035 bis 0,04 mm. Die Ware 
ist verhältnismäßig rein, am Samenende zeigt die Faser 
Hakenbildung, welche voraussichtlich störend wirken 
wird bei dem Spinnprozeß. Bei besserer Sortierung ist 
die Ware zu gutem Preise zweifellos marktfähig.

W o lle  von dem B aum w o lls trau ch  A m b u lu lo d ji 
(Oarua.) Die Ware ist außerordentlich kurz und gering
wertig, kann also nur als Stopfmaterial in Betracht kommen 
und dürfte keinen sehr hohen Preis erzielen.

K a po kw o lle  „B a n ta h i“ , w a h rs c h e in lic h  Ceiba 
(Oarua). Diese etwas unter dem Durchschnitt stehende 
Kapokqualität hat eine geringe Reißfestigkeit, nicht sehr 
bedeutenden Glanz und eignet sich infolgedessen nur 
als Stopfmaterial, keinesfalls für Spinnzwecke. Die Preis
lage wird einer mittleren Kapokqualität entsprechen.

K a po kw o lle  „ D jo h i “ , w a h rsch e in lich  Bom bax 
(Oarua). Diese Ware repräsentiert eine hohe Klasse 
Kapok. Sie zeichnet sich durch große Reinheit, hohen 
Glanz und relativ gute Festigkeit aus. Das mikroskopische 
Bild ist insofern abweichend von anderen Kapoksorten, 
als die Oberfläche des Samenhaares vollständig rauh und 
mit rindenartigen Einschnitten bedeckt erscheint. Das

Verhandlungen des Vorstandes.
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Kapok aus Garua, 
Kamerun.

Deutsche Faserstoff- Kapokhaar macht auf den ersten 
Gesellschaft Blick den Eindruck eines ganz 
m. b. H., Berlin- ; feinen Merinowollhaares, also wie 
Wilmersdorf. mit Schuppen bedeckt. Bei näherer 

Betrachtung zeigt es sich jedoch, 
daß die Oberfläche mehr mit rindenartigen Einkerbungen 
dicht bedeckt ist. Bei 200facher Vergrößerung ist die 
Haarstärkc 0,025 bis 0,03 mm entsprechend. Diese Ware 
kann als eine der für Spinnerei am besten geeigneten 
Kapoksorten angesprochen werden und wird dement
sprechend die Preislage zu bemessen sein.

B aum w olle  „H o to lo “  (Garua). Die Stapellänge 
ist 18/28 mm. Die Reißfestigkeit ist hervorragend, doch 
ist die Ware total stumpf und zeigt unter dem Mikroskop 
eine außergewöhnlich rauhe Oberfläche. Die Ware zeichnet 
sich durch eine gewisse wollartige Kräuselung und durch 
einen Griff, welcher an Buchara- oder China-Baumwolle 
erinnert. Die Faser läßt sich zweifellos in der Baum
wollspinnerei verwenden, sofern sie durch rationellen An
bau veredelt und in marktfähigen Zustand gebracht wird.» Die vorliegende Probe läßt in dieser Hinsicht noch alles 
zu wünschen übrig.

Kapok „A d u m a “ , w a h rsch e in lich  Ceiba (Ba
rne nda). Die Ware repräsentiert eine geringwertige 
braune Kapokqualität, welche sich lediglich für Stopf
zwecke eignet und auch dementsprechend nur einen ge
ringen Preis erzielen wird.

Kapok „E ssokdum a“ , w a h rsch e in lich  Bombax 
(Bamenda). Es handelt sich hier um eine längere, sehr 
feinhaarige, wenig glanzreiche, in Farbe sehr unreine 
Qualität von allergeringster Reißfestigkeit. Sie ist aus 
diesem Grunde für Spinnereizwecke nicht zu gebrauchen, 
als Stopfmaterial wird sie jedoch gute Dienste leisten und 
einen entsprechenden Marktpreis erzielen. (1. 8. 1912.)

Desgl. 11. Deutsche Kolo- „Bam bom be“ Seidenhaare e iner 
nial-Kapok-Werke Asclepiadacee (Garua). Kurze 
m.b.H.,Rathenow. hohle Faser mit wenig Elastizität, 

die, da Markrückstände im Innern 
vorhanden, keine allzu große Trag
fähigkeit im Wasser haben dürfte. 

