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Organisation und ITliigliedsdiaft
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« Die 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 Entwicklung unserer Kolonien als neue sichere Hbsatzgebiete für 
den deutschen Handel und die deutsche Industrie und im Zu
sammenhänge damit die Einführung neuer ¡Maschíneníndustríe- 
zweige, z. B. für die tropische Landwirtschaft, in Deutschland.

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

4. Eine deutsche Siedlung in den Kolonien.
Das Kolonial-Wirtschaftliche Komitee ist am 18. ^uni 1896 begründet 

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

in Berlin und eineHauptstelle und technische Stellen in Deutsch-Ostafrika, 
•für das Baumwollversuchsweeen besteht seit 1906 die „Baumwollbau- 
Kommission“ , für kolonial-technische fragen seit 1910 die „Kolonial- 
Cechnische Kommission“ , zur förderung der Kautschuk- und Gutta- 
percha-produktion in den Kolonien seit 1911 die „Kautschuk-Kommission“ 
und zur förderung der Ölrohftoffproduktion feit 1913 die „Ölrohftoff- 
Kommirfion“.

Die Unternehmungen des Komitees werden durch die Reichsregierung, 
durch die der Deutschen Kolonialgesellschaft zur Verfügung stehenden 
JVlittel, durch Handelskammern, Städte, Banken, kaufmännische und 
industrielle Körperschaften und Vereine, ¡Missionen, koloniale Gesell
schaften und Xnstitute ta tkräftig  gefördert.

Die ¡Mitgliedschaft des Kolonial-Wirtschaftlichen Komitees, Berlin 
¡SW., pariser p latz 7 (¡Mindestbeitrag )M 15,— pro ^ahr), 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-3tlas der 
Deutschen Kolonien“ zum Vorzugspreise von )M 4,50; e) zum Bezug 
der Kolonialen Volksschriften; f) zur freien Benutzung des Kolonial- 
Wirtschaftlichen Hrchivs.

Geschäftsstelle des Kolonial -Wirtschaftlichen Komitees,
Berlin 11W., Pariser Platz 7.
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Kolonial - Wirtschaftlichen Archivs

as K o lo n ia l-W irtsch a ftlich e  A rc h iv  wurde bekanntlich  vom  
K om itee  —  bei dem sich im m er dringender füh lbar machen
den Bedürfn is nach einer derartigen Stelle —  im  Jahre 1909 

in  seinen Geschäftsräumen e ingerich te t zu dem Zweck, jederm ann 
eine m ög lichst ob jektive  O rien tie rung  über unsere ko lonia len U n te r
nehmungen zu erm öglichen. In  dem A rc h iv  werden D enkschriften, 
Prospekte, Geschäftsberichte und sonstige Veröffen tlichungen von 
Pflanzungs- und Handelsunternehm ungen in  den deutschen K o lon ien , 
von Banken und deutschen Gesellschaften im  Auslande, von Kabel-, 
Schiffabrts- und Eisenbahngesellschaften gesammelt, vo r allem auch 
Berich te  und K r it ik e n  jeder A r t  der Tages- und Fachpresse, die es 
erm öglichen, sich über die E n tw ick lung  und den Stand der einzelnen 
Gesellschaften ein zusammenfassendes U rte il zu bilden.

F erner ist dem A rc h iv  eine A b te ilu n g  fü r K o lon ia lw erte  an
gegliedert, in  w elcher die regelmäßigen Berich te  solcher Bankinstitu te, 
d ie  dem H andel in  K o lon ia lw erten  besonderes Interesse schenken, 
sowie die in  den Tagesblättern erscheinenden N otierungen fü r K o 
lon ia lw erte  gesammelt werden.

Das A rc h iv  steht täg lich  von 9 — 5 U h r der Ö ffen tlichke it zur 
Verfügung. D ie  Benutzung e rfo lg t unentge ltlich . D ie  A rch iv -A k ten  
werden n ich t ausgeliehen.

Das A rc h iv  e rfreu t sich seit seiner Begründung eines verhältn is
mäßig regen Besuches; es umfaßt heute rund 600 Unternehm ungen.

In  dem A rc h iv  sind die in  der fo lgenden A u fs te llung  aufgeführten 
Gesellschaften usw. ve rtre ten :
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Deutsch-Ostafrika,
a) Pflanzungsunternehmungen.

A frikan isch e  B aum w o ll-C om p. A . G., B e rlin .
B aum w ollanbau-G ese llschaft S chuberthof, Z itta u -D . O. A . 
B aum w ollp flanzungs-G ese llscha ft K ilw a  m. b. H ., S tu ttg a rt.
B aum w o lle  A k tien -G ese llscha ft, B e r l in .*
Betriebsges. P flanzung  „A m  Ngerengere“  m. b. H „  B e rlin . 
D eutsch-E ng lische O s ta fr ika -K o m p . G. m. b. H „  B erlin . 
D eu tsch-O sta frikan ische  G esellschaft, B erlin .
D eutsch-O sta frikan ische  G um m i-H ande ls- und P lantagen-G esellschaft, 

B e rlin . *
D eutsch-O sta frikan ische  In d u s tr ie - und P lantagen-G esellschaft „S üdkäste “ , 

B e rlin . *
D eutsch-O sta frikan ische  K au tschukgese llschaft, B e r l in .*  
D eu tsch-O sta frikan ische  P lantagen-G esellschaft, B e r l in .*  
D eu tsch-O sta frikan ische  P lantagen- und Bergbau-G esellschaft m. b. H „  Bonn. 
D eutsch-O sta frikan ische  P lantagen- und In d u s tr ie  - G esellschaft m. b. H „  

B erlin . *
D eutsch-O sta frikan ische  Sultan-P lantagen-G ese llscha ft, B e rlin . 
D eu tsch-O sta frikan ische  Zucker-Ges. m. b. H „  B erlin .
Deutsche Agaven-G esellschaft, B e rlin .
Deutsche K au tschuk-P flanzungs-G ese llschaft in  D eu tsch -O sta frika , B e rlin . * 
Deutsche P flanzungs- und H andelsgese llschaft m. b. H „  B erlin .
Deutsche R u fiji-B a um w o ll-G e se llscha ft m. b. H „  B e r l in .*
Deutsche U lugu ru -G ese llscha ft „E m in “  A . G „ H am burg . * 
D oa-P lantagen-G esellscha ft m. b. H „  C harlo ttenbu rg .
East A fr ic a n  Rubber P la n ta tio n  Com pany L td ., London.
H a m bu rg  - D eu tsch-O sta frikan ische  K au tschuk- und B aum w o llp lan tagen- 

G esellschaft m. b. H „  H am burg . *
Hanseatische H andels- und P lantagen-G esellschaft m. b. H „  Tanga. 
H o lländ isch-deu tsche A gaven-G esellschaft m. b. H „  B erlin .
K affeeplantage Sakarre A . G „ B e rlin .
K am na R ubber Estâtes L td „  London .
K au tschukp lan tage  „M o m b o “  G. m. b. H „  A rn s ta d t.*
K au tschukp lan tagen  „P a n g a n i“  A . G., B e rlin . *
K ib a ranga -E sta te , L td ., London. *
K ifu lu  Rubber Estâtes L td ., London.
K ilim an ja ro -P flan zun gs-G ese llsch a ft m. b. H „  B erlin . 
K ilw a -K is iw a n i-P la n ta g e n -G e se llsch a ft m. b. H „  B erlin-Schöneberg. 
K okosnuß-V erw ertungs-G ese llscha ft, Kassel. *
K o lo n ia le  In d u s tr ie - und Plantagen-Ges. m. b. H „  C h a rlo tte n b u rg .*
K u s in i Pflanzungsges. m. b. H „  N ja k is iku .
Le ip z ig e r B aum w o llsp innere i (P flanzungen), Sadani.

A n m e rk u n g :  *  =  Erloschen bzw. in  andere Unternehmungen übergegangen. 
Es sind auch solche Unternehmungen aufgeführt, deren Gründung beabsichtigt war, 
aber bisher n icht erfo lgt ist.
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Lew a R ubber Estates, L td ., London.
L in d i-H a n d e ls - und P flanzungs-G ese llschaft m. b. H ., B erlin . 
L in d i-H in te rla n d -G e se llsch a ft m. b. H ., Coblenz. *
L in d i-K ilin d i-G e s e lls c h a ft m. b. H ., B e rlin .
M abungu P flanzungsgesellschaft m. b. H ., B erlin . 
M afia -P flanzungs-G esellscha ft m. b. H ., F re ibe rg  i. Sa.
M anga -M arim ba  G. m. b. H ., H am burg .
M a n ih o t R ubber P la n ta tio ns  L td ., London.
M auru i-P flanzungs-G ese llscha ft G. m. b. H ., B erlin .
M g o h o ri B aum w o ll-G ese llscha ft m. b. H ., D . O. A .
M kom asi-G ese llschaft E. V ., B e rlin . *
M k u m b i R ubber P lan ta tions  L td ., L o n d o n .*
M linga no -K au tsch uk-P fla nzun g  G. m. b. H ., H am burg . *
M om bo R ubber P la n ta tio n  L td ., London.
M row eka  Rubber Com pany, L td ., London.
M uhesa R ubber P lan ta tions  L td ., London.
N gom bezi-P flanzungs-G ese llschaft m. b. H ., Ngom bezi.
N iuss i Handels- und P lantagen-G esellschaft, B e rlin . *
O s ta fr ika -K o m pan ie , B e rlin .
O sta frika -S isa l-G ese llscha ft, B e rlin .
O sta frikan ische  B ergw erks- und P la n tag en -A k t. Ges., B erlin . 
O sta frikan ischd1 G esellschaft „S üdküste “  G. m. b. H ., B erlin .
O sta frikan ische  K au tschuk-A usfuh r-G ese llscha ft m. b. H ., B e rlin . * 
O sta frikan ische  P alm enpflanzungsgesellschaft m. b. H ., B e rlin . 
O sta frikan ische  P flanzungs-A ktien-G ese llscha ft, B erlin .
O sta frikan ische  P flanzungs-G ese llschaft „ I ls e “ , B e rlin . *
O s ta frikan ische  P lantagen-G esellschaft K ilw a -S ü d land , G. m. b. H ., B e rlin . 
O s ta frikan ische  P lantagen von  Gebr. H enn ings G. m. b. H ., C harlo ttenbu rg . 
Pangani-G esellschaft, B e rlin . *
P e rro t &  Co., K a r l,  Deutsche L in d i-H a n d e ls - und P lantagen-G esellschaft 

m. b. H ., W iesbaden. *
P flanzung  K isw a n i, G. m. b. H ., T a n g a .*
P flanzung K o ro n g o , G. m. b. H ., Tanga.
P flanzung K w am gw e, G. m. b. H . in  K w am gw e, D . O. A .
P flanzung N gom eni, G. m. b. H ., B e rlin .
P flanzung W ilhe lm shöhe, G. m. b. H ., H am burg .
P flanzungs-G ese llschaft K ib a ra nga  in  D . O. A ., (¡1. m. b. H ., B e rlin . * 
Pflanzungsges. N eu-D anz ig  m. b. H ., N e u-D anz ig  bei M anza, Bez. Tanga. 
P flanzungs-G ese llschaft Pugu G. m. b. H ., B e rlin . 
P ingon i-P flanzungs-G ese llschaft m. b. H ., P ingon i.
P lantage K ik o g w e  A k t.  Ges., B e rlin . *
P lantage N dungu, G. m. b. H ., A rn s ta d t i. T h .
P lantage „S onga M anara “ , B e rlin .
P lantagen- u. H ande ls-A ktienges. „K il im a n i-H a m b u rg “ , H am burg . 
Rhein ische H ande'i-P lantagen-G esellschaft, K ö ln  a. Rh.
R u fijy a  P flanzungs-G ese llschaft m. b. H ., H am burg .
Rusegwa P flanzungsgesellschaft m. b. H ., Bremen. 
R uvu ta l-P lan tagen-G ese llscha ft m. b. H ., Daressalam . 
S ig i-P flanzungs-G ese llschaft m. b. H ., Essen a. R.
S isa l-Agaven-G esellschaft, D üsse ldorf.
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Songa P flanzungs-G ese llschaft m. b. H ., C harlo ttenburg .
Strauß, R e inhard , P lantagen- und Handelsges. ni. b. H ., bei L in d i, D . O . A „  

C rim m itschau .
T ropen-P flanze r-G ese llscha ft, Dresden. *
Tubuyu-P flanzungs-G ese llscha ft m. b. H ., Daressalam.

. U sam bara-Kaffeebau-G esellschaft, B erlin .
Usum bw a-C om pagnie, G. m. b. H ., N yem be-B ulungw a.
V e re in ig te  Panganip flanzungen G. m. b. H ., T a n g a .*
V oe rtm a nn  S a ttle r P flanzungen Ges. m. b. H ., L in d i. *
V og tländ ische  In d u s tr ie - und P lantagen-G esellschaft m. b. H ., P lauen i. V . 
W estdeutsche H andels- und P lantagen-G esellschaft, D üsseldorf.
W estfä lische  P flanzungs-G ese llschaft m. b. H ., G üters loh. * 
W est-U sam bara-P lan tagen-G ese llschaft, B e rlin . *
W ilk in s  &  W iese, G. m. b. H ., 'H am burg .

b) Handelsfirmen und Erwerbsgesellschaften.
A fr ic a n  S ilk  C o rpo ra tion  L td ., London.
A fr ic a n a  H andelsgese llschaft m. b. H ., F ra n k fu rt  a. M.
A frika n isch e  Seidengesellschaft m. b. H ., B e rlin . *
A n g lo  G erm an G old  M in in g  and E x p lo ra tio n  Co., Entebbe, B r it .  O. A . *  
Baugesellschaft Dar-es-Salam  G. m. b. H ., B e rlin . 
B aum w ollanbau-G ese llschaft Schuberthof, Z itta u -D . O. A .
B aum w o lle  A ktien -G ese llscha ft, B e r l in .*
Bergbaufe ld  Lu isenfe lde G. m. b. H ., B e r l in .*
Betriebsges. P flanzung  „A m  N gerengere“  m. b. H ., B e rlin .
B rem er O s t-A frika -G e se llscha ft m. b. H ., Bremen.
C e n tra l-A frika n ische  B ergw erks-G esellschaft, B erlin .
C e n tra l-A frika n isch e  Seen-Gesellschaft, B e rlin .
D e u tsch -A frika n isch e  H andels- und Landw irtscha fts -G ese llscha ft. *  
D e u tsch -A frika n isch e  W asserw erke A . G., H am burg .
D eutsch-E ng lische O s ta fr ik a  K om p . G. m. b. H ., B e rlin .
D e u tsch -K o lon ia le  G erb- und F arbsto ff-G ese llscha ft m. b. H „  Feuerbach- 

S tu ttg a rt.
D eutsch-O sta frikan ische  Bank, B e rlin .
D eutsch-O sta frikan ische  Bergbau-G esellschaft. *
D eutsch-O sta frikan ische  G esellschaft, B e rlin .
D eutsch-O sta frikan ische  G lim m e r- und M inenw erke  vo rm . W ilh .  Schwarz, 

M annheim . *
D eutsch-O sta frikan ische  G um m i-H ande ls- und P lantagen-G esellschaft, 

B e rlin . *
D eutsch -O sta frikan ische  In d u s tr ie -  und Plantagen-Ges. „S üdküste “ , B e rlin . * 
D eutsch-O sta frikan ische  K au tschukgese llschaft, B e rlin . * 
D eu tsch -O sta frikan ische  M iss ions-H and lungsges. m. b. H „  Bethel. 
D eutsch-O sta frikan ische  P lantagen- und Bergbau-Ges. m. b. H „  Bonn. 
D eutsch -O sta frikan ische  P lantagen- und Industrie -G es. m. b. H „  B e rlin . *  
D eutsch-O sta frikan ische  Seidenzucht, Gebr. Schoenheit, G. m. b. H „  B e rlin . 
D eu tsch -O sta frikan ische  T ransport-G ese llscha ft m. b. H . *  
D eu tsch-O sta frikan ische  Zeitung, G. m. b. H ., Daressalam.
Deutsche A fr ik a -B a n k , A . G., H am burg . *
Deutsche H o lz-G ese llscha ft fü r  O s ta fr ika , B e rlin .

—  5 —
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Deutsche K o lo n ia lb a n k  A . G. in  L iq u id a tio n , B e rlin . *
Deutsche N yanza S ch iffah rts-G ese llscha ft m. b. H ., S tu ttg a rt-B e rlin . 
Deutsche O s t-A fr ik a -L in ie , H am burg .
Deutsche P flanzungs- und Handelsges. m. b. H ., B erlin . 
D eutsch-O sta frikan ische  Zucker-Ges. m. b. H ., B e rlin .
Deutsche T rope nku ltu r-G ese llsch a ft. *
H a m bu rg -B rem e r A fr ik a -L in ie  A . G., Bremen.
Handelsbank fü r  O s ta fr ika , B e rlin .
Hanseatische H andels- und P lantagen-G esellschaft m. b. H ., Tanga. 
Hanseatische K ilim a n ja ro  Handelsges. m. b. H ., M osch i.
H o lländ isch-deu tsche Agaven-G esellschaft m. b. H ., B erlin .
Ira n g i-S y n d ik a t, B e rlin .
K ilim andscharo-S trauß enzuch t-G ese llscha ft m. b. H . * 
K iro nd a -G o ld m in en -G ese llsch a ft. m. b. H ., B e rlin .
K o lo n ia le  In d u s tr ie - u. P lantagen-Ges. m. b. H ., C h a rlo ttenbu rg . *  
K us in i-P flanzungsges. m. b. H ., N ja k is ik u .
L in d i-H a n d e ls - und P flanzungs-G ese llschaft m. b. H ., B erlin . 
L in d i-H in te rla n d -G e se llsch a ft m. b. H ., Coblenz. *
L ind i-S chü rf-G ese llscha ft m. b. H ., B e rlin . *
M o ro go ro -G lim m e rw e rke  G. m. b. H ., B erlin .
N iuss i H ande ls- u. P lantagen-G esellschaft, B e rlin . *
O sta frikan ische  B ergw erks- u. P la n tag en -A k t. Ges., B erlin .
O sta frikan ische  C eara-K om pagnie A k t.  Ges., B e rlin .
O sta frikan ische  E isenbahn-G esellschaft, B e rlin .
O sta frikan ische  G asthaus-G esellschaft „K a is e rh o f“ , B e rlin .
O sta frikan ische  Handels-G ese llschaft „U le ia “  A . G., B rau nsch w e ig .* 
O sta frikan ische  K au tschuk-A usfuh r-G es. m. b. H ., B e rlin . *
O sta frikan ische  Landgese llschaft m. b. H ., Daressalam.
O sta frikan ische  Ö lfa b rik  G. m. b. H ., B erlin .
Pangani-G esellschaft, B e rlin . *
P e rro t &  Co., K a r l,  Deutsche L in d i-H a n d e ls - u. P lantagen-G esellschaft 

m. b. H ., W iesbaden. *
Pflanzungsges. N eu-D anz ig  m. b. H „  N eu-D anz ig  bei M anza, Bez. Tanga. 
P lantage N dungu, G. m. b. H ., A rn s ta d t.
P lantagen- u. H a nd e ls -A k t. Ges. „K il im a n i-H a m b u rg “ , H am burg . 
S ig i-E xp o rt-G e se llscha ft m. b. H ., B e r l in .*
Strauß, R e inhard , P lantagen- und Handelsges. m. b. H ., bei L in d i, D . O. A „  

C rim m itschau .
T ropen-P flanze r-G ese llscha ft, Dresden. *
U n jam w es i Handels-Ges. m. b. H ., Daressalam. 
U sam bara -Industrie -G ese llscha ft. *
U sam bara -M agazin  G. m. b. H ., B e rlin .
Usam bara P lantagen-V erw ertungs-G es. m. b. H ., H a m b u rg .*
Usegua W egebau- u. T ransport-G es. m. b. H ., Handeni.
U sum bw a-C om pagnie G. m. b. H ., N yem be-B ulungw a.
V ic to r ia  N yanza -G o ld -S ynd ika t (frü h e r U s ind ja -S yn d ika t). *
V og tländ ische  In d u s tr ie -  u. P lantagen-G esellschaft m. b. H „  P lauen i. V . 
W estdeutsche H andels- und P lantagen-G esellschaft, D üsse ldorf.
W ilk in s  &  W iese, G. m. b. H ., H a fnbu rg .
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Kamerun

Kamerun.
a) Pflanzungsunternehmungen.

A frika n isch e  F ruch t-C om pagn ie  m. b. H ., H am burg .
A fr ik a n is c h e  O el-C om pagnie G. m. b. H ., C harlo ttenbu rg . 
B o lifam ba-P flanzung  G. m. b. H ., B e rlin . *
B rem er Tabakbau-Ges. Bakossi m. b. H ., Bremen.
B rem er W es ta frika -G ese llscha ft m. b. H ., Bremen.
B u lu -P flanzung  G. m. b. H ., B e rlin . *
Com pagnie Forestiè re  Sangha-O ubangui, P a ris -B e rlin . 
D ebundscha-P flanzung, B e rlin .
D eu tsch-W esta frikan ische  H andels-G ese llschaft, H am burg .
Deutsche K am erun-G ese llscha ft m. b. H ., H am burg .
Deutsche K au tschuk-A ktien -G ese llscha ft, B erlin .
Deutsche Tabakbau-Ges. K am erun  m. b. H ., F ra n k fu rt a. M . *
„E lä is “  A ktien -G ese llscha ft fü r  P a lm ö lgew innung  und Ö lpa lm enku ltu r, 

B e rlin . *
G esellschaft N o rdw est-K am erun , B e rlin .
Groß - F a rm - und F a k to re i-B e trie b  K am e run -H och la nd  G. m. b. H ., H a m 

burg . *
H a m bu rg -K am e run er Tabakbau-Ges. m. b. H ., H am burg .
H andels- und P lantagen-G esellschaft S üdw est-K am erun, B e r l in .*  
K am erun -H in te rland -G ese llscha ft, B e rlin . *
K am e run -K au tsch uk-K om p . A . G., B erlin .
K am e run  La nd - und P lantagen-G esellschaft in  L iqu ., H am burg . 
K au tschuk-P fla nzu ng  „M e a n ja “  A . G., B e rlin . 
M oliw e -P flanzungs-G ese llscha ft, B erlin .
M o lyko -P fla nzun g , G. m. b. H ., B e r l in .*
T he  N yo n g  Rubber P lan ta tions, L td ., London .
P flanzung „G ün th e r Soppo“ , G. m. b. H . *
P lantage Oechelhausen, Dessau.
P lantagen-G esellschaft S üd-K am erun G. m. b. H „  B e r l in .*
R am ie- und K akao-P lantagen-G ese llscha ft K am erun , B e rlin . * 
S anaga-P flanzungs-Aktienges. K am erun , H am burg . *
S üd-K am erun  K autschuk-G es. m. b. H „  B e rlin .
Tabakbau- und P flanzungs-G ese llschaft „K a m e ru n “  A . G „ Bremen. 
T ik o -P fla n z u n g  G. m. b. H „  L ie g n itz .
V erband  der K am erun - und T ogo-P flanzungen, B e rlin .
W esta frikan isch e  P flanzungs-G ese llschaft „B ib u n d i“ , H am burg . 
W esta frikan isch e  P flanzungs-G ese llschaft „V ic to r ia “ , B e rlin . .

b) Handelsfirmen und Erwerbsgesellschaften.
A fr ik a n is c h e  F ruch t-C om pagn ie  m. b. H „  H am burg .
A fr ik a n is c h e  K om pan ie  A . G „ B e rlin .
B rem er N ordw est-K am erun-G es. m. b. H „  Bremen.
B rem er Tabakbau-G es. Bakossi m. b. H „  Bremen.
B rem er W esta frika -G ese llscha ft m. b. H „  Bremen.
Cam eroon F isheries Com pany o f W est A fr ic a , L td ., London .
Com pagnie Forestiè re  Sangha-O ubangui, P a ris -B e rlin . 
D eu tsch-W esta frikan ische  Bank, B e rlin .
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D eutsch-W esta frikan ische  Handelsgese llschaft, H am burg .
Deutsche Handels-G ese llschaft K am erun , B e r l in .*
Deutsche K am erun-G ese llscha ft m. b. H ., H am burg .
Deutsche K au tschuk-A ktien -G ese llscha ft, B e rlin .
Deutsche Tabakbau-G es. K am e run  m. b. H ., F ra n k fu rt  a. M . *
„E lä is “  A k tie n  - G esellschaft fü r  P a lm ö lgew innung  und Ö lpa lm enku ltu r, 

B e rlin . *
Gesellschaft S üd-K am erun, H am burg .
G esellschaft N o rdw est-K am erun , B e rlin .
G roß -Farm - und F a k to re i-B e trie b  K am e run -H och la nd  G. m. b. H ., H a m 

bu rg . *
H a m bu rg -A frika -G ese llsch a ft, H am burg .
H am burg -K am erun -H ande ls-G es. m. b. H ., Edea.
H ande ls- und P lantagen-G esellschaft S üdw est-K am erun, B e rlin . * 
Handelshaus D uala , G. m. b. H ., B e r lin -S te g litz .*  
Jabassi-Banya-Hande lsgesellschaft m. b. H ., H am burg . 
K am e run -B ergw erks-A k tie n -G ese llsch a ft in  L iq u ., B e r l in .*  
Kam erun-E isenbahn-G ese llschaft, B e rlin .
K am e run -H in te rlan d -G ese llsch a ft, B e rlin . *
K am e run -K au tsch uk-S ynd ika t, H am burg .
K am erun  M in in g  Co., L td ., London .
K am eruner H o lz-G ese llscha ft m. b. H ., B e rlin . *
K am eruner H o lzverw ertungs-G ese llscha ft, D uala. *
K am eruner S ch iffah rtsgese llscha ft, H am burg .
K am eruner Schürfgese llschaft m. b. H ., B e rlin .
Sanaga Handelsgese llschaft m. b. H ., H am burg .
S üd-K am erun Kautschuk-G es. m. b. H ., B e rlin .
S üdkam eruner Lastau tom ob il-G ese llscha ft m. b. H ., K r ib i.
Tabakbau- und  P flanzungs-G ese llschaft „K a m e ru n “  A . G., Bremen. 
W esta frikan isch e  H olzverw ertungs-G es., H am burg . *
W esta frikan isch e  M ah agon i-K om p . m. b. H ., B e r l in .*
W esta frikan isch e  P flanzungs-G ese llschaft „B ib u n d i“ , H am burg . 
W es ta frikan isch e  P flanzungs-G ese llschaft „V ic to r ia “ , B e rlin . 
W ürtte m be rg isch e  K am erun-G ese llscha ft m. b. H ., S tu ttg a rt.

Togo.
a) Pflanzungsunternehmungen.

Agupflanzungsgese llschaft, B e rlin .
P flanzungs-G ese llschaft Kpem e in  T ogo , B e rlin . 
T ogo -P flanzungs-A ktiengese llscha ft, B e rlin .

b) Handelsfirmen und Erwerbsgesellschaften.
B rem er-K o lon ia l-H ande ls -G ese llscha ft vo rm . F. O lo ff &  C o „ A . G „ Bremen. 
D eutsch-W esta frikan ische  Bank, B erlin .
D eutsch -W esta frikan ische  H andels-G ese llschaft, H am burg .
Deutsche Togogese llscha ft, B e rlin .
H o te l-A k tie n -G es. Lom e, Lom e. *
T ogo -B aum w o ll-G ese llscha ft m. b. H „  Lom e.
T ogo-H ande ls-G ese llscha ft m. b. H „  B e rlin . *
T o g o -P a lm ö lw e rk , G. m. b. H ., Lom e.

Kamerun. — Togo.
—  8 —



Deutsch -Südwestafrika.

D eutsch - Süd westafrika.
Handels- und Minen-Gesellschaften, Farmbetriebe.

A d le r-D iam an t-G ese llscha ft m .b . H ., Lü d e ritzb u ch t. * 
A fr ica -M a rm o r-K o lo n ia l-G e se llsch a ft, H am burg .
A llgem e ine  M in e ra l Schürfgese llschaft m. b. H ., Lü d e ritzb u ch t. *
A llgem e ine  Schürfgese llschaft m. b. H . W in d h u k , W in d h u k .
A m eib  E x p lo ra tio n  Com pany L td ., K aps tad t. *
A m e ib  Z inn-Ges. m .b . H ., F a rm  Am eib.
A ng lo -G e rm an  Copper Com pany L td ., London . (D eutsch-englische K u p fe r- 

G esellschaft A . G.) *
A n g lo  Germ an T e rr ito r ie s , L td ., London.
A n g lo  German T in s  L td ., Johannesburg.
„A n g ra s  Juntas“  S chü rf- und Bergbaugesellschaft, Lü de ritzbuch t. *  
A n ichab-D iam an ten-G ese llschaft, Lü de ritzbuch t.
A n n a ta l D iam an t-G ese llscha ft m. b. H ., Lü de ritzbuch t.
A use nk je r La nd - und M inen-G ese llscha ft m. b. H ., B e rlin . 
Bahnfe lder-D iam antges. m. b. H ., Lü de ritzbuch t.
Bassermann, F arm gese llscha ft m. b. H ., L e ip z ig .*
B ergbaugesellschaft N am aqua-G esellschaft m. b. H ., Keetm anshoop. 
B isch o ff-D ia m an ten -S ynd ika t G. m. b. H ., Lü de ritzbuch t.
B öd ike r &  Co., C arl, K om m and itgese llscha ft a. A k tie n , H am burg . 
Börsenhausgesellschaft m. b. H ., L ü d e r itz b u c h t.*
B ohrgese llscha ft m. b. H ., in  G ibeon.
B ürgerliches Brauhaus Keetm anshoop, G. m. b. H ., Keetm anshoop. 
C h a rlo tte n fe ld e r A k tiengese llscha ft, Em den.
Chuos G oldm inengese llschaft m. b. H ., L ü d e r itz b u c h t.*
C o lum bus-D iam an tgese llscha ft m. b. H „  Lü d e ritzb u ch t. *
C onceptionsbucht D iam anten-G es. m. b. H ., Lü de ritzbuch t. 
D am ara land-F arm gese llscha ft m. b. H ., G ernsbach .*
D am ara- und N am aqua-H andels-G esellschaft m. b. H „  H a m b u rg .*  
D am pfbrennere i O sona G. m. b. H ., Osona.
D eu tsch -A frika n isch e  S andste in-W erke, G. m. b. H „  B e rlin . 
D eutsch-E ng lische K up fe r-G ese llscha ft, A . G. (Siehe T he  A n g lo  Germ an 

Copper Comp. L td ., L o n d o n .)*
D eutsch-E ng lische Land-G ese llscha ft, London . (Siehe A ng lo -G e rm an  T e r r i

tories L td .)
D eutsch-S üdw est-A frikan ische  Bergw erksgese llschaft m. b. H ., B e rlin . *  
D eu tsch-S üdw esta frikan ische Genossenschaftsbank, E. G. m. b. H ., W in d h u k . 
Deutsch-Südw est a frikan ische K up fe r-G ese llscha ft G o rob -M inen -S ynd ika t, 

B e rlin .
D eutsch-S üdw esta frikan ische M arm or-G ese llscha ft in  Swakopm und. 
Deutsch-Südwest a frikan ische Straußenzucht, C a rl Hagenbeck, G. m. b. H „  

Swakopm und
D eutsch-S üdw esta frikan ische W a lfa n g  A . Ges., H am burg . 
D eutsch-S üdw esta frikan ische W o llz ü c h te re i G. m. b. H ., B e ilin . 
D eutsch-S üdw esta frikan ische Zeitung, G. m. b. H ., Swakopm und.
Deutsche A fr ik a -B a n k , A . G „ H am burg .
Deutsche B erg- und M inengese llschaft, G. m. b. H ., L ü d e r itz b u c h t.*  
Deutsche D iam anten-G ese llschaft m. b. H „  B erlin .
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Deutsche F arm -G ese llscha ft A . G., D üsseldorf.
Deutsche K o lon ia l-G e se llscha ft fü r  S üdw esta frika , B erlin .
Deutsche K o lon ia lschu le  W in d h u k , G. m. b. H „  W in d h u k .
Deutsche S fraußenzucht-G esellschaft m. b. H „  B e rlin .
Deutsche S üdw esta frika-G ese llschaft m. b. H ., B erlin .
Deutsche W alfang-G es. „S tu rm v o g e l“  m. b. H „  Bremen.
Deutscher D iam an ten-V erband G. m. b. I I . ,  B erlin .
Deutsches D iam an ten -S ynd ika t G. m. b. H „  Lü de ritzbuch t. *
D iam an tfe lde r M eteo r G esellschaft m. b. H „  Lü d e ritzb u ch t. *
D i am antf e lder-V erw ertungsgese ll schaff K on zep tion buch t m. b. IL ,  L ü d e r itz 

bucht.
D iam ant-G ese llscha ft E lisabe thbuch t m. b. H ., L ü d e r itz b u c h t.*  
D iam ant-G ese llscha ft G rille n ta l m. b. H „  Lüde ritzbuch t.
D iam an t-G ese llscha ft H am m onia  m. b. H ., Lü de ritzbuch t. * 
D iam an t-G ese llscha ft Südstern m. b. H „  Lü de ritzbuch t. * 
D iam an t-G ese llscha ft Südwest m. b. H „  L ü d e r itz b u c h t.*  
D iam an t-G ese llscha ft Z ille r ta l m. b. H „  Lü de ritzbuch t. * 
D iam an tm inen-G ese llschaft L ü d e ritzb u ch t m. b. I I .  * 
D iam an tm inen-G ese llschaft P hö n ix  m. b. I I . ,  Lü de ritzbuch t. *  
D iam an t-S chü rf- und M inen-G ese llscha ft Co lm ankoop m. b. H „  L ü d e r itz 

bucht. *
D iam a n t-S yn d ika t „G u te  H o ffn u n g “ , Swakopm und.
D iam anten-A bbau-G ese llschaft (vo rm . C arls ta l u. Z ille r ta l)  m. b. H „  L ü d e r itz 

bucht.
D iam an ten -A ktiengese llscha ft (vo rm . W eiß, de M e illo n  &  Co.), L ü d e r itz 

bucht.
D iam anten-P acht-G ese llscha ft, B e rlin .
D im anten-R egie  des Südw esta frikan ischen Schutzgebietes, B erlin .
D unbeth -V erw ertungs-G ese llscha ft m. b. H „  L ü d e r itz b u c h t.*
E inkau fsve re in  K a r ib ib , e. G. m. b. H „  K a r ib ib . *
E in - und Verkaufsgenossenschaft E. G. m. b. H „  O m aruru . *
E in - und Verkaufsgenossenschaft, E. G. m. b. I I . ,  W ind hu k .
E m ilie n ta l D iam ant-G ese llscha ft m. b. H „  Lü d e ritzb u ch t. * 
E n g lisch -A frika n isch e  Z inngese llscha ft, London.
E rongo -Z inn-G ese llscha ft m. b. H „  A m eib . *
E xze ls io r-D iam antges  eil schaft m. b. H „  L ü d e r itz b u c h t.*
F arm  K ran zbe rg  G. m. b. H ., K a r ib ib .
F a v o r it D iam an tgese llschaft m. b. H „  Lü de ritzbuch t.
Fe lsenke lle re ib rauere i A ktiengese llscha ft W in d h u k .
F le ischkonse rven fab rik  G. m. b. H „  K a rib ib .
Genossenschaft zur V e rw e rtu n g  la n d w irts c h a ftlic h e r Erzeugnisse, 

e. G. m. b. H „  K a rib ib .
G erm an S o u th -W e s t-A fr ica n  D iam ond Investm ent C o„ London . 
G eschäftsste lle der K o lm anskop  D iam ond M ines L td . zu Capstadt, G. m. b. H „  

B e rlin . (Siehe A k te n  K o lm anskop  D iam ond M ines L td ., K apstad t.) 
G ibeon S chürf- und H andelsgese llschaft m. b. H ., B e r l in .*
G lücka u f D iam an t-G ese llscha ft m. b. H „  Lü d e ritzb u ch t. *
G orobm inen A ktiengese llscha ft, B e rlin .
G roo tfo n te in e r F arm -G ese llscha ft m. b. H „  B e rlin .
G ro o tfo n te in e r S p rit-  und M eh lw erke, e. Gen. m. b. H ., G roo tfon te in .



Deutsch - Stidwestaf rika.