Auch als Polstermaterial ist die Faser sehr gering zu 
bewerten. Es ist ihr allerdings ein schönes, seiden
glänzendes Aussehen eigen, womit leider aber nicht viel 
anzufangen ist. Ein Interesse für vermehrten Anbau, 
resp. Einsammeln der Faser dürfte nicht vorliegen.

W o lle  von dem B aum w o lls trauch  „ A m b u lu lo - 
d j i “  (Garua). Dieses Material hat gleichfalls weder zu 
Polster- noch zu Schwimmzwecken erhebliches Interesse. 
Die schmutzigbraune Wolle setzt sich aus kurz ge
kräuselten Fasern zusammen, die einen leichten Ver
filzungscharakter zeigen. Schalenteile lösen sich schlecht 
von der Faser und behindern die Aufbereitung. Auch 
diese Faser ist keine reine Hohlfaser und hat daher
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Kapok aus Garua, Deutsche Kolonial- gleichfalls wenig Tragfähigkeit.
Kamerun. Kapok-Werke m. Die Reißfestigkeit ist eine äußerst

b. H., Rathenow. geringe. Ein Marktpreis für diese 
Ware dürfte sich kaum ergeben 
und halten w ir die Einfuhr der 
Faser für zwecklos.

K a po kw o lle  ,,B a n ta h i“ , w ah rsch e in lich  Ceiba 
(Garua). Für diese Faser besteht in den Kreisen der 
Kapokfabrikanten zu Polsterzwecken zweifellos Interesse, 
obgleich die Qualität nicht der ostafrikanischen und der 
Javaware gleich zu achten ist. Wie die Erfahrung zeigt, 
leidet eine solche weiche Faser stark bei der Aufbereitung 
und ergibt nicht die Füllkraft, die von bestem Kapok zu 
erwarten ist. Cif Hamburg wäre die Ware vorgereinigt 
etwa mit M. 135,— bis M. 140,— per 100 kg zu bewerten 
und ist die Einfuhr zweifellos lohnend. Die Faser wird 
übrigens von uns gleichfalls als eine Bombax-Faser an
gesprochen.

K a pokw o lle  „ D jo h i“ , w a h rsch e in lich  Bom bax 
(Garua). Die außergewöhnlich langstapelige dünn
wandige Faser, die einen außerordentlich geringen 
Durchmesser hat im Verhältnis zu sonstigen Kapokfasern, 
zeigt ganz das Aussehen von brasilianischen Sorten und 
dürfte diesen im Preise fast gleich zu achten sein, wenn 
nicht der allzu großen Weichheit Rechnung getragen 
werden müßte. Dies bewirkt, daß ein Zusammenballen 
leicht vorkommt und im Marktpreis geringer erscheint. 
Der Kapok wäre auf M. 125,— bis M. 130,— per 100 kg 
cif Hamburg zu schätzen. Die Einfuhr auch dieser 
Kapoksorte darf zweifellos empfohlen werden. Die 
Schote muß eine erhebliche Länge aufweisen und wäre 
es interessant, einige Exemplare zu bekommen.

Kapok „A d u m a “ , w ah rsch e in lich  Ceiba (B a 
rne nda). Die kurze, schmutzigbraune Faser wickelt sich 
strähnig zusammen und hat wenig angenehmes und 
glänzendes Aussehen. Die Qualität dürfte dem schlech
testen brit. ind. Kapok gleichzuachten sein, doch den 
Preis kaum erreichen, da die häßliche Farbe ..außer
ordentlich hinderlich ist. Nur dort, wo auf das Äußere 
der Ware kein Gewicht gelegt wird, ist die Faser zu 
verwerten und dürfte mit etwa M. 80,— bis 85,— per 
100 kg vorgereinigt cif Hamburg gut bezahlt sein.

Kapok „E ssokdum a“ , w ah rsch e in lich  Bombax 
(Bamenda). Der weiche Charakter des Kamerun- 
Kapok offenbart sich bei dieser Faser nicht so stark und 
tritt bei mikroskopischer Untersuchung der innere Hohl
raum der Faser klar hervor. Die strähnige Form von 
Faserbündeln zeigt sich wie bei der vorgenannten Sorte, 
auch die Glanzentfaltung ist eine schwache. Wenn dieser 
Sorte auch vor der vorangegangenen der Vorzug zu geben 
ist, so ist sie mit M. 105,— bis M. 110,— per 100 kg 
cif Hamburg gut bewertet, wobei allerdings gute Vor
reinigung Bedingung ist, namentlich in Ansehung der 
minderen Füllkraft. (27. 7.1912.)

6*
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Kapok aus Garúa, 
Kamerun.

III. Kom.-Rat Stark, 1. 
Chemnitz (Chem
nitzer Aktien
spinnerei).

E r g e b n i s :

„B a m b om be “ , Se idenhaare 
e iner Asclepiadacee. Diese 
Faser ist sehr schön weiß und 
seidig und dürfte sich für Spinn
zwecke verwenden lassen. Leider 
ist die Faser noch etwas kurz 
und glaube ich, daß bei guter 
Behandlung und Kultur ein län
gerer Stapel zu erzielen sein dürfte. 
Den Wert schätze ich auf etwa 
M. 80,— per 100 kg.

2. W o lle v o m B a u m w o lls tra u c h „A m b u Iu lo d ji“ . 
Das Material kann in gereinigtem Zustande nur zu 
Füllzwecken verwendet werden. Das vorliegende Muster 
ist sehr unrein und dürfte daher höchstens ein Preis von 
etwa M. 70,— per 100 kg erzielt werden; gereinigt hat

| die Ware einen etwas höheren Wert.
3. K a po kw o lle  „B a n ta h i“ . Dieser Kapok kommt 

dem besten Java-Kapok ungefähr gleich und eignet sich 
vorzüglich als Füllmaterial. Der Wert hierfür dürfte 
heute etwa M. 150,— per 100 kg sein.

4. K a p o kw o lle  „ D jo h i “ , ist etwas unreiner als 
Nr. 3 und würde dafür ein Preis von M. 130,— per 
100 kg gerechtfertigt sein.

5. B aum w olle  „H o to lo “ . Wie bereits früher darauf 
hingewiesen, ist die Beurteilung von Baumwolle in Saat 
außerordentlich schwierig. Diese Baumwolle erscheint 
ziemlich rauh und verschieden in Farbe. Eine Schätzung 
des Wertes getraue ich mir bei dem kleinen unentkernten 
Muster nicht abzugeben.

6. Kapok „A d u m a “ . Diese Sorte Kapok ist sehr 
rein und leicht und dürfte sich daher auch gut als Füll
material eignen, allerdings wird die braune Farbe den 
Preis etwas drücken. Ich schätze dieses Material auf 
etwa M. 115,— per 100 kg.

7. Kapok „E sso kdu m a “ . Ist ähnlich wie Muster
Nr. 2. (25. 7. 1912.)

Kapok (Bombax 
buonopozense 
und Ceiba pen- 
tandra) aus dem 
Bezirk Misahöhe, 
Togo.

Kom.-Rat Stark, 
Chemnitz (Chem 
nitzer Aktien
spinnerei).

Sämtliche Muster repräsentieren 
richtigen Kapok von schönster 
Qualität, besonders Nr. 5 und 6 
sind sehr schön und stehen dem 
besten holländischen Kapok in 
keiner Weise nach. Muster Nr. 4a 
hat eine graue Farbe und ist 
infolgedessen vielleicht etwas 
weniger wert. Ich erachte für 
Nr. 5 und 6 einen Wert von etwa 
M. 1,60 und Nr. 4 einen solchen 
von M. 1,20 bis 1,30 per kg für 
angemessen. (5. 7. 1912.)
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Ramie-Probe aus 
Afrika.

Erste Deutsche Die Faser gehört in die Klasse der 
Ramie Gesell- Nesseln, zeigt jedoch einen flachs- 
schaft, Emmen- artigen Charakter, soviel wir aus 
dingen. diesem kleinen Pröbchen ersehen 

konnten. Es ist uns unmöglich, 
eine weitere Beurteilung über die 
Faser, wie deren Handelswert und 

Verarbeitung zu geben, solange wir nicht ein größeres 
Quantum von der Ware verarbeiten können.

Aufgefallen ist uns, daß die Faser sehr schwach ist 
und bei weitem nicht an die Ramie herankommt. Es 
wäre uns sehr erwünscht, wenn Sie uns ein größeres 
Quantum, 100 oder mehr Kilogramm, verschaffen könnten, 
damit wir einen größeren Versuch, wie sich die Ware 
veraibeiten läßt, anstellen können. Nur dann sind wir 
in der Lage, ein zuverlässiges Urteil über die Faser zu 
geben. (26. 10. 1912)

Reis aus dem Bezirk 
Lindi, Deutsch- 

Ostafrika.