G rubenbahngesellschaft Pom ona m. b. H „  Lü de ritzbuch t.
H a m burge r S chü rfsynd ika t G. m. b. H ., H am burg . 
H ansa-D iam ant-G ese llschaft m. b. H ., Lüde ritzbuch t.
H anseatische Land-, M inen - und Handels-G ese llschaft fü r  Deutsch-Südw est

a fr ika , B e rlin . *
Hanseatische M inen-G ese llscha ft (D . K . G.), B erlin .
H e rta ta l D iam ant-G ese llscha ft m. b. H ., Lü de ritzbuch t. *
H o he nzo lle rn  D iam an t-G ese llscha ft m. b. H ., L ü d e r itz b u c h t.*  
H o lla nd sbu ch t-D ia m an tfe lde r-G . m. b. H ., Lü de ritzbuch t. *
H o lo o g  M inen-G ese llscha ft m. b. H ., -Lüde ritzbuch t. *
H o loo ge r Schürf-G esellschaft m. b. H ., H o loog .
H o lsa tia  D iam antgese llschaft m. b. H ., Lü de ritzbuch t.
K a o k o -L a n d - und M inen-G esellschaft, B erlin .
K a r ib ib  D iam ant-G ese llscha ft m. b. H ., Swakopm und. *
K a r ib ib  G oldm inen-G ese llschaft m. b. H ., Lü de ritzbuch t. *
K a r ib ib e r B ergw erks-G . m. b. H ., K a r ib ib .
K a r ib ib e r W asserle itung  E. G. m. b. H ., K a r ib ib . *
K a r ls ta l D iam ant-G ese llscha ft m. b. H ., Lü d e ritzb u ch t. * 
K aukaus ib -D iam ant-G ese llscha ft m. b. H ., L ü d e r itz b u c h t.*
K eetm anshooper Bergbau-G ese llschaft m. b. H ., Keetm anshoop. * 
Keetm anshooper D iam ant-G ese llscha ft m. b. H ., Lü de ritzbuch t. * 
Keetm anshooper K o h le n -S ch ü rf- und M inenges. m. b. H „  Lü de ritzbuch t. 
Keetm anshooper M inensynd ika t, G. m. b. H ., Keetm anshoop. 
K eetm anshooper N am ib  Ges. m. b. H ., K ee tm anshoop .*
K h a n -K u p fe rg ru b e  G esellschaft m. b. H ., D u isbu rg .
K haras E x p lo ra tio n  Com pany, London . *
K ism e t D iam antgese llschaft m. b. H ., Lü de ritzbuch t.
K o h le n syn d ika t Hansa-, G esellschaft m. b. H ., in  Keetm anshoop. * 
K o lm anskop  D iam ond M ines, L td ., K apstad t.
K o lo n ia l-W ir ts c h a ftl ic h e  Gesellschaft m. b. H ., B erlin .
K o lo n ia le  Bergbau-G esellschaft m. b. H ., B erlin .
K om e t-D iam an t-G ese llscha ft m. b. H ., Lü de ritzbuch t. * 
K ubub-D iam an ten-G ese llschaft, K ubub. *
K ububer-M inen -G ese llscha ft m. b. H ., Lü de ritzbuch t. *
K un jasm ine , G. m. b. H ., L ü d e r itz b u c h t.*
La nd w irtscha ftsb ank  fü r  D eutsch-S iidw esta frika , W in d h u k . 
Lüde ritzbuch t-G ese llscha ft L . Scholz &  Co. m. b. H ., B e rlin .
Lü d e ritzb u ch te r Bergbaugesellschaft m. b. H ., Lü de ritzbuch t.
L ü d e ritzb u ch te r E le k tr iz itä tsg e se llsch a ft m. b. H „  Lü de ritzbuch t. 
Lü d e ritzb u ch te r F ischere i-G esellschaft m. b. H ., L ü d e r itz b u c h t.*  
Lü d e ritzb u ch te r K o lo n ia lk o n to r G. m. b. H ., Lü de ritzbuch t.
L ü d e ritzb u ch te r M asch inen -F ab rik  G. m. b. H ., Lü de ritzbuch t.
Lü d e ritzb u ch te r M inenkam m er, Lü de ritzbuch t.
L ü d e ritzb u ch te r Schürf-G esellschaft m. b. H ., Lü de ritzbuch t. *
Mercedes D iam an t-S ynd ika t G. m. b. H ., Lü de ritzbuch t. *
M e rin o  W o llg ro w e rs  Syndicate L td ., London. 
M e rino -W o llsch a fzuch t-G ese llsch a ft D . K . G., B erlin .
„M e rk u r “ , S w akopm under S chü rf- und F inanz-G ese llschaft m. b. H ., S w akop

m und. *
M inen -G ese llscha ft A n ichab  m. b. H ., Lü de ritzbuch t.
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M in e rva  D iam ant-G ese llscha ft m. b. H ., L ü d e r itz b u c h t *
M oeob D iam an tgese llschaft m. b. H ., Lü de ritzbuch t.
M o lke re i Südwest, G. m. b. H ., O tjun du .
N a m a-Land -S chü rf- und G uano-S ynd ika t, G. m. b. H ., B e r l in .*  
N a m ib -D iam an tensynd ika t G. m. b. H „  L ü d e r itz b u c h t.*  
N am ib-S chürf-G ese llscha ft m. b. H ., Swakopm und.
N a u tilu s  D iam antm inen-G ese llschaft m. b. H ., L ü d e r itz b u c h t.*
Neue C a rls ta l-D iam ant-G ese llscha ft m. b. H ., L ü d e r itz b u c h t.*
Neue N a u tilu s  D iam antges. m. b. H ., Lü d e ritzb u ch t.
Neue P hoen ix  D iam an t-G ese llscha ft m. b. H ., L ü d e r itz b u c h t.*
Neue Südw esta frikan ische S iedelungs-G esellschaft m. b. H ., G r. L ic h te r 

felde. *
N o rd fe ld e r B ergbaugesellschaft m. b. H ., Lü de ritzbuch t.
N o rd h u k  D iam ant-G ese llscha ft m. b. H ., Lü d e ritzb u ch t. 
N o rds te rn -D iam an tgese llscha ft m. b. H ., Lü de ritzbuch t.
N o rd s tra n d  D iam an t-G ese llscha ft m. b. H ., L ü d e r itz b u c h t.*
N o r th c lif f  D iam an t-G ese llscha ft m. b. H ., Lü de ritzbuch t.
O ngum a F arm ges.m . b. H ., O kahand ja .
O n ja ti-M in e n -G . m. b. H ., B e rlin .
O r lo f f  D iam antges. m. b. H ., L ü d e ritzb u ch t.
O ta v i E x p lo r in g  Syndicate, L td ., London .
O ta v i M in e n - 'u n d  E isenbahn-G esellschaft, B erlin .
O tjic o n d o  Ges. fü r  S traußenzucht und F a rm be trieb  G. m. b. H ., B e r l in .*  
O tjiz o n g a ti K up fe r-M inen -G ese llscha ft m. b. H ., B e r l in .*
O tjo m ika m b o  Farm ges. fü r  S traußenzucht und Tabakbau m. b. H ., B e rlin . 
O tjo z o n g a ti M in en -S ynd ika t, G. m. b. H ., W in d h u k .
O u tjo e r S chlachtere i-G ese llschaft m. b. H ., O u tjo .
O y s te rc liff D iam an t-G ese llscha ft m. b. H ., Lü de ritzbuch t. 
P abst-D iam antges. m . b. H ., Lü de ritzbuch t.
P om ona-D iam an t-G ese llschaft m. b. H ., Lü d e ritzb u ch t. * 
Pom ona-D iam anten-G ese llschaft, B e rlin .
Pom ona-M inen-G ese llschaft m. b. H ., B e rlin . *
von  Q u itzo w , D iam an t-G ese llscha ft m. b. H ., L ü d e r itz b u c h t.*
Regent D iam ant-G ese llscha ft m. b. H ., I  üderitzbuch t. 
R he in ta l-D iam an tgese llscha ft, Lü d e ritzb u ch t.
Saddle H i l l  D iam antges. G. m. b. H ., Lü d e ritzb u ch t.
Sanavol-G esellschaft m. b. H ., Lü d e ritzb u ch t.
St. F ranz iskus D iam antges. m. b. H ., Lü de ritzbuch t.
Schäferei Nom tsas G. m. b. H ., Dresden.
Schlachtere i-G ese llschaft Keetm anshoop G. m. b. PI., Keetm anshoop. 
Sch lach te re i- und V erw ertungsgese llscha ft m. b. H ., G roo tfon te in . 
S ch le ttw e in  &  Co., G. m. b. H ., B e rlin . *
Schürfgese llschaft Seeheim G. m. b. H ., Seeheim.
S chü rf- und M inengese llschaft C olm anskop, G. m. b. H „  L ü d e ritzb u ch t. 
S chü rf- und M inen-G ese llscha ft „V ic to r ia “  m. b. H ., Lü de ritzbuch t. 
Seehund- u. F ische re i-S ynd ika t, G. m. b. H „  Lü d e ritzb u ch t. * 
S iedelungs-G esellschaft fü r  D eutsch-S üdw esta frika , B e r l in .*
South A fr ic a n  T e rr ito r ie s  L td ., The, London.
South  East A fr ic a  (1910) L td ., London .
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South W es t A fr ic a  Com pany L im ite d , The, Lo nd o n -B e rlin .
Spencer-Bay D iam an t-G ese llscha ft m. b. H ., Lü de ritzbuch t. 
Spencerta l-D iam ant-G es., G. m. b. H ., Swakopm und.
Spes Bona D iam antges. m. b. H ., L ü d e r itz b u c h t.*
S p h in x -M ine n -S yn d ika t G. m. b. H ., B e r l in .*
S tan ley-M inen  G. m. b. H ., B e rlin .
S toerm er &  Denk, G. m. b. H ., W in d h u k .
„S üdw est“ , U nabhängige Z e itun g  fü r  die Interessen des gesamten Schutz

gebietes, G. m. b. H ., W in d h u k .
S üdw est-S chürf-S ynd ika t G. m. b. H ., Swakopm und.
S üdw esta frikan ische B oden-K red it-G ese llscha ft, B e rlin .
Südw esta frikan ische Im m ob ilien -G ese llscha ft m. b. H ., B erlin . 
Südw esta frikan ische Schäferei-G esellschaft, B e rlin .
Südwesta frikan isches M inensynd ika t, F ra n k fu rt  a. M .
Sw akopm under B ankvere in  E. G. m. b. H ., Swakopm und.
Sw akopm under Buchhand lung G. m. b. H ., Swakopm und.
Sw akopm under D iam an t-G ese llscha ft m. b. H ., Lü de ritzbuch t. * 
Sw akopm under Handels-G ese llschaft m. b. H „  B e r l in .*
Sw akopm under Im m o b ilie n  G esellschaft m. b. H ., S w akopm und .* 
Sw akopm under M inen-G ese llscha ft m. b. H ., Swakopm und.
S y lv ia  D iam an t-G ese llscha ft m. b. H ., Lü de ritzbuch t. *
T ie fboh rgese llscha ft O kahand ja  G. m. b. H ., H ü tte n h a in  (D . S. W . A.).
T r ito n  D iam an t-G ese llscha ft m. b. H ., Lü de ritzbuch t.
V e re in ig te  D iam ant-G ese llscha ft „G erm an ia “ , m. b. H ., L ü d e r itz b u c h t.*  
V e re in ig te  D iam an tm inen  A k tiengese llscha ft Lü de ritzbuch t. 
V erw ertungsgenossenschaft E. G. m. b. H ., O kahand ja .
V ie hzu ch tve re in  O u tjo , G. m. b. H „  O u tjo .
Voge lsang D iam an t-G ese llscha ft m. b. H „  Lü de ritzbuch t.
W e s tfa lia  D iam antges. m. b. H „  Lü d e ritzb u ch t. *
W in d h u k e r D iam ant-G ese llscha ft m. b. H „  L ü d e r itz b u c h t.*
W in d h u k e r D ru cke re i G. m. b. H „  W in d h u k .
W in d h u k e r H andelskam m er, W in d h u k .
W in d h u k e r F arm -G ese llscha ft m. b. H „  B e rlin .
W in d h u k e r S chürf-G esellschaft, W in d h u k .
W oerm ann, B rock  Sf Co., H am burg .
W o llscha fzu ch t-S yn d ika t, G. m. b. H „  B erlin .
Z e itungs-V e rlag , G. m. b. H „  Swakopm und.
Z en tra l-D iam an t-G ese llscha ft m. b. H „  L ü d e r itz b u c h t.*

Deutsch-Südwestafrika. — Neu-Guinea und Inselgebiet.

Neu-Guinea und Inselgebiet.
a) Pflanzungsunternehmungen.

B ism arck-A rch ipe l-G ese llscha ft A . G., B e rlin .
D eutsch-A ustra lische  Neu-G uinea-G esellschaft, L im ite d , Brisbane. * 
Deutsche H andels- und P lantagen-G esellschaft der Südsee-Inseln, H am burg . 
F o rsa y th  G esellschaft m. b. H „  H a m b u rg .*
F o rsay th , K irc h n e r &  Co., G. m. b. H „  Rabaul.
H a m burge r Südsee-Pflanzungsgesellschaft m. b. H „  H am burg .



Neu-Guinea und Inselgebiet. — Samoa.
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H am burg ische Südsee-AktiengesellscÜaft, H am burg .
H ernshe im  &  Co., Aktienges., H am burg .
L a b u r G. m. b. H ., Rabaul.
Lond ip -P flanzungs-G ese llscha ft m. b. H „  Rabaul.
M atandeduk-P flanzungs-G esellscha ft m. b. H ., Nam atanai.
Neu Guinea Compagnie, B erlin .
H e in r ic h  R udo lph  W ahlen . G. m. b. H ., H am burg. 
W es t-K a ro linen -G ese llscha ft m. b. H ., H am burg .
Zw ingenberger, C , P flanzungsunternehm en im  B ism a rck -A rch ip e l, Deutsch- 

Neuguinea. *

b) Handelsfirmen und Erwerbsgesellschaften.

B ism arck-A rch ipe l-G ese llscha ft A . G., B e rlin .
B rem er Südsee-Gesellschaft m. b. H ., Bremen.
D eutsch-A ustra lische  Neu-G uinea-G esellschaft, L im ite d , B risb an e .* 
Deutsche H ande ls- und P lantagen-G esellschaft der Südsee-Inseln in  H a m 

burg.
Deutsche Südseephosphat-Aktien-G esellschaft in  Bremen.
F o rsa y th  G esellschaft m. b. H ., H am burg . *
F orsay th , K irc h n e r &  Co., G. m. b. H ., Rabaul.
H a m burge r Südsee-Pflanzungs-Gesellschaft m. b. H ., H am burg . 
H am burg ische Südsee-Aktiengesellschaft, H am burg .
H ernshe im  &  Co., Aktienges., H am burg .
H o lst-S ägew erke G. m. b. H ., Sim psonhafen. *
Ja lu it-G ese llschaft, H am burg .
L a b u r G. m. b. H ., Rabaul.
Lond ip -P flanzungs-G ese llscha ft m. b. H ., Rabaul. 
M atandeduk-P flanzungs-G esellscha ft m. b. H ., N am atanai.
Neu Guinea Com pagnie, B erlin .
Pacific  Phosphate Comp. L td ., London.
H e in r ic h  R udo lph  W ah len  G. m. b. H ., H am burg .

Samoa.
Pflanzungsunternehmungen und Handelsgesellschaften.

Deutsch-Sam oanischer P flanz- und S iedelungs-Verein , E. G. m. b. H ., 
Saluafata.

Deutsche H andels- und P lantagen-G esellschaft der Südsee-Inseln, H am burg . 
Deutsche Sam oa-Gesellschaft, B erlin .
Lesea Pflanzungsges. m. b. H ., A p ia . *
M ag ia  P lantagen-G esellschaft m. b. H ., H am burg .
Safata-Sam oa-G esellschaft, B erlin .
Sam oa-Kautschulc-Com p. A . G., B e rlin .
Sam oa-P lantagen-G esellschaft m. b. H ., Apia.
T iav i-K au tsch ukp fla nzu ng en  auf Samoa, B e rlin . * 
T uvao-P flanzungs-G ese llschaft m. b. H ., B e rlin . *
U p o lu  R ubber and Cacao Estates, L td ., London .



Kiautschou.
Handelsfirmen und Erwerbsgesellschaften.

C arl B öd ike r &  Co., K om m and it-G ese llscha ft auf A k tie n , H am burg . 
D eutsch-A sia tische Bank, B erlin .
Deutsch-Chinesische Seiden-Industrie -G ese llschaft, B erlin . 
D eutsch-O stasia tische Handels-G ese llschaft m. b. H ., B e r l in .*
Deutsche G esellschaft fü r  Bergbau und In d u s tr ie  im  Auslande, B e rlin . *  
Schantung-Bergbau-G ese llschaft, B e rlin . *
Schantung-E isenbahn-G ese llschaft, B erlin .

Kiautschou. — Deutsche Gesellschaften in mehreren deutschen Kolonien.
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Deutsche Gesellschaften,
deren Tätigkeit sich auf mehrere deutsche Kolonien erstreckt.

A fr ic a n  S ilk  C o rpo ra tion  L td ., London .
A frika n isch e  Baum w oll-C om pagn ie , A . G., B erlin .
A frika n isch e  H ande ls-A ktiengese llscha ft, H am burg .
A frika n isch e  Seiden-Gesellschaft, G. m. b. H ., B e rlin . *
A frikan isch es  S tud ien -S ynd ika t, G. m. b. H ., H am burg .
Bank fü r  la n d w irtsch a ftlich e  u. deutsch-ko lon ia le  G ründungen m. b. H ., 

B e rlin . *
B aum w o llcen tra le , G. m. b. H ., B erlin . *
C arl B öd ike r &  Co., K om m and it-G ese llscha ft auf A k tie n , H am burg .
B rem er K o lon ia l-B au m w o ll-G ese llscha ft m. b. H ., Bremen.
C o lon ia lexp o rt A k tiengese llscha ft, B e rlin .
„D ekaw e“ , Deutsche K o lo n ia le  W irtsch a ftsve re in ig u n g , G. m. b. H ., B e rlin . 
D eu tsch-ko lon ia le  K ino-G ese llscha ft m. b. H ., H am burg .
D eutsch-ko lon ia le  Bananen-M ühlen-W erke , G. m. b. H ., M annheim . 
D eutsch-W esta frikan ische  Bank, B erlin .
D eutsch-W esta frikan ische  Handels-G esellschaft, H am burg .
Deutsche F arm -, P lantagen- und Handelsgese llschaft m. b. H ., B e rlin - 

W ilm e rs d o rf.
Deutsche K o lo n ia lb a n k , G. m. b. H ., B e rlin .
Deutsche K o lon ia l-E isen ba hn -B au - und Betriebs-G ese llschaft, B e rlin . 
Deutsche K o lo n ia l-K a p o k -W e rk e  m. b. H ., Rathenow .
Deutsche K o lo n ia l-L a g e re i, B e rlin . *
Deutsche K o lo n ia l-L a n d e rw e rb s - und V erw ertungsgese llscha ft m. b. H ., 

B erlin .
Deutsche K o lo n ia l-  und Handelsbank, G. m. b. H ., B e r l in .*
G esellschaft fü r  K o lo n ia lw e rte  m. b. H ., B e rlin .
H e rzo g lich  S ch lesw ig -H o ls te in ’sche Kakao-G ese llschaft m. b. H ., W andsbek. 
P h ilip p  H o lzm an n  &  Cie., G. m. b. H ., F ra n k fu rt a. M . 
K a u ts c h u k k u ltu r-S y n d ik a t, G. m. b. H ., B e rlin . *
K o lo n ia lb a n k  A . G., B erlin .
W . M ertens &  Co., B erlin .
M kom asi-G ese llschaft, E. V ., B e rlin . *
N ordisches K o lo n ia lk o n to r, G. m. b. H ., H am burg .
S ynd ika t fü r  Ö lpa lm enku ltu r, G. m. b. H „  A lton a -B a h re n fe ld .
Überseeische P flanzungsgesellschaft m. b. H ., B erlin . 
W o llscha fzu ch t-S ynd ika t, G. m. b. H „  B e rlin .
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Deutsche Gesellschaften und Banken im Auslande 
und in fremden Kolonien.

Ä gyp tische  F ru c h t-  und W ald fa rm engese llscha ft, K om m . Ges. auf A k tie n , 
K a iro .

A fr ic a n  S ilk  C o rpo ra tion , L td ., London.
A frika n isch e  Seiden-Gesellschaft, G. m. b. H ., B e r l in .*
A k tiengese llscha ft fü r  P lantagenbetrieb  in  C e n tra l-A m e rika , H am burg . 
A ktien -G ese llscha ft fü r  überseeische Bauunternehm ungen, B e rlin . 
A k tien -G ese llscha ft fü r  Verkehrsw esen, B erlin .
A na to lische  Baum w oll-D am pfpresse-G ese llschaft m. b. H ., D re sde n .* 
A na to lische  E isenbahn-G esellschaft (Société du Chem in de fe r O ttom a n  

d ’A na to lie ), B e rlin .
A na to lische  In d u s tr ie - und Handelsgese llschaft m .b . H ., Dresden. 
A sahan-S ynd ika t, G. m. b. H ., B e rlin .
B aum w o llcen tra le , G. m. b. H ., B e rlin . *
B aum w o lle  A ktien -G ese llscha ft, B e rlin . *
B lum enau-S tiftung , E. V ., B e rlin .
B öd ike r &  Co., C arl, K om m and it-G ese llscha ft auf A k tie n , H am burg . 
D eutsch-A rgen tin ische  Z ucker-P lan tagen-A ktiengese llscha ft C ru z -A lta  in  

H am burg .
B orneo-K au tschuk-C om p. A . G., B e r l in .*
B ras ilian ische  Bank fü r  Deutsch land, A . G., H am burg .
Cacao P lantagen-G esellschaft Puga, A . G., H am burg .
C a lv in ia  (S üdafrika ) S traußfedern-Co. m. b. H ., B erlin .
Carayaca P lantagen-G esellschaft, H am burg .
China E x p o r t- Im p o r t-  und Bank-Com p., H am burg . 
C hoco lä-P lantagen-G esellschaft, A . G „ H am burg . 
Co lum bien-Bananen-G esellschaft m. b. H ., H am burg .
Cam pania R u ra l Brem en A . G., Bremen.
Cam pania S a litre ra  Santa C lara in  L iqu ., B re m e n .* 
Costa-R ica-Bananen-P lantagen, G. m. b. H ., H am burg .
Deutsch-Abessin ische H andelsgese llschaft auf A k tie n , B erlin . 
Deutsch-Abessin ische T ra n s p o rt-  und La ge r-A k tieng ese llsch a ft, B e rlin . 
D eu tsch-A rgen tin ische  La nd - und Indus trie -G ese llscha ft m. b. H ., B e rlin . 
D eutsch-A s ia tische  Bank, B e rlin .
D eutsch-A ustra lische  Handels-G ese llschaft auf A k tie n , B erlin . 
Deutsch-C hinesische E isenbahn-G esellschaft m. b. H ., B e rlin . 
Deutsch-Chinesische M ed iz inschu le  in  Shanghai.
Deutsch-C hinesische S e iden-Industrie -G ese llschaft, B e rlin . 
D eutsch-E ng lische O s ta fr ika -K o m p ., G. m. b. H ., B erlin . 
D eu tsch-K o lum b ische  Schürfgese llschaft m. b. H ., B erlin . 
D eutsch-Levan tin ische  B aum w o ll-G ese llscha ft m. b. H ., Dresden. 
D eutsch-M arokkan ische  G esellschaft, B e rlin .
D eutsch-M exikan ische K om p., A . G., B e r l in .*
D eutsch-O stasia tische Handels-G ese llschaft m .b .H . ,  B e rlin . * 
Deutsch-Überseeische E le k tr iz itä ts -G e se llscha ft, B e rlin .
Deutsche E cuador Cacao-P lantagen- und E xpo rt-G ese llscha ft, A . G., 

H am burg .
Deutsche G esellschaft fü r  Bergbau und In d u s tr ie  im  Auslande, B e r l in .*
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Deutsche M itte lm eer-G ese llscha ft, B e rlin . *
Deutsche O ph ir-M inen -G ese llscha ft m. b. H ., B e rlin . *
Deutsche O rien tbank , A k tiengese llscha ft, B erlin .
Deutsche P a lästina-B ank, B erlin .
Deutsche P a lästina - und O rien t-G ese llscha ft m. b. H ., B e rlin . *
Deutsche Tangan jika -G ese llscha ft m. b. H ., B erlin .
Deutsches O rien t-H an de ls -S ynd ika t, B e rlin .
Deutsches Ü bersee-Syndikat, G. m. b. H ., C harlo ttenburg .
Elsässische A ktien -G ese llscha ft fü r  P lantagen in  B ras ilien , S traßburg. 
Fazenda do Baranco B ranco in  M a tto  Grosso, B ras ilien .
G ese llschaft zu r F ö rde run g  der deutschen A nsied lungen in  Palästina, m. b. H ., 

S tu ttg a rt.
Große Venezuela-E isenbahn-G esellschaft, B e rlin .
G uatem ala P lantagen-G esellschaft, H am burg .
H a m bu rg  C o lum b ien Bananen A ctien -G ese llscha ft, H am burg . 
H am burg -S um atra -H evea, G. m. b. H ., H am burg . *
Hanseatische K o lon isa tions-G ese llscha ft m. b. H ., H am burg .
Hanseatische P lantagen-G esellschaft Guatemala, H am burg . 
K arang-G ese llscha ft m. b. H ., Dresden. *
M ahagon i- und K au tschuk-P lan tage  „D o m p in “ , H am burg . 
M andau-G ese llschaft m. b. H ., B e rlin . *
M a ro k k o  M annesm ann-Com pagnie m. b. H ., H am burg . 
M a ro kko -M in e n syn d ika t m. b. H ., B e rlin . 
M a ro kko -W o llscha fzu ch t-G e se llscha ft m. b. H ., B erlin .
M itte la m erika n ische  P lan tagen-A ktien-G ese llscha ft, H am burg . 
O rien t-C om pagn ie  m. b. H ., B e rlin . *
O suna-Rochela P lantagen-G esellschaft, A . G., H am burg .
P lantage M aria ra , G. m. b. H ., H am burg . *
P lantagen-G esellschaft C lem entina, H am burg .
P lantagen-G esellschaft „C oncep tion “ , H am burg .
Santa C a tharina  E isenbahn-A ktien -G ese llscha ft, B erlin .
Senze Copper M ine, G. m. b. H ., Bremen.
S hongo lo -K oh len-G ese llscha ft m. b. H ., B e rlin .
S iem ens-Schuckertw erke fü r  die L a  P la ta-S taaten, G. m. b. H „  B e rlin . 
Société Com m ercia le B elge-A llem ande du Congo, Brüssel.
Société com m ercia le de l ’Océanie in  H am burg .
Société du Chem in de F e r O ttom a n  d ’A n a to lie  (A na to lische  E isenbahn-G e

se llschaft), B e rlin .
Südam erikanische B oden-A ktien-G ese llscha ft, B e rlin .
Südam erikanische K o lon isa tions-G ese llscha ft, Le ipz ig . *
Südam erikanische La nd - und H ypotheken-G ese llscha ft m. b. H „  B erlin . 
S üdborneo-B ergw erks-A ktien-G ese llscha ft, B erlin .
Süd-Borneo-G esellschaft m. b. H ., B e rlin . *
T ien ts in -B augese llscha ft, T ien ts in .
T o m in i G o ld  S ynd ika t, G. m. b. H „  B e r l in .*
T he  U ppe r E g y p t I r r ig a t io n  Comp. A k tiengese llscha ft, Cairo. 
W esta frikan ische  M ahagoni-C om pagnie m. b. H ., B e r l in .*  
Zam bezia-Bergbaugesellschaft, G. m. b. H „  B e rlin .
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Banken.
Bam berger, L . M ., B erlin .
Bank fü r  la n d w irts c h a ftlic h e  und deutsch-ko lon ia le  G ründungen m. b. H ., 

B e rlin . *
B ras ilian ische  Bank fü r  Deutsch land, A . G., H am burg .
D eutsch-A s ia tische  Bank, B e rlin .
D eutsch-O sta frikan ische  Bank, B erlin .
D eutsch-S üdw esta frikan ische Genossenschaftsbank, E. G. m. b. H ., W in d h u k . 
D eutsch-W esta frikan ische  Bank, B e rlin .
Deutsche A fr ik a -B a n k , H am burg ,
Deutsche K o lo n ia lb a n k  A . G., in  L iqu ., B e r l in .*
Deutsche K o lo n ia lb a n k , G. m. b. H ., B e rlin .
Deutsche K o lo n ia l-  und Handelsbank, G. m. b. H ., B e r l in .*
Deutsche ko lon ia le  Spar-, La nd - und Lom bardbank, L ip p s ta d t. *
Deutsche O rien tbank , A . G., B e rlin .
Deutsche P a lästina -B ank, B e rlin .
Deutsches K o lo n ia lk o n to r, G. m. b. H ., B e rlin -H am b urg .
Em den &  Co., H e in rich , B erlin .
F rank , V ic to r ,  H am burg .
Handelsbank fü r  O s ta fr ika , B e rlin .
H o ng kong  und Shanghai B ank ing  C o rpo ra tion , H ongkong .
K o lo n ia lb a n k  A . G., B e rlin .
La nd w irtsch a ftsb a n k  fü r  D eutsch-S üdw esta frika , W in d h u k .
M arcus &  Co., M ax, B e rlin .
N ord isches K o lo n ia lk o n to r, G. m. b. H ., H am burg .
Schwarz, G o ldschm id t &  Co., B e rlin .
S tandard Bank o f South A fr ic a , L td ., London.
S üdw esta frikan ische B odenkred it-G ese llscha ft, B e rlin .
Sw akopm under B ankvere in , E. G. m. b. H ., Swakopm und.
V o n  der H e y d t’sches K o lo n ia lk o n to r , G. m. b. H ., B e rlin .
W echs ler &  Co., E m il, B erlin .

Eisenbahn- und Verkehrsgesellschaften.
A ktiengese llscha ft fü r  Verkehrsw esen, B e rlin .
A na to lische  E isenbahn-G esellschaft (Société du chem in de Fer O ttom a n  

d ’A na to lie ), B e rlin .
D eutsch-C hinesische E isenbahn-G esellschaft m. b. H „  B e rlin .
Deutsche K o lon ia l-E isen ba hn -B au - und Betriebs-G ese llschaft, B erlin .
Große Venezuela-E isenbahn-G esellschaft, B erlin .
P h ilip p  H o lzm an n  &  Cie., G. m. b. H ., F ra n k fu rt  a. M . 
K am erun-E isenbahn-G ese llschaft, B e rlin .
O sta frikan ische  E isenbahngesellschaft, B erlin .
O ta v i-M in e n - und E isenbahn-G esellschaft, B e rlin .
Santa C hatharina  E isenbahn-A ktien-G ese llscha ft, B erlin . 
Schantung-E isenbahn-G ese llschaft, B e rlin .
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Schiffahrts-Gesellschaften.
Deutsche N yanza-S ch iffah rts-G ese llscha ft m. b. H ., S tu ttg a rt-B e rlin . 
Deutsche O s t-A fr ik a -L in ie , H am burg . 
H a m b u rg -B re m e r-A fr ik a -L in ie , A . G., Bremen.
K am eruner S ch iffah rtsgese llscha ft, H am burg .
W oerm a nn -L in ie , A k tiengese llscha ft, H am burg .

Telegraphen-Gesellschaften und Kabelwerke.
D e utsch -A tlan tische  Te legraphen-G ese llschaft, C ö ln  a. Rh. 
D eutsch-N iederländ ische Telegraphen-G ese llschaft, A . G., Cö ln a. Rh. 
Deutsch-Südam erikanische Telegraphen-G ese llschaft, A . G., Cö ln a. Rh. 
Deutsche K abe lw erke , A . G., B erlin .
Deutsche Südsee-Gesellschaft fü r  drahtlose Te legraph ie , A . G., B e rlin . 
K abe lw erke  R heyd t, A . G., R heydt.
Land - und Seekabelwerke, A . G., Cö ln-N ippes.
N orddeutsche Seekabelwerke, A . G., Nordenham .
O steuropäische Te legraphen-G ese llschaft in  Cöln.

Allgemeines.
Allgem eines über D iam anten.
A llgem eines über K red itw esen  in  den K o lon ien .
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Anwesend: V om  R eichs-K o lon ia lam t Geh. O ber-R egierungsrat 
G e rs tm e y e r ;  Geh. Regierungsrat D r. B u sse ; Regierungs- und Baurat 
R u th e , Stabsveterinär a. D . H a n e k e ; vom  H am burgischen K o lo n ia l
in s titu t Prof. D r. V o ig t ;  vom  Centralverband Deutscher In du s tr ie lle r 
D i.  C u rt H o f f ,  D r. S c h u c h a r t ;  vom  Bund der Industrie llen  E rns t 
Stephan C la u ß ; von der K o lo n ia l-A b te ilu n g  der Deutschen Land
w irtschafts-Gesellschaft D r. H i l lm a n n ;  vom  V ere in  zur W ahrung der 
Interessen der chemischen Industrie  Deutschlands D r. W ie d e m a n n , 
D r. K u r tz e ;  fe rner Exz. F rh r. v. G a y l, General der In fan te rie  z. D ., 
M. d. H ., geschäftsführender Vize-Präsident der Deutschen K o lon ia l- 
gesellschalt; D r. A . G o lf ,  Professor der ko lonia len Landw irtscha ft an 
der U n ive rs itä t Le ipz ig ; R. H a a c k , P rokuris t der L e ipz ige r Baum w oll
sp innere i; K om m erz ienra t Paul H e rz ,  Vors itzender des Verbandes 
der Deutschen Ö lm üh len ; D ip l. - Bergingen ieur J. K u n tz ;  Justizrat
D r. R h o d e ; Geh. Regierungsrat D r. Z a c h e r , D ire k to r im  Ka iserlichen 
Statistischen A m t.

V om  Vorstande: P ro f D r .D o v e ,  s te llv .V o rs itzende r; Geh.Ober- 
Regierungsrat B o r  m a n n ; Paul F u c h s , D ire k to r  der L in d i-K il in d i-  
Gesellschaft m. b. H .; D ire k to r  D r. H in d o r f ;  F r. H u p fe id ,  D ire k to r  
dei Deutschen logogese llscha ft; D ire k to r  C. L a d e w ig ,  Vors itzender 
des\ erbandes der Kam erun- und Togo-Pflanzungen ¡D ire k to r  C.J.L an ge, 
\  o rsitzender des Verbandes D eutsch-O stafrikan ischer Pflanzungen; 
E isenbahndirektor Paul M it te ls ta e d t ;  G enera ld irektor a. D . D r. ing. 
h .c .W .v o n  O e c h e lh a e u s e r ;  B aura tR eh ; Am tsgerich tsra t S ch  w a rz e , 
M. d. R .; J. K . V ie t o r ;  Prof. D r. O. W a r b u rg ;  J. J. W a r n h o l tz ,  
Vorstand der Deutsch - Ostafrikanischen Gesellschaft; Theodor 
W i lc k e n s ;  Geh. Regierungsrat Prof. D r. W o h ltm a n n ,  D ire k to r  des 
Landw irtscha ftlichen  Ins titu ts  der U n ive rs itä t H a lle ; S ch riftfüh re r 
D r. M a tth ie s e n .

Verhandlungen des Vorstandes.
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Allgemeines.

Seine Majestät der K ö n ig  L udw ig  I I I .  von Bayern hat die M it
g liedschaft des K o lon ia l-W irtscha ftlichen  Kom itees übernom m en, die 
der K ö n ig  bereits als P rinzregent innegehabt hat. V on  regierenden 
Fürsten sind außerdem ständige M itg lied e r des Kom itees: d ie  K ön ige  
von Sachsen und W ürttem berg , die Großherzöge von Baden, Hessen, 
Sachsen-W eimar-Eisenach und O ldenburg  sowie der H erzog  von 
A nha lt.

D em  K om itee  sind neuerdings fo lgende körperschaftliche M it 
g lieder beigetreten: Brem er Südsee-Gesellschaft tri. b. H., B rem en— 
Südsee; Com pagnie Forestière Sangha— Oubangui, B e rlin — Kam erun; 
D iam anten-Regie des südwestafrikanischen Schutzgebietes, B e r lin — 
Deutsch-Südwestafrika; Fürsorgevere in fü r deutsche Rückwanderer, 
B e rlin ; G. J. Göschen’sche Verlagsbuchhandlung G. m. b. H ., B e r l in -  
Le ipz ig ; H am burgische Südsee-Aktiengesellschaft, H am burg— Südsee; 
Handelskam m er zu Regensburg; Jungnationallibera ler V e re in  zu 
Le ipz ig ; M agistra t der Stadt A ugsburg ; M eyer K auffm ann-Textil- 
W erke  A.-G., Breslau; Nordisches K o lon ia lkon to r, H am burg ; O st
afrikanische Ö lfa b rik  G. m. b. H ., Tabora, Deutsch-O stafrika; 
Pflanzung Langfuhr, Daressalam, Deutsch-O stafrika; Stadtberger 
H ü tte  A.-G., N iederm arsberg; A lfre d  C. Stürken, H am burg ; Usambara- 
Kaffeebau-Gesellschaft B e rlin — D eutsch-O stafrika; V e re in  zur W ahrung  
gemeinsamer W irtschaftsin teressen der deutschen E lektro techn ik , 
Berlin .

D ie  Zahl der körperschaftlichen M itg lied e r des Kom itees beläuft 
sich zur Z e it au f rund 1120, .und  zwar: 80 Handels-, Handwerks-, 
Gewerbe- und Landw irtschaftskam m ern, 60 Städte, 40 Banken, 
IOO kaufmännische und industrie lle  Körperschaften, w issenschaftliche 
Institu te , 590 Industrie - und Handelsfirm en, 240 ko lon ia le  F irm en, 
Ins titu te  und Vereine, IO Missionen.

Seit der letzten Vorstandssitzung hat das K om itee  zwei herbe 
V e rlus te  zu beklagen durch das H inscheiden seiner langjährigen 
Vorstandsm itg lieder, H e rrn  K om m erz ienra t E m i l  S ta r k ,  D ire k to r 
der Chem nitzer Aktien-S p innere i und V ors itzender der V e re in igung  
Sächsischer Spinnereibesitzer, und des E isenbahndirektors a. D . und 
früheren Reichstagsabgeordneten H e rrn  K a r l  S c h rä d e r . Das 
K om itee  w ird  den Verstorbenen stets ein ehrendes Andenken bewahren.
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Neu gewählt w urde in  den V o rs tand : H e rr  W irk l. Legationsrat 
D r. B o y e , D ire k to r  der Berliner Handelsgesellschaft.

A m  i . A ugust hat w ie a lljäh rlich  die satzungsgemäße M itg lie d e r
versam m lung stattgefunden. D em  Vorstande wurde von der V e r
sammlung Entlastung e rte ilt. D ie  H erren  D ire k to r  C. Ladew ig, 
B erlin , D ire k to r  C. J. Lange, B erlin , und Theodor W ilckens, H am burg, 
wurden als Rechnungsprüfer w iedergewählt.

D e r Vors itzende berich te te  über d ie  Ergebnisse seiner Reise 
nach Deutsch-Ostafrika. D e r B e rich t »Ergebnisse der Deutsch-Ost- 
afrika-Reise 1913 von K a rl Supf« is t inzwischen ve rö ffen tlich t worden.

H e rr  D ire k to r  H up fe id  regte an, die in  der Vorstandssitzung 
vom  5. Dezem ber 1912 beschlossene E insetzung e iner Ö lrohstoff- 
Kom m iss ion  ins W e rk  zu setzen. D ie  Kom m ission  is t inzwischen 
gegründet (vgl. Punkt 7 der Tagesordnung).

Das K om itee  hat seit dem B e rich t Nr. 2, 1912, an folgenden 
Veranstaltungen te ilgenom m en:

12. Dezem ber 1912: Versam m lung der D e leg ierten  des C entra l
verbandes Deutscher Industrie lle r, B erlin . (V e rtre te r: D e r V o r
sitzende K a rl Supf).

10. Februar 1913: S itzung der K om m iss ion  fü r K o lo n ia lp o lit ik  des
Deutschen Landw irtschaftsrats, B erlin .

11. bis 14. Februar: 41. P lenarversam m lung des Deutschen Land
w irtschaftsrats, B e rlin . (V e rtre te r zu beiden Veransta ltungen: 
Paul Fuchs, Geh. Reg.-Rat P rof. D r. Paasche, Prof. D r. Preuß, 
M o ritz  Schanz, der Vorsitzende K a rl Supf, P ro f. D r. W arburg ). 

19. Februar: S itzung der K o lo n ia l-A b te ilu n g  sowie des Ausschusses 
der K o lon ia l-A b te ilun g  der Deutschen Landw irtschafts-G esell
schaft, Berlin . (V e rtre te r: D r. Matthiesen).

26. Februar: O rdentliche  H auptversam m lung des Zentra l-Vere ins fü r 
deutsche B innenschiffahrt, B erlin . (V e rtre te r: Geh. Oberbaurat 
Schmick).