Warnholtz&Goßler, Es hält sehr schwer, eine Bewertung 
Hamburg. für die einzelnen Sorten zu geben, 

da unsere hiesigen Mühlen sich 
nur mit dem Import und der Be
arbeitung von Rohreis beschäftigen 

und Ankünfte von Paddy-Reis an unserem hiesigen 
Platze überhaupt nicht mehr zu verzeichnen sind. Es 
ist daher unmöglich, sich überhaupt nach der kleinen 
Probe auszurechnen, wie das Rendement sich bei der 
Bearbeitung ergibt. Eventuelle Importe sind aber nur 
zu empfehlen, wenn mindestens 100 Tons auf einmal 
eintreffen, da die maschinellen Anlagen unserer Mühlen 
für kleinere Quantitäten nicht eingerichtet sind.

Die Sorten Shindano sowie der schwarze Reis dürften 
wohl kaum in Frage kommen, da Shindano anscheinend 
verpflanzter Siam-Reis ist, welcher bei der Bearbeitung 
sehr leicht bricht und daher ein äußerst schlechtes 
Rendement gibt. Der schwarze Reis ergibt bei der 
Bearbeitung ein volles, großes, rötliches Korn, doch 
haftet dem Muster ein unangenehmer Geruch an, und 
wünschen unsere Mühlen zu wissen, ob dieser Geruch 
dem Reis selbst anhaftet, oder ob vielleicht die Probe 
durch Gummigeruch infiziert ist.

Für die anderen drei Sorten Ngoni, Mkemuri und 
Grannenreis besteht lebhaftes Interesse, da dieselben eine 
sehr gute Qualität zeigen und in unserem Markt gut ver
wendbar sind, besonders Ngoni scheint eine sehr schöne 
Qualität zu sein und würde für den Verkauf hier am 
geeignetsten sein. Der ungefähre Wert der obigen drei 
Qualitäten dürfte M. 7,— bis M. 8, per 50 kg cif 
Hamburg sein, doch darf nicht vergessen werden, daß 
die Preise für Reis momentan sehr hoch sind und im 
Laufe der Zeit ein Rückgang wahrscheinlicher als eine 
weitere Steigung ist. (14. 8.1912.)
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H e r k u n f t  u n d  U n t e r s u c h t

P r o d u k t :  d u r c h :

Tabak, Zigaretten-, J. Garbaty, 
aus dem Bezirk Pankow-Berlin. 
Tanga, Deutsch- 
Ostafrika.

E r g e b n i s :

Die vorgelegten Tabakproben sind 
durchgehend kräftig und stumpf 
ohne jedes Aroma. Sie sind den 
russischen Erzeugnissen angepaßt 
und werden hier ausnahmslos für 
die billigsten Zigarettensorten ver
wendet. In der vorliegenden Be
schaffenheit könnten derartige 
Tabake 40 bis 60 Pfg. per kg un
verzollt, d.h. M.1,25 bis M.1,45 per 
kg verzollt erzielen. (31.5.1912.)

Tabakproben aus 
der Gegend von 
Hatzfeldhafen, 

Neu-Guinea.

1. F. W. Haase, Der Tabak von der Nordküste von
Bremen. Kaiser-Wilhelmsland entspricht in

seinem Gesamtcharakter dem, was 
im vorigen Jahre eingesandt ist, 
nur ist der diesjährige Tabak besser 

im Blatt und schon besser entwickelt. Leider hat auch 
dieser Tabak genau wie derjenige der vorigen Ernte 
außerordentlich viel Spickei (Rostflecken), was auf den 
Verkaufswert solcher Tabake großen Einfluß hat, wenn 
dieser Übelstand sich nicht bei der besseren Kultur ver
meiden oder einschränken läßt. Der Wert des dies
jährigen Tabaks ist wohl etwas höher zu schätzen. Ich 
würde ihn auf das Doppelte taxieren, also etwa 150 Pfg. 
per kg. Dagegen ist die andere Probe von der Insel 
Manam wesentlich besser und entspricht den Anforde
rungen, die man an ein feines Sumatradeckblatt stellt, 
selbstverständlich unter Berücksichtigung der noch rohen 
Behandlungsweise des Tabaks. Wenn dieser Tabak, im 
Plantagenbau gezogen, und von erfahrenen Pflanzern 
fermentiert und sortiert wird, so können die guten 
Sortierungen dasselbe erzielen wie feine Sumatradeck
tabake. Ich halte einen Preis von M. 6,— per kg nicht 
für ausgeschlossen. Bei beiden Proben ist zu bedauern, 
daß es Eingeborenenbau ist, der in seiner Behandlung, 
Fermentation usw. nicht die für den europäischen Markt 
erforderliche Pflege erhalten hat. Im übrigen läßt aber 
der Charakter der Tabake und namentlich derjenige von 
der Insel Manam wohl darauf schließen, daß ein neuer 
Anbauversuch sich dringend empfehlen dürfte, namentlich 
wenn der Tabak in der Weise gezogen, behandelt und 
gepackt werden könnte, wie die früheren Neu-Guinea- 
tabake, so daß er eine Art Ersatz für Sumatra böte. 
Die große Nachfrage nach Sumatradeckblatt, die enormen 
Preise, die für dasselbe bezahlt werden, und der Um
stand, daß dieses Geschäft ganz in holländischen Händen 
liegt, läßt es dringend erwünscht erscheinen, daß 
Ersatztabake dafür auf den deutschen Markt kommen. 
Um einen derartigen guten Ersatz zu bieten, müßte 
der Tabak von der Nordküste in der Kultur etwas 
zarter und reinfarbiger werden und dann unter Aufsicht 
eines erfahrenen Pflanzers und Packers für den euro
päischen Markt behandelt werden.
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T abakproben aus 
der Gegend von 
Hatzfeldhafen, 

Neu-Guinea.

I. F. W. Haase, Bei allen Unterstützungen, die
Bremen. man einem solchen Tabakbau

angedeihen läßt, muß m. E. von 
vornherein dahin gewirkt werden, 
daß die ganzen Unternehmungen 
in deutschen Händen bleiben und 

daß der Tabak an den deutschen Markt nur hier in Bremen 
kommt, wenn ein Nutzen für die deutsche Volkswirt
schaft damit erzielt werden soll. Das Beispiel der 
neuen Kamerun Tabakunternehmungen ist in dieser 
Hinsicht vorbildlich. (18. 6.1912 )

Desgl. II» Karl Schweig- Tabak von der Inse l Manam. Die
höfer, Hamburg. eingetroffene Probe zeigt einen 

Tabak, der wahrscheinlich aus 
Sumatra-Saat gezogen ist. Das 
Blatt ist gut gewachsen und von 
gut elastischer Beschaffenheit. Die 

Qualität läßt darauf schließen, daß der Tabak auf jung
fräulichem Boden gewachsen ist. Als Verwendung käme 
vorerst Umblatt und Decke für Zigarren gewöhnlicher 
Qualität in Frage, doch ist es wohl möglich, durch 
Wechselbau usw. bessere Qualitäten zu ziehen, die für 

v bessere Zigarren verwendet werden können. Wie der
Tabak zurzeit ist, kann er nur mit ordinären Genres von 
Sumatra und anderen Tabaken verglichen werden, welche 
z. Zt. zwischen 45 und 70 Pfg. per 1/2 kg je nach den 
verschiedenen, in der Probe vertretenen Längen verkauft 
werden, doch würden solche Sumatras und andere Tabake 
vorerst dem Manam vorgezogen werden. Wie schon er
wähnt, glaube ich, daß die Insel eine bessere Qualität bringen 
wird, wenn die Pflanzer Ausdauer genug haben sollten.

Tabak von der N ordküste  von Kaiser W ilh e lm s la n d  
b is Potsdam hafen. Diese Probe zeigt einen manila
artigen (Barili-Gewächs) schmalblattigen Tabak, welcher 
ebenfalls eine scharfe Qualität zeigt und von dem ich 
deshalb ebenfalls sagen möchte, daß er auf vorher un
bebautem oder wenig benutztem Boden gewachsen ist. 
Diese Ware ist als ordinäre Zigarren-Einlage und als 
Schneidegut zu verwenden und dürfte im Preise mit 
solchen Tabaken zu vergleichen sein, die, je nach den 
verschiedenen in der Probe vertretenen Längen von 
Anfang 20er bis 30 Pfg. per 1/2 kg verkauft werden. 
Auch von diesem Gewächs läßt sich wohl in einigen 
Jahren eine bessere Qualität bringen. (15. 5. 1912.)