12. M ärz: S itzung des Verbandes D eutsch-O stafrikanischer Pflanzungen,
B erlin . (V e rtre te r: Paul Fuchs).

5. A p r i l :  Besprechung im  Reichsam t des Innern  über E rhöhung 
von Frachtra ten der Deutschen O st-A frika -L in ie . (Vertre ten  
durch  m ehrere interessierte F irm en  als M itg lied e r des 
Kom itees).
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31. Mai, 1. u. 2. Jun i: V . ordentl. Jahresversammlung des Verbandes 
Südwestdeutscher Industrie lle r, F re ibu rg  i. B. (V e rtre te r: 
E rich  Fabarius).

5. bis IO. Jun i: 26. W anderausstellung und H auptversam m lung der 
Deutschen Landw irtschafts-G esellschaft in  Straßburg i. Eis. 
(V e rtre te r: Paul Fuchs).

9. bis 11. Juni: IX . In te rna tiona le r Baum wollkongreß in  Scheveningen, 
(V e rtre te r: M o ritz  Schanz).

15. bis 17. Septem ber: Tagung des Centralverbandes Deutscher 
In du s tr ie lle r in  Le ipz ig . (V e rtre te r: G enera ld irekto r a. D . 
D r. ing. h. c. W . von Oechelhaeuser).

15. O ktober: S itzung des Ausschusses der K o lon ia l-A b te ilun g  der 
Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft. (V ertre ter: D r.Matthiesen).

21. O ktober: S itzung des Arbeitsausschusses fü r das Ko lon ia lhaus 
au f der Deutschen W erkbund-A usste llung, C öln 1914> im  Reichs- 
K o lon ia lam t. (V e rtre te r: D r. Matthiesen).

21. b is 25. O k tober: Erste Jahresversammlung der Deutschen Ge
sellschaft fü r angewandte En tom o log ie  in  W ürzbu rg . (V e rtre te r: 
M o ritz  Schanz).

3. N ovem ber: S itzung des Verbandes Deutsch-O stafrikan ischer 
Pflanzungen, B erlin . (V e rtre te r: Paul Fuchs).

__ 5 _

D er V orsitzende des K o lon ia l-W irtscha ftliche n  Kom itees ist zum 
M itg lie d  der Staatswissenschaftlichen Gesellschaft zu B e rlin  gewählt 
worden.
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i .  Zur Wolluersorgung aus den Kolonien.

A. Der deutsche Wollmarkt.
Über die Lage des deutschen W o llm ark tes  te ilt  H e rr  D r. K u n tz e ,  

Vorstandsm itg lied  der Kam m garnsp innere i S töhr &  Go., A k tien - 
Gesellschaft, Le ipzig-P lagw itz, das Folgende m it:

V o n  der deutschen W o llin d u s tr ie , sowohl der Kam m garn
spinnerei w ie  der W o llw ebere i, w ird  es; allgem ein m it großem Danke 
begrüßt werden, wenn das K o lon ia l-W irtscha ftliche  K om itee  nun 
auch der F ra g e  d e r  W  o l l  V e rs o rg u n g  aus den  d e u ts c h e n  
K o lo n ie n  sein besonderes Interesse zuwendet. M it vo lle r A u f
m erksam keit is t seitens der erwähnten Industrie llen  die ta tk rä ftige  
A n regung  und Pörderung beobachtet w orden, die das K o lon ia l- 
W irtsch a ftlich e  K om itee  d e r  B a u m w o ll f r a g e  in  den deutschen 
K o lon ien  angedeihen ließ. F re ilich  muß zugegeben werden, daß in  
den Kre isen der deutschen B aum w ollindustrie llen  schon v ie l früher 
und allgem einer der W unsch, ja  das Bedürfn is  sich aufdrängte, den 
Versuch zu beginnen, die deutschen K o lon ien  fü r den Anbau  von 
Baum w olle  zu erschließen, als dies h ins ich tlich  der Förderung  der 
Schafzucht in  den Schutzgebieten seitens der W o l l in d u s t r ie l ie n  
der F a ll war und v ie lle ich t noch ist. A b e r wer m it Ach tsam ke it 
die E n tw ick lung  der W o llp ro d u k tio n  in  den heute dafür gegebenen 
Ländern ve rfo lg t, der dürfte  sich n ich t im  unklaren sein, daß die 
W o llp ro d u k tio n  eine zu knappe fü r den W e ltve rb rauch  geworden 
ist, und daß au f ih re  Vergrößerung h inzuw irken eine unabweisbare N o t
w end igke it w ird . Da w ir große Schutzgebiete besitzen, w ie Deutsch- 
Südwestafrika und w ahrschein lich auch T e ile  von Ostafrika, in  denen 
die Voraussetzungen fü r  die Schafzucht e r fü llt zu sein scheinen, so 
is t es b eg re iflich , daß in  den Kre isen der W o llin du s tr ie llen  der Ge
danke freud ig  begrüßt werden w ird , die Frage der W o llschafzucht 
in  den K o lo n ie n  unter der Ä g ide  des K o lon ia l-W irtscha ftliche n  
Kom itees zu studieren und zu fö rdern . A lle rd in gs  w ird  man sich 
a u f eine langsame E n tw ick lung, der s icherlich  v ie lfache Rückschläge 
n ich t erspart werden, gefaßt machen m üssen; d ie  seitherigen V e r 
suche lehren dies schon zur Genüge. U m  daher Enttäuschungen, 
die das Interesse erlahmen lassen könnten, zu verh indern, w ird  ein
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langsames, aber stetiges Vorwärtsschre iten notw endig  sein. Is t im
Anbau von K u ltu rp flanzen  ein Versuch m ißlungen, so sind v ie lle ich t

nur die betreffende Saison und alle in  ih r  aufgewendeten K ap ita lien  
verloren. Jedoch m ißlungene Versuche in  der T ie rzuch t vern ichten 
in  der Regel größere K a p ita lie n  und w erfen den Züchter um m ehr 
als eine Saison zurück, wenn sie ihn  n ich t gar zwingen, m it einer 
o-anz neuen Zuchtm ethode von vo rn  anzufangen.

D ie  schon heute vorhandenen Ansätze der W o llschafzucht 
nam entlich  in  Deutsch-Süd west a frika  sind gewiß erfreu lich . Aus den 
K re isen der deutschen Kam m garnsp inner is t selbst schon H and an
gelegt worden, d ie  Frage praktisch  zu untersuchen und festzustellen, 
ob das südwestafrikanische Schutzgebiet überhaupt fü r die Zucht 
e iner der erwähnten Branche d ienlichen W o lle  geeignet is t und in  
welcher R ichtung die Schafzucht ge le ite t werden muß, um eine 
kam m fähige W o lle  zu produzieren. V o rlä u fig  hat das Unternehm en 
m it zahlre ichen Schw ierigkeiten und Fährnissen zu kämpfen gehabt, 
die indessen die daran interessierten K re ise be i w oh lw o llender U n te r
stützung und einem sachgemäßen Entgegenkom m en auch der Re
g ie rung  n ich t abhalten werden, die Versuche fo rtzu führen, um über 
die dem U nternehm en gestellten Aufgaben ein klares B ild  zu ge 
w innen. — A uch in  den Kre isen des Kam m zughandels und der 
W o llw a ren fab rikan ten  is t das Interesse fü r d ie  ko lon ia le  Schafzucht 
durch finanzie lle B e te iligung  und M ita rbe it an einem Schafzucht
unternehm en in Südwestafrika bekundet worden.

Gerade in  le tz ter Ze it haben sich aber doch zahlreiche 
Fragen aufgedrängt, die n ich t nur das U nternehm en der K am m 
garnspinner oder eine einzelne Farm  überhaupt berühren, sondern 
ebenso w ich tig  fü r jeden anderen großen oder k le inen Schafzüchter 
sind, so daß eine Zentralinstanz sehr verm iß t wurde, die zur Zu
sammenfassung der allgem einen Interessen und zu deren Beratung 
d ien lich  sein könnte. Gerade aus diesem Gesichtspunkte heraus 
würde das K o lon ia l-W irtscha ftliche  K om itee  ein großes V erd ienst 
sich erwerben, e inzugreifen und unter seiner Führung eine Stelle zu 
schaffen, be i der gewisse je w e ilig  auftauchende kragen angemeldet, 
in  den interessierten Kre isen zur Beratung geste llt werden können 
und die überhaupt die Förderung der Schafzucht in  den K o lon ien  
sich zur Aufgabe machen würde. Bei den v ie lfä ltigen  Beziehungen 
und Erfahrungen, die das K o lo n ia l-W irtscha ftliche  K o m ite e  besitzt, 
w ird  es selbst anregend w irken  können, so daß aus der Gesamtheit 
dieser T ä tig ke it e in  großer Nutzen fü r die Schafzüchter w ie fü r die 
bete ilig ten  Industrien  erwachsen könnte.

— 7 —
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367,1 M illionen  M ark 
7 7,2 « «

42,6 « «
42,2 « «

D ie  Bedeutung der h ierbe i in  Frage kom m enden Industrie - und 
andelsinteressen e rhe llt deutlich  aus der H öhe der Handelswerte 

Es betrug im  D urchschn itt der letzten fü n f Jahre (1908 bis i 9 i 2) 
die E in fu h r  nach Deutschland an: •

roher Schafwolle . . . .  
gekäm m ter W o lle  (Kam m zug) 

fe rner die A u s fu h r  von:

roher S c h a f w o l le .......................
gekäm m ter W o lle  (Kam m zug) .

in  der Regel steht S c h a fw o lle  in  der E in fu h r an der v ie rten  
Stelle in  der Rangordnung der W arengattungen, indem  nur noch 

aum wolle, Gerste und W eizen vorangehen. In  den letzten Jahren 
at rohe Schafwolle aber m ehrfach den d ritten  P latz behauptet und 

in  der E in fu h r dem W erte  nach WTeizen übe rho lt; ih r  Im p o rtw e rt 
s te llt im  D urchschn itt der letzten fü n f  Jahre 4,1 °/o des gesamten 
deutschen E in fuhrw ertes dar. -  D ie  W o l lw a r e n  behaupten in  der 
A u s fu h r  m it e inem  W erte  von durchschn ittlich  258,6 M illion en  M ark 
ebenfalls die v ie rte  Stelle nach Maschinen a lle r A r t ,  S teinkohlen und 

aumwo waren. V om  gesamten deutschen A usfuhrw ert umfassen 
sie im  letzten Jahrfün ft durchschn ittlich  3,5 % • In  der E in fu h r  er
reichen W o llw a ren  einen durchschn ittlichen  W e rt von 38,7 M illionen  
M ark. W o l le n g a r n e  end lich  sind in  dem gle ichen Jahrfün ft du rch 
schn ittlich  jä h rlich  im  W erte  von 111,3 M illio n e n  M ark  e in g e fü h r t  
und in  H öhe von 75,2 M illion en  M ark  a u s g e fü h r t  worden. V on  

em gesamten deutschen Spezialhandel (E in- und A usfuhr) der letzten 
tun t Jahre in H öhe von 16,6 M illia rde n  M ark umfassen som it Roh
stoffe, H alb- und Fertig fab rika te  des W ollgewerbes in  der E in fu h r  
594,3 M illion en  M ark, in  der A u s fu h r  418,6 M illion en  M ark, ins
gesamt som it i ,o i M illia rde  M ark  =  6,1 »/ des deutschen aus
wärtigen Handels.

Es sind also gewaltige W erte , m it denen die deutsche W o ll
industrie  in der Beschaffung ihres Rohmaterials .auf das Ausland an
gewiesen is t und anderseits H ande l und Industrie  fü r W o llga rne  und 
W o llw a ren  am internationalen Güteraustausch b e te ilig t sind.

D ie  W o llin d u s tr ie  ist h ins ich tlich  der Beschaffung ihres R oh
stoffes in  gar ke iner wesentlich anderen Lage als die Baum w oll- 
m dustrie, denn die U nterstü tzung, d ie  sie aus der e inheim ischen 

chafzucht erfahrt, is t —  le ide r! —  eine ganz geringfüg ige, durch 
die die A bhäng igke it vom  Auslande in ke iner m erkbaren W eise ge
m ild e rt w ird .
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W ie  in  den übrigen Ländern des europäischen K on tinen ts  m it 
Ausnahm e von Rußland und den Balkanstaaten, so is t auch in  
Deutschland der Rückgang der Schafzucht ein stetiger. Im  K ö n ig 
re ich  Sachsen setzte der Rückgang bereits anfangs der 40 er Jahre 
des vorigen Jahrhunderts e in , nachdem seuchenartig auftretende 
K rankhe iten  die H erden zu dezim ieren begannen und die feine 
sächsische W o lle , die der Schafzucht ihren  R u f und ihre  Bedeutung 
gab, vom  M ark t zu verschwinden anfing. In  Preußen tra t der R ück
gang in  der M itte  der 60er Jahre ein, und fast g le ichze itig  wurde 
auch der Herdenbestand in  Bayern und W ürttem berg  ve rringert.

Es gab in  Deutschland M illion en  Stück Schafe:

A n fang  der 60er Jahre .

1 8 7 3 ..........................................

1 8 8 3 ..................................
1S 9 2 ..................................

1 8 9 7 ..................................
1 9 0 0 ..................................

1 9 0 4 .......................................
1 9 0 7 .......................................
1 9 1 2 ..................................

28.0
25.0 
19,2 
13,6 
16,9
9.7 
7-9
7.7
5.8

D ies s te llt fü r das Reichsgebiet einen Rückgang von 79,3 °/0 
dar, während in einzelnen Bundesstaaten ein Rückgang von über 
90 °/0 seit der höchsten B lü teze it zu konstatieren ist. So hatte das 
K ö n ig re ich  Sachsen um 1840 etwa 670 OOO Schafe, während durch 
die letzte Zählung von 1912 nur noch 5 5 400 Stück e rm itte lt wurden.

Ü ber die Mengen der von der deutschen Landw irtscha ft e r
zeugten W o lle n  liegen nur Schätzungen vor, die unter Zugrunde
legung der Zahl der Schafe und eines durchschn ittlichen  V ließ 
gewichtes gemacht sind, und zwar au f Basis rückengewaschener 
W o lle n . Diese Zahlen sind daher nur von re la tive r Bedeutung.

Sie weisen gegenüber der B lü teze it der deutschen Schafzucht 
in  der M itte  der 60er Jahre fo lgende Veränderungen aus. D ie 
deutsche W o llp ro d u k tio n  be trug :

M itte
1880
1890
1900
1907

der 60er Jahre etwa 350 OOO D oppe lzentner
« 250000  «
« 227 OOO «

165000
« 130 OOO «

Sie dürfte  seitdem auf knapp 100 000 D oppe lzentner gesunken sein. 
W enn  der Rückgang der Menge der erzeugten W o lle  ke in  so



Der deutsche Wollmarkt.

—  i o  —

starker ist w ie jener in  der Schafhaltung selbst, so ist dies darauf 
zurückzuführen, daß besonders seit A n fang  der 70er Jahre auch in  
Deutschland die Kreuzung m it Fleischschafen beständig w eite r um 
sich g re ift. D e r dadurch verm ehrte  Schurertrag an V ließen m it 
gröberer W o lle  aber von größerem V ließgew icht als von fe in 
w olligen  Schafen hat den quantita tiven  Rückgang im  Verg le iche zur 
Abnahm e der T ie rzah l etwas verlangsamt.

D ie  heutige G e s a m te in fu h r  roher und gewaschener W o l le  
zuzüglich der E in fuhrm enge von K a m m z u g , schätzungsweise a u f 
S c h w e iß w o lle  um gerechnet, e rre ich t 250000 bis 260 OOO lo n n e n . 
D ieser Menge gegenüber beträg t die deutsche W o llschu r —  w ieder 
au f Schweißwolle um gerechnet —  nur etwa 5 bis 6 °/0. D e r größere 
T e il der deutschen W o lle  finde t in  der T uch industrie  V erw endung; 
in  der deutschen Kam m garnsp innere i dürfte  die Verw endung 
d e u ts c h e r  W o lle n  kaum 2 °/0 der zur V e ra rbe itung  gelangenden 
W o llm enge  überhaupt betragen.

D ie  intensive Bearbeitung des Bodens in  Deutschland hat die 
Schafhaltung zurückgedrängt und unrentabel gemacht. W e ite r sind 
auch durch die M e lio ra tionen v ie l A u ffo rs tungen  durchgeführt und 
dadurch das W eide land beschränkt worden. Getreidebau und R indv ieh
haltung sind an Stelle der Schafzucht getreten, die den W ettbew erb  m it 
den überseeischen Produktionsgebieten n ich t auszuhalten verm ochte.

Es ist zwar aus Schafzüchterkreisen au f die M ög lich ke it hin- 
Erewiesen worden, au f den Ödländereien in  Deutschland noch etwä 
8 M illionen  Schafe, also knapp das Andertha lb fache mehr, als der 
derzeitige Schafstand beträgt, zu halten. Selbst die praktische. D u rch 
füh rba rke it dieser Annahm e vorausgesetzt, so würde auch dam it d ie 
A bhäng igke it der deutschen W o llin d u s tr ie  von den ausländischen 
W o llm ä rk ten  nur um ein Geringfügiges gem ildert, um so m ehr das 
Bestreben der Schafzüchter besonders au f F le ischproduktion  gerich te t 
ist. Fleisch- und W o llp ro d u k tio n  schließen aber einander aus oder 
doch wenigstens schm älert die Bevorzugung der einen Z uch trich tung  
den E rtrag  des anderen Produktes, nam entlich  auch in  qua lita tiver 
H ins ich t.

Noch in  den 40er Jahren des vo rigen  Jahrhunderts war die 
deutsche W o llw a ren fab rika tion  so wenig entw ickelt, daß sie die im  
Lande selbst erzeugte W o lle  n ich t zu verbrauchen verm ochte. Aus 
dem deutschen Zo llve re in  w urde ein lebhaftes W ollhandelsgeschäft 
m it G roßbritannien betrieben, das zu A n fang  der 40er Jahre solchen 
U m fang  annahm, daß E n g la n d  die H ä lfte  und noch m ehr seiner 
gesamten W o lle in fu h r von Deutschland empfing.
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Bestand in den Jahren 1832 bis 1839 sogar noch eine M ehr

ausfuhr von Wolle im deutschen Zollverein, so schlug dies anfangs 

der 40er Jahre um, indem damals zum ersten Male eine Mehr-; 

ein,fuhr von rund 7000 Doppelzentnern eintrat. Bis heute hat sich 

diese Mehreinfuhr auf 1 M illionen  Doppelzentner gesteigert. 

Umfaßte in den früheren Jahrzehnten dieWollausfuhr aus Deutsch

land auch tatsächlich in der Hauptsache deutsche Wollen, so heute 

fast ganz ausschließlich vorher bei uns eingeführte fremde Wollen, 

Noch im Jahre 1870 erreichte die M ehreinfuhr von W olle nach 

Deutschland, die wir zur Befriedigung unseres Industriebedarfes 

nötig hatten, erst eine viertel Million Doppelzentner, um bereits 

10 Jahre später auf 8 0 0  OOO Doppelzentner anzuschwellen, dann im 

Jahrfünft 1886/1890 die erste Million Doppelzentner und nun — 1912 — 

die zweite Million Doppelzentner zu überschreiten.

In der nachfolgenden Tabelle I gebe ich die Übersicht über 

die Wolleinfuhr und -ausfuhr des Zollvereins bzw. des Deutschen 

Reiches und setze gleichzeitig die durchschnittliche Bevölkerungszahl 

des Gebietes hinzu, zwecks Ermittlung, mit wieviel Deutschland 

pro Kopf der Bevölkerung gerechnet — auf die Einfuhr von Wolle 

aus dem Auslande angewiesen war.

Tabelle I. W o ll-E in fu h r und -Ausfuhr.

Durchschnittliche jährliche
- j- Mehrausfuhr 

E in fuhr ^ Ausfuhr — M ehreinfuhr

ä 100 kg ■

Durch
schnittliche 

Bevölke
rungszahl 
(in 1000)

M ehreinfuhr 
in  K ilo  pro 

K op f der 
Bevölkerung

1832/1839 
1840/1845 
I85 1/1855 
1861/1865 
1871/1875 
1881/1885 
1886/1890 
1891/1895 
1896/19OÖ 
19 01 /1 90 5  
1906/1910 

191 I 
1912

111 909 142 178 •}•• 30 629
79424 72514 — 6910

115 998 47 818 — 68 180

290 494 90015 — 200 489
338 702 1 ro 051 — 228651
922 598 120 496 — 802 102

1 239 028 i n  536 — 1 127 492

1 593 624 91 418 — 1 502 206
1 652 216 90 938 — 1 561 278

1 604 860 107 480 — 1 497 38o
1 810255 142 328 — 1 667 927

1 975 594 141 636 — 1/833958
2 182 783 175 549 — 2 007 234

31 9 5 6  

35 293 
41 <>53 
45 505 
48 001 
5 i 028 
54 620 

, 5 8 6 1 2  

62 863

65 359
66 096

0,21

o,57
0,56

1,76
2,35
2,94
2,86

2,56

2,65

2,80

3,04
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D ie  Ziffern der letzten Spalte geben na tü rlich  n ich t nur den 
E igenverbrauch in  Deutschland an, sondern den a u f den K o p f  der 
Bevö lkerung berechneten B e d a r f  d e r  g e s a m te n  W o l l in d u s t r ie ,  
aus dem dann sowohl der inländische Verbrauch w ie  der E x p o rt 
von w ollenen Garnen und W o llw a ren  bestritten  w ird .

Es e rg ib t sich daraus, daß Deutschland im  ersten Jahrfün ft 
nach 1870 nur rund ein halbes K ilo  p ro  K o p f  der Bevölkerung 
W o lle in fu h r n ö tig  hatte, während 1912 3,04 kg e rre ich t wurden.

Es is t aber w eite r zu beachten, daß H and in  H and m it einer 
Steigerung der M ehre in fuhr von R ohw olle  auch eine solche von 
gekäm m ter W o lle  (K a m m z u g )  geht. Es betrug  näm lich

—  12 —

M e h re in fu h r
im  D urchschn itt der Jahre von Kam m zug

D oppelzentner
1872/1880................................................................ 12300

1881/1890................................................................ 38040

1891/1900. . .................................................. 45 420

1901/1905............................, . . . . 109304

1906/1910................................................................92 335

1 9 1 1  .......................................................................103815

1 9 1 2  .................................................... 1 4 3  9 8 9 .

Rechnet man diese M ehre in fuhr von Kam m zug schätzungsweise 
au f S c h w e iß w o lle  um, so e rg ib t sich fü r 1912 eine Menge von 
etwa 250000 D oppe lzentnern, d ie  notw endig  gewesen wäre, das 
m e h r e in g e fü h r te  Q uantum  Kam m zug zu lie fern . Zäh lt man diese 
Menge der oben ausgewiesenen M e h re in fu h f von Schweißwolle zu, 
so gelangen w ir  zusammen au f rund 3,5 k g  p ro  K o p f  d e r  B e 
v ö lk e r u n g ,  die w ir  unbedingt vom Auslande e in führen müssen, 
um der W o llin d u s tr ie  ih r  nötiges R ohm ateria l zu schaffen.

D ie  in  Deutschland e ingeführten W o lle n  stammen fast aus
schließlich aus den großen W o llp roduktionsgeb ie ten : A u s t r a l ie n ,  
dem L a  P la ta  (A rgen tin ien  und U ruguay) und aus B r i t is c h - S ü d -  
a f r ik a .  D ie  nachstehende Tabelle  ze ig t d ie  Schwankungen, die in 
der E in fuh r zutage getreten sind. Diese Schwankungen erklären 
sich aus der jew e iligen  Preislage, die eine Provenienz im  Verhä ltn is  
zur anderen hatte. Stellen sich die australischen W o lle n  günstiger 
als die Preise etwa e n ts p re c h e n d e r  La P la ta -W o llen , so w ird  in  
e iner solchen Saison die Zu fuh r aus A ustra lien  naturgemäß eine 
gewisse Steigerung erfahren. D ie  Z iffe rn  der 80er Jahre sind n ich t 
ohne weiteres verg le ichbar m it jenen der späteren Zeit. E inerseits 
zählten bis 1888 Bremen und H am burg  als Zollausland, so daß bis
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dahin bei der E in fu h r über diese hauptsächlich in  Betrach t kommenden 
H äfen die Angabe des e igentlichen Ursprungslandes verloren  ging. 
Anderseits w urde der d irekte D am pferverkehr zwischen Deutschland 
und A ustra lien  seit Ende der 8oer Jahre e ingerich te t und erm ög lich te  
eine genauere Anschre ibung der w irk lichen  H e rku n ft der W o llen . 
So is t z. B. die W o lle in fu h r aus Belgien von 29°/0 der gesamten 
deutschen W o lle in fu h r im  Jahre 1886 au f 6 b is 8 %  in  den letzten 
Jahren zurückgegangen, da der T rans itverkehr über An tw erpen  in 
den ausschließlich überseeischen W o lle n  —  dank der d irekten  D am pier- 
verb indungen —  nur noch fü r  gewisse Plätze in  Betracht kom m t.

Im m erh in  ze igt die Tabelle  deutlich  genug —  nam entlich fü r das 
letzte Jahrzehnt— , in  w elcherW eise die dre i großen Produktionsgebiete 
an der L ie fe rung  von W o lle  fü r die deutsche Industrie  b e te ilig t sind.

T a b e lle  II.

H erkunft der E infuhr von W olle  in das deutsche Zollgebiet.

=---------------- In P r o z e n t e n  der deutschen
aus Gesamteinfuhr aus

Jahr
Austra- I Britisch- La Plata- Austra- Britisch- ¡ La  Plata- ins-

lien Südafrika Staaten lien Südafrika j Staaten gesamt

IOOO Kilo

1880 2 067 716 3 504 3 1 5 9

1885 3 >98 — 25 9 l 6 3 — 26 2 9

1890 24 532 8695 28 326 19 7 22 48

1895 63 3 4 3 I I 164 66 040 3 4 6 37 77

19OO 41 537 8 199 62 223 30 6 4 5 81

1905 53 702 17 406 65 207 33 II  , 3 9 83

191O 83 505 22 373 61 905 4 3 11 32 86

1911 7 8 34 3 21 218 66 118 40 I I  3 4 85

1912 90 218 26460 68 269 42 12 31 85

Die Entwicklung, die die Schafzucht in den beiden gromen 

Produktionsgebieten Australien und am La Plata genommen lat, 

ist staunenswert und auch nicht im entferntesten mit der früheren 

Entwicklung der Schafzucht in einem der alten europäischen ro-

duktionsgebiete zu vergle ichen. _ ,,
E rs t 1807 kam die erste Menge von wenig über 100 kg W o lle

von Austra lien nach England. Von dieser Zeit ab nahm die 

australische Schafzucht eine erstaunliche Entwicklung Der Höhe

punkt wurde im Jahre 1892 erreicht mit einem Schatbestände von
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125 M illion en  Stück. D iesem B lü te jahre  der australischen Schafzucht 
fo lg ten  schwere Jahre m it großer vo lls tänd iger D ürre , die den Schaf
bestand innerhalb eines Jahrzehntes a u f 73 M illionen  T ie re  im  Jahre 
1903 zurückwarf. Da h ie rvon  19 M illionen  Schafe au f Neu-Seeland 
entfa llen, so blieben fü r das e igentliche A ustra lien  nur 54 M illionen  
Stück, d. h. eine Ziffer, d ie man erst vo r dem Jahre 1880 in der 
S ta tis tik  der australischen Schafzucht w iederfindet. Setzte seit 1903 
auch w ieder eine günstige Entw ick lungsperiode  ein, so ist doch bis 
heute der Höchstbestand in der australischen Schafhaltung von 1892 
n ich t w ieder e rre ich t worden. Zule tzt is t die A nzah l der Schafe in  
G esam t-Austra lien  —  einschl. Neu-Seeland —  m it 107,6 M illion en  
festgestellt worden, also im m er noch etwa r8 M illionen  Stück von der 
seither erre ichten H öchstziffe r entfernt.

D e r S c h u r e r t r a g  der australischen Schafzucht hat n ich t die 
paralle le E n tw ick lung  w ie die Schafhaltung selbst genommen. D ie  
verstärkte E in füh rung  von Kreuzzuchten und dam it die E rz ie lung  
größerer V ließgew ichte  hat einen Ausgle ich, ja  sogar eine Zunahme 
des Schurertrages nach Ballen bei gesunkener Schafzahl herbeiführen 
können. —  In  den letzten Jahren wurden die Kreuzzuchtw o llen  
(Crossbreds) a u f etwa 30 bis 33%  des gesamten australischen Schur
ertrages geschätzt. A u f  den A uk tionen  in  London umfaßten le tz t
jä h rig  die K reuzzuchtw o llen  sogar die vo lle  H ä lfte  der gesamten 
zum Verkaufe  gestellten australischen W o llen , während sie z. B. 1890 
do rt nur 2 2 %  betrugen und A n fang  der 80er Jahre erst gegen 15% . 
D ie  E n tw ick lu n g  der Schafzucht und W o llp ro d u k tio n  in  A ustra lien  
ist aus nachstehender Tabelle  ersichtlich .
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T a b e l le  I I I .

Schafzucht und W ollproduktion in Australien.

1860 . 

1865 . 

1870 .

1875 •
1880 . 

1885 . 

1890 . 

1892 .

1895 ■ 
1900 .

Zahl der Schafe 
. Ballen 
in  M illionen

Zahl der Schafe 
in  M illionen  fa lle n

■ 20,3 986 467 1905 • • 85,0 1 596000
• 34.3 333 760 1906 • • 94,5 1 865 000
• 49,7 549 264 1907 • • 104,7 2 090 000

62,4 723 763 1908 . . 110,1 2 062 000
■ 64,5 857 000 1909 • • n o ,5 2 288 000

76,1 i 112 602 1910 • • H 5,9 2 435 000
101,9 1 474 588 1911 . . 116,5 2 469 OOO

• 125,0 r 791 261 1912 • ■ 116,7 2 514OOO
. 120,8 
■ 93,6

1 959 811 
1 594 469

1913 • • 107,6 2 248 OOO
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In  den siidam erikaniscben Staaten A r g e n t in ie n  und U r u 
g u a y  setzte planmäßig betriebene Schafzucht sehr v ie l später als in  
A ustra lien  ein. Im  Jahre 1823 wurden M erinos do rt e ingeführt, und 
10 Jahre später konnten gegen 1000 Ballen W o lle  aus Buenos A ires  
e x p o rtie rt werden. D ie  höchste P roduktionsziffe r w urde b isher im  
Jahre 1898 e rre ich t m it 585000 Ballen. Zwar hatte das Jahr 1896 
eine höhere Ballenzahl aufzuweisen, aber die Ballengewichte sind 
«e it 1896 um  etwa 10%  schwerer als früher, so daß das Jahr 1898 
als R ekord jahr zu gelten hat. D ieser K u lm in a tio nsp un k t ist seither 
n ich t w ieder überschritten worden. D ie  in  den 70er Jahren begonnene 
K reuzung  m it englischen Böcken hat derartige  Ausdehnung erfahren, 
daß heute re ich lich  2/g der gesamten H erden aus Kreuzzuchten bestehen.

Ü ber die E n tw ick lung  der W o llp ro d u k tio n  in den La  Plata- 
Staaten u n te rrich te t nachstehende Tabelle.

T a b e l le  IV .
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W ollproduktion der L a  Plata-Staaten (Ballen).
Jahr bzw. 

Saison
A rgen tin ien U ruguay Zusammen

1860 . . . . . :--- — 50 802

1865 ■ • . . . \  — — 161 609

1870 . . . . . ' --- ■ w 231 164

1875 • ■ . . . --- ' — 259479

1880 . . . . . --- — 303 OOO

1885 . . . . . --- — 402 OOO

1889/1S90 . . .  344 000 55 000 399 000

1894/1895 . . .  493 000 90 000 583 OOO

1899/1900 . . . 465 000 85 OOO 550000

1904/1905 . . . 411 000 82 500 493 500
1905/1906 . . . 414000 90 500 504 500

1906/1907 . . . 389000 99 OOO 488 OOO

1907/1908 . . . 427 000 1IOOOO 537000

1908/1909 . . . 438 000 126000 564 OOO

1909/1910 . . . 359 000 123 OOO 482 OOO

1910/1911 . . . 385 000 I 12 OOO 497 000

1911 /1912 . . . 354 000 131 500 485 500

1912/1913 . . . 312 000 121 OOO 433 000

Gerade die E n tw ick lung  der Schafzucht in A ustra lien  und

La  Plata muß in  den Kreisen der W o llin du s tr ie llen  den W unsch 
rege machen, daß ba ldm öglichst in  n e u e n  C re b ie te n  m it der Schaf

zucht eingesetzt werde.
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Gute K enner der a u s t r a l is c h e n  Schafzucht sind der Ü ber
zeugung, daß die w irtschaftlichen  und ku ltu re llen  Zustände des 
australischen Festlandes nur m it e iner schwachen W eite rve rm ehrung  
der H erden in  ih rem  Um fange der letzten Jahre rechnen lassen. 
W enn die australische W o llp ro d u k tio n  im  letzten Jahrzehnt die 
ansehnliche Steigerung um eine M illio n  Ballen erreichen konnte, 
so ist dies das Ergebnis der unausgesetzten Bem ühungen der Schaf
züchter, aus ih ren  Ländereien den denkbar größten E rtrag  heraus
zuwirtschaften, wozu sie übrigens in fo lge  höherer Bodenwerte, höherer 
Löhne und Steuern auch aus p riva tw irtschaftlichen  Gründen genötig t 
worden sind. Ganz wesentlich is t die erwähnte P roduktionsste igerung 
aber durch die im  letzten Jahrzehnt im  g ro ß e n  D u r c h s c h n i t t  
günstigen klim atischen Verhältnisse —  die m it Ausnahme 1911/12 
keine längere D ürreperiode  brachten —  bed ing t worden. W enn die 
Schafzucht nam entlich in  Queensland und dann auch noch im  Zen
trum  und W esten des australischen Festlandes ausdehnungsfähig ist, 
so scheinen aber die K o lon ien  V ik to r ia  und Neu-Süd-Wales, die 
rund 7O°/0 der Schur des australischen K on tinen ts  lie fern , das denk
bar Höchste ih re r E rtragsfäh igke it e rre ich t zu haben. W enn do rt 
auch in  Frage kom m en kann, die Zucht m ehr au f F le isch und dam it 
a u f ein größeres V ließgew icht hin zu rich ten, so w ürde die no t
wendige Folge h iervon, näm lich  die V e rg röberung  der W o lle , gerade 
den Bedürfnissen unserer deutschen K am m garn industrie  wenig ent
sprechen.

W e ite rh in  erweist sich aber auch die A u fte ilu n g  großer austra
lischer Liegenschaften in  kle ine Farmen der Vergrößerung der H erden 
und Zunahme der Schafzucht überhaupt h inderlich . Manche der 
großen bekannten Schafzuchtstationen sind aufgete ilt worden, um den 
Boden besser auszunutzen. D ie  Zahl k le inerer W irtschaftsbe triebe  
w ird  dadurch jä h rlic h  vergrößert, bei denen nun n ich t m ehr die 
Schafzucht, sondern der A c k e rb a u  die Basis des Erwerbes b ilde t. 
Dieses m ehr und m ehr in  allen D is trik te n  betriebene A u fte ilungs
system w ird  regierungsseitig  durch  die Bestrebungen, die E inwanderung 
zu heben, noch besonders gefördert.

D ie  D ü rftig k e it des W eidelandes im  australischen B innenlande, 
die W asserarm ut daselbst, Verkehrsschw ierigkeiten und M angel an 
Zuzug von K o lon is ten  lassen dieses w e it entlegene Zentra lgeb ie t fü r 
Schafzucht größeren Umfanges vo rläu fig  n ich t in  Frage kommen.

W ie  in  A ustra lien  die extensive Schafzuchtw irtschaft do rt 
zurückgedrängt w ird , wo der Pflug einsetzt, so erst rech t am 
L a  P la ta . H ie r  g re ift d ie Ausdehnung des Anbaues von G e tre id e

—  16 —
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und M a is  w eite r und w eiter um sich und engt dam it die Schafzucht 
ein. Ohne die Ausdehnung der Schafzucht in  den südlichsten Te ilen  
A rgen tin iens  wäre der Rückgang der W o llp ro d u k tio n  dieses Landes 
ein noch v ie l stärkerer gewesen. Je m ehr aber dieses an A g r ik u ltu r 
schätzen so reiche Land dem Anbau von Cerealien zugeführt w ird  
und der P flug tie fe r ins Land e indring t, um so m ehr w ird  die Schaf
zucht zurückgedrängt werden, denn noch übera ll hat die Schafzucht
w irtschaft dem Pfluge weichen müssen.

Zu diesen der Zunahme der Schafbestände nachträglichen 
M om enten kom m t w e ite r der sehr große A b g a n g  von Schafen zu 
Schlachtzwecken in  den bedeutenden Schlacht-, Gefrier- und K ü h l
anlagen in  A us tra lien , Neu-Seeland und A rgen tin ien . Es bestehen 
je tz t in  Austra lien  37, in  Neu-Seeland 30 und in  A rgen tin ien  
11 Gefrieranstalten, die 1912 zusammen 679 OOO Tonnen Fleisch 
(Rind- und Schaffleisch) ausführten. V o n  dieser Gesamtausfuhr 
gelangten a lle in  642 OOO Tonnen ( =  94,5 °/0) nach G roßbritannien, 
so daß man also die englischen E in fuh rz iffe rn  von gefrorenen Ham m eln 
und Läm m ern als g ü ltig  fü r die G esam tentw icklung des Handels m it 
gefrorenem  Schaffleisch betrachten kann. —  Es betrug  nun die E in 
fu h r von gefrorenen H am m eln  und Läm m ern in  K ö r p e r n  nach 
G roßbritannien seit Beginn dieses Im portes:
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im Jahre:
aus

Australien
aus

Neu-Seeland
aus

Südamerika
Zusammen

1880 . . 400 — — 400

1885 . . 9 5  0 5 1 492 269 I9 0  571 7 7 7 891

1890 . . 207 984 1 5 3 3  3 9 3 1 196 531 2 948 076

1895 . . • 1 005 503 2 412 331 1 6 3 5  2 3 3 5 053 067

1900 . . 9 4 3  9 2 4 3 157 060 2 3 3 2  837 6 4 3 3 821

1905 • • . 1 368 438 3 7 0 4  566 3 203 210 8 276 214

1910 . . . 4219808 5 4 0 7  4 7 4 3 3 5 3  762 12 981 044

1911 . . . 3612 279 5 222 495 4 125 609 12 960 383

1912 . . . 2 883 4 7 9 5 4 9 5  291 3 630 395

o\c0Ci 165

D ie  Abnahm e im  Jahre 1912, nam entlich  aus Austra lien , ist 
darauf zurückzuführen, daß die D ü rre  vom  Dezember 1911 bis Juni 
1912 in  m ehreren K o lon ien  die Zahl geeigneter fe tte r Schlachttiere 
so reduzierte, daß fü r Schlacht- und Exportzw ecke w esentlich ge
ringere Mengen in  Betracht kamen.