• F. Schellhaß Der Tabak ist nach uns gesandter 
Söhne G. m.b.H., | Probe noch zu mastig und schwer 
Bremen. und würde evtl, nur für billiges

Fabrikat in Frage kommen können. 
Wenn die Bodenbeschaffenheit mit 

den Jahren eine bessere werden sollte, so besteht unseres 
Erachtens kein Zweifel, daß ein entsprechend lohnender 
Marktpreis erzielt werden wird. (29. 10. 1912)

Tabakproben von 
Eingeborenen aus 
dem Dorfe Malu 
am Kaiserin- 
Augustafluß, 
Neu-Guinea.
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Tabakproben von 
Eingeborenen aus 
dem Dorfe Malu 
am Kaiserin- 
Augustafluß, 
Neu-Quinea.

11. A. Collenbusch, Über die Tabakprobe kann ich mich 
Dresden. günstig aussprechen. Der Tabak 

zeigt ein reifes, leichtes dünnes 
Blatt, die Glimmfähigkeit scheint 

genügend zu sein. Die Qualität ist leicht und nicht ordinär.
Von allenTabakprodukten, die Sie mir bislangzur Be Wertung 
einschickten, ist dieser aus Neuguinea der beste und 
glaube ich, daß gut fermentierte, sorgfältig sortierte und 
verpackte Folgeprodukte Interesse am deutschen Markte 
finden werden. Der für dieses Produkt zu erzielende Markt
preis hängt davon ab, ob er helles Zigarrendeckblatt 
liefert, in solchem Fall kann auf hohe Bewertung ge
rechnet werden. Die vorliegende Type läßt aber die 
Feststellung einer Wertziffer noch nicht zu. (4. 11. 1912.)

Desgl. III. Joh. G. W. Finke j  Es ist sehr schwer, sich nach dieser 
& Co., Bremen. Probe ein abschließendes Urteil

#

zu bilden, da dieselbe allem An
schein nach vor der Absendung stark angefeuchtet ist, so 
daß die Blätter dadurch faul und verrottet geworden sind. 
Fermentiert ist also der Tabak hierdurch während des Trans
portes mehr als genug. Um ein genaues Urteil abgeben zu 
können, wäre es nötig, eine größere Probe von etwa 3 kg 
zu sehen, die sachgemäß drüben behandelt und verpackt 
worden sein müßte, denn nach diesen wenigen Blättern läßt 
sich auch das Blattverhältnis nicht feststellen. Die Farben 
sind havanabraun, also als Decktabake für den deutschen 
Markt eigentlich etwas zu dunkel und, soweit wir feststellen 
konnten, läßt der Brand auch zu wünschen übrig. Wenn wir 
den Wert in Zahlen angeben sollten, würden w ir etwa 
M 1 per Va kg sagen, jedoch möchten wir diese Taxe als 
unverbindlich aufgefaßt wissen. (29. 10. 1912.)

Desgl. IV. F. W. Haase, Leider war die Probe, wie es 
Bremen. | meistens beisolchen Versendungen 

j  vorkommt, nicht für den euro
päischen Geschmack fermentiert und der größte Teil des 
Tabaks war vermodert. Ich habe aber noch einige gut 
erhaltene Blätter herausnehmen und zu Zigarren verarbeiten 
lassen. DerTabak hateine gute Deckfähigkeit, so daß ersieh 
als Zigarren - Decktabak gut verwenden läßt, er brennt 
schneeweiß und schmeckt auch so, daß man ihn in 
diesem Zustande wohl schon rauchen kann. Die An
gabe eines zu erzielenden Marktpreises ist nicht möglich, 
aber es ist bestimmt in Aussicht zu stellen, daß dieser 
Tabak, wenn er sorgfältig behandelt und in seiner 
Fermentierung und Kultur für den europäischen Bedarf 
hergerichtet ist, ein gutes Deckmaterial geben wird. Zu 
der richtigen Kultur gehört:
1. Das Erzielen eines größeren Blattes, da die eingesandten 

Blatter für große und Mittelfassons zu klein waren,
2. müßten hellere Farben erzielt werden,
3. müßte der Tabak ordnungsmäßig fermentiert, sortiert 

und verpackt werden. (13. 11. 1912.)
Gedruckt in der Königlichen Hofbuchdruckerei von E. S. M ittle r & Sohn, Berlin SV\ 68, Kochstr. 68—71.
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