Im  ganzen muß man dam it rechnen, daß der B edarf an Schlacht
tie ren seitens der Gefrieranstalten in  Z ukunft w e ite r sich steigern 
w ird  und daß dam it der Zunahme der f e in w o l l ig e n  Schafe entgegen-

Verhandlungen des Vorstandes. 2
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gew irk t w ird . D e r neue amerikanische Z o llta r if  hat fü r die E in fuh r 
frischen und auch gefrorenen Fleisches Z o l l f r e ih e i t  gewährt, was 
ebenfalls eine w eitere Zunahme der Schlachtungen von Schafen fü r 
dieses sich eröffnende große Absatzgebiet zeitigen w ird .

In  der weiteren Tabelle  V  ist die Erzeugung von W o lle  in  B r i t is c h -  
S ü d a f r ik a  w iedergegeben. H ie r  wurden ungefähr g le ichze itig  w ie 
in  den La  Plata-Staaten Merinoschafe e ingeführt, ohne daß es aber 
so schnell zu einer ähnlichen E n tw ick lung  w ie dort gekommen 
wäre. —  D ie  erstm alig  höchste W o llp ro d u k tio n  w urde am K ap  im  
Jahre 1891 m it rund 320 OOO Ballen e rz ie lt, um dann m it Schwan
kungen bis zum K riege  zwischen England und den Buren-Republiken 
zu fallen. E in ige  Z e it nach diesem K riege  (1904/1905) wurde der 
T ie fp un k t m it 200000 bis 210000  Ballen e rre ich t, also etwa 
n o o o o  Ballen weniger als im  besten Jahre 1891. Seitdem hat die 
südafrikanische Schafzucht aber w ieder große und fast stetige F o r t
schritte  gemacht, so daß sie je tz t au f rund 460 000 Ballen angelangt 
ist und dam it den vo r dem englischen K riege  liegenden Höchstbestand 
w e it überschritten hat. Dieses W o llp roduk tionsgeb ie t is t das einzige 
der großen Erzeugungsgebiete geblieben, in dem noch ausschließlich 
e in  fe inw olliges Schaf gezüchtet w ird .

T a b e lle  V . W o llp ro d u k tio n  in  B rit is c h -S ü d a fr ik a .
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Jahr Ballen Jahr Ballen
1860 . • • • 7 9  231 1900 . . . . 216 858
1865 . . . . 108991 1905 • ■ • . 209 500
1870 . • • • 156550 1906 . . . . 238000
1875 ■ . . . 189 596 1907 . . . . 287 OOO
1880 . • • • 217643 1908 . • ■ ■ 276000
1885 . . . . 187882 1909 . • . . 380000
1890 . . . . 288 106 1910 . - • • 3 7 7  0 0 0
1891 . • • • 321 704 1911 . . . . 376 000
1895 • . . . 268725 1912 . . . . 463 000

D ie  im ganzen ausgezeichneten und hoffnungsvollen F o rtsch ritte
der W o llp ro d u k tio n  am Kap sollten die E rw artung  berech tig t er
scheinen lassen, daß unser südwestafrikanisches Schutzgebiet ähnliche 
Bedingungen fü r die Schafzucht bieten könnte.

D ie  unbefried igende E n tw ick lung  der Schafzucht in  der Gesamt
he it der wollezüchtenden Länder, verg lichen m it der Bevölkerungs
zahl der hauptsächlich wolleverbrauchenden Staaten, geht aus fo lgen
den, e iner englischen S ta tis tik  entnom m enen Z iffe rn  hervor.
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Es betrug :
Zahl der Bevölkerung der A u f je  1000

Im  Durchschnitt Schafe in hauptsächlich wolle Menschen
der Jahre M illionen verbrauchenden kamen

Stück Länder in M illionen Schafe
1895/1899 ....................... 41O 513 799
19OO/19O4 ....................... 384 546 703
1905/1909 ....................... 386 S83 662
1910/1913 . . . . . 409 616 664

Mögen diese Ziffern zu einem wesentlichen T e ile auch au f
Schätzungen beruhen, so is t die daraus hervorgehende Tendenz der 
re la tiven V e rringe rung  der Schafbestände im  V erhä ltn is  zur Zu
nahme der Bevölkerung doch so klar, daß daran n ich t gezw eife lt 
werden kann, daß die E n tw ick lung  der W o llp ro d u k tio n  m it dem ge
ste igerten Verbrauche n ich t m ehr S ch ritt halten kann.

D ies muß um so bedenklicher erscheinen, da die Preisbasis fü r 
Schafwolle seit 1901 durchschn ittlich  w ieder eine Steigerung er
fahren hat und som it diese Preiserhöhungen kein ausreichendes 
stim ulierendes M itte l fü r eine der Bevölkerungszunahme entsprechende 
Ausdehnung der Schafzuchten gewesen sind. Es betrug  näm lich  der 
durchschn ittliche  W e rt eines Ballens W o lle  australischer H e rku n ft 
und vom  K ap:

1871/1875 . . 23^2 Pfd. Sterl. 1891/1895 . 12

1876/1880 . • 18 Vs „ 1896/1900 . • 13
1881/1885 . 2 ,, ,, 1901/1905 . • I 3 V<
1886/1890 . • i 4 Vi » 1906/1912 . . 1 5 7 :

D er Gesamtwert der letzten australischen und Kapschuren —  
also m it Ausnahm e des La Plata — w ird  au f du rchschn ittlich  etwa 
44 M illion en  Pfd. Sterl. geschätzt.

Gerade fü r die in  Deutschland überwiegende H erste llung  fe iner 
(M erino) Kam m garne zu W ebzwecken prägte sich in  den letzten 
Saisons im m er deutlicher die U nzu läng lichke it des Angebotes h ie rfü r 
geeigneter W o lle n  gegenüber der W eltnachfrage aus. W enn im  
vorigen und im  laufenden Jahre die W o llp re ise  tro tz  ungenügender 
Beschäftigung in  der Kam m garnbranche m ehrerer Länder eine 
steigende R ichtung  verfo lgen und au f der hohen Stufe sich halten 
konnten, während die Preise fü r H alb- und Fertig fab rika te  keinen 
entsprechenden Aufsch lag  erzielen konnten, ja  zum T e il einen 
em pfind lichen Rückgang e rlitten , so ist dies ein deutlicher Beweis, 
daß das W o llangebo t selbst fü r den eingeschränkten B edarf kein zu 
re ichliches ist. Erfahrungsgemäß rechnet man in  den Schafzucht
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gebieten nam entlich  in  A ustra lien  — m it period isch  w iederkebren- 
den Zeiten der D ü rre  und alsdann m it der V e rringe rung  der H erden 
und der W o llschur. Es läßt sich n ich t ausdenken, welche Schw ierig
ke iten fü r die W o llin d u s tr ie  der W e lt und insbesondere fü r  die 
Deutschlands und welche H ungerpre ise e in treten würden, wenn über 
A ustra lien  eine ähnliche D ürreperiode w ie 1896/1903 w ieder einmal 
hereinbräche.

Läßt sich daher der Beweis erbringen, daß in  e in igen unserer 
K o lon ien  die Voraussetzungen fü r eine gedeihliche Schafzucht vo r
handen sind, so w ürde dam it n ich t nur den K o lon ien  eine w ertvo lle  
w irtschaftliche  Erwerbsquelle, sondern auch der heim ischen Industrie  
ein unerm eßlich w ertvo lles Zufuhrland fü r das nötige Rohm ateria l 
erschlossen. Je m ehr die Produktionsgebiete von W o lle  ve rte ilt und 
vergrößert werden, um so w eniger is t zu befürchten, daß dann ele
mentare Schädigungen in  einem der großen Produktionsgebie te  von 
ru inöser W irk u n g  fü r die einheim ische Industrie  wären.

W elche Erwerbsinteressen dabei in  Frage komm en, möge noch 
m it e in igen Z iffe rn  belegt werden, fü r die m ir zwar keine exakten 
Unterlagen neuesten D atum s, w oh l aber durchaus brauchbare 
Schätzungen zur V e rfügung  stehen. A lle in  in  der deutschen W o ll
kämm erei und Kam m garnsp innere i werden heute etwa 55 000 Personen 
beschäftigt, an die etwa 45 M illion en  M ark Löhne zur Auszahlung 
gelangen.

D er W e rt der jäh rlichen  P roduktion  dieser Industrie  s te llt sich 
schätzungsweise a u f 425 M illion en  M ark.

H ie rbe i handelt es sich, w ie gesagt, a lle in  nu r um die Erzeugung 
von Kam m garn, während im  g le ichen Maße an der Frage der ko lo 
nia len Schafzucht auch die große W ollW arenfabrika tion  interessiert ist.

Es wäre lebhaft zu wünschen, daß in  allen an dieser Frage 
be te ilig ten  Industriekreisen deren Bedeutung erkannt und die Ge
ne ig the it sich einstellen würde, sie fö rdern  zu helfen. W ie  die 
T ä tig ke it des K o lon ia l-W irtscha ftlichen-K om itees  zugunsten der k o lo 
nialen Baum w olllrage zweife llos das Interesse hieran in  den Kreisen 
der B aum w ollindustrie lien  ge fö rdert hat, so verspreche ich  m ir  von 
einem E in tre ten  des Kom itees auch fü r die Schafzuchtfrage eine große 
A n regung  und E rw eckung des Interesses in  den Kre isen der W o ll-  
industrie llen . Es w ird  dabei fre ilic h  der w ohlw ollenden U nterstützung 
auch der Regierung n ich t en tbehrt werden können. Das Zusammen
w irken a lle r Faktoren wäre nötig , um den G rund fü r eine b re it an
gelegte Schafzucht in  den h ie rfü r geeigneten deutschen Schutz
gebieten zu schaffen.

— 20 —



Der deutsche Wollmarkt.

Ich  komm e zu fo lgenden Ergebnissen:

1. D ie  A bhäng igke it der deutschen W o llin d u s tr ie  — insbesondere 
der Kam m garnsp innere i und dam it naturgemäß auch der Kam m garne 
verarbeitenden W o llw a ren fab rika tion  —  vom  Auslande h ins ich tlich  
der Beschaffung des nötigen Rohmateriales is t eine fast vö llige .

2. D ie  inländische W o llp ro d u k tio n  hat längst aufgehört, ein 
irgendw ie  maßgebender F aktor fü r die W o llve rso rgung  zu sein. D ie  
Bestrebungen, die deutsche Schafzucht w ieder zu größerer B lü te  zu 
bringen, sind vom  Standpunkte der e inheim ischen W o llin d u s tr ie  
gewiß e rfre u lich ; jedoch w ird  ihnen ein E rfo lg  n ich t beschieden sein 
können, da, w ie seither, so erst recht w e ite rh in  m it fo rtschre itender 
In tens itä t der Landw irtschaft die R en tab ilitä t der W o llscha fzuch t 
aufgehoben w ird .

3. W o h l aber würde sich den deutschen Schafzüchtern bei der 
E in füh run g  e iner bre iten  W o llscha fzuch t in  h ie rfü r geeigneten 
deutschen Schutzgebieten ein Absatz fü r Zuchttie re  zur E in rich tung  
von Stammherden und dauernder N ach lie ferung von Zuchtm ateria l 
bieten. U n te r diesem Gesichtspunkt hat die ko lon ia le  Schafzucht
frage auch fü r die deutsche Landw irtscha ft Interesse.

Eine Benachte iligung der d e u ts c h e n  W o llzüch te r durch E in 
fu h r größerer Mengen k o lo n ia le r  W o lle n  is t n ich t zu gewärtigen, 
da die gering füg ige  P roduktion  deutscher W o lle n  bei deren spezi
fischen Eigenschaften im m er ihren guten M a rk t finden w ird .

4. Zu neun Zehntel ist die deutsche W o llin d u s tr ie  au f Austra lien , 
den La Plata-Staaten und B ritisch  Südafrika angewiesen. A ustra lien  
hat den H öhepunkt seines Schafbestandes bereits A n fang  der 90er 
Jahre gehabt und seither nie w ieder erre icht. W enn die australische 
W o llp ro d u k tio n  dem Schurertrage nach seitdem noch gestiegen ist, 
so is t dies zwar einerseits au f intensivere W irtschaftsweise der 
australischen Schafzüchter, anderseits aber in  wesentlichem  Maße 
a u f die Zunahme der Kreuzzuchten und dam it größere V liesgew ichte, 
aber auch V e rgröberung  der W o llq u a litä t zurückzuführen.

D ie  La  Plata-Staaten haben tro tz  g le ich fa lls  bew irk te r A us
dehnung der K reuzzuchten die Ende der 90er Jahre liegende H öchst
p roduktion  n ich t w ieder erzielt.

N u r B ritisch-S üda frika  weist seit Beendigung des Burenkrieges 
eine ziem lich  stetige Zunahme der P roduktion  und zwar fe iner 
W o lle n  auf.

5. Im  ganzen zeigt die W o llp ro d u k tio n  der W e lt eine A b 
nahme im  V e rhä ltn is  zur zunehmenden Bevölkerung in  den haupt
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sächlich W o lle  verbrauchenden Ländern. D ies g il t  im  besonderen 
fü r die fe ineren (M erino) W o llqua litä ten , a u f deren V erarbe itung  die 
deutsche Industrie  in größerem Maße als au f den Verbrauch& von 
Lroßbreds e ingerich te t ist.

6. Diese unbefried igende E n tw ick lu n g  der W o llp ro d u k tio n  Ge
w inn t dadurch an Schärfe, daß sie m it e iner Periode im  ganzen 
w ieder gestiegener W o llp re ise  zusam m enfällt. Daraus muß be
schlossen werden, daß die je tz igen  maßgebenden W o llgeb ie te  m it 
ih re r re la tiven Schurertragsfähigkeit, d. h. im  V erhä ltn is  zu der 
dauernd steigenden Bevölkerung der Länder, die sie m it W o lle  ve r
sorgen müssen, n ich t m ehr S ch ritt halten können.

7' D le  letzten W ollsaisons zeigen, zu welchen w irtschaftlichen 
W idersprüchen diese Lage des W o llm ark tes  führen muß T ro tz  
unbefried igender Beschäftigung der W o llindus trie , teuren Geldstandes 
und zeitweiser po litische r U ns icherhe it konnten die W o llp re ise  sich 
halten und sogar wesentlich steigen, weil d ie Schurerträge kaum 
ausreichen, den eingeschränkten M aschinenbedarf zu befriedD en. 
Geradezu katastrophale Verhältnisse müssen fü r die W o llin d u s tr ie  
e intreten, wenn —  wie periodenweise in  Austra lien  —  in  einem 
H auptgeb ie t durch elementare Ereignisse (D ürre) gewaltige Ausfä lle  
im  Schurertrage erfo lgen würden.

8. Es laßt sich heute noch gar n ich t voraussehen, ob in fo lge  
er seit A n fang  Dezember dieses Jahres in  den V ere in ig ten  Staaten 

von A m erika  e ingeführten Z o llfre ih e it fü r W o lle  ein a llm äh licher 
Rückgang der dortigen, rech t bedeutenden W o llp ro d u k tio n  erfo lgen 
w ird, w ie es von den amerikanischen Züchtern vorausgesagt w ird . 
D e r dann zu erwartende wesentlich verstärkte R ü ckg riff der am erika
nischen W o llin d u s tr ie  a u f die Gebiete, aus denen Deutschland seinen 
B edarf deckt, müßte die Versorgungsfrage fü r unsere Industrie  w eite r 
ungünstig  gestalten.

9- A lle  diese Gründe sprechen zw ingend fü r d ie  unbedingt 
notwendige Vergrößerung der Schafw o llp roduktion. A n  ih r  sind 
W o llhande l und W o llin du s tr ie  (Spinner w ie W eber) und w eiter
nam entlich der Konsum , im  besonderen also auch der A rb e ite r 
interessiert.

IO, W ie  in  der analogen Frage der Baum w ollindustrie , so wäre 
auch fü r die Ausdehnung der ko lonia len Schafzucht eine in terna tiona le  
Fühlungnahm e unter den K o lon ia lm äch ten  gewiß sehr erwünscht. 
N am entlich  F rankre ich  und Spanien könnten in  M arokko v ie l leisten. 
D er M angel an Menschen in  F rankre ich  und besonders auswanderungs-
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lus tiger Personen läßt befürchten, daß dafe fü r  Schafzucht besonders 
geeignete neue m arokkanische K o lon ia lgeb ie t in  dieser R ichtung  un- 
erschlossen b le ib t.

11. D a Deutschland unter seinen Schutzgebieten einige besitzt, 
in  denen die Voraussetzungen, fü r eine ko lon ia le  Schafzucht e rfü llt 
zu sein scheinen, so so llte  m it tun liche r Sch leunigkeit alles getan 
werden, die Grundlagen fü r eine bre ite  ko lon ia le  Schafzucht zu 
schaffen und die schon heute vorhandenen Ansätze zu fördern.

D ie  großen E rfahrungen und Erfo lge, die das K o lo n ia l-W irt
schaftliche K om itee  in  der ko lonia len Baum wollfrage aufzuweisen 
hat, machen es zur geeignetsten Stelle, diese A rbe iten  zusammen
zufassen und an ihnen m itzuhelfen.

12. Zw eckd ien lich  wäre es, wenn das K o lon ia l-W irtscha ftliche  
K om itee  unter seiner Führung eine Kom m iss ion  zur Förderung  der 
W o llscha fzuch t in  den deutschen K o lon ien  b ilden  würde, der unter 
anderem etwa folgende Aufgaben zuzuweisen wären:

1. Austausch der b isher in  der W o llscha fzuch t in  den deutschen 
und anderen K o lon ien  gemachten Erfahrungen.

2. D ie  Besprechung der geeigneten Zuchtrich tung.
3. D e r Bezug von Schafen aus anderen Zuchtgebieten, insbesondere 

die Beschaffung guten Zuchtm ateria ls fü r Stammherden.
4. D ie  Größe der W ollschaffarm en.
5. D ie  von der Regierung e iner Farm  auferlegten Bestockungs

verp flich tungen  und die Bestockungsgrenzen.
6. D ie  Wassererschließungsfrage.
7. D ie  Schaffung von R eservefu tterm itte ln  und von Reserveweide

plätzen fü r dürre  Jahre.
8. D ie  Besprechung der in  den K o lon ien  vorkom m enden K ra n k 

heiten der W ollschafe.
9. D e r E influß der Räudebekäm pfungsm itte l a u f das W o lihaar und 

a u f das W o llscha f selbst.
10. D ie  Besprechung der Regierungs-Verordnungen.
11. D ie  Eisenbahn-Tariffrage.
12. D ie  Schiffahrtstarife, die Hafenabgaben und Landungsgebühren.
13. D ie  Schaffung eines deutschen Marktes fü r die deutsche K o lo n ia l

wolle, v ie lle ich t in  Bremen, sowie die E in füh rung  von See- 
Ausnahm etarifen, um Bremen gegen A n tw erpen  konkurrenz
fähig  zu machen.

14. D ie  Bere itste llung von größeren G e ldm itte ln  im  Reichsetat zur 
Förderung  der ko lonia len W ollschafzucht.
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Der deutsche Wollmarkt.

In  e iner solchen Zentra lste lle  oder Kom m iss ion  müßten ver
tre ten  se in : ,

1. säm tliche in  D eutschland seßhafte ko lon ia le  W o llscha lu n te r
nehmungen, wenn m ög lich  auch d ie jenigen Gesellschaften, die 
in  englischen K o lon ien  W o llscha fzuch t betre iben;

2. d ie  deutsche W o llin du s trie , vo r a llem  die deutschen W o ll
käm m er und Kam m garnsp inner und W o llhänd le r, die als K äufer 
der ko lon ia len  W o lle  in  Frage kom m en, bzw. in  ihren  eigenen 
Betrieben verarbeiten;

3. die deutschen W o llzüch te r des Inlands, wobei in  erster L in ie  
d ie jen igen Personen zur M ita rb e it herangezogen werden möchten, 
die bereits an deutschen ko lon ia len  W ollzucht-G esellschaften 
oder an anderen ausländischen W ollschafunternehm ungen be
te ilig t sind, also auch die ko lon ia len  Bedingungen der W ö lb  
Schafzucht kennen;

4. sonstige ko lon ia le  Sachverständige und D e leg ierte  des K o lon ia l- 
W irtscha ftlichen  Kom itees.

H e rr  Geh. Rat W o h ltm a n n :  Ich  m öchte m ir  zunächst gestatten, 
zu den Ausführungen, die uns vo rh in  als Resolution m itge te ilt worden 
sind, zu bemerken, daß man ihnen durchaus zustimm en kann und 
daß in der T a t d ie Lage des W ollbezuges in  Deutschland eine sehr 
schwierige und obendre in eine sehr gew ichtige ist. D ie  Zahlen, 
welche der H e rr  R eferent angegeben hat, stim m en auch m it der 
neuesten S tatistik überein, d ie  ich soeben fe rtiggeste llt habe, woraus 
sich erg ib t, daß w ir  im  Jahre 1912 fü r 390 M illion en  M ark W o lle  
aus dem Auslande haben beziehen müssen, während unsere eigene 
W o llp ro d u k tio n  kaum 50 M illion en  M ark ausmachen w ird . W enn 
also gesagt w orden is t, daß ungefähr 7/g unseres W ollbedarfes 
aus dem Auslande zu decken sind, so ist das in  der T a t r ich tig .

W as schließlich den A n trag  be trifft, den der H e rr  R eferent zum 
Schluß geste llt hat, daß w ir  im  K o lon ia l-W irtscha ftlichen  K om itee  
diese W o llfra ge  bearbeiten möchten, so m öchte ich  w oh l der E in 
setzung e iner K om m ission  zustimmen. Es wäre alsdann der B e rich t 
der Kom m iss ion  darüber, in  welcher W eise man vorgehen soll, 
abzuwarten.

H e rr  D ire k to r  L a n g e :  Ich  m öchte m ich auch dafür aus
sprechen, eine besondere Kom m iss ion  fü r die Bearbeitung dieser 
Frage einzusetzen. Ich  stehe selbst in einem Unternehm en in  
Deutsch - Südwestafrika, das sich ja  m it der W o llscha fzuch t be-
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schäftig t, und w ir  können w oh l sagen, daß w ir  in  den über IO Jahren, 
in  denen w ir  in  dieser R ichtung  arbeiten, große Schw ierigkeiten zu 
überw inden hatten. W ir  haben unendlich  v ie le  Rückschläge gehabt, 
d ie  insbesondere in  den sanitären Verhältnissen der K o lon ie  be
g ründet s ind, und es w ird  w oh l eine Hauptaufgabe sein, diese 
sanitären Verhältnisse fü r die V iehzucht besser zu klären und zu 
erforschen, dam it die großen Ausfä lle , die in  der W o llschafzucht 
in  D eutsch-Süd westafrika eingetreten sind, behoben werden. Es 
handelt sich n ich t so sehr um die Rasse; darüber is t man au f 
G rund der gemachten E rfahrungen schon z iem lich  im  klaren. Man 
hat ja  im  wesentlichen h ierbe i em pirisch verfahren müssen. A uch  
in  bezug au f die Verbesserung der Zucht durch Zuführung edler 
Böcke hat man schon erhebliche E rfahrungen gemacht. A b e r in 
sanitärer Beziehung is t noch v ie l zu tun, und das is t w oh l eine A u f
gabe, d ie die Kom m ission  eingehend bearbeiten könnte.

B. Die Wollschafzucht in den Kolonien.
Ü ber die W o llscha fzuch t in  den K o lon ien  berich te t H e rr  D r. 

G o lf ,  Professor der ko lonia len Landw irtscha ft an der U nivers itä t 
Le ipz ig , wie fo lg t:

Deutschlands E in fu h r an W o lle  betrug im  Jahre 1911 abzüglich 
der W iederausfuhr 190849 Tonnen im  W erte  von M. 353 334 000. 
R e ich lich  85 Prozent der e ingeführten W o lle  werden von außer
europäischen Ländern gelie fert, von A ustra lien , A rgen tin ien , B ritisch- 
Südafrika, also von Ländern, welche in  ihren  Hauptschafzuchtgebieten 
ähn liche klim atische Verhältn isse besitzen w ie  Deutsch-Südwestafrika. 
W as diese Länder le isten, werden w ir  in  Südwestafrika auch zu leisten 
imstande sein. W ir  sehen fe rner d ie  erm utigenden Anfänge einer 
aufb lühenden W ollscha fzuch t au f der Hochlandssteppe von B ritisch- 
O stafrika — ein A nsporn  fü r uns, das gle iche auch in  unserer ost- 
afrikanischen K o lon ie  zu versuchen. D ie  übrigen deutschen K o lon ien  
kom m en fü r die W o llp ro d u k tio n  w oh l kaum  jem als in  Betracht, m it 
Ausnahme e in ige r hochgelegener Steppenlandschaften von Kam erun. 
Jedenfalls dürfen w ir  die begründete H offnung  hegen, daß die deutsch
ko lon ia le  W o llp ro d u k tio n  einm al imstande sein w ird , einen recht erheb
lichen A n te il des W o llbeda rfs  unserer heim ischen Industrie  zu decken.

1 . D ie bisherige Entw icklung und die Aussichten der W o ll
schafzucht in Deutsch-Südwestafrika: D ie  W o llscha fzuch t is t dazu 
berufen, fü r mindestens die H ä lfte  der Gesamtfläche Südwestafrikas
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der w ichtigste  Betriebszweig der Farm w irtschaft zu werden. Das 
b e tr ifft zunächst den ganzen Süden der K o lon ie , alles Land südlich 
einer etwa von W in d h u k  nach Osten verlaufenden L in ie . Dazu kom m t 
ferner von der nörd lichen H ä lfte  der K o lon ie  der westliche trocknere  
Te il, der im  W esten von der Nam ibwüste und im  Osten von e iner 
L in ie  begrenzt w ird , die von W in d h u k  etwa über W aldau, O m aruru, 
Franzfonte in  bis zum Kunene verläu ft. N ö rd lich  und östlich  des so 
umgrenzten Gebiets w ird  auch in  Z ukunft die R indviehzucht der 
W o llscha fzuch t an Bedeutung überlegen sein, zumal im  dornbusch
reichen Damaralande, w e il h ie r das V lies  der T ie re  auf der W e ide  
von den D ornen arg zerrissen werden würde. A u f  dornenfre iem  
Gelände kann jedoch auch h ier das W o llscha f sehr w o h l gehalten 
werden, w ie die E rfahrung  bereits zeigt, und noch günstiger liegen 
die Verhältnisse im  Bezirke G roo tfon te in . Selbst die m it Dornbusch 
bestandenen Flächen können ohne d irekte  Rodungskosten den W o ll
schafen zugänglich gem acht werden, näm lich  durch m ehrjähriges 
scharfes Beweiden m it Ziegen, indem  letztere die der W o lle  gefähr
lichen unteren Zweige im m er von neuem kahl fressen und durch 
Benagen zum Absterben bringen. Das anscheinende hehlen stark 
salzhaltiger Pflanzen, die man unter dem Namen Brackbusch zu
sammenfaßt, w ird  von manchen als H indern is  fü r das Gedeihen des 
W ollschafes im  Norden der K o lon ie  angesehen, nach meinem 
D afürha lten  n ich t m it Recht, da das W o llsch a f zu seinem W o h l
befinden w eniger Salz benö tig t als das Fettschwanzschaf und 
man das Salzbedürfnis der T ie re  le ich t au f andere W eise be

fried igen kann.
D ie  Anfänge der südwestafrikanischen W o llscha fzuch t reichen 

bis zum Jahre 1891 zurück, in  welchem der bekannte harm er 
H erm ann m it U nterstützung der Ko lon ia lgese llschaft fü r Südwest
a frika  2000 W ollschafe  aus der K apko lon ie  e inführte. Seine H erde 
in  Kubub  wurde allerd ings schon 1893 durch den W itb o ik r ie g  w ieder 
vern ich te t. H erm ann begann 1897 in  Nomtsas von neuem; seinem 
Beispiele fo lg ten bald andere Farm er der Bezirke G ibeon und M alta
höhe, so besonders die Südwestafrikanische Schälereigesellschatt in  
Grab, aber im  letzten großen Aufstande g ing  w iederum  alles zu
grunde. Nach Beendigung des Aufstandes is t die W o llschafzucht 
m it frischem  E ife r w ieder in  A n g r iff  genommen worden, m it dem 
beachtenswerten E rfo lge , daß sich am 1. A p r il  1912 die Zahl der 
W ollschafe  au f 46901 belief. D ie  A us fuh r an W o lle  betrug  fü r 1910 
schon 84627 kg im  W erte  von M. 76 329. g ing  aber fü r 1911 noch einmal 
au l'65  320 kg im  W e rte  von M. 74 172 zurück. W as die V e rte ilun g  der
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Schafe in  der K o lon ie  anbelangt, so en tfä llt von den W ollschafen 
fast die H ä lfte  au f die Bezirke Gibeon und M altahöhe, ihnen 
schließen sich an W indhuk, Rehoboth und Keetmanshoop, während 
die anderen’ Bezirke erst im  weiteren Abstande fo lgen. D iese A r t  
der V e rte ilung  is t keine zufällige, v ie lm ehr werden die genannten 
Bezirke und besonders G ibeon und Maltahöhe w oh l dauernd die 
Führung in  der W o llschafzucht behalten, w e il D ornsträucher und 
K le tte n  fehlen, die die W o lle  m inderw ertig  machen, und w e il h ier 
die W eide  in  der V e re in igung  von zarten weichen Gräsern m it 
b lä tterre ichen Futterbüschen ein ganz vorzügliches F u tte r fü r Schafe 
und Ziegen bietet.

So ll sich die W 'ollschafzucht in  Südwestafrika befried igend 
w eiterentw icke ln, so müssen folgende Punkte strenge Beachtung 
finden: 1. Ausw ahl des geeignetsten W ollschafes, 2. ra tione lle  Zucht 
und H a ltung  der T iere, einschließ lich Schutz gegen Seuchen und 
Krankheiten, 3. Erzeugung einer m arktfähigen, m ög lichst hoch
w ertigen W o lle !

D e r erste P unkt b e tr ifft die A u s w a h l des g e e ig n e ts te n  
W o lls c h a fe s .  Da in  dem W ollschafe  des Nachbarlandes, dem 
Kapm erino, gutes Zuchtm ateria l im  ausreichenden Maße zur V e r
fügung steht, kann und muß die südwestafrikanische W ollschafzucht 
d irek t au f dem M erino aufgebaut werden. F re ilich  leg t der riesige 
Bestand des Landes an Fettschwanzschafen, die o ft kaum noch ab
zusetzen sind, den Gedanken und den W unsch nahe, diese T ie re  
durch fortgesetzte Anpaarung  m it M erinoböcken a llm äh lich  in  W o ll
schafe umzuwandeln. Es muß auch zugegeben werden, daß dieses 
Verfahren  unter zielbewußter züchterischer L e itung  brauchbare E r
gebnisse zeitigen w ird ; denn es liegen h inre ichend Erfahrungen vor, 
daß die W o lle  des Fettschwanzschafes schon nach drei- bis v ie r
m aliger K reuzung m it M erinoböcken, also die W o lle  7/8- und 15/i6 ' 
b lü tig e r M erinos, einen befried igenden Preis erzie lt, so daß sich die 
Zucht schon in  diesem Stadium  der Anpaarung ren tie rt. Llarum 
mögen m it beschränkten M itte ln  arbeitende Farm er ruh ig  so. ver
fahren und ihre  Fettschwanzherde m it M erinos aufkreuzen, aber den 
genügend kap ita lkrä ftigen  Farm er und gar die Gesellschaften dürfte  
in  Südwestafrika nur ein Mangel an Zuchtm ateria l veranlassen, so zu 
handeln, und ein solcher M angel besteht n icht, denn das K apm erino  
is t den dortigen  K lim a-, Boden- und W eideverhältn issen angepaßt 
und is t le ich t und verhältn ism äßig b il l ig  zu beschaffen.

Das im  Kaplande gezüchtete M erino  verdankt ja  auch seine 
Entstehung der Paarung von Fettschwanzschafen m it M erinoböcken,
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indem  man au f d ie w eib liche  Nachzucht im m er w ieder re inb lü tige  
M erinos verwandte. Deshalb schlägt der vom  K apm erino  aus
gehende Züchter im  Grunde genom men denselben W eg  ein w ie 
derjen ige Farm er, der seine H erde von unten an au f dem F e tt
schwanzschafe aufbaut. A b e r wenn w ir  eine H erde Kapm erinos 
nehmen und sie m it deutschen oder australischen Böcken kreuzen, 
so beginnen w ir  doch gle ich in  einem um fünf, zehn oder noch 
m ehr Generationen fortgeschritteneren Stadium  der K reuzung und 
sind som it dem m it Fettschwanzm üttern beginnenden W o llscha f
züchter um zehn bis zwanzig Jahre voraus. Es ist auch w oh l zu 
bedenken, daß es durchaus n ich t g le ichgü ltig  ist, in  welcher Q ua litä t 
die südwestafrikanische W o lle  bei ihrem  Erscheinen au f dem W e lt
m ärkte  a u ftritt. Gerät sie g le ich  von A n fang  an in  den R u f der 
M inde rw ertigke it, so w ird  sie sich fü r  lange Jahre au f schlechten 
Absatz und n iedrige Preise gefaßt machen müssen, auch wenn die 
Q ua litä t inzwischen dann bereits wesentlich besser geworden ist, 
und die guten H erden werden unter dem schlechten Rufe der 
Landeszucht m it  zu le iden haben.

Deshalb hat zur G rundlage fü r die Landeswollschafzucht in 
Südwestafrika das K apm erino  zu dienen. D ie  K apw o lle  steht jedoch  
der australischen und argentinischen W o lle  erheb lich  im  W e rte  nach, 
daher arbe ite t man im  Kaplande selbst energisch an der Verbesse
rung durch Verw endung deutscher, nordam erikanischer und je tz t 
besonders australischer Böcke, und auch dem südwestafrikanischen 
Züchter erwächst d ie Aufgabe, die W o llq u a litä t seiner H erde durch 
E in füh rung  edler Böcke zu verbessern.

W elche der edlen Merinorassen ist nun die geeignetste fü r 
Südwestafrika, zunächst zur Vered lung  des Kapm erino, dann aber 
auch zur Reinzucht? D ie  Frage is t n ich t so ganz einfach zu beant
worten. In  Südafrika bevorzugt man a u f G rund lang jähriger E rfah 
rungen fü r das Grasfeld im  Osten m it günstigeren Regenverhältnissen 
und d ichtem  Pflanzenbestande ein m ittelgroßes Schaf m it  einem 
dichten schweren V lies  von fe iner W o lle , w ie es dem Tasmanischen 
T yp  en tsp rich t; dagegen zieht man fü r die K aroo  m it ih rem  heißen 
trockenen K lim a  und ihrem  spärlicheren, aber nährstoffreichen 
Pflanzenbestande ein großes Schaf m it einer m ittle ren  W o llq u a litä t 
und m ittle rem  V liesgew ich te  vor, also zum Beispie l das A u s tra l
m erino m it R am bouille tcharakter. Dem entsprechend hätten w ir  in 
Deutsch-Südwestafrika fü r  d ie Grasflächen des Nordens das deutsche 
T uchw o llscha f zu wählen, fü r die Steppenweide des Südens aber das 
deutsche, australische oder afrikanische Kam m w ollschaf.
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Da die e ingeführten Kapm erinos vorw iegend in  den Karoo- 
gegenden aufgekauft wurden, treffen w ir  denn auch tatsächlich in 
den Hauptschafzuchtgebieten Südwestafrikas in  w e it überwiegendem 
Maße Kam m wollschafe, afrikanische Ram bouillets, an. Ob es nun 
aber fü r alle Gegenden südlich  von W in d h u k  rich tig  ist, bei der 
W e ite rzuch t und V e red lung  am K am m w o lltyp  festzuhalten, muß sehr 
bezw eife lt werden. D ie  Kam m w ollschafe m it ih rem  großen massigen 
K ö rpe r, die sowohl au f W o lle  als auch au f F leisch gezüchtet sind, 
verlangen schon unter deutschen Verhältn issen ausgesuchte W eide. 
In  Südwestafrika zeigen selbst die besten W e iden einen lückenhaften 
Bestand, die T ie re  müssen täg lich  große Strecken durchlaufen, um 
sich satt zu fressen, auch is t der W eg  zur Wasserstelle häufig recht 
w eit. D arum  brauchen w ir au f den Farm en m it weniger günstigen 
W eide- und W asserverhältnissen ein anspruchsloses, bewegliches 
T ie r, welches im  allgem einen ohne B e ifü tte rung  auskom m t und 
große Anstrengungen zu ertragen im stande ist. Solche T ie re  finden 
w ir  in  den Tuchw oll-L ie fe ran ten, den kle inen edlen E lektora ls und 
Negrettis. D ie  S toffwolle  lie fernden Herden nehmen eine M itte l
ste llung ein. D e r V o rzug  der besseren F leischerzeugung durch die 
R am bouillets fä llt  fü r Südwestafrika n ich t wesentlich ins Gewicht, 
es kom m t vo rläu fig  led ig lich  a u f einen m ög lichst hohen Gewinn aus 
der W o lle  an.

W enn von mancher Seite gegen die E in füh rung  deutscher 
M erinos und zugunsten derjen igen australischer H e rku n ft betont 
w ird , daß die deutschen im  Gegensatz zu le tzteren unter ganz ab
weichende Verhältnisse versetzt werden, so is t zwar zuzugeben, daß 
die e ingeführten T ie re  erst eine Periode der A kk lim a tis ie ru ng  zu 
überstehen haben, die ihnen der verständnisvolle  Züchter aber sehr 
e rle ich tern  kann. A uch  handelt es sich doch in  der Regel nur um 
Böcke, denen man ohnehin eine besondere W artung  und Pflege an
gedeihen läßt. Ferner ist darauf hinzuweisen, daß ein ige deutsche 
Stammschäfereien in  der K o lon ie  selbst re in b liit ig e  M utterherden 
s ta tion ie rt haben, so daß die künftigen  Zuchtböcke im  Lande selbst 
geboren werden und aufwachsen.

D ie  E in füh rung  ganzer H erden aus Deutschland stößt a lle r
d ings an f erhebliche Schw ierigkeiten in  der A kk lim a tisa tion , und 
wenn ein kap ita lkrä ftiges Unternehm en n ich t vom  K apm erino, sondern 
von einem Schafe m it besserer W o llq u a litä t ausgehen w ill, so ist 
dem der Im p o rt australischer Schafe durchaus anzuraten, n ich t 
nur deshalb, w e il sich das A ustra lm erino  in  Südwestafrika schnell 
akklim atis ieren w ird , sondern auch, w e il man in  A ustra lien
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größere ausgeglichene H erden v ie l le ich ter aufkaufen kann als in 
Deutschland.

Sodann Z u c h t  u n d  H a l tu n g :  Vorbed ingung  fü r einen e rfo lg 
reichen Schäfereibetrieb ist die zweckmäßige Anlage und E in rich tung  
der Farm ; in  erster L in ie  muß neben einer den Schafen zusagenden 
W eide gutes und re ichliches Trinkw asser vorhanden sein. D a die 
H erde täg lich  einmal zur W asserstelle zurückkehren muß, kann von 
ein und derselben Tränkanlage aus nur im  U m kre ise von 6 bis 8 km  
geweidet werden. Das ganze? W e ide fe ld  ist daher in  Schläge e in 
zuteilen, deren jeder seine Wasserstelle besitzen muß. Müssen die 
Schafe dursten, so le ide t dadurch n ich t nur die Gesundheit der 
T iere , sondern auch die Güte der W o lle .

D e r W e idebedarf is t be träch tlich  und e rhöh t sich noch deshalb 
wesentlich, w e il fü r die T rocken jahre  ein Reserveweidefeld vorhanden 
sein muß. Man rechnet darum in  den Bezirken Gibeon, Maltahöhe, 
Keetmanshoop 3 bis 4 ha und im  Norden I bis 2 ha pro  Schal. 
Jeder W ollschafzüchter muß au f seiner Farm  eine kle ine Fläche 
A cke rland  besitzen und muß bestrebt sein, diese nach M ög lich ke it 
auszudehnen, n ich t nur um fü r die Böcke und die jungen Läm m er 
etwas F u tte r bauen zu können, sondern auch um so v ie l F u tte r au f 
dem A cke r zu produzieren, daß dam it der ganzen H erde über ein ige 
W ochen des W eidem angels h inweggeholfen werden kann. Das läßt 
sich sehr w oh l erreichen, fre ilic h  im  südlichsten T e ile  der K o lon ie  
und in  den Grenzgebieten der Nam ib nur rrtit H ilfe  künstlicher Be
wässerung, und zwar kom m t dann in  erster L in ie  die Luzerne in  
Frage. A b e r schon in  den Gegenden m it e inem  m ittle ren  jäh rlichen  
Regenfalle von 300 mm  ist nach meinem D afürha lten das T rocken 
farm en aussichtsvoll. Man kann au f diese W eise z. B. Grünmais 
zum T rocknen  oder zur Sauerfutterbereitung, F laferheu und im  
N orden auch Luzerne sich beschaffen.

W ir  dürfen  auch hoffen, daß die geplanten großen Bewässerungs
anlagen am Fischflusse einen um fangreichen Luzernebau zur Folge 
haben werden, der den Schaffarm ern des Südens den Bezug von 
Preßheu erm öglichen w ird .

V o n  baulichen E in rich tungen  müssen Ställe und Schutzdächer 
wenigstens fü r die re inb ltitigen  Böcke und fü r  die jungen Läm m er 
vorhanden sein. Ferner sind m ehrere feste K raa le  notw endig , von 
genügender G eräum igkeit, um den ganzen Schafbestand aufnehmen 
und sortieren zu können. Im  Norden w ird  es sich sicher lohnen, 
m ehrere größere Kraale zu überdachen, dam it bei länger anhaltendem 
Regen die Schafe gegen E rkä ltung  und K rankhe iten  geschützt werden
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können. Bei der Vergrößerung des Betriebes is t au f geeignete Bau
lichke iten  fü r das Scheren, Sortieren und Verpacken der W o lle  be
sonderer W e rt zu legen.

A u f  ke iner Farm  d a rf eine Badeanlage fü r die Schafe fehlen, 
um  die außerordentlich verbre ite te  Räude bekämpfen zu können. 
L e ide r sollen in  diesem Jahre in fo lge  des nach ve te rinä rpo lize iliche r 
V o rs c h rif t ausgeführten Badens au f e in igen Farmen T ie re  e in 
gegangen sein; aber jedenfa lls steht fest, daß im  Interesse der 
ganzen Schafzucht au f eine regelmäßige Anw endung des sogenannten 
D ippens, des Badens gegen Räude, gehalten werden muß. A u ch  in  
Südafrika bestehen ja  dafür strenge V orschriften . Das erfo lgreichste 
M itte l zur Bekäm pfung a lle r ansteckenden K rankheiten  wäre die 
E inzäunung der Farmen. A u f  e iner eingezäunten und durch Zwischen
zäune in  m ehrere A b te ilungen  zerlegten Farm  könnten die Schafe 
nach australischem M uster Tag und Nacht au f der W eide  bleiben, 
also gerade in  den kühlen Nachtstunden weiden und während der 
M ittagsh itze  irgendw o im  Schatten ruhen. Jedoch würden die in  
Südwest noch sehr zahlre ichen Raubtiere die rich tige  D urch füh rung  
dieses Systems noch n ich t zulassen, auch sind bei dem großen U m 
fange der Farm en die Einzäunungskosten fü r den D urchschn itts 
farm er vo rläu fig  unerschw inglich.

A u f  den e igentlichen Zuchtbetrieb  kann ich der beschränkten 
Z e it wegen n ich t eingehen; ich erlaube m ir  dazu au f das demnächst 
bei der deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft herauskommende W e rk  
»Die deutsche Schafzucht« und au f m eine darin enthaltene A rb e it 
»Die Schafzucht in  den Ko lon ien« zu verweisen. D ieser A rb e it 
werden auch besondere K arten  der W ollschafzuchtgeb iete  Südwest- 
und Ostafrikas beigegeben werden. *

Das Endzie l der W o llscha fzuch t is t d ie  E rz e u g u n g  e in e r  
m a r k t fä h ig e n ,  m ö g lic h s t  h o c h w e r t ig e n  W o lle .  Güte und 
Menge der erzeugten W o lle  rich ten  sich in  erster L in ie  nach der 
Schafrasse und nach der spezifischen Veranlagung des betreffenden 
T ieres. Ferner sind a u f die Beschaffenheit der W o lle  von E influß 
die während des W achstum s der W o lle  vorhandenen Ernährungs-, 
W itterungs-, Boden- und Gesundheitsverhältnisse, und nach der Schur 
d ie  m ehr oder weniger sorg fä ltige  S ortie rung, Verpackung und 
sonstige Behandlung der Vliese. Gerade au f die letztgenannten 
Punkte muß der Farm er sein A ugenm erk g le ich  von A n fang  an 
rich ten. Seine W o lle  mag an sich noch so hervorragend sein — 
falsch behandelt und unsortie rt w ird  sie ihm  stets nur einen geringen 
Erlös bringen, ln  w irk lic h  vo rb ild lich e r W eise w ird  die Sortie rung
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und Verpackung au f den großen australischen Schaffarmen gehand- 
habt, von ihnen können die Südwest- und Südafrikaner auch in  dieser 
H ins ich t noch ungeheuer v ie l lernen. D ie  R egierung hat der siid- 
westafrikanischen W o llscha fzuch t schon manche krä ftige  F örderung  
zu te il werden lassen —  ich erinnere nur an die vo r kurzem  im  
Schutzgebiet e ingetroffenen 1400 Austra lm erinos, die sie im  V ere in  
m it der Deutschen Kolon ia l-G ese llchaft den Farm ern beschafft hat — , 
möge die Regierung sich nun auch der U nterweisung der Farm er in  
der Behandlung der W o lle  in  ganz besonderem Maße annehmen!

W as die Schur angeht, so so llte  nur e inm al jä h rlic h  geschoren 
werden, zweckmäßig im  O ktober, vo r Beginn der heißen Jahreszeit. 
D ie  Eingeborenen sind meistens ganz anste llig  beim  Scheren, wenn
g le ich  sie keine allzu hohe Tagesleistung erreichen. Geübte ■ Leute 
scheren täg lich  15 bis 20 Stück, manche auch mehr. Es dürfte  
interessieren, ein ige Zahlen über W o lle rträge  und W o llp re ise  zu 
hören: In  Südafrika rechnet man im  großen und ganzen auf jä h rlich  
4 kg Schweißwolle p ro  Schaf. In  Südwestafrika sind die Erträge im  
allgem einen noch wesentlich n iedriger, zumal bei den M utterschafen. 
M ehrere Farm er geben fü r ih re  1000 bis 4000 Stück umfassenden 
H erden einen D urchschn ittsertrag  von 2,0 bis 2,5 kg W o lle  an und 
berechnen die E innahm e aus der W o lle  au f rund M. 3 pro  Schaf 
und Jahr. D ie  in  H am burg  erzielten Preise bewegten sich zwischen 
M . 1,20 und M. 1,50 fü r  das K ilog ram m  Schweißwolle, die W o lle  
stammte größtenteils von n ich t oder wenig veredelten Kapm erinos 
m it Kam m w ollcharakter.

Es sei noch bem erkt, daß in fo lge  des Wassermangels in  der 
K o lo n ie  die Versendung in  der Regel als Schm utzwolle  zu erfo lgen 
hat. Das A u fs te llen  e iner W ollpresse w ird  sich in  den größeren 
Betrieben der Frachtersparnis halber bald bezahlt machen. D ie  
Transportkosten von der Farm  bis Deutschland sind le ider e rheb lich  
und beanspruchen nach den von m ehreren Stellen gemachten A n 
gaben 25 bis 30 %  des Verkaufspreises.

A u f  dem M arkte in  H am burg  oder London  oder auch beim  
d irekten  Verkaufe  an Fabriken in  Deutschland werden größere Posten 
gleichm äßig beschaffener V liese  stets die höchsten Preise erzielen. 
D arum  sollten die Schafzüchter eines Bezirkes sich zu einer Zucht- 
und Absatzgenossenschaft vere in igen, um  eine m ög lichst gleichmäßige, 
hochwertige W o lle  zu produzieren und diese dann zu größeren Posten 
ve re in ig t abzusetzen. Läßt sich die G ründung e iner solchen Ge
nossenschaft in  dem betreffenden Landesteile noch n ich t durchführen, 
so erscheint es fü r den einzelnen Farm er ratsam, sich h ins ich tlich
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der Zuch trich tung  und des Wollabsatz.es an eine der größeren 
Schäfereien anzuschließen. A m  wenigsten empfehlenswert ist der in  
B ritisch-Südafrika  noch v ie l geübte Brauch, d ie  W o lle  an lokale 
H änd le r und A u fkä u fe r zu veräußern. H ie rbe i e rhä lt der Farm er 
in  der Regel den niedrigsten Preis, eine unterschiedliche Bezahlung 
nach Q ualitä t finde t kaum statt.

2 .  Die Aussichten der W ollschafzucht in Deutsch-Ostafrika: 
In  unserer ostafrikanischen K o lon ie  liegen m it der W o llscha fzuch t 
erst ein ige k le inere Versuche vor, die noch dazu fast alle fehlgeschlagen 
sind. D ie  Versuche sind vorw iegend am K ilim andscharo  und M eru 
von einzelnen Farm ern, Buren und Deutschen, m it südafrikanischen 
und britisch-ostafrikanischen Schafen gemacht worden. D e r Grund 
des M ißerfolges ist h ier zum T e il darin  zu suchen, daß die W o lle  
durch K le tte n  und D ornen m inde rw ertig  gemacht wurde, die W e ide  
au f den betreffenden Farm en sich allso vo rläu fig  n ich t fü r W o ll
schafe eignete. H äufiger aber träg t unsachgemäße Haltungsweise 
die Schuld. W ir  dürfen also aus den bisherigen M ißerfolgen nur 
schließen, daß die Zucht te ils unsachgemäß, te ils a u f falschem Platze 
angefangen wurde.

Daß in D eutsch-O sta frika  fü r W o llschafzucht geeignete Land
schaften vorhanden sein werden, lassen uns schon die in  der britischen 
Nachbarkolon ie  erzie lten E rfo lge  erwarten. Das H auptschafzucht
gebiet der britischen K o lon ie  befindet sich im  ostafrikanischen Graben 
bei Naivasha und Nakuru, nur 180 km  von der deutschen Grenze 
entfernt. Höhenlagen und Bodengestaltung, K lim a  und W e ide 
vegetation stim m en m it denjenigen weitausgedehnter Landschaften 
zwischen K ilim andscharo  und V icto riasee in  v ie le r H in s ich t übe re in ; 
darum ist h ie r das Land zu suchen, in  welchem  die deutschkoloniale 
W o llscha fzuch t nunm ehr festen Fuß fassen muß. Le ide r sind diese 
Gebiete bislang wenig bekannt, sie liegen weitab vom  Verkehr, und 
erst die v. L indequistsche E xped ition  im  Jahre 1908/09 hat nähere 
Aufschlüsse über sie gebracht. Es is t zu wünschen, daß h ie r recht 
bald die ersten deutsch-ostafrikanischen W ollschafherden entstehen. 
A lle rd in gs  fehlen dem größeren T e ile  des in  Betrach t kommenden 
Gebiets die fließenden Gewässer, daher muß eine Wassererschließung 
vorausgehen. D e r WTeidebedarf w ird  h ie r aber n ied rig  sein, fü r 
weite Strecken s icherlich  n ich t m ehr als l j i  ha pro  Schaf, so daß 
a u f derselben Fläche, welche in  Südwest fü r ein T ie r  gebraucht w ird , 
h ie r 12 bis 16 T ie re  e rnährt werden können.

E ine gewisse Höhenlage is t in den T ropen  fü r die W o llscha f
zucht notwendig, man sollte sich deshalb vo rläu fig  a u f die Gegenden
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von mindestens 1500 m Meereshöhe beschränken. A u f  dem deutschen 
Gebiete lie g t der östafrikanische Graben unter 1500 m, daher ist 
weniger er selbst als v ie lm ehr das sich unm itte lbar westlich von ihm  
ausdehnende H och land fü r d ie  W o llscha fzuch t geeignet, näm lich die 
Landschaften Ndassekera, Serengetisteppe, N gorongoro , Engotiek, 
fe rner Iraku , M angati, U fiom e und T e ile  von T u ru  und Irang i. V on  
den letztgenannten fü n f werden allerd ings größere Gebiete von einer 
z iem lich  d ichten E ingeborenenbevölkerung eingenommen. Dazu 
kom m t östlich  des Grabens das Gebiet, welches sich vom  M eruberge 
nordwärts bis zur Landesgrenze erstreckt. S icherlich  werden auch im  
Süden, näm lich  im  Bezirke Ir ing a  und den angrenzenden T e ilen  von 
Langenburg und Ssongea, um fangreiche Gebiete der W o llscha fzuch t 
oder wenigstens der Karaku lschafzucht erschlossen werden können.

W as die Schafrassen anbetrifft, m it denen der Zuchtbetrieb zu 
beginnen ist, so m eine ich, daß in  der H and eines sorgsamen 
Züchters und bei jä h rlic h  zweim aligem  Baden der T ie re  im  Des
infektionsbade die Zucht des re inb lü tigen  M erinos australischer oder 
südafrikanischer H e rku n ft von Anfang an betrieben werden könnte. 
A b e r es handelt sich um ein Neuland, aus welchem  noch ke inerle i 
E rfahrungen vo rliegen ; da is t es ratsamer, den langsameren, aber 
sicheren W e g  einzuschlagen und w ie  in  der b ritischen Nachbar
ko lon ie  aus dem einheim ischen Masaischafe durch fortgesetzte A n 
paarung m it M erinoböcken ein W o llsch a f zu züchten. E rw eist es 
sich als m öglich, g le ich  Kreuzungsherden in  B ritisch -O s ta frika  zu 
einem annehmbaren Preise anzukaufen, so wäre das na tü rlich  sehr 
vo rte ilha ft, denn es würde den betreffenden Züchter g le ich  um eine 
Reihe von Jahren in  seiner A rb e it vorw ärtsbringen.

In  B ritisch -O s ta frika  hatte die G esam tproduktion an W o lle  fü r 
das Jahr vom  I. A p r i l  1910 bis dahin 1911 einen W e rt von M. 169OOO, 
war also m ehr als doppe lt so hoch w ie d ie jen ige von Deutsch-Süd- 
westafrika. Sie ze ig t uns, daß die Schafzucht h ie r tro tz  anfänglicher 
Schw ierigkeiten im  frischen A u fb lü h e n  begriffen ist, und daß das 
Schaf be i genügender H öhenlage selbst in  einem unm itte lba r unter 
dem Ä q ua to r gelegenen Lande gute und re ich liche  W o lle  p roduz ie rt. 
D ie  Hauptzuchtgeb ie te  bei Naivasha und N akuru liegen IÖOO bis 
2000 m über dem Meeresspiegel. D ie  W eide  w ird  h ie r von offnen 
Grasflächen geb ildet, die m it zarten Gräsern d ich t bestanden sind. 
H ie r  und da geben über die Grasfläche verstreute Sträucher der 
Landschaft ein parkähnliches Aussehen, jedoch sind dieselben auf 
den Schaffarmen durch Benagen und Abho lzen meistens schon- zum 
Verschw inden gebracht.
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V o n  grundlegender Bedeutung w ar die Frage, ob von der 
R einzucht oder von der K reuzung ausgegangen werden sollte. 
Zunächst sagte man sich, und n ich t m it U nrech t, das M erino  gedeiht 
unter ähnlichen klim atischen Verhältnissen, w ie sie unser H och land 
aufzuweisen hat, also im portie ren  w ir  sogleich ganze W o llscha fherden  
und beginnen so fort m it der Reinzucht. So wurden denn von einem 
Syndikat und von einigen Farm ern H erden bis zu mehreren Tausend 
Stück aus A ustra lien , Neuseeland und Südafrika eingeführt, aber die 
T iere, besonders die jungen Läm m er, g ingen zu einem erheblichen 
Prozentsätze ein, auch war die V erm ehrung schlecht. D e r G rund fü r 
diese M ißerfolge is t vo r allem  darin zu suchen, daß in  O stafrika neue 
K rankheiten  und Seuchen an die T ie re  herantraten. So ve rlo r eine 
Farm  von 4000 Läm m ern 3996 an der W urm krankhe it. Man hat 
jedoch die K rankheiten  durch tie rä rz tliche  Maßnahmen, geordneten 
W eidewechsel und vo r allem  durch E inzäunung der Farm en m it 
E rfo lg  bekäm pft. D aher liegen denn anderseits auch günstige E r
fahrungen m it der M erino-R einzucht vor, und zwar n ich t nur m it 
kle inen, sondern auch m it sehr großen im portie rten  Herden.

O bgle ich demnach der Beweis dafür erbracht ist, daß bei sach
gemäßer Haltungsweise die e ingeführten M erinos sich im  ostafrika
nischen Hoch lande gu t eingewöhnen und die M erino-R einzucht sehr 
w oh l m ög lich  ist, hä lt es in fo lge  der b isher noch überwiegenden 
ungünstigen E rfahrungen die M ehrzahl der ostafrikanischen Züchter 
doch fü r r ich tig , die W o llschafzucht vom  m ischw olligen E ingeborenen
schafe ausgehen zu lassen und durch fortgesetzte Verw endung von 
re inb lü tigen  M erinoböcken ein gutes einheim isches W o llsch a f zu 
erzeugen, welches dem Lande und seinem K lim a  v ö llig  angepaßt ist 
und den Seuchen am besten w idersteht. D ie  G rundlage der Zucht 
b ild e t das Masaischaf, e in  hochbeiniges, schmales, m ischwolliges T ie r 
m it m ischfarb iger, ro tbraungrauer bis schwarzer, g rober W o lle . Zu 
der ersten K reuzung werden b isher nur a u f wenigen Farm en sogleich 
M erinos verwendet, im  allgem einen zieht man englische Fleisch- 
(woll-)schafböcke vor, Shropshires, Suffolks, L inko lns, Neuseeländer 
Coridales u. a. A b s ich t is t h ierbei, zunächst einen großen fle ischigen 
K ö rp e r zu erzielen, und das erscheint fü r B ritisch-O sta frika  ra tione ll, 
w e il in  der K o lon ie  selbst ein guter Absatz fü r Schaffleisch v o r
handen ist. W o  die Verw endung der Schafe zu Schlachtzwecken 
eine R olle  spielt, mag man auch fe rnerh in  so verfahren, fa lls es 
n ich t zweckmäßiger erscheinen sollte, überhaupt m it Shropshire- oder 
Suffo lkböcken weiterzukreuzen. Im  Interesse der Erzeugung e iner 
guten W o llq u a litä t aber is t von e iner solchen Zw ischenkreuzung m it



Die Wollschafzucht in den Kolonien.

-  3 6

Fleischschafböcken abzuraten, zum al in  den künftigen  W o llp roduk tions- 
gebieten Deutsch - O sta frikas, in  denen die nebenhergehende Fleich- 
erzeugung w irtscha ftlich  bedeutungslos und wegen der weiten E n t
fernung von Bahn und Küste die Erzeugung e iner Q ualitä tsw olle  
geboten ist. Den H erden , in  denen schon bei der ersten Paarung 
M erinoböcke verwendet wurden, ist gegenüber den Zuchten m it 
F leischschafeinkreuzung außer der größeren W o llfe in h e it in  der ent
sprechenden Generation auch eine kräftigere  K o n s titu tio n  und größere 
W iderstandsfäh igke it eigen. Neuerdings gehen die britischen Farm er 
denn auch m ehr dazu über, das Masaischaf d irek t m it dem M erino 
bocke zu kreuzen. Austra lische und südafrikanische M erinos haben 
sich beide bei der K reuzung bew ährt; erstere haben den Vorzug  
einer edleren W o lle , die Südafrikaner sind anscheinend etwas w ider
standsfähiger gegen K rankheiten.

Zum Schlüsse mögen auch h ie r ein ige Angaben über W o ll-  
erträge und -preise fo lgen. A u f  der M ehrzahl der b ritisch-osta frika 
nischen Farm en w ird  n ich t jäh rlich , sondern alle acht M onate ge
schoren. A ls  m ittle re  W o lle rträge  bei jä h rlich e r Schur konnte  ich  
p ro  Schaf e rm itte ln : bei H a lbb lu t-M erino  knapp 2 engl. Pfund, bei 
D re iv ie rte lb lu t 4,5 Pfund, bei S iebenachtelb lut 5,5 Pfund und bei 
re inb lü tigen  M erinos 8 Pfund Schweißwolle. Nach m ündlichen M it
te ilungen der Farm er w urde im  D urchschn itt größerer Posten die 
W o lle  von H a lbb lu t-M erinos in  London m it 65 bis 73 P fennig pro 
K ilog ram m  und die W o lle  von d re iv ie rte lb lü tigen  T ieren  schon m it 
112 bis 150 Pfennig  pro K ilog ram m  bewertet, so daß die letztere 
schon den Versand lohnt. —

Ich  m eine, daß die W o llscha fzuch t und W o llp ro d u k tio n  in  
unsern K o lon ien  dieselbe Beachtung und dieselbe Förderung ve r
d ient w ie die B aum w ollp roduktion . D ie  G rundlagen sind wenigstens 
in  Südwestafrika schon da, die Aussichten sind gu t; nur ein fester 
W ille  und ein ige Jahrzehnte zielbewußter A rb e it sind nötig , um die 
W o llscha fzuch t in  Südwest- und O stafrika zu herrliche r E n tfa ltung  
zu bringen.

Zum Schlüsse erlaube ich m ir fo lgende Maßnahmen anzugeben, 
durch welche die ko lon ia le  W o llschafzucht gefördert werden könnte:

1. Förderung  der W assererschließung zu T ränk- und Bewässerungs
zwecken,

2. Förderung des Futterbaus a u f dem A cker durch E rle ich terung  
des Bezugs von Ackergeräten und Maschinen,

3. Förderung der E inzäunung nach dem M uster der britischen 
Ko lon ien ,
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4. A u fs te llung  von W ollpressen,
5. A nste llung  von Instrukto ren  zur U nterweisung und A n le itu ng  

der Farm er im  Sortieren und Verpacken von W o lle ,
6. V e rb illig u n g  der T ransportkosten fü r W o lle , besonders im  

In lande, und der Hafenbenutzungsgebühren,
7. Erschließung des ostafrikanischen Hochlandes zwischen K ilim a n 

dscharo und V iktoriasee.

H e rr  A m tsgerich tsra t S c h w a rz e : Ich  glaube, eine D iskussion 
wäre sehr erwünscht, aber unsere so reiche Tagesordnung w ird  das 
n ich t gu t zulassen. E ine ganze Reihe von Fragen is t ja  durch die 
Ausführungen des H e rrn  Vorredners klargeste llt. Ich  halte die W o ll
schafzucht fü r sehr w ich tig  und glaube, daß h ier ebenso E rfo lge  zu 
erzielen sind w ie m it dem Baum wollbau und der P lantagenw irt
schaft. H ie r  au f die einzelnen Punkte näher einzugehen, w ird  sehr 
schwer halten; aber ich m öchte doch b itten, diese Frage in  einer 
späteren S itzung m it e iner w eniger um fangreichen Tagesordnung 
zur D iskussion zu stellen. D ie  Veterinärfrage, die Eisenbahnfrage, 
d ie  H afengebiihrerle ich terungen sind sowohl in dem Referat des 
H e rrn  D r. K u n tz e  w ie auch in  dem Referat des H e rrn  Professors 
D r. G o l f  zur Sprache gekommen und müssen besprochen werden, 
aber w ie  gesagt, eine eingehende Besprechung können w ir  heute 
n ich t vornehm en; ich m öchte daher b itten , diese Frage a u f die 
Tagesordnung e iner späteren Sitzung zu setzen.

D er s t e l lv e r t r .  V o r s it z e n d e :  E ine eingehende Besprechung 
der w ich tigeren  Fragen w ird  ohne weiteres e rfo lgen, sobald die zu 
begründende Kom m ission ih re  A rb e it  aufgenomm en haben w ird ; 
dann können die einzelnen Punkte ausführlich zur D iskussion geste llt 
werden. Betreffs der Zusammensetzung der Kom m ission  w ird  das 
K om itee  nach dem gle ichen P rinz ip  w ie bei den anderen K o m 
missionen verfahren, das sich in  der Praxis bewährt hat.

Es w ird  sodann ein Schreiben der Schäferei Nomtsas G .m .b .H ., 
Dresden, verlesen, die ebenfalls die B ildung  einer besonderen W  oll- 
schafzucht-Kom m ission als zeitgemäß bezeichnet, w o rau f die fo lgenden 
B e s c h lü s s e  gefaßt werden:

1. Im  Interesse der B e te iligung des heim ischen deutschen K apita ls  
eine D enkschrift über W o llschafzucht herauszugeben, welche 
Berichte über den heutigen Stand der W o llscha fzuch t in  Süd
westafrika und als Ergänzung weitere Berichte über die bereits
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entw ickelten W o llscha flände r Südafrika, A ustra lien  und A rg e n 
tin ien  enthält. W egen Abfassung der Berichte is t das K om itee  
m it ersten Fachleuten in  V erb indung  getreten.

2. E ine besondere Kom m ission einzusetzen, welche dauernd die 
Frage der Förderung der W o llschafzucht in  den K o lon ien  be
arbeitet.

F le rr A m tsgerich tsra t S c h w a rz e  reg t noch an, ein M erkbuch 
über W o llschafzucht herauszugeben und dieses den Pflanzern kosten
los zur V erfügung  zu stellen.
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Zur Bodenkreditfrage in Deutsch-Ostafrika.

2. Zur Bodenkreditfrage in Deutsch=Ostafrika.

Zur Bodenkreditfrage in  Deutsch-Ostafrika te ilt  H e rr Justizrat 

D r. R h o d e -B e r lin  folgendes m it:
F ü r die K o lo n ie  D e u ts c h -S ü d w e s ta f r ik a  ist die O rgan i

sation des Bodenkredites innerhalb der letzten beiden Jahre erfo lg t. 
Das städtische B odenkred it-Ins titu t ist unter der F irm a  »Südwest
afrikanische Bodenkredit-Gesellschaft« als reichsgesetzliche K o lo n ia l
gesellschaft e rrichte t. D ie  Gesellschaft is t m it einem K ap ita l von 
I M illio n  M ark ausgestattet, das in  IOOOO auf den Inhaber lautenden 
A n te ile n  über M. IOO zerfä llt. D ie  Gesellschaft d a rf b is zum sieben
einhalbfachen Betrage des eingezahlten Grundkapitals und des Reserve
fonds H ypothekenpfandbrie fe  und Kom m unal-O b liga tionen ausgeben. 
D ie  Bedingungen fü r die hypothekarischen Darlehen und die A n 
weisung über die W e rte rm ittlu n g  fü r die zur Deckung der Pfand
briefe  bestim mten H ypotheken sind von der Aufsichtsbehörde ge
nehm igt. H iernach d a rf die Gesellschaft G rundstücke nur bis zur 
H ä lfte  desjenigen W ertes beleihen, der sich nach der Anw eisung 
über die W e rte rm ittlu n g  ergeben hat und g le ichze itig  als Verkaufs
w ert festgeste llt worden ist. Hypothekarische Darlehen werden nur 
au f solche Grundstücke gewährt, d ie bebaut sind oder deren Be
bauung in  A n g r if f  genommen is t: die Grundstücke müssen innerhalb 
bestim m ter Gemeinden belegen und im  Grundbuch eingetragen sein. 
D ie  Gesellschaft hat ihren  Sitz in B e r lin , sie hat Niederlassungen 
in  Swakopmund, W indhuk und L üderitzbuch t errichte t.

D ie  L a n d w ir t s c h a f ts b a n k  f ü r  D e u ts c h -S ü d w e s ta f r ik a  ist 
im  A p r il  1913 als ju ris tische  Person des ö ffentlichen Rechts m it 
dem Sitze in  W in d h u k  e rrich te t worden. Das G rundkap ita l beträgt 
10 M illion en  M ark, die von dem Landesfiskus von Deutsch-Südwest
a frika  in  Teilbeträgen überwiesen werden. D ie  Ausgabe von Schuld
verschreibungen au f den Inhaber is t der Bank bis zum zehnfachen 
Betrage des G rundkapita ls gestattet. D ie  Bank is t ein reines land
w irtschaftliches K re d itin s titu t. Sie is t befugt, durch H ingabe von 
Darlehen in  Deutsch-Südwestafrika Bodenkredit an die E igentüm er 
landw irtscha ftlicher Grundstücke gegen Bestellung von H ypotheken 
an solchen Grundstücken, M e lio ra tionskred it an die E igentüm er land-
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w irtscha ftliche r G rundstücke gegen die Bestellung von H ypo theken  
an den M eliorationsgrundstücken, und landw irtschaftlichen M e lio ra tions
k red it an Gemeinden, Bezirksverbände und Genossenschaften des 
ö ffentlichen Rechts auch ohne Beste llung von H ypotheken zu ge
währen. D ie  Beleihungen sollen in  der Regel nur an erster Stelle 
e rfo lgen, sie dürfen die H ä lfte  des W ertes des zu beleihenden 
Grundstücks n ich t übersteigen, jedoch  können fü r M elio ra tionen 
Darlehen innerhalb  der ersten 2/3 des nach durchgeführter M e lio ra tion  
vorhandenen \ \  ertes gewährt werden. E ine Beleihung ist nur zu
lässig, wenn die A r t  der Bew irtschaftung des Grundstücks einen 
dauernden angemessenen E rtrag  erwarten läßt und wenn die Person 
des E igentüm ers k red itw ü rd ig  erscheint. Bei der Feststellung des 
W ertes sind nur d ie  dauernden landw irtschaftlichen Eigenschaften 
und der E rtrag  zu berücksichtigen, welchen das G rundstück bei 
ordnungsmäßiger Bew irtschaftung jedem  Besitzer aus dem lan dw irt
schaftlichen Betriebe nachhaltig  gewähren kann. D e r W e rt des 
lebenden Inventars b le ib t bei der Feststellung des Grundstückwertes 
außer Ansatz.

Bei E rö rte rung  der Frage, in  w elcher W eise sich d e r  B o d e n 
k r e d i t  f ü r  D e u t s c h - O s t a f r i k a  organisieren läßt, w ird  davon aus
zugehen sein, daß , auch h ie r die T rennung zwischen städtischem und 
ländlichem  K re d it durchgeführt Werden muß. D er städtische Boden
kred it finde t w irtschaftliche  Verhältn isse vor, die im  wesentlichen 
Abw eichungen von den in  Deutschland zur A nw endung gelangenden 
Grundsätzen n ich t bedingen. F ür die K red itgew ährung  kom m en nur 
bebaute G rundstücke in  solchen Ortschaften in  Betracht, die bereits 
eine gewisse E n tw ick lung  durchgem acht haben und die durch ihre  
Verkehrslage die Gewähr fü r einen dauernden Bestand bieten. Das 
w irtschaftliche  Leben in  diesen Ortschaften ze ig t im  allgem einen 
eine aufsteigende Tendenz. D ie  Zahl der E inwohner n im m t, wenn 
auch nur a llm ählich , zu, und so is t dam it zu rechnen, daß die G rund 
stücke innerhalb  dieser O rtschaften ihren W e rt behalten und daß, 
wenn ein bebautes G rundstück zur Zwangsversteigerung kom m t, es 
einen K äufer linden w ird , der es zu einem der e rfo lg ten  Beleihung 
mindestens gle ichkom m enden Preise erwerben w ird.

In  Südwestafrika is t m it der städtischen H ypothekenbank in 
e rfo lg re icher W eise der Betrieb e iner Revision»- und Treuhand- 
abte iluhg verbunden worden. E in  solches Nebengeschäft w ürde sich 
auch .einen! städtischen H ypb theken -Ins titu t in  Deutsch-Ostafrika an- 
g liedörn  lassen, und es ist anzunehmen, daß die T ä tig ke it dieser 
A b te ilu n g  der Gesellschaft in  n ich t unerheb lichem  Maße in  Anspruch
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genom men werden w ird . D ie  Frage, ob fü r die T ä tig ke it eines der
artigen städtischen K red itins titu tes  in  Deutsch-O stafrika bereits die 
Voraussetzungen gegeben sind, un te rlie g t zur Z e it der P rü fung  des 
Ka iserlichen  Gouvernements. Sollte das Gutachten bejahend aus- 
fa llen, so is t zu erwarten, daß seitens der Behörden die V erle ihung  
der R echtsfähigkeit und die Genehm igung zur Ausgabe von Pfand
brie fen  fü r ein zu errichtendes ostafrikanisches, städtisches H ypo theken
in s titu t zugesagt werden, und daß dann auch das h ierzu nötige K a p ita l 
von  p riva te r Seite sich aufbringen läßt.

W e it schw ieriger als fü r den städtischen Bodenkredit liegen, 
ebenso wie in  Deutsch-Südwestafrika, die Verhältnisse fü r den land
w irtscha ftlichen  B odenkred it in  Deutsch-Ostafrika. Man d a rf sich 
sogar le ider n ich t verhehlen, daß die Schw ierigkeiten in  Deutsch- 
O sta frika  unendlich v ie l größer sind als in Südwestafrika, wo auch 
erst nach jahre langen Erwägungen die W ünsche der landw irtschaftlich  
interessierten Bevölkerung durch  die E rr ich tu ng  der Landw irtschafts
bank ih re  E rfü llu ng  finden konnten.

Das W esen des Bodenkredits besteht darin, daß der objektive  
W e rt des zu beleihenden Objektes fü r die K red itgew ährung  maß
gebend ist. Es d a rf also, w enngleich die persönlichen Verhältnisse 
des Darlehnsnehm ers n ich t unberücksich tig t bleiben, bei dem land
w irtschaftlichen  Bodenkred it nur ein solcher W e rt in  Ansatz gebracht 
werden, der unabhängig von der T ä tig ke it des jew e iligen  Besitzers 
sich in  dem zu beleihenden O b jek t selbst ve rkö rpe rt. D er Be
leihungsgegenstand muß im  wesentlichen seinen W e rt behalten, auch 
wenn die A rb e it des E igentüm ers ausgeschaltet is t und W e rte  durch 
die m enschliche T ä tig ke it au f dem G rundstück zeitweise n ich t , ge
schaffen werden.

D e r landw irtscha ftliche  Betrieb in  Deutsch-Südwestafrika er
streckt sich in  der Hauptsache au f die V iehw irtscha ft. D ie  land
w irtscha ftlichen  Flächen werden zum großen T e il n ich t durch 
m enschliche A rb e it beste llt; das V ieh  weidet das Land ab, und die 
N atur sorg t von selbst dafür, daß von Jahr zu Jahr die F u tte r ge
benden Pflanzen neu wachsen. B le ib t daher eine Farm  in fo lge  des 
Verm ögensverfa lles ihres Besitzers zeitweise unbew irtschafte t, so 
können doch die Produkte  der Landw irtscha ft, also das V ieh , ohne 
Schw ierigkeiten nach anderen Plätzen verbracht werden, und das 
S tilliegen des Betriebes b ring t, wenn Verwüstungen der Anlagen 
vorgebeugt w ird , verhältn ism äßig nur geringere W e rtm inderung  m it 
sich. Soweit M e lio ra tionen, w ie Einzäunungen, B runnen ' und i: der
g leichen, geschaffen sind, behalten auch diese; dauernd ihren Wer t,
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und es bedarf in  der Regel nur geringer Aufw endungen, um sie vo r 
einem V e rfa ll zu schützen.

V ö llig  anders sind die landw irtschaftlichen Verhältnisse in  
Ländern, die trop ische P lantagenw irtschaft tre iben w ie in Deutsch- 
O stafrika. H ie r  g ib t der Grund und Boden die Erträge, nur wenn 
m enschliche A rb e it sich dauernd m it ihm  beschäftigt. U n te rb le ib t 
die A rb e it oder w ird  sie zeitweise unterbrochen, so t r i t t  so fo rt eine 
W ertm inde rung  ein, welche die Ergebnisse jahre langer T ä tig ke it in  
kurzer Z e it w ieder au f hebt. E ine Farm  in  Deutsch-Südwestafrika, 
die von ihrem  Besitzer verlassen wurde, w ird  dem neuen E igen
tüm er, der V ieh  au f diese Farm  b ring t, bald die g leichen Erträge 
w ie früher gewähren. In  Deutsch-O stafrika w ird  eine Pflanzung, d ie  
außer B e trieb  gewesen ist, jahre langer neuer A rb e it  bedürfen, um 
w ieder ertragsfähig gestaltet zu werden. D e r grundlegende U n te r
schied zwischen der Farm w irtschaft in  Südwestafrika und der 
P lantagenw irtschaft in  Deutsch-O stafrika besteht also darin, daß in  
dem einen Fa lle  das H aup tw ertob jek t der G rund und Boden und die 
da rau f geschaffenen Anlagen sind, während in Deutsch-O stafrika der 
H aup tw e rt in  der dauernd zu leistenden A rb e it besteht, daß also 
in  mancher Beziehung der P lantagenbetrieb in Deutsch-Ostafrika 
w eniger einen landw irtschaftlichen als einen industrie llen  Cha
rakter trägt.

Diese N otw end igke it, dauernd die Plantage im  Betrieb  zu e r
halten, b ilde t die vornehm lichste  Schw ierigkeit fü r die O rganisation 
des landw irtschaftlichen B odenkred it-Ins titu tes in  D eutsch-O sta frika . 
Jedes K re d itin s titu t muß m it der Tatsache rechnen, daß der E igen
tüm er des beliehenen Grundstücks in  V erm ögensverfa ll gerät und 
daß der F a ll der Zwangsverwaltung und der Zwangsversteigerung 
e in tr itt. W ird  der E igentüm er e iner Plantage zahlungsunfähig oder 
gerät er in  solche finanzie llen  Verlegenhe iten , daß er den Betrieb 
n ich t m ehr fo rtfüh ren  kann, so w ird  das B odenkred it-Institu t, um 
seine Forderungen n ich t zu gefährden, in vie len Fällen eingre ifen 
müssen. Es b le ib t ihm  dann n ichts anderes ü b rig , als einen V e r
w alter einzusetzen und selbst die P lantagenw irtschaft zu betreiben. 
D a m it s ieht sich das In s titu t allen W echselfä llen der W itte ru n g  und 
der K o n ju n k tu r ausgesetzt; es muß dauernd M itte l bereitste llen, um 
den Betrieb  aufrecht zu erhalten, und es muß dam it rechnen, daß dieser 
Betrieb ihm  dauernd Verluste  b ring t. Gerade in den Zeiten un
günstiger K o n ju n k tu r w ird  sich alsdann auch ein schleuniger V e rka u f 
der Pflanzung schwer e rm öglichen lassen, und som it kann das Boden
kred it-Ins titu t au f lange Zeit hinaus an das O b jekt gefesselt sein und
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sich gezwungen sehen, im m er w ieder Zuschüsse zu dem Betriebe zu 
leisten. Das sind Aufgaben, die ein B o denkred it-Ins titu t seiner ganzen 
N atur nach zu erfü llen  n ich t in  der Lage ist und die m it seiner 
O rganisation v ö llig  unvere inbar sind. E in  B o d e n k re d it-In s titu t 
arbeite t in der W eise, daß es au f G rund der von ihm  gewährten 
Darlehen Pfandbrie fe bis zum mehrfachen Betrage seines Gesellschafts
kapita ls ausgibt. D iese P fandbrie fe  erfo rdern  einen regelmäßigen 
festen Zinsendienst, der die etwaige Verz insung des Gesellschafts
kapita ls um das V ie lfache übersteigt. F ü r die regelmäßige Zins
zahlung kann ein B o de n kre d it-In s titu t durch geeignete Reserven 
Sicherstellungen schaffen, und es schützt die P fandbrie fg läub iger 
w e ite rh in  dadurch, daß sie m it ihren Zinsansprüchen den A n te ils 
inhabern Vorgehen; T re ten  aber zu diesen Z insverpflichtungen der 
Bodenkredit-Gesellschaft Betriebsausgaben hinzu, die sich n ich t v o r
her übersehen lassen, die in  ih re r H öhe sich sogar jeder Schätzung 
entziehen, so ve rlie rt dam it das B o de n kre d it-In s titu t das feste Fun
dament, au f dem es aufgebaut sein muß.

Diese Erwägungen führen zu dem Ergebnis, daß bei der O rga
nisation des la n d w ir t s c h a f t l ic h e n  B o d e n k re d its  in  D e u ts c h -  
O s ta f r ik a  au f jeden F a ll v ie le  H offnungen une rfü llt b le iben werden. 
D ie  Frage der Zuführung neuen K ap ita ls  zur S tützung und Förderung 
der Bodenw irtschaft in  dieser K o lon ie  ist aber so w ich tig , daß man 
tro tzdem  n ich t darau f verzichten darf, das zunächst E rre ichbare 
durchzusetzen. E in  geringer K re d it is t im m er noch besser als gar 
keiner. Deshalb w ird  vo rläu fig  die E rr ich tu ng  eines landw irtscha ft
lichen K re d itin s titu ts  ins A uge  zu fassen sein, das sich zunächst 
darau f beschränkt, den W e rt des Bodens und der a u f der Pflanzung 
dauernd errichte ten  An lagen der Be leihung zugrunde zu legen. In  
vie len Fällen mag selbst eine solche Beleihung n ich t m ög lich  sein, 
da der Grund und Boden noch n ich t freies E igentum  des Besitzers 
geworden oder in dieser H öhe schon belastet ist. Im m erh in  sind 
die Pflanzungen w oh l noch zahlre ich genug, denen selbst durch eine 
derartig  beschränkte K red itgew ährung  ged ient ist.

H ä lt man diese E inschränkung fest, daß led ig lich  der W e rt 
des Grund und Bodens und der darau f errichte ten ständigen 
Anlagen als bele ihungsfäh ig  angesehen w ird , so w ird  man ander
seits bei der ständigen allgemeinen W ertste igerung der Pflanzungen 
die Beleihungsgrenze einer bew irtschafte ten Plantage au f etwa 7 5 °/o 
dieser W erte  festsetzen können. D arüber hinaus w ird  der reine 
kaufmännische K re d it einzusetzen haben, der durch Vorschüsse den 
Plantagen zu H ilfe  kom m t und der zwar teurer ist, aber auch be-
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w eglicher und fre ie r sich entfa lten kann als die von den strengen 
statutarischen Bestim mungen abhängige Darlehnsgewährung einer 
m it dem Rechte der Pfandbriefausgabe ausgestatteten Bodenkredit- 
Gesellschaft. D iese verhältn ism äßig n iedrige  Beleihungsgrenze des 
B odenkred it-Institu ts  w ird  anderseits auch die K re d itw ü rd ig ke it der 
betreffenden Pflanzungsinhaber erhöhen und so ihnen die Geschäfts
ve rb indung  m it ihren L ie feranten und den Abnehm ern  ih re r Produkte 
n ich t unwesentlich erle ich tern .

Ob die Reichsregierung und der Reichstag geneigt sein werden, 
das K ap ita l fü r ein staatliches landw irtschaftliches H ypo theken ins titu t 
lü r  Deutsch-Ostafrika in  absehbarer Z e it zur V erfügung  zu stellen, 
erscheint einigermaßen zweife lhaft, da w oh l erst die Erfahrungen 
abgewartet werden sollen, die m it der Landw irtschaftsbank fü r Deutsch- 
Südwestafrika gemacht werden. W ie  diese Erfahrungen ausfällen 
werden, ist noch ungewiß. Man w ird  auch v ie lle ich t der M einung 
sein, daß. eine allzu große B ere its te llung  von K a p ita l -für die Plantagen
unternehm ungen in  Deutsch-Ostafrika durch das Reich sehr le ich t zu 
e iner übertriebenem ¡Äüsd'ehnung d e r1 Betriebe führen kann, die a u f 
der .eittefai S e ite fd ie  eigene L e is tu n g s fä h ig ke it; der tln te rn e iim e r über
ste ig t und a u f der andern Seite geeignet ist, den bereits bestehenden 
A rbe ite rm ange l zu vergrößern.

Es ist daher wahrschein lich, daß au f diesem W ege dem K re d it- 
bedürln is der Pflanzer in  Deutsch-O stafrika in  absehbarer Zeit n ich t 
abgeholfen werden w ird . Solche Bedenken dürfen aber n ich t dazu 
verführen, von jeder positiven  T ä tig ke it Abstand zu nehmen. U nter 
Berücksichtigung der oben dargelegten einschränkenden R ich tlin ien  
w ird  man schon je tz t dazu gelangen können, m it mäßigem K a p ita l 
ein landw irtschaftliches B odenkfed it-Ins titu t auch fü r Deutsch-O st
a frika  ins Leben zu rufen, sobald dem Landesfiskus von Deutsch- 
O stafrika die E rm ächtigung e rte ilt w ird , fü r die von dieser Gesell
schaft auszugebenden Pfandbrie fe die Z insgarantie zu übernehmen. 
Dann w ird  es m öglich  sein, P fandbriefe bis zum zehnfachen Betrage 
des Gesellschaftskapitals auszugeben und durch d ie  D iffe renz zwischen 
den zu vereinnahmenden H ypothekenzinsen und den zu zahlenden 
Pfandbriefzinsen Gewinne zu erzielen, d ie gestatten, ausreichende 
Reserven zu begründen. V e rfü g t aber die Bodenkredit-Gesellschaft 
über derartige Reserven, so werden die Gefahren, welche m it der 
landw irtschaftlichen K red itgew ährung  verbunden sind, sich bei v o r
s ichtiger Geschäftsführung abschwächen lassen. Das K ap ita l einer 
solchen Gesellschaft b raucht n ich t allzu hoch gegriffen zu sein. Es 
wird" genügen, wenn zunächst e ine Summe vön etwa M . 300 0OO auff
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gebracht und wenn m it diesem Betrage eine reichsgesetzliche K o lo 
nialgesellschaft nach dem Muster der Südwestafrikanischen Boden
kredit-G esellschaft fü r den landw irtscha ftlichen  K re d it ins Leben 

gerufen w ird .
Neben diesem landw irtschaftlichen K re d itin s titu t würde eine 

selbständige städtische Bodenkredit-G esellschaft fü r Deutsch-Ostafrika 
zu errich ten  sein, die sich in ih re r O rganisation g le ichfa lls an das 
südwestafrikanische V o rb ild  anlehnen müßte. Diese Gesellschaft 
w ürde einer staatlichen Garantie fü r ih re  Pfandbrie fe n ich t bedürfen. 
D ie  Verw a ltungen beider Gesellschaften könnten gem einschaftlich 
ge führt werden, und in  V e rb indung  m it den auch fü r die Südwest
afrikanische Bodenkredit-Gesellschaft zugelassenen Nebengeschäften 
würde eine R en tab ilitä t beider Gesellschaften w oh l gewährle istet 
sein. G ib t die Regierung ihren  W ille n  zu erkennen, aul diesem 
Gebiete helfend m itzuarbeiten, so werden sich diese Pläne zu einem 
guten Ende führen lassen, und es w ürde dam it e rre ich t werden, daß 
gesunde G rundlagen geschaffen sind, die a llm ählichen Erw eiterungen 
keine H indernisse bieten. N otw end ig  erscheint allerdings, daß, wenn 
der Entschluß gefaßt ist, au f dem gezeigten W ege vorzugehen, man 
sich bem üht, das erstrebte Z ie l ra s c h  zu erreichen. Bei allen E r
wägungen in  dieser fra g e  so ll man sich stets von dem Gedanken 
le iten  lassen, daß die tatsächlichen Schw ierigkeiten zwar n ich t unter
schätzt werden dürfen, daß aber diese Schw ierigkeiten zu überw inden 
sind, w e il sie überwunden werden müssen.

H e rr  D ire k to r  H u p fe id :  Ich  m öchte ein ige Ausführungen des 
Referenten n ich t unw idersprochen lassen. Es is t theoretisch r ich tig , was 
H e rr  Justizrat R h o d e  über den Unterschied zwischen Farm  W irtschaft in  
Südwestafrika und P lantagenw irtschaft in  Deutsch-O stafrika ausgeführt 
hat; er hat aber die P lantagenw irtschaft doch zu ungünstig geschil
dert. Es is t zunächst hervorzuheben, daß der Landw ert, der der 
P lantagenw irtschaft zugrunde liegt, ungle ich höher is t als der Land
w ert bei der Farm w irtschaft in  Deutsch-Südwestafrika. Es is t fe rner 
n ich t r ich tig , wenn man m eint, daß man in  Deutsch-Südwestafrika 
eine Farm  m ir n ichts, d ir  n ichts unbenutzt liegen lassen kann. Es 
können da sehr w oh l größere Schäden eintreten (nam entlich  wenn 
die Farm en Einzäunungen, Gebäude und dergle ichen besitzen), als 
es nach dem Referat erscheint. Ferner is t es n ich t r ich tig , daß eine 
Plantage rettungslos so fort verloren ist, wenn nichts darauf getan 
w ird . In  gewissem Sinne s tim m t das; aber das t r i f f t  auch fü r ein 
K re d it in s t itu t in  B e rlin  zu. W enn ein K re d it in s t itu t in  B e rlin  ein

Zur Bodenkreditfrage in Deutsch-Ostafrika.
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H aus ln  V e rw a ltung  nehmen muß und tu t gar n ichts daran, bessert 
ke in  Dach aus, setzt ke ine neue Fensterscheiben ein usw., dann w ird  
das Haus auch unverhältn ism äßig rasch leiden. Ä h n lic h  lie g t es bei 
bestim mten Plantagen. Bei e iner ganzen Reihe von Plantagen, 
besonders bei denjenigen, die sich m it Baum kulturen befassen, w ird  
es, wenn n ich t Schädlinge und dergle ichen zu bekämpfen sind, sehr 
o ft m öglich  sein das ist na tü rlich  eine Frage, die von Fa ll zu 
Fa ll zu entscheiden is t — , ein vorhandenes U nternehm en m it ver
hältnism äßig sehr geringen M itte ln , zunächst a u f dem Stande seines 
augenblicklichen W ertes zu erhalten, besonders wenn es sich um 
ein Unternehm en handelt, das bereits eigene E innahm en hat. Ich  
denke dabei z. B. an eine Kokosnußplantage in Ostafrika, die schon 
Fruchte  lie fe rt. Da w ird  man m it verhältn ism äßig sehr geringen 
Aufw endungen, die etwa den Ausgaben entsprechen, die man z. B. 
fü r ein B e rline r Haus notw endig  hat, eine solche Plantage a u f einem 
gewissen W ertstand erhalten können. Das ist keine grundsätzliche 
fra g e , sondern eine fra g e , d ie  von Fa ll zu F a ll g ep rü ft werden 
muß, und die natü rlich  bei e in jährigen K u ltu re n  ganz ausscheidet. 
Bei diesen ist, wenn die K u ltu r  p lö tz lich  au fhört, a llerdings alles 
verloren.

H e rr  Justizrat D r. R h o d e : Ich  m öchte nur erw idern, daß ich 
gerade darauf hingewiesen habe, daß eine Plantage in  Deutsch- 
Ostafrika ja  einen ganz anderen Grund und Bodenwert hat als eine 
Farm  in  Südwestafrika. Deswegen habe ich  gesagt, daß das In s titu t 
sich darauf beschränken könnte und müßte, zunächst den Grund- 
und Bodenwert zu beleihen, h ie r aber, bei diesem Grund- und Boden
w ert die Beleihungsgrenze höher zu setzen, als es sonst bei 
H ypothekenbanken üb lich  ist. Dabei ist bereits der W e rt der darau f 
vorhandenen K u ltu re n  berücks ich tig t w orden; denn es würde in  
anderen Gegenden kaum m ög lich  sein, led ig lich  den Grund und 
Boden m it 75 %  zu beleihen. W enn aber seitens e iner zu e r
rich tenden Boden-Kreditgesellschaft in  O stafrika diese W ertgrenze 
angenommen w ird , so w ird  dam it eine wesentliche H ilfe  geleistet. 
W ogegen ich  n u r m eine Bedenken geäußert habe, ist das, daß die 
K u ltu ie n  bereits als G rundlage e iner hypothekarischen Beleihung 
angesehen werden. Das is t eine außerordentlich große Schw ierigkeit, 
d ie in  sehr v ie len Fällen den Bestand der Boden-Kreditgesellschaft 
geradezu gefährden w ird . G ering ist im  allgem einen diese Gefahr 
bei Baum kulturen w ie Kokospflanzungen und dergleichen. Bei 
anderen K u ltu re n  ist es aber eine außerordentlich große Gefahr, 
wenn das B ode n -K re d itin s titu t nun vo r der Frage steht: so ll es die
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K u ltu r  verfa llen  lassen oder so ll es selbst die Landw irtscha ft betreiben 
und sich infolgedessen a ll den W echselfä llen und dem R isiko, dem 
die P lantagenw irtschaft ausgesetzt ist, nun selbst preisgeben?

H e rr  A m tsgerich tsra t S c h w a rz e : Ich  muß m ich a u f den 
S tandpunkt des H e rrn  D ire k to r  H u p fe id  stellen. Plantagen, die 
sich m it Jahreskulturen befassen, haben w ir  e igentlich  noch gar n ich t 
in  Ostafrika. Es w ird  doch Sisal, Kautschuk, Kaffee und Kokos 
gepflanzt. (Zuruf: Baum w olle!) D ie  a lten Plantagen haben doch alle 
B aum ku lturen ; Baum w ollp lantagen sind ja  erst in  neuerer Z e it e in 
gerich te t worden. E ine B aum ku ltu r repräsentiert v ie lle ich t den 
hundertfachen W e rt des Grund und Bodens. E ine Kokospflanzung 
können Sie niemals unter M. 500,—  fü r  den H ektar bewerten, wenn 
sie fruch ttragend is t; eine K autschukku ltu r können Sie auch n ich t 
n iedrige r einschätzen. W enn  ich den W e rt des G rund und Bodens 
in  O stafrika annehme —  das ist der zehnfache W e rt des südwest
afrikanischen Bodens — , dann geht daraus k la r hervor, daß auch 
je tz t schon große M ehrwerte durch die K u ltu r  selbst erarbeite t sind, 
die m einer A n s ich t nach auch berücks ich tig t werden müssen. Nui 
den Grund und Boden zu bewerten, das würde ja  fü r die einzelnen 
Plantagen, die 1000 bis 2000 ha groß sind — größer sind sie im  
allgem einen ja  n ich t — , bis M . IOOOO,—  beleihungsfähiges O b jekt 
ergeben. D a m it kom m t man niemals aus, das is t ein Bodenkredit, 
der vo lls tänd ig  ungenügend is t und den man n ich t in  Szene setzt, 
wenn man die H öherw erte  der K u ltu r  n ich t beleihen w ill. D ie  
K u ltu r  schafft hundertfach höheren Grund- und Bodenwert, wenn 
ertragsfähige Bäume auf der Plantage wachsen. D ie  Sparkassen 
müssen auch Häuser kaufen und verw alten , B odenkred itinstitu te  
w ahrschein lich auch. A b e r das sind Sachen, die auch ohne große 
R isiken gemacht werden können, selbst wenn e inm al die Le itung  
von Plantagen durch das In s titu t notw endig  werden sollte. So 
sch lim m  ist die Sache n icht, w ie H e rr Justizrat R h o d e  sagte. Ich  
m öchte b itten , daß bei dem weiteren V e rla u f der Sache doch 
der Grundsatz m it ins A uge  gefaßt w ird , daß auch die K u ltu rw erte  
m itbe liehen werden können. Das is t unbedingt notwendig, wenn 
w ir die P lantagenkultu r in  die Höhe bringen wollen.

Zur Bodenkreditfrage in Deutsch-Ostafrika.
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3. Die Fortschritte des Bergbaues in den Kolonien.

Ü ber die F o rtsch ritte  des Bergbaues in  den K o lon ien  macht 
H e rr  D ip l.-B e rg ing en ieu r J. K u n tz -S te g litz  folgende M itte ilungen :

1 . Deutsch-Südwestafrika.

W ie  bisher, so is t fü r absehbare Ze it Südwestafrika die fü r 
den Bergbau w ichtigste  unserer K o lon ien . In  dieser sp ie lt zunächst 
die D ia m a n tg e w in n u n g  w irtscha ftlich  die erste Rolle, bei welcher 
ein beständiges Anwachsen der Ausbeute zu beobachten ist. Im  Jahre

1910 betr. d. Ausbeute ungef. 800 OOO K ara t i. W e rte  v. etwa 22 M ill. M.,
1911 ,, „  ,, , „ 8 1 6 0 0 0  „  „  ,, ,, „  21 ,, ,,

J 9 1 2  ,, ,, ,, ,, 9 0 2  OOO ,, ,, ,, n ,) 2 6 / 2 , ,  ,,

und schon je tz t kann man veranschlagen, daß im  laufenden Jahre
1913 die Ausbeute ungefähr Ü /2 M illion en  K a ra t betragen w ird  im  
W e rte  von rund 60 M illio n e n  M ark. D ie  H offnungen, die man au f 
die E in füh run g  der Nettosteuer setzte, haben sich e rfü llt. Zwar 
is t dadurch nur eine geringe A nzah l neuer Produzenten h inzu
gekommen, von denen ein ige übrigens nach wenigen Monaten die 
P roduktion  w ieder e inste llten wegen der zu hohen Gestehungskosten, 
aber vo r a llem  sind durch  die Ä nderung  der Besteuerung die meisten 
bisherigen Produzenten erst lebensfähig geworden und sehen noch 
eine Reihe p ro du k tive r Jahre —: man rechnet m it 12 bis 15 Jahren — 
vo r sich. Das p lö tz liche  Em porschnellen von 902 OOO K a ra t im  
Jahre 1912 au f H /2 M illionen  K a ra t im  laufenden Jahre is t in  erster 
L in ie  verursacht durch das E in tre ten  der reichsten D iam anten- 
Gesellschaft, der Pomona, in  die Reihe der Produzenten. D ie  v ie l 
höhere Bew ertung der diesjährigen D iam antenausbeute hängt außer 
m it den sehr günstigen M arktverhältn issen, die übrigens gegenwärtig  
w ieder ungünstiger sind, auch m it dem Umstande zusammen, daß 
die Pom ona v ie l m ehr große Steine lie fe rt als die übrigen Gesell

schaften.
Es werden w oh l auch in  Z ukun ft noch w eitere neue Produzenten, 

deren Besitz günstigere Verhältn isse aufweist, h inzutre ten, während 
eine Anzah l k le iner Gesellschaften, deren E igen tum  aus wertlosen 

Feldern bestand, liq u id ie r t haben.
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Einen großen T e il der besseren N ord fe lde r is t eine der größten 
Diamant-Gesellsöhaften im  B e g riff zu bearbeiten, um  eine V e rw e r
tung  derselben zu versuchen. Außer an der Spencerbucht is t auch 
a u f e in igen der nördlichsten, zwischen der W alfischba i und Meob 
liegenden Feldern  der Betrieb  bereits aufgenomm en worden, 
i D e r prim ären Lagerstätte der D iam anten is t man noch n ich t 

au f d ie Spur gekommen, aber man kann w oh l annehmen, daß diese 
da zu suchen sein w ird , wo die größten D iam anten gefunden werden, 
d. h. in  der Nähe der: Pom ona-Halbinsel. E ine Bahn von der Prinzem  
buch t zum Pom onagebiet is t im  Bau im  Anschluß an die von K o l- 
manskuppe nach der P rinzenbucht führende schmalspurige Indus trie 
bahn, so daß die südlichen D iam antfe lde r b is nach Pomona an das 
Eisenbahnnetz der K o lo n ie  angeschlossen sein werden.

A uch  die K u p fe r e r z e u g u n g  hat sich im  vorigen  und diesem 
Jahre bedeutend gehoben. D ie  O tavigruben, d ie  b isher noch fast 
ausschließlich dabei in  Betrach t komm en, fö rderten  54 100 Tonnen im 
Jahre 1912/13 gegen 38200  im  vorhergehenden Jahre meistens in  
Tsumeb, e in ige tausend Tonnen auch aus den kleineren Gruben des 
Otavitales. V e rsch ifft wurden

1912/13 4 4 5 5 0  Tonnen (gegen 29 600 im  V orjah r) 
m it 13 °/0 Kupfer,

25°/0 B le i,
230 g S ilber p ro  Tonne.

A n  K upfers te in  kamen
655 Tonnen zur V ersch iffung (gegen 991 im  V o rjah r) 

m it 4 8 %  K upfer,
2 5 %  B le i,

440 g S ilber p ro  Tonne.

Außerdem  400 Tonnen W e rkb le i (gegen 913 im  V o rjah r) 
m it 9 8 °/0 B le i,

910 g S ilber p ro  Tonne.

N och günstiger läßt sich das Jahr 1913/14 an. In  der ersten 
H ä lfte  desselben w urden bereits 25 560 Tonnen Erze, 507 Tonnen 
K up fe rs te in  und 45 Tonnen W e rkb le i verschifft.

D ie  Aussichten der Grube sind w e ite r rech t gute. In  der 
b isher tie fsten Sohle in  130 m T ie fe  hat man 100000 Tonnen guten 
Erzes aufgeschlossen, und es is t gelungen, die Gestehungskosten zu 
verm indern. Bezüglich  e iner weiteren Ausdehnung der Lagerstätten 
von Tsumeb und im  O tavita l is t zu bemerken, daß, nachdem beide 
V o rkom m en derselben Entstehung sind, w ie  schon früher h ie r er-

Verhandlungen des Vorstandes. 4
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wähnt, man auch östlich  und w estlich Isum eb  noch w eite te  K up fe r- 
vorkom m en zu finden erwarten kann entlang e iner L in ie , die durch 
ein bestimmtes, die Erzmassen begleitendes E ruptivgeste in  gekenn
zeichnet ist, w ie dies im  O tav ita l der F a ll; anderseits is t dadurch 
auch die M ög lichke it gegeben, daß, w ie  in  Tsumeb, so auch im 
O tavita l die Kupfererze  in  größere T ie fe  reichen. W estlich  Tsumeb 
ist bereits ein w e ite re r E rzfund, der von T. sumeb-W est, gemacht und 
besch iirft worden, der sich durch das V o rkom m en des w ertvo llen  
M ottram its , eines vanadinhaltigen Erzes, auszeichnet. D ie  S chürf
arbeiten werden h ie r fortgesetzt.

Im  O tav ita l ist fe rner das O ta v i - E x p lo r in g - S y n d ic a te  im  
Begriff, seine E rzvorkom m en in  größerer T ie fe  zu untersuchen. Im  
vergangenen Jahr tra t das Syndikat zum ersten Male als Produzent 
auf, und zwar verschiffte es 500 Tonnen Kupfer- und B leierze und 
35 Tonnen hochhaltige Zinnerze.

D e r K le in b e tr ieb  au f der O t j is o n g a t i-K u p fe rg ru b e  w ird  fo r t
gesetzt, auch sind die Aufschließungsarbeiten au f der H e n d e rs o n -  
j^up fe rg rube  im  K han ta l und auf der Id a g ru b e  bei Husab wieder, 
aufgenom m en worden. V o m  nächsten Jahre an w ird  auch die 
K h a n k u p fe r g r u b e  in  die Reihe der Produzenten e intreten. D e r 
das K upfererz  enthaltende Gang is t in  e iner streichenden Länge von 
ungefähr 400 m und e iner flachen Teufe  von 230 m aufgeschlossen. 
D ie  M äch tigke it w ird  au f 2 m, der K up fe rgeha lt au f 7 bis 8 °/0 im  
D urchschn itt angegeben. D ie  Grube hat Bahnanschluß an die O tavi- 
bahn; sie besitzt eine Maschinenzentrale m it R ohölantrieb  und eine 
e lektrische Zentrale von 560 PS. D ie  noch im  Bau befind liche 
A u fb e re itu n g  zur K onzen tra tion  des Kupfererzhaufwerkes, welche 
joo Tonnen täg lich  verarbeiten kann, w ird  voraussichtlich im  A p r i l  
1914 den Betrieb aufnehmen. Das nötige Wasser w ird  aus dem 
7 km  entfernten Khanflußbett gepum pt.

D ie  Z in n e r z fu n d e  haben b isher die H offnungen, die man auf 
sie setzte, n ich t v e rw irk lic h t; die b isher untersuchten zinnerzhaltigen 
Pegm atit- und Quarzgänge haben zu einem Abbau  noch n ich t e rm utig t. 
Bei dem p lö tz lich  und o ft wechselnden E rzgehalt bedarf es ausgedehn
te re r Aufschließungen in  Streich- und F a llr ich tu ng  der Gänge, die auch 
von ein igen größeren Gesellschaften ausgeführt werden. Das bisher 
gewonnene Z inn entstam m t den k le inen , aber re ichen eluvialen 
Lagerstätten, die sich in  der Nähe der Ausstriche der Gänge ge
b ild e t hatten. Gegenwärtig werden m onatlich  etwa 6 bis IO lo n n e n  

Z innerz verschifft.
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D ie  S c h ü r f t ä t ig k e i t  ist eine rege geblieben und w ird  in  
Z ukun ft w oh l noch m ehr zunehmen, nachdem in  den großen Ge
bieten der Kaoko-Land- und M inen-Gesellschaft, der South A frica n  
T e rr ito r ie s  und der Hanseatischen Land- und M inen-Gesellschaft vom
1. O ktober d. J. an die S c h ü r f f r e ih e i t  e rk lä rt ist. N u r ein ige 
Landstriche, in  denen bereits Funde gemacht wurden, haben sich 
die beiden erstgenannten Gesellschaften als Berggerechtsame V o r

behalten.
Im  S ü d e n  werden die im  G ebiet der South A fr ic a n  T e rrito ries  

und außerhalb derselben gemachten versprechenden Funde von B le i-  
und W o lf r a m e r z e n  von der genannten Gesellschaft und von Privaten 
w e ite r aufgeschlossen, desgleichen ein K u p ie r v o r k o m m e n  bei 
K u n ja s  von der K o lon ia len  Bergbau-Gesellschaft. A u ch  ein G o ld 
v o rk o m m e n  w ird  in  jene r Gegend von e iner zu diesem Zwecke 
gegründeten Gesellschaft beschürft, w orüber indessen Resultate noch 

n ich t bekannt geworden sind.
W e ite re  G oldvorkom m en sind beschürft w orden bei Zwart- 

m odder am oberen K u is ib  und westlich  Rehoboth, wo je tz t aber 

d ie  A rb e ite n  w ieder ruhen.
Im  N o rd e n  werden im  G ebiet der South W est A fr ic a n  Co. 

zwei weitere G oldfunde noch beschürft, über die man auch noch 
nichts Näheres gehört hat. A u ch  im  Z inngebie t bei Neineis hat man 
G old  gefunden. Bisher hat sich noch ke in G oldvorkom m en in  der 
K o lo n ie  als abbauwürdig erwiesen, man is t daher m it Bezug au f 
G oldvorkom m en skeptisch geworden.

Dagegen so ll das zwischen O t j iv a r o n g o  u n d  d e m  W a t e r - 
b e rg  entdeckte, von der O tavi-G ese llschaft beschürfte K u p fe r
vorkom m en einen günstigen E ind ruck  machen. A uch  in  den Bobos- 
bergen, 12 km  von der O tavibahnstation K o rab  im  Gebiete der South 
W est A fr ic a n  Co., ist ein K up fe rfund  gem acht worden, der noch 
w eite r untersucht werden soll.

W as das A u ftre ten  von anderen nutzbaren M inera lien  anlangt, 
so w ird  die Ausbeutung des B e ry llv o rk o m m e n s  der Deutschen 
Ko lon ia lgese llschaft fü r Südwestafrika dem beschränkten M ark t fü r 
das P rodukt entsprechend in  k le inem  Maßstab fortgesetzt.

Anzeichen von K o h le n  sollen im  Gebiet der Bersebahotten- 
to tten  entdeckt worden sein, wo der Fiskus zur Z e it das betreffende 
Schichtengebirge durch Bohrungen untersucht.

D ie  A frika-M arm or-K olon ia l-G ese llschaft hat, nachdem sie das 
E igentum  des in  L iq u id a tio n  getretenen K o lon ia len  M arm or-Syndikats 
übernommen, auf ihren  ausgedehnten Gerechtsamen in  der Gegend

Die Fortschritte des Bergbaues in den Kolonien.
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von K a rib ib  einen flo tten  Betrieb e ingerich te t - und schon im  ver
gangenen Jahre 250 Tonnen im  W e rte  von M . 20 000 versch ifft. 
Da große Mengen hochwertigen M arm ors anstehen, ho fft man, daß 
sich im m er m ehr e in guter Absatzm arkt finden und die Gesellschaft, 
nachdem sie die Anfangsschw ierigke iten überwunden, eine gedeihliche 
E n tw ick lung  nehmen w ird .

Fast alle Bergbaubetriebe haben m it A rbe ite rschw ie rigke iten  zu 
käm pfen; man hofft nun, daß die von O tjiva rongo  über O u tjo  nach 
N orden ins A m boland  führende Bahn, die im  Laufe  des nächsten 
Jahres gebaut werden soll, sowie die Erlaubnis, in Togo  A rb e ite r 
amverben zu dürfen, die U nzu läng lichke it in  der V ersorgung des 
Bergbaus m it dem nötigen eingeborenen A rb e ite rm a te ria l e in ige r

maßen beheben w ird .
Im  allgem einen kann man m it den F o rtsch ritten  des Bergbaus 

in  Südwestafrika zufrieden sein. D ie  A ns ich t, daß manche Funde 
von M inera lien, die frühe r als n ich t abbauwürdig verschmäht wurden, 
be i w e ite re r Untersuchung und unter günstiger werdenden M arkt- 
und Verkehrsverhältn issen doch noch m it V o r te il verw erte t werden 
können, m acht sich auch häufig geltend und veranlaßt d ie  W ie d e r
aufnahme von früher aufgegebenen Funden. Es wechseln im m er 
Perioden der U nternehm ungslos igke it und der Enttäuschung m it 
solchen erhöhter U nternehm ungslust und S chürftä tigke it ab. In  e iner 
solchen le tz teren  stehen udr je tz t noch, und es is t zu hoffen, daß 
sie recht lange anhält.

Deutsch -  Ostafrika.
W en iger als in  Südwestafrika sind in  O stafrika F o rtschritte  

in  der bergbaulichen Erschließung des Landes zu verzeichnen, tro tz 
dem die bestehenden Betriebe sich in  befried igender W eise w e ite r 
entw ickeln . W as zunächst den G o ld b e rg b a u  anlangt, so wurden 

versch ifft:
1911 . . . .  450 kg im  W e rte  von M. 1 023 000

J 9 I 2  . • • . 2 2 4  ,»■:> n >J >) 5 3^  OOO.

Im  Jahre 1912 war die K irondam ine  m it
160 kg im  W erte  von M . 463 OOO

bete ilig t. D er Rest kam von kle ineren Betrieben, hauptsächlich von 
der Kassamagrube.

D ie  K irondam ine  hatte im  Jahre 1912 sehr m it Wasser- und 
T ransportschw ierigke iten  zu kämpfen. E ine  Besserung is t in  diesem 
Jahre eingetreten, in  welchem d ie  Golderzeugung bisher 

200 kg im  W erte  von M. 554000
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be trug  und bis zum Schlüsse des Jahres m it 15 Pochstempeln, die 
se it vo rigem  M onat a rbe iten, im  ganzen voraussich tlich  gegen 
M . 700 OOO betragen w ird . D e r D urchschn ittsgeha lt des Erzes betrug

1911 . ................................... 45.92 g
1 9 1 2  ........................................ 29,29 g.

P)er Rückgang im  G oldgehalt ist dadurch zu erklären, daß gegen
w ärtig  auch das w eniger reiche, früher stehengebliebene E rz m it 
ve ra rbe ite t w ird . In  Z ukun ft w ird  dieser D urchschn ittsgeha lt noch 
etwas w eite r herabgehen, w e il bei der nunm ehr vollzogenen V e r
größerung des Pochwerks um 5 und der im  nächsten Jahre bevor
stehenden w eiteren V ergrößerung um abermals 10 Stempel alles 
E rz  von 15 g G oldgehalt an abbauwürdig w ird  und ebenso auch 
eine A nzah l go ld führender Quarzgänge in  der Nähe, die b isher nur 
beschürft wurden. T ro tz  Verm ehrung  des Personals, was durch 
m ancherle i A rbe iten , w ie  Vergrößerung des Pochwerks, E inbau 
m aschineller Förderung und einer Kom pressoranlage fü r B o h r
maschinen n ö tig  wurde, is t es gelungen, die Gestehungskosten herab

zusetzen.
D ie  kleine, in  der Landschaft N g a s a m o  unw eit des Speke- 

golfes des V iktoriasees gelegene G oldgrube (früher Kassama genannt) 
hat den größten T e il der übrigen P roduktion  ge lie fe rt und ist zur Ze it 
noch im  Betrieb. G egenwärtig versucht man in  N a irob i (B ritisch - 
O sta frika) englisches K a p ita l fü r diese U nternehm ung zu erhalten.

D ie  Schürfarbeiten der Z en tra l-A frikan ischen  Bergw erks-G e
sellschaft bei Ik o m a  haben insofern zu einem Resultat geführt, als 
d ie  betreffenden Bergbau- und Sch iirffe lder an südafrikanische P ro 
spektoren verpachtet worden sind. D ie  U nternehm er haben sich aus 
Südafrika ein gebrauchtes 10 Stem pel-Pochwerk geholt, m it dem der 
Betrieb  demnächst aufgenomm en werden soll.

E in  w eite rer erst vo r e in igen Monaten im  H in te r la n d  v o n  
S c h i r a t i  gem achter Fund von go ldha ltigen  Quarzgängen w ird  zur 

Zeit noch beschürft.
B isher sind in  jenem  B ezirk  nur k le inere  V orkom m en aut- 

gefunden w orden, bei denen es sich w oh l fü r e in ige Prospektoren 
lohnt, die angereicherte Oberflächenzone abzubauen, w ie dies v ie l
fach in  Rhodesia geschieht, die aber keine Grundlage fü r  ein 
größeres Unternehm en bieten. Indessen is t die M ög lich ke it v o r
handen, daß auch einm al e in  größeres Vorkom m en entdeckt w ird . 
E rs t dann, wenn also größere Gewinne w inken, w ird  eine regere 
S chü rftä tigke it und U nternehm ungslust einsetzem Bisher m angelt 
es noch sehr daran, und von dem A nerb ie ten  des K o lon ia l-W irtscha ft-
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liehen Kom itees, P rospektoren die Ü berfah rt hach deutschen K o lon ien  
zu bezahlen, ist sehr wenig  Gebrauch gemacht worden. V e rm e in t
liche  reiche G oldfunde bei Tanga und an anderen O rteh des Schutz
gebietes hatten vo r etwa Jahresfrist in  O stafrika ein G oldfieber er
zeugt, das sogar nach Südafrika Übergriff. In  Johannesburg b ildeten 
sich ein paar k le ine  Syndikate, welche ein ige Ingenieure und P ro 
spektoren nach Deutsch-Ostafrika sandten, um einen T e il des e r
w arteten Goldregens fü r sich aufzufangen. Nachdem man aber erkannt, 
daß es sich bei den reichen Funden te ils um groben Irrtu m , te ils 
um  starke Ü be rtre ibung  handelte, flaute das Interesse bald ab. O b 
sich der eine oder andere U nternehm er durch die in  einzelnen 
D is trik te n  unzw eife lhaft vorhandenen guten Aussichten a u f bessere 
Funde fesseln läßt, b le ib t abzuwarten. G roßunternehm er verhalten 
sich nach w ie  vo r ablehnend.

A n  G l im m e r  wurden erzeugt:

1912 . . 154 Tonnen im  W erte  von M . 482000  gegenüber
1 9 1 1 - • • 98 „  ,, „  M. 348000.

D ie  P roduktion  entstam m t den Betrieben der Ostafrikanischen Berg
werks- und P lantagen-G esellschaft und den M o ro g o ro -G lim m e r
werken, außerdem noch einigen kle ineren Betrieben. D ie  P roduktion  
is t von A n fang  an stetig  gestiegen und w ird  bei dem steigenden 
B edarf an G lim m er in  Deutschland, der je tz t noch größtenteils von 
Ind ien  her gedeckt w ird , auch in  Z ukunft voraussichtlich  im m er 
w e ite r steigen, zumal auch andere Gegenden in  O stafrika noch w e rt
vo lle  G lim m ervorkom m en bergen mögen.

A uch fü r Z in n e r z  b ilden  u. a. die Landschaften, die zur Zeit 
von der M itte llandbahn  durchzogen werden und in  naher Z ukunft 
von der Ruandabahn erschlössen w erden, versprechende Schürf
gebiete, nach den d o rt auftretenden geologischen Form ationen zu 
schließen.

Abbauw ürd ige  K o h le n f lö z e  hat man in  der Nähe des w est
lichen Tanganyikaufer im  Lukugata l im  Kongostaat gefunden, und 
da Karusch ichten auch au f der deutschen Seite des Sees vorhanden 
sind, so ist auch das Vorhandensein von K oh le  m öglich. Zur Zeit 
noch würde K oh le  ein sehr beschränktes Absatzgebie t haben , und 
es is t frag lich , ob der B edarf der Bahn, der Saline G o tto rp  und 
e in ige r k le iner O am pfer a u f dem Tanganyika genügen würde, um 
eine K oh lengrube  lebensfähig zu machen. Im  Küstengebiet is t ein 
W ettbew erb  m it der europäischen und N ata lkoh le  wegen des langen 
Eisenbahntransportes ausgeschlossen. A u ch  die Be lg ie r rechnen in
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erster L in ie  m it e iner Versorgung der Katangagruben m it Kohle , 
erst in  zweiter L in ie  m it einem Absatz am See. Schließ lich haben 
nur solche Koh lengruben  Auss ich t au f R entab ilitä t, deren K o h le  von 
guter Q ua litä t is t und die in  der Nähe des Sees oder der Bahn 
liegen und ohne große Kosten  b illig e  Transportw ege erreichen 
können. E rs t wenn m ehr andere bergbauliche Betriebe im  Lande 
entstehen, werden auch K oh len  einen größeren M a rk t finden.

Aus denselben Gründen is t auch eine V e rw ertung  der schon lange 
bekannten K iw ira koh len  n ö rd lich  des Nyassa vo rläu fig  n ich t m öglich .

Bei der S a lz g e w in n u n g  in  Uw insa fängt der in fo lge  des 
Baues der Tanganyikabahn erwartete Aufschwung bereits an ein- 
zütreten. D ie  Saline G otto rp  ve rdoppe lt ih re  m aschinellen An lagen 
und A ppara te  und is t bereit, auch noch weitergehenden A n fo rderungen  
an die P roduktion  zu genügen. D u rch  die Bahn, welche an der Saline 
vo rb e ifü h rt, w ird  es v ie lle ich t m ög lich  sein, das im  Küstengebiet ver
wendete indische Salz a llm äh lich  durch  deutsches zu ersetzen. A uch 
die geplante E isenbahnverbindung m it den d ich t bevö lkerten Land 
schaften U ru nd i und Ruanda w ird  einen günstigen E in fluß au f diesen 
Industriezw e ig  ausüben. D ie  Salzerzeugung be trug :

1911 i7<X)Tonnen im  W e rte  von etwa

1912 2000 „ ,, » » ”

•'* / ( 19 1 3 lÖOO ,, „  » ... n ’>

. . . M. 170000 

. . . ,, 200000 
(bis Sept.) „  160000

ln  der N achbarkolonie B r i t is c h - O s t a f r ik a  hat man von der 
Station A th ip la ins  der Ugandaeisenbahn eine Zweigbahn nach dem 
d ich t an der deutschen Grenze liegenden Natronsee gebaut, um die 
in  diesem aufgespeicherten Salze zu gewinnen, deren Menge auf 
2 0 0 00 00 00  Tonnen Soda geschätzt w ird . D e r E x p o rt so ll M itte  
nächsten Jahres beginnen, und man hofft, jä h rlic h  etwa IÖOOOO Tonnen 

au f den M arkt zu bringen.
Angesichts dieser englischen Unternehm ung und der beab

s ichtig ten V erlängerung der Usagarabahn bis zum V iktoriasee, von 
w elcher nur eine kurze Anschlußbahn zum deutschen M a g a d - 
S a lzse e  führen würde, ve rd ien t der Plan einer V erw ertung  der Salze 
des deutschen Sees w ieder in  E rinnerung  gebracht zu werden. A uch  
w ürde dann eine nur kurze Verbindungsstrecke h inre ichen, um die 
englische m it der deutschen B ahn lin ie  zu verbinden, was fü r die E r
schließung der um liegenden Landschaften nur von V o r te il sein könnte.

Schließ lich sei noch erwähnt, daß bei M orogoro  ein Ver
sprechender Fund von A s b e s t  gemacht wurde, der zur Zeit u n te r

sucht w ird . ■
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Kam erun und Togo.
Bekanntlich  werden in  N ig é r ie n ,  der Kam erun benachbarten 

englischen K o lon ie , reiche Z in n e r z g r u b e n  ausgebeutet. D urch  
U ntersuchung der Zinnerz enthaltenden Gebiete gelangte man zu der 
Überzeugung, daß sich diese nach Südosten zu über d ie  Grenze von 
Kam erun in  das deutsche G ebie t h ine in  erstrecken müßten. Es 
w urden daher zwei englische E xped itionen  zur weiteren V e rfo lgung  
der zinnerzhaltigen Form ation  über die Grenze nach Kam erun ge
sandt, die indessen keine Lagerstätten fanden. D ie  eine von der 
N iger Co. entsandte entdeckte aber im  Scharigebiet im  Tapare, einem 
Nebenflüsse des Faro, A l l u v ia lg o ld  und belegte eine Reihe von 
Schürffe ldern  das F lußta l entlang, w o rau f vom  Gouvernem ent der 
D is tr ik t  fü r Schürfungen nach Gold gesperrt wurde. E ine deutsche 
E xped ition , d ie  g le ichfa lls vergebens nach Z inn gesucht hatte, konnte 
m it G enehm igung des Gouvernements noch eine A nzah l Felder, an 
die englischen angrenzend, belegen. D ie  Untersuchungen durch die 
E xp ed ition  der N iger Co. füh rten  zu solch günstigen Ergebnisse^, 
daß ein Syndikat zur V e rw ertung  der Felder gegründet wurde, an 
dem auch eine große deutsche Gruppe stark b e te ilig t ist. W en ige r 
günstig  laute t der B e rich t eines dahin entsandten deutschen Geologen. 
Jedenfalls is t das Suchen nach goldha ltigen  Gängen in der Gegend 
b isher erfo lg los geblieben.

In  jenen großen G ranit- und Gneisgebieten, die den größten 
T e il vom  nörd lichen Kam erun einnehmen, mögen sich auch noch 
andere nutzbare M inera lien  finden, w ie  W o l f r a m i t ,  G l im m e r ,  
M o n a z it  u. a.; m onazitha ltige  Sande sollen sich finden in  den 
Flüssen D on jo  Gamana und Tunga. Nach neueren Nachrichten 
scheint man einem aussichtsreichen Vorkom m en von W o lfra m it au f 
der Spur zu sein. V o n . M a g n e te is e n e rz  an* unteren Sanagä, von 
M a n g a n - und R o te is e n e rz  im  Dschangbezirk berich ten Regierungs
geologen, welche die betreffenden Gegenden bereisten.

Im  übrigen sind versprechende Entdeckungen in  Kam erun 
n ich t gem acht w orden; im  Gaschaka-D istrikt so ll G o ld ,  bei Duala 
Spuren von B r a u n k o h le  gefunden worden sein, die v ie lle ich t in 
V e rb indung  zu b ringen  is t m it dem do rt vo r e in igen Jahren en t
deckten Ö lvorkom m en, welches b isher n ich t w e ite r untersucht 
Worden ist, w e il d ie U nternehm er keine Konzession erhalten konnten.

Daß die bergbauliche Sonderberechtigung des Fiskus in  einigen 
Bezirken a u f B itum en, K up fe r, Z inn  und G lim m er vo r etwa Jahres
fr is t aufgehoben wurde, is t sehr zu begrüßen, w eil solche Sperrungen 
geeignet sind, unternehm ungsfreudige K apita lis ten  und Prospektoren
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von e iner Betä tigung in  den deutschen K o lon ien  abzuschrecken und 
d ie  bergbauliche E n tw ick lu n g  künstlich  zu hemmen.

In  N e u k a m e ru n  sollen Lagerstätten von Blei-, Silber-, Kup ier-, 
Z inm , Mangan- und Eisenerzen vorhanden sein, doch sind darüber 
keine zuverlässigen N achrich ten bekannt geworden.

A u ch  aus T o g o  ist n ichts Neues zu berich ten. Im  nächsten 
Jahre soll e in Geologe zur U ntersuchung der geologischen und 
bodenw irtschaftlichen Verhältn isse dahin entsandt werden.

Im  allgem einen haben die E xped itionen , die in  den letzten 
Jahren im  A u fträge  des R e ichs-K o lon ia lam tes  in  verschiedenen 
K o lon ien  tä tig  waren und zum T e il noch tä tig  sind, wenig geologisch
bergm ännische Ausbeute ge lie fe rt. Solche E xped itionen , w ie nament
lich  G renzexpeditionen in  N eu-K am erun, kom m en durch Gegenden, 
d ie  sonst selten ein W eißer, noch w eniger ein Fachmann b e tr itt. Im  
Interesse e iner m ög lichst schnellen w irtschaftlichen  Erschließung würde 
es sich em pfehlen, derartigen E xped itionen  auch einen Geologen oder 
Berg ingen ieur m itzugeben. D ie  geringen dadurch entstehenden M ehr
kosten w ürden sich durch einen einzigen w ertvo llen  Fund oder durch 
w ichtige  M itte ilungen  über bergbauliche M ög lichke iten  sicher bezahlt 

machen.
Südseegebiete.

Ü ber nutzbare M inera lien  in  D e u ts c h -N e u g u in e a  haben die 
le tzten  E xped itionen  wenig  Neues gebracht. G o ld  war schon seit 
Jahren in  e in igen Flüssen festgeste llt worden, z. B. im  Flusse W iw o  
von der H üo ng o lf-E xp e d ition  und im  W a ria  und ein igen anderen 
später. Da das ganze go ldverdächtige  G ebiet von der englischen 
Grenze bis zum Kap A rko na  seit sieben Jahren fü r das Schürfen au f 
G old  gesperrt ist, sind auch keine weiteren Entdeckungen bekannt 
geworden, und es is t auch n ich t gelungen, Prospektoren ins Land 
zu ziehen. N u r fü r n ich t m aschinellen K le in b e trieb  von A llu v ia l
goldwäschereien werden Erlaubnisscheine abgegeben. Neuerdings 
beabsichtig t eine H am burger Gruppe nach abermals angesteilten 
Untersuchungen, m it G enehm igung des K o lon ia lam ts den U n te r la u f 
des W a ria  m itte ls  Bagger auszubeuten. A uch  die von dem Geologen 
der letzten E xp ed ition  im  F lußbett desW aria  aufgefundenen Ausstriche 
von go ldha ltigem  Schwefelkies sehen e iner näheren Untersuchung 
noch entgegen. Angesichts ähn licher aussichtsreicher künde  jenseits 
der Grenze im  b ritischen G ebiet verdienen diese go ldha ltigen  Gänge 

größere Aufm erksam ke it.
V o n  besonderer W ic h tig k e it ist d ie  Entdeckung von E r d ö l  

in  der Landschaft Matapan an der N ordküste  von K a ise r-W ilhe ln is -
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Hand. Bekanntlich  w ird  E rdö l au f den Sundainseln gewonnen, wo 
es sich finde t von Sumatra im  N orden bis zu der Neuguinea be
nachbarten Insel Seran im  Süden. Nachdem man solchen V o r 
komm en ebenfalls im  holländischen sowie im  englischen T e il von 
Neuguinea au f der Spur ist, konnte  man auch erwarten, im  deutschen 
T e il der Inse l innerhalb  der betreffenden Form ation  au f E rd ö l zu 
stoßen. In  der oben genannten Gegend füh rte  eine Q uelle Ö lspuren, 
und die in  der Nähe wohnenden M issionare veranlaßten einen in 
der Landschaft a u f e iner Forschungsreise begriffenen deutschen Berg
ingen ieur, das betreffende T a l zu untersuchen, wo es dem letzteren 
auch gelang, m itte ls  Schürfungen E rd ö l festzustellen und Proben zu 
entnehmen. Das Ö l t r i t t  in  ¿ersetztem Zustand als sogenanntes 
Schm ierö l zutage, doch is t n ich t ausgeschlossen, daß man es in  der 
T ie fe  in  der Q ua litä t antrifft, in welcher es au f den .Sundainseln 
gewonnen w ird .

Nachdbm vom Schürfer e inige Felder abgesteckt waren, die in  
d ie  Hände eines Konsortium s unte r Führung  e iner deutschen Groß
bank übergegangen sind, wurde das ganze in  Frage kom m ende 
G ebiet zwischen Kaiserin-Augüsta-F luß und holländischer Grenze — 
etwa 4OOOO qkm  —  fü r den Fiskus m it Beschlag belegt und fü r 
P riva tun ternehm er gesperrt. Das R eichs-K olon ia lam t beabsichtigt, zu
nächst selbst geologische Untersuchungen und Bohrungen vornehm en 
zu lassen, um die Aussichten des V orkom m ens festzustellen und 
dann erst eventuell Konzessionen an Private abzugeben. V o n  den 
Untersuchungen w ird  auch die A r t  der späteren V e rw ertung  ab- 
hängen.

In  B r i t is c h - N e u g u in e a ,  wo ebenfalls a u f Kosten der Re
g ie rung  nach E rd ö l gebohrt w ird , hat man b isher nur geringe 
¡Mengen festste llen können, im  übrigen aber hat der Bergbau im  
b ritischen Gebiet gute F o rtsch ritte  gemacht. Seit e iner Reihe von 
Jahren w ird  Gold im  W e rte  von über 1 M illio n  M. im  Jahr —  im  
letzten Jahre i 1/^ M illion en  —, ausgeführt, anfangs nur aus F lußgold
wäschereien, seit e inigen Jahren aber auch aus Gangbergbaubetrieben, 
und da man auch in  der letzten Z e it w ieder neue go ldha ltige  Quarz- 
sowie Kupferkies- und Eisenkiesgänge entdeckt hat, ist anzunehmen, 
daß auch in  Z ukunft der G oldbergbau do rt gute F o rtsch ritte  machen 
w ird , zumal sich alle bergbaulichen Unternehm ungen der e ifrigsten 
F ö rderung  seitens der australischen Regierung erfreuen.

D ie  P h o s p h a t-G e w in n u n g  seitens der Pacific Phosphat Co. und 
der Deutschen Siidsee Phosphat A . G. au f den Inseln A ngau r und 
Nauru hat sich gehoben. D ie  A us fuh r be trug :
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1911 133000 Tonnen im  W erte  von ó 1̂  M illion en  M ark,

1912 1 9 3 0 0 0  „  » >> 5 ”  ”

Das Sinken des W ertes bei gesteigerter Ausfahrm enge e rk lä rt sich 
aus dem bedeutenden Rückgang der Phosphatpreise. D ie  deutsche 
Gesellschaft konnte  zum ersten Male eine D iv idende  (von 6 °/0) er

klären.
Im  Februar dieses Jahres hat eine weitere Gesellschaft, das 

Hanseatische Südseesyndikat, sich gebildet, welche die ausschließ
liche  Berechtigung zum Abbau von Phosphaten au f der Palauinsel 

Feis erworben hat.

Das wachsende Interesse, das man erfreulicherw eise den ko lonia len 
Unternehm ungen entgegenbringt, hat auch zur Folge, daß häufig falsche 
und übertriebene Nachrichten über M inera lienfunde durch die Presse 
und anderweitig  ve rb re ite t werden, d ie  den Stempel der E rfindung  
oder Ü bertre ibung  vie lfach  in  ihrem  W o rtla u t tragen, tro tzdem  aber 
U nerfahrene zu falschen E rw artungen veranlassen und schädigen 
mögen. V ie le  Laien, die nutzbare M inera lien in  den K o lon ien  ge
funden haben oder glauben gefunden zu haben, sind sich über den 
W e rt oder U nw e rt ihres Fundes und über d ie  ersten Schritte  zum 
Zwecke e iner V e rw ertung  im  unklaren. U m  solchen Interessenten 
entgegenzukommen und um überhaupt im m er m ehr Interesse fü r die 
bergbauliche E n tw ick lung  zu wecken, beabsichtig t das K o lo n ia l-W irt
schaftliche K om itee , eine »Kom m ission fü r M inera lien« einzusetzen, 
die in  V e rb ind un g  m it der Geologischen Zentra lste lle  fü r die deutschen 
Schutzgebiete der K ö n ig l. Geologischen Landesanstalt zu w irken 
hätte. D iese W irksam ke it hätte sich zu erstrecken:

1. au f d ie  P rü fung  von N achrich ten über M inera lfunde aus den 

K o lon ien ,
2. au f die Beratung über die V e rw ertung  ko lon ia le r M inera l

funde in  Deutschland,
3. au f d ie  V e rb re itung  der Kenntnisse über W e rt und U nw ert 

der Gesteine, u. a. durch W andersam m lungen und Schulsamm

lungen in  den K o lon ien .

Neben der fachmännischen Beratung läge dieser K om m ission  
fe rner ob das S tudium  und die Nam haftm achung a lle r solcher Maß
nahmen, welche im  Interesse der bergbaulichen E n tw ick lu n g  der 

K o lon ien  geboten erscheinen.

Die Fortschritte des Bergbaues in den Kolonien.



—  60 —

H e rr G eheim rat B u s s e : Ich  w ill  m ich  nur au f e in ige kurze 
Erläuterungen bezüglich der E rfo rschung von Neukam erun be
schränken; das fä llt n ich t in  m ein Ressort, ich weiß nur zu fä llig  
Bescheid und w o llte  dasjenige nur h ie r zur A u fk lä ru n g  sagen, was 
m ir bekannt ist. D ie  Frage, ob man den G re n ze xp e d itio n e n  in  
den verschiedensten Gebieten überhaupt derartige Sachverständige 
beigeben so llte  oder n icht, ist be i uns sehr eingehend e rö rte rt 
worden. Man is t aber davon abgekommen, w eil, w ie Sie schon 
andeuteten, sich die G renzexpeditionen erstens au f einem ganz 
bestim m ten W ege bewegen und zweitens so schnell vorgehen 
müssen, daß ein erfo lgreiches A rb e ite n  von Spezialisten im  A rb e its 
bereich der G renzexpeditionen w oh l kaum zu erm öglichen gewesen 
sein würde. Ü brigens haben an der Südgrenze zwei geologisch 
ausgebildete Geographen an den allgem einen A rbe iten  der G renz
expeditionen te ilgenom m en. Dem gegenüber stehen die E r s c h l ie 
ß un gse xp ed itio n en , von denen die M ehrzahl bereits abgesandt und 
tä tig  ist. D e r H e rr  Gouverneur hat vorgesehen, daß bei den 
Erschließungsexpeditionen dre i Fachgeologen tä tig  sein sollen, 
sei es nun, daß im  einzelnen Falle  e in  Geologe als L e ite r der 
E xp ed ition  fung ie rt, oder der Geologe einem anderen, landes
kundigen, L e ite r un te rs te llt werden sollte. Das is t im  einzelnen 
Fa lle  zu entscheiden.

V o n  diesen E xped itionen  hat nun der Geologe D r. E lb e r t  
aus F ra n k fu rt a. M., der bereits längere Jahre in  Sumatra Und 
anderen Ländern tä tig  war, die eine übernom m en. H e rr  D r. E lb e r t  
is t bereits im  Felde seiner T ä tigke it. Ob e iner anderen Erschließungs
exped ition  ein zw eiter Geologe beigegeben is t, kann ich n icht 
sagen. D ie  d ritte  E xped ition  is t vo rläu fig  zurückgeste llt worden, 
w e il man erst die Erfahrungen der übrigen Erschließungsexpeditionen 
und der G renzexpeditionen abwarten w ollte , um m it S icherheit 
übersehen zu können, ob diese w issenschaftlichen und w irtscha ft
lichen Erschließungsexpeditionen d o rt genügende Garantien fü r die 
persönliche S icherheit der E xped itionste ilnehm er und fü r eine e rfo lg 
reiche T ä tig ke it vorfinden würden. Das g ilt  insbesondere fü r den 
nörd lichen  T e il von Neukamerun, also fü r den nordöstlichen T e il 
von Kam erun überhaupt. D ie  dortigen  po litischen  Verhältnisse 
müssen erst noch näher .bekannt werden, ehe man eine wissenschaft
liche  oder w irtschaftliche  E xp éd ition  hineinsenden kann. A be r di,e 
Frage als solche ist bei der K o lon ia lve rw a ltu ng  e igen tlich  schon 
gelöst; es w ird  sich nur um die Zeit handeln, in der sie zur A us
führung  gebracht w ird .

Die Fortschritte des Bergbaues in den Kolonien.
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H e rr J. K . V ie t o r :  D e r H e rr Vortragende sagte in  seinem 
Referat, daß man die A b s ich t hätte, auch Togoleute  nach Südwest 
zu führen, um sie do rt im  Bergbau zu beschäftigen. Ich  m öchte 
nur darau f h inweisen, daß erstens Togo  überhaupt keine Leute  ab
zugeben hat, w e il sie d o rt selbst notw end ig  gebraucht werden, und 
zweitens werden die Eingeborenen aus den T röpen , wenn sie auf 
den D iam antenfe ldern  in  dem W in d , Stäub und Schmutz arbeiten 
so llen, einfach zugrunde gehen. Es wäre ein U ng lück , wenn man 

das versuchen w ollte .
H e rr D ip l.-B e rg ing en ieu r K u n tz :  Ich  muß dem gegenüber

halten, daß die Ovambo auch aus trop ischen Gegenden kom m en 
und im  allgem einen das K lim a  selbst von Lüderitzbuch t vertragen. 
Bei den Togoleuten  handelt es sich m ehr um Hochlandbewohner 
des Inneren, als um Bewohner der feuchtwarm en Küstengegend.

D e r s t e l lv e r t r .  V o r s it z e n d e :  D e r Unterschied zwischen 
Ovam boland und T ogo  is t k lim atisch  sehr groß. O vam boland is t 

m it Togo  n ich t zu verg le ichen.

Im  Anschluß hieran w ird  der fo lgende B e s c h lu ß  gefaßt:

E insetzung e iner K om m ission  fü r M inera lien  zui I  rü fung 
von N achrich ten  aus den K o lon ien  über M inera lfunde und 
W eitergabe etwa eingehender Proben an die Geologische 
Zentra lste lle  fü r d ie  Deutschen Schutzgebiete, soweit sie eine 
eingehendere U ntersuchung n ö tig  machen, sowie zur Beratung 
über die V e rw e rtun g  aussichtsreicher M inera lfunde.

V e rb re itu ng  der Kenntnisse .über W e rt und U nw ert der 
Gesteine in  den K o lon ien , u. a. durch W andersam m lungen und 

Schulsammlungen.
S tud ium  und N am haftm achung a lle r solcher Maßnahmen, 

die zur Belebung des Bergbaues in  den K o lon ien  führen können.

Die Fortschritte des Bergbaues in den Kolonien.
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4. Bericht der Baumwollbau «Kommission*).
f i  ; ■' h  : ; u  b

Ü be r die Verhand lungen der Baum w ollbau - Kom m ission  vom
18. N ovem ber erstatte t H e rr  Professor D r. O W a r b u r g  Berich t.

D em  bei den Verhandlungen gefaßten Beschluß:

Den Vorstand der Brem er Baum wollbörse zu ersuchen, durch 
ihre  bee id igten K lassierer aus dem denselben zur V erfügung  
zu stellenden M ateria l o ffiz ie lle  Standards der einzelnen K o lon ia l- 
Baum w ollsorten aufmacben zu lassen, die als G rundlagen fü r 
den H andel in  solcher Baum w olle  dienen sollen und bei der 
Brem er Baum w ollbörse depon ie rt werden. D ie  A rbe iten  zur 
E rz ie lung  von B aum w oll - S tandardmarken sollen im  E in 
vernehmen m it der Baum w ollbau - Kom m ission  des K o lon ia l- 
W irtsch a ftlich en  Kom itees erfo lgen,

e rte ilt der V orstand des K o lo n ia l - W irtscha ftlichen  Kom itees seine 
Zustim m ung.

* ) D er Bericht über die Verhandlungen der Baumwollbau-Kommission ist 
bereits veröffentlicht.
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5. Bericht der technischen Kommission*).

Ü ber die Verhand lungen der Technischen K om m ission  vom  
17. N ovem ber berich te t H e rr  G enera ld irektor a. D . D r. ing. h. c, 
W . v. O e c h e lh a e u s e r ,  stellv. V o rs itzender der Kom m ission,

D em  bei den Verhandlungen gefaßten Beschluß:

D ie  Technische Kom m ission  beschließt, an die N a tio na l-F lug 
spende die B itte  zu rich ten, fü r  d ie  Ausste llung in  Daressalam 
ein betriebsfertiges W asserflugzeug zur Vornahm e von p rak
tischen Versuchen an O rt und Stelle in  der K o lo n ie  zur V e r
fügung zu stellen und dieserhalb m it dem R e ichs-K o lon ia lam t 
und dem Reichs-M arine-Am t in  V e rb ind un g  zu treten,

■erteilt der V orstand des K o lo n ia l-W irtsch a ftlich e n  Kom itees seine 

Zustim m ung.

* )  j ) er Bericht über die Verhandlungen der Technischen Kommission ist 

bereits veröffentlicht.
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6. Bericht der Kautsdiuk-Kommission*).

Ü ber die Verhandlungen der Kautschuk - Kom m ission  vom 
18. September ersta tte t H e rr  G enera ld irekto r K om m erz ienra t 
L . H o f f ,  Vors itzender des Centralvereins Deutscher Kautschukwaren- 
Fabriken, stellv. V ors itzender der Kom m ission, Berich t.

Bei den Verhandlungen sind die fo lgenden Beschlüsse gefaßt 

w o rde n :

1. Das K o lon ia l-W irtscha ftliche  K om itee  b it te t das R eichs-K olon ia l
am t um w eiteren Ausbau des Eisenbahnnetzes und An lage von 
A u to m o b il-  und Schiffahrtsstraßen, insbesondere in  den 
Kautschukgebieten A lt-  und Neukameruns.

2. Das K o lon ia l-W irtscha ftliche  K om itee  gestattet sich, den H e rrn  
Reichskanzler au f d ie  Vorzüge einer wasserdichten gum m ierten 
Bekle idung aufmerksam zu machen und em pfieh lt, in  eine 
P rü fung  darüber e inzutre ten, inw iew e it die Verw endung von 
Regenm änteln und G um m istie fe ln , besonders fü r die Heeres
verw a ltung, aber auch fü r die Post- und E isenbahnverwaltung 

m ög lich  ist.
3. M it dem Recht der Zuwahl einen »Standard-Ausschuß« zur 

Schaffung von e inhe itlichen Standardm arken fü r bestim m te 
Gebiete in  D eu tsch-O sta frika  einzusetzen.

4. Das K o lon ia l-W irtscha ftliche  K om itee  b it te t das R e ichs-K olon ia l
am t um  E in füh rung  von Notstandstarifen fü r Eisenbahn- und 
Seefracht a u f Kautschuk und die zur G ew innung und A u f
bere itung  e rfo rde rlichen  M ateria lien , z. B. C h lo rka lz ium , in  
Deutsch-O stafrika, T ogo  und Kam erun.

5. D ie  Kautschuknotlage in  D eu tsch-O sta frika  und K am erun  ve r
anlaßt das K o lo n ia l-W irts c h a ftlic h e  K om itee , das Reichs- 
K o lon ia lam t zu b itte n , die Ka iserlichen Gouvernements von 
D eu tsch-O sta frika  und Kam erun zu veranlassen, die A rb e ite r 
verordnungen in  der W eise abzuändern, daß fü r die Pflanzungen 
A rbe ite rve rträge  von längerer Zeitdauer zugelassen werden. 
D adurch  w ürde es e rm ög lich t w erden, einen seßhafteren

*) D e r Bericht über die Verhandlungen der Kautschuk-Kom m ission ist 
bereits veröffentlicht.



Arbe ite rs tam m  m it Fam ilien  im  Laufe  der Z e it anzusiedeln 
und durch ältere, geübtere Kautschukzapfer eine Verbesserung 
der Q ua litä t und eine V e rb illig u n g  der Kautschukproduktion  
herbeizuführen.

6. D e r Kautschuknotstand in  Südkamerun veranlaßt das K o lon ia l- 
W irtsch a ftlich e  Kom itee , das R eichs-Kolon ia lam t zu b itten , das 
Ka iserliche  G ouvernem ent von Kam erun zu veranlassen, den 
bestehenden A u s fu h rzo ll au f Kautschuk vo rläu fig  aufzuheben.

Bericht der Kautschuk-Kommission.
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D er Vorstand des K o lon ia l-W irtscha ftliche n  Kom itees e rte ilt 
den Beschlüssen der Kautschuk-Kom m ission seine Zustim m ung.

D e r Versam m lung werden zwei von H e rrn  K om m erz ien ra t 
H o f f  eingesandte M uster*) vorgelegt, welche veranschaulichen, w ie 
w e it die H erste llung  von Gummistraßenpflaster nach den derzeitigen 
Versuchen gediehen ist, und welche Effekte durch Gum m im osaik- 
Fußbodenbelag, der sich seit Jahren au f den großen Ozeandampfern 
bewährt hat, e rz ie lt werden.

Betreffs der inzw ischen e rfo lg ten  E insetzung des »Standard- 
Ausschusses« und der bei seiner ersten S itzung gefaßten Beschlüsse 
verweisen w ir  an dieser Stelle au f den ausführlichen B e rich t über 
die Verhandlungen der Kautschuk-Kom m ission.

Inzw ischen hat lau t M itte ilu n g  des R eichs-Kolonia lam tes vom  
1. Dezem ber eine Besprechung im  R e ichs-K o lon ia lam t m it dem 
Vorstand des Vere ins der Kam erun- und Togo-K au fleu te  und dem 
Vorstand des Verbandes der Kam erun- und Togo-Pflanzungen sta tt
gefunden, in  der sich das R eichs-K olon ia lam t bere it e rk lä rt hat, den 
je tz t gü ltigen  festen A u s fu h rzo ll a u f K autschuk in  Kam erun in  einen 
gle itenden W e rtzo ll umzuwandeln und von der E rhebung eines 
A usfuhrzo lles überhaupt abzusehen, solange der M arktp re is  des 
Kautschuks unter e iner gewissen H öhe ist. Ü be r die D urch füh rung  
der Maßnahme im  einzelnen werde der Ka iserliche  G ouverneur m it 
den Interessenten verhandeln. Desgleichen werde sich der G ouver
neur wegen der A rbe ite rfrage  in  Kam erun m it den einheim ischen 
Interessenten in  V e rb indung  setzen.

Ferner te ilte  das R eichs-K olon ia lam t dem K om itee  un te r dem
4. Dezem ber m it, daß a u f G rund von Verhandlungen m it der

*) D ie Muster können in  den Geschäftsräumen des Kolon ia l-W irtschaft
lichen Komitees, Pariser Platz 7, besichtigt werden.

Verhandlungen des Vorstandes. 5
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Deutschen O st-A frika -L in ie  in  H am burg  sich diese bere it e rk lä rt 
habe, den H e im fra c h t-T a rif fü r Kautschuk aus Deutsch-O stafrika au f 
M . 50,— , plus IO °/0 m inus IO ° /0 Rabatt, herabzusetzen. Diesen 
ermäßigten Frachtsatz werde die L in ie  spätestens am 1. Januar 1914 

in  K ra ft setzen.
M it Bezug au f d ie Beschlüsse des »Standard-Ausschusses« der 

Kautschuk-Kom m ission e rw ide rt das K a iserliche  G ouvernem ent von 
Deutsch-O stafrika dem K om itee  unter dem 1. Dezember u. ä. w ie fo lg t:

»Zu den von der K om m ission  gefaßten Beschlüssen bemerke 
ich ergebenst, daß das B io log isch  Landw irtschaftliche  In s titu t A m an i 
beauftragt ist, die A ufbere itungsm ethoden der d o rt geprü ften  Sorten 
und, soweit durchführbar, deren Gestehungskosten festzustellen.

Soweit es m it den verfügbaren M itte ln  m ög lich  ist, so ll das 
B io log isch Landw irtscha ftliche  In s titu t fü r diese Zwecke auch w eiter 
ausgestaltet werden. E in  w eite rer w issenschaftlicher Beamter, der in  
der Hauptsache au f diesem Gebiet un te r L e itung  des in  Kautschuk
anbau und -aufbere itung besonders erfahrenen D ire k to rs  Professor 
D r. Z im m erm ann arbeiten soll, is t bereits v o r kurzer Z e it e ingeste llt 
w orden und hat sich gu t e ingearbeitet.

D e r w ich tigs te  S ch ritt zur E rre ichung  einer e inhe itlichen e in
wandsfreien S tandardm arke, näm lich  der Zusammenschluß a lle r 
Kautschukpflanzer zur e inhe itlichen Gew innung m it nur einem 
K oagu la tionsm itte l und zur e inhe itlichen fabrikm äßigen A u fb e re itu n g , 
w ird  aber nach w ie v o r den Pflanzern selbst überlassen ble iben 
müssen. L e ide r sind alle d iesbezüglichen schon seit Jahren ange- 
ste llten Bem ühungen des Gouvernements und seiner Sachverständigen 
b isher ohne E rfo lg  geblieben.

Ohne diesen Zusammenschluß und e inheitliches A rb e ite n  ist 
die E rz ie lung  einer Standardmarke n ich t m öglich.«

Bericht der Kautschuk-Kommission.
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7. Bericht der Ölrohstoff-Kommissioif).
Ü ber die Verhandlungen der neubegründeten Ö lrohs to ff-K om 

m ission vom  3. Novem ber b e rich te t H e rr  K om m erz ienra t P a u l H e rz ,  
Vors itzender des Verbandes der Deutschen Ö lm ühlen, ste llv. V o r 
sitzender der Kom m ission. Bei den Verhandlungen sind die fo lgenden 

Beschlüsse gefaßt w orden:
1. E inen A p p e ll an die Ö lrohsto ffe  verarbeitende Industrie  zu 

rich ten : M itte l aufzubringen fü r V o ra rbe iten  zur Ö lrohs to ff
versorgung Deutschlands aus den eigenen K o lon ien . A ls  A n 
ha lt fü r die H öhe des Beitrags is t darau f hinzuweisen, daß z. B. 
d ie  T e x tilin d u s trie  Beiträge in  H öhe  von io ° /0 der Beiträge 
zur Berufsgenossenschaft an die Baum w ollbau-Kom m ission des 
Kom itees leistet. D ie  Be iträge der Ö lrohstoffe  verarbeitenden 
Industrie  sind analag der Beitragsle istung der Metall-, Eisen- 
und M aschinenindustrie au f die D auer von fü n f Jahren zu er
b itten . D ie  Propaganda so ll in  V e rb indung  m it den d re i be
stehenden Verbänden: Verband der Deutschen Ö lm ühlen, Berlin , 
V e re in igung  Deutscher Stearin- und Kerzenfabriken, H am burg, 
Verband der Seifenfabrikanten, Aschersleben, durchgeführt 

werden.
2. Das K o lon ia l-W irtscha ftliche  K om itee  s te llt dem Kaiserlichen 

G ouvernem ent von Deutsch-O stafrika Ö lpalmensaat aus Togo 
zur kostenfreien V e rte ilun g  in  Deutsch-O stafrika zur V erfügung . 
E ine diesbezügliche Bekanntmachung en thä lt d ie  N r. 34 des 
»A m tlichen  Anzeigers fü r Deutsch-Ostairika«.

3. Das K o lon ia l-W irtscha ftliche  K om itee  s te llt dem Ka iserlichen 
G ouvernem ent von Neuguinea au f dessen A n trag  einen Rizinus- 
Schälapparat fü r H andbetrieb  zu Versuchszwecken in  der

K o lon ie  zur Verfügung . .
4. Es is t die P roduktion  einer Spezialsorte von Palm öl m den 

K o lon ien  anzustreben, welches garantie rt n ich t m ehr als 8 %

Fettsäure, n ich t m ehr als Va°/o Wasser und n icM  mehy „ K 1*  
Schmutz enthält, und ferner, daß diese Spezialsorte im  H andel
unter dem besonderen Namen »Speisepalmöl« eingeführt w ird .

* )  Der Bericht über die Verhandlungen der Ölrohstoff-Kommission ist 

bereits veröffentlicht.
5'



Bericht der Ölrohstoff-Kommission.

—  68

5. Das K o lon ia l-W irtscha ftliche  K om itee  begrüßt die zunehmende 
Bedeutung der K okospa lm enku ltu r in  den K o lon ien  als ein 
geeignetes M itte l, um Deutschland von dem Im p o rt frem d
ländischer Kopras a llm äh lich  unabhängig zu machen. Es b itte t 
die Regierung, der K o kosku ltu r der E ingeborenen weitgehende 
U nters tü tzung  zu te il werden zu lassen.

6. A ls  Ersatz fü r die sich verringernde Kautschukproduktion  in  
Südkamerun schlägt das K o lon ia l-W irtscha ftliche  K om itee  dem 
Ka iserlichen  G ouvernem ent von Kam erun vor, die E ingebore 
nen daselbst zur K u ltu r  von Ö l- und Kokospalm e, Sesam und 
Erdnuß zu veranlassen.

7. D em  K a iserlichen Gouvernem ent von Deutsch-Ostafrika schlägt 
das K o lon ia l-W irtscha ftliche  K om itee  vor, die K u ltu r  von Le in , 
Rüb- und Senfsaat in  der K o lo n ie  nach M ög lich ke it zu erproben 
und einzubürgern.

8. Das K o lon ia l-W irtscha ftliche  K om itee  beschließt, le ic h t faßliche 
K u ltu ran le itungen  über die Ö lpalm e, Kokospalm e, Le in , Rüb- 
und Senfsaat herauszugeben.

Den Beschlüssen der Ö lrohstoff-Kom m ission  e rte ilt der Vorstand 
des K o lon ia l-W irtscha ftliche n  Kom itees seine Zustim m ung.

E iniges, was in  den be i der S itzung der Ö lrohstoff-Kom m ission 
gehaltenen V o rträgen  ausgeführt w orden war, scheint dem Referenten 
doch n ich t ganz zuzutreffen und g laubt er deshalb, seine bezügliche 
abweichende M einung darlegen zu müssen.

Zunächst a u f das von vie len Seiten als die zurze it v o rte il
hafteste M ethode zur Gew innung des Palmöles angesehene und von 
H e rrn  D ire k to r  K e m n e r  beschriebene sogenannte A gu-V erfah ren  
eingehend, bem erkt er fo lgendes:

Nach der D arste llung  des H e rrn  D ire k to rs  K e m n e r  werden die 
frischen Palm früchte  so fort nach dem Pflücken a u f io o °  e rh itz t und 
gepreßt. In  der e inheim ischen Ö lindustrie  is t aber e inwandsfre i fest
geste llt, daß bei der V erarbe itung  a ller Ö lfrüch te  die aus ihnen 
gewonnenen Öle um so größere Mengen fre ie  Ö lfettsäure b ilden, je  
m ehr die Ö lfrüch te  F euch tigke it enthalten und je  m ehr die Ö le m it 
solcher, eventue ll auch nur m it feuchter L u ft  in  Berührung gelangen. 
Je höher während der Auspressung die Ö lfrüch te  e rw ärm t werden, 
um  so m ehr w ird  dieser Prozeß gefördert. W il l  man Pa lm öl her- 
steilen, das m ög lichst w en ig  fre ie  Ölsäure enthält und dadurch w e it



w ertvo lle r sein w ird  als die derzeitigen Produkte, so muß man dahin 
streben, die Pa lm früchte  m ög lichst trocken und bei m ög lichst n ie
d rige r Tem peratur zu verarbeiten. Das kann v ie lle ich t e rre ich t 
werden durch ein kurzes Trockenverfahren  m it geringer T em pera tu r
erhöhung, um die F euchtigke it aus dem Palmmus m ög lichst auszu
scheiden, und dann durch Abpressung unter starkem D ru ck  bei 
E rw ärm ung auf höchstens 6o° Reaumur. W ürde  bei solcher ersten 
Abpressung das Ö l n ich t v ö llig  gewonnen, so müßte eine zweite in  
stark e rh itz tem  Zustande folgen. D ie  Kosten eines so ve rv o ll
k o m m n e t^  Verfahrens würden a lle rd ings höher als die b isherigen 
sein, dagegen w ürde die Erzeugung der ersten Abpressung, und das 
wäre das Gros, w esentlich w ertvo lle r sein als das beste je tz ige  
Palm öl, die prozentuale Ausbeute bei zw eim aliger Pressung sicher
lich  auch be träch tlich  steigen. Das Ö l der zweiten Abpressung 
wäre na tü rlich  nur fü r technische Zwecke brauchbar. Zu beachten 
ist, daß das fe rtige  Pa lm öl im m er in  guten, einigermaßen die L u ft 
abschließenden Gebinden aufbew ahrt und versch ifft w ird .

M it  Bezug au f den Beschluß, fü r Palm öl, das n ich t m ehr als 
8 0/ fre ie  Fettsäure enthält, im  H ande l d ie  Bezeichnung »Speise- 
palm öl« e inzuführen, habe ich schon in  der Sitzung der Ö lrohstoff- 
K om m ission  schwere Bedenken geäußert und kann nur w iederho lt 
darau f hinweisen, daß bei In k ra fttre te n  des zu erwartenden Gesetzes 
über N ahrungsm itte l und bezüglicher V erordnungen des Bundesrats 
zweifelsohne ein gesundheitsschädliches Ö l —  und ein 8 %  freie 
Fettsäure enthaltendes P rodukt ist gesundheitsschädlich —  n ich t 
m ehr als Speisepalmöl bezeichnet werden darf, und daß die durch 
Gesetz erzwungene Namensänderung das P rodukt s icherlich  dis

k red itie ren  muß.
D ie  wünschenswerte Ausdehnung des Anbaues der Kokos

palmen und die Aussichten, Palm kerne in  stark steigenden Mengen 
zu gewinnen, hat H e rr Professor W a r b u r g  erö rte rt. Ich  glaube 
noch darauf hinweisen zu müssen, daß durch  die M ög lichke it, in fo lge  
der neuen E rfindungen flüssige Pflanzenöle, T ran  und F ischöle unter 
mäßigen, voraussichtlich  sicherlich  schnell zurückgehenden Kosten 
zu härten, der zurzeit bestehende große W ertun tersch ied  zwischen 
festen und flüssigen Pflanzenölen sich stark ve rringern  muß und daß 
in der Folge die Preise fü r  K o p ra  und Palmkerne die je tz ige  H öhe  
deshalb keinesfalls werden behaupten können. N ur wo die betreffende 
P roduktion  auch bei sehr v ie l n iedrigerem  Preise als dem zurzeit 
bestehenden wenigstens ohne Einbuße m ög lich  ist, so ll man sie zu 

fö rdern  suchen.
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H e rr D ire k to r  H u p  fe i  f l:  Ich  m öchte zunächst rich tigs te llend  
bem erken, daß das A gu-V erfah ren  ohne Verm engung des Palmöles 
m it Wasser durchgeführt w ird . Ich  betrachte das als einen H a u p t
vorzug des A gu-V erfahrens. Ich  kann noch hinzufügen, daß w ir in  
bezug au f die Verbesserung der Q ua litä t n ich t stehen ble iben. 
Unsere letzten L ie fe rungen haben bereits, drüben untersucht, nur 

5 b is 51/2 °/0 Fettsäure ergeben.
D er A usdruck Speisepalmöl ist in  der Kom m ission  au f meinen 

V orsch lag  h in  angenommen worden, w e il w ir  zunächst noch keinen 
besseren Namen fanden. W ir  haben zunächst zo llpo litische  Be
denken gegen diesen A usdruck gehabt, die m einer A n s ich t nach 
n ich t s tichha ltig  s ind; denn nach den Auskünften, die ich  gerade 
auch durch V e rm ittlu n g  des K o lo n ia l-W irtsch a ftlich e n  Kom itees e in
gezogen habe, w ird  der erhöhte Zollsatz n ich t danach angewendet, 
w ie  ein Ö l genannt w ird , sondern led ig lich  danach, ob ein Ö l in  
dem vorhandenen Zustand ohne weitere V erarbe itung  fü r den 
m enschlichen Genuß geeignet ist. Das is t fü r das Palm öl, auch fü r 
das Speisepalmöl, w ie w ir  es h ier im portie ren , nach deutschen Be
g riffen  jedenfa lls  n ich t der Fall, denn es w ürde n ich t in  Betrach t 
komm en, ob irgendein  Neger dieses Pa lm öl fü r konsum fäh ig  halten 
würde. Ich  b in  aber gern dam it einverstanden, daß man sich 
seitens des Kom itees m it denjenigen Stellen, die dieses neue Gesetz 
bearbeiten, in  V e rb indung  setzt und sieht, ob man eine e in ige r
maßen authentische A u skun ft darüber erhalten kann, ob dieser 
Ausdruck tatsächlich m it dem neuen Gesetz ko llid ie ren  würde. 
So llte  das der F a ll sein, w ürde man sich überlegen müssen, ob 
man einen anderen A usdruck  wählt.

»Palmöl Prima« w ürde m ir n ich t gefa llen; denn w ir  müssen 
einen Ausdruck wählen, den man schützen kann. A b e r man könnte 
an einen Ausdruck w ie  »Margarine-Palmöl« denken, wenn man nichts 
Schöneres findet, oder w ie  »Edel-Palmöl«.

D ie  weiteren Ausführungen be i der letzten Besprechung betreffs 
der H ärtung  der Ö le haben m ich lebhaft interessiert. D ie  »B. Z. am 
M ittag« hat d ie Sache in  einem kle inen journa lis tischen A r t ik e l ve r
a rbe ite t und sp rich t von Sandwiches m it W alfischtran  darauf. Das 
w ürde das sein, was uns der H e rr  Referent als Zukunftsnahrungs

m itte l in  Aussicht s te llt.
Jedenfalls is t das eine Frage, die uns veranlassen muß, v o r

s ich tig  zu sein, und speziell Ö lpalm en und Kokospalm en und über
haupt Pflanzen, aus denen man diese Ö le und Fette gew innt, nur 
da anzubauen, wo w ir  auch dann noch konkurrenzfäh ig  ble iben, wenn
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die Preise heruntergehen sollten. Im  übrigen d a rf ich bemerken, 
daß w ir  ja  v o r etwa 12 Jahren Preise fü r K o p ra  von M. 35°> — bis 
M. 4 0 0 —  p ro  Tonne gehabt haben, und es g ib t eine ganze Menge 
von Kokosplantagen, die auch heute noch rentabel ble iben, wenn 
die Preise so w e it heruntersinken; au f ein noch niedrigeres N iveau 
braucht man w oh l n ich t zu rechnen. Ich  rechne schon heute beim  
Palm öl, daß w ir  von einem Preise von M. 600,— , w ie  w ir  ihn  heute 
haben,’ au f M. 4 0 0 , -  bis M. 4 5 0 , -  p ro  Tonne werden zurückgehen

können. •
W as den Anbau von Ölsaaten b e trifft, so stim m e ich  dem

H e rrn  Referenten bei, daß w ir  da vo rs ich tig  sein müssen. W ir  
dürfen unseren Eingeborenen n ich t nach der beliebten M ethode 
irgendwelche Geschichten anhängen, nur w e il es uns n ichts kostet, 
dam it die Leute  ih re  A rb e itsk ra ft daran setzen sollen.

Ich  hatte m ir aber vorgenom m en, heute die G elegenheit zu 
ergreifen, um eine W arnung  fü r Deutsch-O stafrika auszusprechen. 
In fo lg e  der dortigen  Kautschukkris is  is t je tz t ein großes Interesse 
an der Ü berfüh rung  der Ö lpa lm enku ltu r aus W esta trika  nach Deutsch- 
O sta frika  entstanden. Ich  halte es fü r außerordentlich w ich tig , daß 
man das da drüben versucht; ich  halte es fü r sehr dankenswert, 
daß das Gouvernement, w ie  es je tz t geschieht, daß die Deutsch- 
O stafrikanische Gesellschaft, die Sigi-Pflanzung und andere große 
kap ita lkrä ftige  U nternehm ungen zahlreiche Versuche m it O lpalmen 
machen. A b e r ich  halte es fü r u n rich tig  und außerordentlich be
denklich, wenn irgend jem and, der es n ich t bezahlen kann, der 
n ich t sehr gu t fund ie rt ist, drüben zur Ö lpa lm enku ltu r übergeht. 
Ö lpalm en kann man vorläu fig  und in  den nächsten sechs bis acht 
Jahren in  O sta frika  überhaupt nur versuchsweise, überhaupt nur aut 
ganz kle inen Flächen von je  1 bis 2 ha pflanzen, und das so ll man 
au f verschiedenen F lächen tun. A b e r das is t n ichts fü r den kle inen 
Mann und ungeeignet fü r den Kautschukpflanzer, dem es sowieso 
schon schlecht geht. Erstens einm al wissen w ir  über Ö lpalm en
k u ltu r schon in  W esta frika  noch sehr wenig. W ir  können w oh l ohne 
weiteres sagen, daß die Inku ltu rnahm e w ild e r oder ha lbw ilde r Be
stände, w ie  w ir  sie in  Togo in  gewissem Um fange und in  Kam erun 
in  großem Um fange besitzen, rentabel sein w ird . Diese krage 
scheidet aber fü r O sta frika  aus. A b e r w ir  wissen noch n ich t, w ie 
w e it in  der H e im a t der Ö lpalm en die A n legung  der O lpalm en- 
ku ltu ren  ein Geschäft is t oder n icht. Ich  kann Ihnen aus meinen 
E rfahrungen heute sagen, daß selbst in  Togo, wo die Ö lpalm e 
heim isch ist, die jungen  Anpflanzungen unter allen m öglichen
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Schädlingen tie rischer N atur zu le iden haben. N a tü rlich  kann man 
das bekämpfen, aber im m erh in  is t es eine W arnung . D avon, w ie 
sich das in  O stafrika stellen w ird , haben w ir  gar keine A h nu n g ; 
w ir  haben n ich t den geringsten Ü be rb lick  darüber, was fü r Schäd
linge  in  O sta frika  dieser K u ltu r  drohen. A b e r selbst wenn die 
K u ltu r  als solche geht, — was machen Sie in  O stafrika m it den 
Früchten? Sie können die F rüchte  n ich t in  der p rim itiv e n  N eger
methode W estafrikas verarbeiten, Sie müssen die m oderne M ethode 
des maschinellen Palmölwerkes nehmen. E in  Pa lm ölw erk kostet 
M. 7 5000 ,— , und um es überhaupt in  ve rnün ftige r W eise bezahlt 
zu machen, gehören, da in  O stafrika die Zu fuh r von F rüch ten , die 
von den E ingeborenen gekauft werden, ganz w egfä llt, m indestens 
300, v ie lle ich t 500 ha Ö lpalm en dazu. W e r sich also in  O sta frika  
a u f eine Ö lpa lm enku ltu r einläßt, muß sich von vo rnhere in  darüber 
k la r sein, soweit es sich n ich t um Versuche handelt, daß das ein 
sehr weitausschauendes, vo rläu fig  in  O stafrika rech t riskantes und 
vo r allen D ingen sehr kostspie liges U nternehm en ist, wenn er es 
rentabe l machen w ill. Ich  halte es fü r  m eine P flich t, dies an dieser 
Stelle auszusprechen, und ich  glaube, es wäre gut, wenn das seitens 
des Kom itees nach Ostafrika in  geeigneter W eise in  die Ö ffen tlich 
ke it gegeben würde. D enn ich  weiß aus Pflanzerkreisen in  Ost
afrika, daß man d o rt in  z iem lich  kop floser W eise anfängt, Ö lpalm en 
zu pflanzen, und das muß ein Fiasko geben.

F le rr Professor W a r b u rg :  W as E ignung der Ö lpa lm enku ltu r 
fü r  O stafrika be trifft, so stehe ich auf dem gleichen Standpunkt w ie 
H e rr  D ire k to r  H u p fe id .  Ich  m öchte nur bemerken, daß die Ö lroh 
stoff-Kom m ission die Ö lp a lm ku ltu r dem kle inen Privatpflanzer in  
O sta frika  n ich t em pfohlen hat; wenn es geschah, muß es von 
O sta frika  selbst ausgegangen sein. Im m erh in  is t es wünschens
wert, wenn von unserem K om itee  aus sogar davor gewarnt w ird ; 
denn es is t ganz rich tig , daß sich fü r den kle inen M ann die Ö l
pa lm enku ltu r n ich t rentieren kann.

Dann m öchte ich noch über die K onku rrenz  von Ind ien  sprechen. 
Ich  muß sagen, daß ich  diese K onku rrenz  n ich t sehr fürchte. Ind ien  
ist zwar ein Land, das in bezug au f A ckerbau ungeheuer v ie l größere 
Mengen p roduz ie rt als d ie meisten andern trop ischen Länder; aber, 
w ie  H e rr  K om m erz ien ra t H e rz  ja  auch erwähnt hat, ist die 
Bevö lkerung d o rt außerordentlich s ta rk, sie b raucht selbst ganz 
riesige Massen fü r  den eigenen Bedarf, und es is t bei der starken 
Ausnutzung des gesamten verfügbaren Bodens in  Ind ien  sehr schwer, 
fü r  die einzelne K u ltu r  d o rt noch die P roduktion  zu vergrößern. D ies



w ird  durch die S ta tis tik  bestä tig t; beinahe Jahr fü r Jahr erscheinen die 
g le ichen Produktionen. V o r  a llem  haben aber die Inde r die von 
ihnen selbst benötig ten N ahrungsm itte l zu bauen. Selbst die Baum- 
w o llp ro d u k tio n  geht gar n ich t sehr stark in  die Höhe, obg le ich die 
Engländer den Baum wollbau ganz außerordentlich stark zu fö rdern  

bestrebt sind.
W as die Frage der K o nku rrenz fäh igke it der festen Ö le m it 

den flüssigen b e trifft, so b in  ich  n ich t der A ns ich t, daß sich die 
P roduktion  der flüssigen Ö le einfach be lieb ig  steigern läßt. W enigstens 
bei den w ichtigsten flüssigen Ö len, w ie  Sesam-, Erdnuß- und Rübsenöl 
w ird  es n ich t le ich t sein, die P roduktion  schnell zu steigern. W as 
O sta frika  b e tr iflt, so habe ich  schon hervorgehoben, daß die Förderung 
der K u ltu r  dieser Ö le sehr schwer sein w ird , w e il sie m it der P flug
k u ltu r im  Zusammenhang steht. D urch  Hackbau die K u ltu r  von 
Sesam und Erdnuß bedeutend zu verm ehren, ist eine schwierige 
und langw ierige  A rb e it. Ich  sehe auch n ich t ein, warum  die Baum 
ku ltu ren  m it den K u ltu re n  e in jähriger Pflanzen n ich t konkurrenz
fäh ig  sein sollen. F rüher waren die Preise fü r K okosö l gar n ich t 
höher als der je tz ige  Preis fü r Sesamöl, und doch hat sich damals 
schon die K u ltu r  der Kokospalm e ren tie rt. A lso , ich  halte die 
K o nku rre nz fäh ig ke it der P a lm ku lturen  auch dann fü r m ög lich , wenn 
d ie  Preise der festen Ö le derselben nur um die Unkosten des Härtens 
höher sind als die Preise der flüssigen Öle.

Bericht der Ölrohstoff-Kommission.

—  7 3  —



Voranschlag 1913.

—  7 4  —

8. Voranschlag

D ie  F ina nz-K o m m iss ion  leg t den Voranschlag 1913 vor, der von dem

Das K om itee  e rte ilt dem Voranschlag

Einnahmen.
X .. Beiträge von H andel und Industrie , von kö rper

schaftlichen und persönlichen M itg lied e rn  .

2. B e ih ilfe  des Reichsamts des Innern  .

3. B e ih ilfe  des R e ic h s -K o lo n ia la m ts .......................

4. B e ih ilfe  aus den der Deutschen K o lon ia lgese ll
schaft zur V erfügung  stehenden M itte ln  .

5. Z i n s e n ...................................................  • • •

Voranschlag

M. 189000,—

» 30000 ,—

» 9 0000 ,—

» 50 000,—

» 10000,—

6. »Der Tropenpflanzer« . . . . .  . . . . » 2 50 00 ,—-

7. Vorschuß des K o lon ia l-W irtscha ftlichen
Kom itees zur Balanzierung des Voranschlages » 86 OOO,—

M. 480000 ,—

A u f  eine A n frage  des H errn  C la u ß , ob kü n ftig  n ich t weiteres O rientierungs- 
Kom m ission, H e rr  L a d e w ig ,  daß der Voranschlag, w ie das heute e rfo lg t 
ve rö ffen tlich t werde. Ebenso liegen B ilanz und Abrechnungen nach e rfo lg te r 
T reuhand-V ere in igung  A.-G. und durch die F inanz-Kom m ission des Kom itees 
Beitragszeichner im  K om itee  aus. Soweit es sich um die Abrechnungen der 
erkennung durch den vereideten Bücherrevisor und die F inanz-K om m iss ion

ganze Jahr von den Kom missions-
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1913.
Referenten der Kom m ission, H e rrn  D ire k to r  L a d e w ig ,  erläu tert w ird  

in  fo lgender Fassung seine Zustim m ung:

1913.
Ausgaben.

i .  Baum w ollunternehm ungen . M . 255 0 0 0 ,—

2. Technische V orarbe iten » I I I  OOO,—

3. Kautschuk-Vorarbeiten . . • • • • . . •  • •

4. K o lon ia l-W irtscha ftliche  Propaganda, D ru c k 
sachen, P o rti, F rachten und Spesen . . . .

5. Geschäftsstelle, Gehälter an 1. Sekretär, 2. Se
kretär, 1. Buchhalter, 2. Buchhalter, Expedient, 
S tenotyp istinnen und Bureaudiener . • • •

6. K o lon ia l-W irtscha ftliches  A rc h iv  und Registra
tu r, e inschließ lich Gehälter an A rch iva r und 

A s s is te n t..........................................................................

7. B u r e a u m ie te ........................................ .....  . . .

4 OOO,—

3 5 0 0 0 ,—  

2 8  OOO,—

4  OOO,—

8 0 0 0 ,—
: . ....

8. »Der T ropenpflanzer«, Redaktionsgehalt, M it
arbeiterhonorare, D ruckkosten, Inseratenprovi-
sionen und P o r t i ......................................................... ........ 35 OOP.—

M . 4 8 0 0 0 a —

m ateria l ve rö ffen tlich t werden könnte, e rw ide rt der Referent der I m nanz
sei, a lljäh rlich  beschlossen und in  den „V e rhand lungen  des \  orstan es“  
P rü fung  und Anerkennung durch den vereideten B ü che rre v iso r/ durch  die 
in  den Vorstandssitzungen und das ganze Jahr h indurch  zur E ins ich t der 
einzelnen Kom m issionen handele, so liegen diese nach P rü fung  und A n- 
des Kom itees in  den Kom m issionssitzungen aus und können ebenso das 

m itg liedern  im  K om itee  eingesehen werden.
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9. Saafverfeilung. 'Wissenschaftliche und technische Prüfung 
von kolonialen Rohstoffen und Produkten.

Ü ber verte iltes Saatgut und die vorgenom m enen U n te r
suchungen geben die Tabellen I — I I I  von Seite 82 bis Seite 96 
Aufschluß.

10. Geschäftliches.
L a n d e s a u s s te llu n g e n  D a re s s a la m  u n d  W in d h u k  1914. 

D ie  Versam m lung beschließt, fü r die Ausste llungen in  Daressalam 
und W in d h u k  1914 je  ein E xem pla r der »Goldenen M edaille  fü r 
ko lon ia lw irtscha ftliche  Verdienste« des Kom itees zu stiften , und 
zwar sollen die M edaillen  an H erren , die sich um  die w irtscha ft
liche  E n tw ick lu n g  der betreffenden K o lon ie  besonders ve rd ien t ge
m acht haben, verliehen werden. Das K om itee  hat sich dieserhalb 
an die K a iserlichen Gouvernements gewandt m it der B itte , je  einen 
H e rrn  in  Vorschlag  zu bringen.

Außerdem  hat das K om itee  dem Kaiserl. Gouvernem ent von 
D eutsch-O stafrika  eine Summe von M . IOOOO,— als Zuschuß zum 
Bau der Ausstellungshalle in  Daressalam zur V e rfügung  geste llt sowie 
dem Kaiserl. G ouvernem ent von Deutsch-Südwestafrika fü r die A us
ste llung in  W in d h u k  den Betrag von M. 3000,—  fü r Präm ien überwiesen.

A n  der 2. A llgem einen  Landes-Ausstellung in  Daressalam 1914 
beabsichtig t sich das K om itee  u. a. zu bete iligen durch die V o rfüh ru n g  
von Proben von ko lon ia len  Rohstoffen und Produkten m ög lichst aus 
säm tlichen Ländern, wo diese gewonnen werden, sowie von W e lt
karten, au f welchen die geographische V e rb re itu ng  der betreffenden 
Rohstoffe und Produkte  in  übers ich tlicher W eise zur D arste llung  
gelangt. Vorgesehen sind Baum wolle, H a n f und andere Faserstoffe, 
Ö lfrüch te , Kautschuk und Genußm ittel. Des w eiteren is t beab
s ich tig t, d ie  w ichtigsten  K u ltu re n  von Deutsch-O stafrika au f e iner 
großen W andkarte  zur D arste llung zu bringen, fe rner d ie  D a r
b ie tung  der Broschüre »Unsere K o lon ia lw irtsch a ft in  ih re r Bedeutung 
fü r  Industrie , H andel und Landw irtschaft« .

R e is b a u  in  d e n  K o lo n ie n .  A u f  d ie  B itte  des Kom itees, die 
Förderung  des Reisbaues m ehr als b isher in  den A rbe itsbere ich  des 
staatlichen landw irtschaftlichen Versuchswesens aufzunehmen, und



Geschäftliches.

um  M itte ilu n g  über die etwa getroffenen Maßnahmen und Erhebungen 
hat das K a iserliche  G ouvernem ent von K a m e r u n  unter dem 5. M ai 

1913, w ie fo lg t, geantw ortet:
„D ie  Bestrebungen des Gouvernements, au f den im  Innern 

der K o lon ie  gelegenen Stationen T rockenre is, sogen. Bergreis anzu
bauen, um fü r E xped itionen , besonders be im  Marsch durch unbe
wohnte  Strecken, eine haltbare und ausreichende Verp flegung  zu 
haben, liegen schon v ie le  Jahre zurück. D iese Versuche sind als 
gescheitert zu betrachten, da einerseits der Trockenreisbau den an 
und fü r sich schon armen Boden im  Süden des Schutzgebietes, wo 
er in  erster L in ie  in  Frage kom m t, so aussaugt, daß an den Stellen 
früheren Reisbaues n ichts m ehr wächst und nur noch Lalang-Lalang 
aufkom m t. Andererseits feh lte  es bei befried igenden E rträgen au f 
den Anbauflächen an den nötigen Aufbereitungsm aschinen.

Das Gouvernem ent hat ausgedehnte Versuche m it der Be
schaffung von fü r den H andbetrieb  geeigneten Reisschälmaschinen 
gemacht. Es wurden die verschiedensten M odelle  angeschafft, a lle 
erwiesen sich jedoch  als ungeeignet. Aus dem Briefwechsel des 
Gouvernements m it den betreffenden Fabrikanten geht hervor, daß 
Reisschälmaschinen fü r H andbetrieb, die den an eine solche Maschine 
zu stellenden A n fo rderungen  annähernd entsprechen, noch n ich t au f 
dem M arkte  sind. M ehrere F irm en  h ie lten überhaupt n ichts von 
der V e ra rbe itung  m it k le inen Handm aschinen und em pfahlen die 
An lage von m aschinell betriebenen Reismühlen, fü r die sie vo lle  

Garantie übernehmen könnten.
F ü r derartige  maschinelle An lagen sind aber die Anbauflächen 

au f den Stationen n ich t ausreichend gewesen, denn es w urde ja  nur 
fü r den eigenen B edarf angebaut. E in  W e rk  fü r mehrere Stationen 
anzulegen, g ing  in fo lge  der S chw ierigke it der Verhältn isse n ich t an.

Man hat diese Versuche m it Trockenreisanbau bis au f ein ige 
wenige Fälle  noch aus dem anderen Grunde aufgegeben, w e il die 
ursprüng liche  Notlage, der Nahrungsm angel fü r die Stationsbesetzung, 
durch erhöhte w irtschaftliche  T ä tig ke it der E ingeborenen au f den 

meisten Stationen behoben ist.
D ie  außerordentlichen V o rte ile , welche m it e iner W asserreis

k u ltu r  fü r die Bevölkerung des Schutzgebietes verbunden wären, 
werden vom  G ouvernem ent v o ll und ganz gew ürd ig t. Es ergeben 
sich aber die fo lgenden Schw ierigkeiten:

D er Wasserreisbau, w ie er in  Ind ien  und Ostasien betrieben 
w ird , is t eine K u ltu r ,  die in  von Europäern geleite ten U n te r
nehmungen nur dann betrieben werden kann, wenn m enschliche 
A rbe itskrä fte  in  großer Zahl und zu außerordentlich b illig e n  Preisen
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zur V erfügung  stehen; denn sowohl die Bestellung der Felder (Um 
pflanzen aus den Saatbeeten in  die Felder) als auch das E rn ten  (der 
Reis re ift  n ich t gle ichm äßig und die Ä h ren  müssen einzeln ab
geschnitten werden) e rfo rdern  fü r eine wenn auch nur kurze Zeit 
e in  A rbe itspersona l von m ehreren A rb e ite rn  au f den Hektar.

Ob die Anbaum ethode, w ie sie in  Louisiana betrieben w ird , 
die w eniger A rbe itskrä fte  e rfo rde rt, geeigneter fü r  den Großbetrieb 
is t, verm ag h ie r n ich t b e u rte ilt zu werden. F ür einen Reisbau im  
Großbetriebe nach indischem  und ostasiatischem M uster stehen bei der 
geringen Bevölkerungsziffer und der großen A rb e ite rn o t, die sowieso 
im  Schutzgebiete herrscht, in  absehbarer Zeit keine A rb e ite r zur V e r
fügung. W as fü r landw irtschaftlichen G roßbetrieb in  Kam erun an A r 
be ite rn  aufgebracht werden kann, w ird  vo rläu fig  bei e in träg licheren 
K u ltu re n  (Tabak, Kakao, Ö lpalm e) lohnendere Verw endung finden.

Es käme daher fü r Kam erun nur ein Wasserreisbau als E in 
geborenenku ltur in  Frage. D ieser is t aber w iederum  von Faktoren ab
hängig, die zur Zeit außerhalb der M ög lichke it der D urch füh rung  liegen.

Zunächst wäre h ier die Frage zu p rü fen , ob Kam erun über
haupt ein Land fü r den Reisbau is t und welche Gegenden sich 
dafür eignen. D e r Referent fü r das Landeskulturwesen beim  
G ouvernem ent, D r. Bücher, hat während seines A u fen tha lts  in  
N iederländ isch-Ind ien  der Frage der R eisku ltu r in  den deutschen 
K o lon ien  besondere A u fm erksam ke it zugewandt und is t der A nsicht, 
daß die wasserreichen T ä le r des W aldlandes größtente ils, ebenso 
w ie dies in  Java und Ceylon geschieht, fü r den W asserreisbau ve r
wandt werden können, besonders aber eignen sich nach dem Ge
nannten große T e ile  der Überschwem m ungsgebiete des Sanaga, W u ri 
und des N jong  fü r R e isku ltu r sowie T e ile  der sogenannten M bo- 
Ebene (Kamfluß) und der N ün-E bene (Nünfluß). Es feh lt in  diesen 
Gebieten keine der natü rlichen  Bedingungen, d ie  die R eisku ltur ste llt.

ln  allen aber fe h lt es an dem nötigen M enschenm aterial; gerade 
die Gebiete, die sich am besten fü r die R eisku ltur eignen würden, 
sind am wenigsten bevö lkert. W enn man die W irtschaftsweise der 
Eingeborenen untersucht, w ird  es le ich t e rk lä rlich , warum  dies der 
F a ll ist. D e r E ingeborene kennt keine N ah rungsm itte lku ltu r, die 
ein längeres Unterwasserstellen und dauernd hohe Bodenfeuchtigke it 
verträgt. Muß er in  Gebieten m it jäh rlichen  Überschwem m ungen 
und hohem Grundwasserstande Farmen anlegen, so m acht er dies 
in der W eise, daß er den Boden in  großen runden Haufen aufsetzt, 
au f dessen Spitze dann die N ahrungsm itte l anpflanzt. Da der Neger 
e in M ehr an A rb e it scheut, so m eidet er diese Gegenden, wenn 
irgend m ög lich . Außerdem  sind die Überschwem m ungsgebiete um
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gesunder als W a ld  und Grasland, was auch dem Eingeborenen recht 

w oh l bekannt ist.
W o llte  man also m it der R eisku ltur in  nennenswertem U m 

fange bei den E ingeborenen beginnen, so müßte man solche in  den 
in  Frage kom m enden Gebieten ansiedeln. D a w ir aber nur in  sehr 
wenigen T e ilen  des Schutzgebietes eine zahlreiche Bevölkerung 
haben, so würde dies nur m it großen Schw ierigkeiten ve rknüp ft sein.

D e r Wasserreisbau ist fe rner eine im  Verg le ich  zu dem je tz igen  
Nahrungsm ittelanbau der E ingeborenen so schwierige K u ltu r  und 
e rfo rd e rt so v ie l Kenntnisse, daß seine E in füh rung  ohne Lehrm eister 
aus alten Reisbaugebieten n ich t m ög lich  ist. Man müßte Inde r oder 
Javanen in  größerer Zahl kom m en lassen. W enn  man selbst die 
sich bei der Beschaffung dieser Leute ergebenden n ich t zu un te r
schätzenden Schw ierigkeiten und die Frage der A kk lim a tisa tion  der
selben in  Kam erun außer B etrach t läßt, so w ürde durch die E in 
ste llung solcher Leute doch eine Frage au fgero llt, d ie  eines 
eingehenden vorherigen  Studium s bedürfte  und die von h ie r aus 
n ich t ohne weiteres zu entscheiden ist.

Es kom m t fe rner h inzu , daß die Überwachung des Geländes 
fü r den Reisbau ein sorgfältiges N ive llem en t, Regelung des 
W asser-Zu- und -Abflusses, einen außerordentlichen A u fw and  an 
A rbe itskrä ften  und Kosten m it sich b ring t. D ie  A n lage müßte so 
Oroß sein, daß eine wenn auch kle ine m aschinell betriebene Reis
m ühle m it dem nötigen Rohreis versorg t werden könnte. D a der 
E ingeborene diese K u ltu r  zunächst als eine Zwangsarbeit auffassen 
w ürde, so müßte eine weitgehende dauernde Überwachung der 
ganzen Anlage durch Beamte des Gouvernements erfo lgen, wodurch 
die Kosten des Versuches noch w eiter erhöht würden.

S te llt man diesen Ausgaben den bei dem p rim itiv e n  ku ltu re llen  
Zustande der E ingeborenen gegebenenfalls zu erzielenden w irtschaft
lichen E rfo lg  gegenüber, so erscheint e in  solches U nternehm en bei 
den hiesigen Verhältn issen zur Z e it von vornhere in  unw irtschaftlich. 
Das G ouvernem ent hat daher von weiteren Bem ühungen in  dieser 
Ange legenheit zunächst Abstand genommen. Es ist n ich t aus
geschlossen, daß sich in  der Z ukunft ein anderer W eg erg ib t, diese 
K u ltu r  im  Schutzgebiet heim isch zu machen. W enn  der Tabakbau 
in  Kam erun die guten Aussichten w eiter behält w ie b isher und diese 
K u ltu r  h ier heim isch w ird , so w ird  es voraussichtlich  notw endig  
werden, bessere A rbe itskrä fte  fü r gewisse A rbe iten  im  Schutzgebiet 
e inzuführen. Es kom m en h ier in  erster L in ie  Chinesen und Javanen 
in  Frage, die aus ih re r F le im at m it der R eisku ltu r w oh l ve rtrau t 
sind. Sollte dies eintreten, so w ürde sich v ie lle ich t die M ög lich ke it
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ergeben, Reisbauern anzusiedeln oder doch das Personal fü r die In 
angriffnahm e von Anbauversuchen zu gew innen.“

Das K a iserliche  Gouvernem ent von Deutsch-O stafrika hat unter 
dem 14. M ärz 1913 erw idert, daß die angeschnittene Frage die V e r
w altung schon lange beschäftige und daß die Förderung der Land 
w irtscha ft im  allgem einen von den zur V e rfügung  stehenden M itte ln  
abhängig sei. Es sei beabsichtigt, nach Lage dieser M itte l w e ite r 
landw irtschaftliches Personal anzustellen und planm äßig alle la n d w irt
schaftlichen Untersuchungen und V o ra rbe iten  auszuführen, um eine 
sichere Grundlage fü r d ie  zu treffenden Maßnahmen zur Förderung  
a lle r w ich tigen  K u ltu re n  zu bekommen, au f w elcher dann m it allen 
verfügbaren M itte ln  in  der E n tw ick lu n g  der landw irtscha ftlichen  P ro 
dukte gearbeite t werden solle.

D em  K a iserlichen Bezirksam t U d jid ji in  D eutsch-O stafrika  hat 
das K om itee  eine Handreisschälmaschine sowie einen Paddy-Ausleser 
zu Dem onstrationszwecken kostenlos zur V e rfüg un g  gestellt.

Nach einem  B e rich t des K a i s e r l i c h e n  G o u v e r n e m e n t s  v o n  
N e u g u i n e a  vom  22. Novem ber 1913 haben die Reisanbauversuche 
der Ka tho lischen  M ission vom  H l. Geiste beachtenswerte Resultate 
geze itig t. D ie  A rb e ite n  der M ission haben nunm ehr erwiesen, daß 
der Reisbau in  Neuguinea zusagende Bedingungen findet. Es hat 
sich aber herausgestellt, daß die aus den alten Reis bauenden Län 
dern, w ie Java und Ind ien, entlehnten M ethoden des Handbetriebes 
m it den melanesischen E ingeborenen eine R en tab ilitä t n ich t sichern 
können. Dazu kom m t, daß der die W asserku ltur ungewohnte Melanese 
auch außerordentlich von K rankhe iten  befallen w ird . D ie  M ission w ill  
nunm ehr zum Großbetriebe übergehen, w ie er in  A m e rika  bereits in  
m ustergü ltigem  System ausgebildet ist. W enn dam it zunächst der Ge
danke, den Reisbau als E ingeborenenku ltu r e inzuführen, fa llen gelassen 
w ird , so b le ib t g le ichw oh l fü r das Schutzgebiet die Begründung dieser 
K u ltu r  von unschätzbarer Bedeutung, da die gesamte R eisverpflegung 
der e ingeborenen A rb e ite r ausschließlich e inge führt w ird .

D i v i d i v i - A n b a u v e r s u c h e  i n  D e u t s c h - O s t a f r i k a ,  Im  M ai 
1913 übersandte das K a iserliche  G ouvernem ent dem K om itee  eine 
Zusam m enstellung der Berich te  von Gouvernementsstationen und 
Pflanzungen, an welche D iv id iv i-S aa t zu Anbauversuchen abgegeben 
w orden war. Aus diesen Berich ten  g ing hervor, daß ein großer 
Prozentsatz der Anbauversuche m ißg lückt war. D ie  als gelungen zu 
bezeichnenden K u ltu re n  waren noch zu jung, um ein U rte il über das 
W achstum  des D iv id iv i-Baum es zuzulassen. D a von den seitens des 
Kom itees und des Centralvereins der Deutschen Lederindustrie  dem
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Kaiserlichen G ouvernem ent zur Förderung  ,der D iv id iv i-K u ltu r  zur 
V e rfügung  gestellten M itte ln  ein großer T e il noch n ich t verbraucht 
war, hat das K om itee  das G ouvernem ent gebeten, d ie  Anbauversuche 
m it D iv id iv i-S a a t fortzusetzen. F ü r deren D urch füh rung  hat das 
G ouvernem ent jede U nterstützung in  Auss ich t gestellt.

S t u d i e n r e i s e  n a c h  I n d i e n .  H e rrn  D r. W . F. B r u c k ,  P ro
fessor an der U n ive rs itä t Gießen, hat das K o m itee  fü r seine Reise 
nach Ind ien  zwecks Studium s der dortigen  B aum w ollku ltu r und anderer 
Faserkulturen sowie der Ö lrohstoffe  lie fe rnden Pflanzen eine finanzie lle  
U nters tü tzung  von M. 3000,—  gewährt. Es is t zu hoffen, daß auch 
diese Reise des H e rrn  Professors B ruck w ie seine früheren fü r unsere 
ko lon ia le  Landw irtscha ft w ich tige  F ingerzeige ergeben w ird .

Ü ber den heutigen Stand des K o l o n i a l - W i r t s c h a f t l i c h e n  
A r c h i v s  des Kom itees geben die diesem B e rich t beiliegenden » M it
te ilungen des K o lon ia l-W irtscha ftliche n  Arch ivs«  Aufschluß.

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 
is t seit dem letzten Vorstandsberich t vom  5. Dezem ber 1912 in  
64 Exem plaren  vertrieben worden. Kostenlos w urde die Sam mlung 
abgegeben an: Leh re r Gier, Langendorf; das Schulmuseum H ildes
heim ; die Ko lonia l-Frauenschule, Cassel; Bergrat Zörner, C ö ln -K a lk ; 
d ie  Kaufm ännischen Schulen der K o rp o ra tio n  der Kaufm annschaft von 
B e rlin ; Oskar E u litz , Lissa; Bayerisches Schulmuseum, Augsburg.

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  w urden fü r Ausste l
lungen bzw. Vortragszwecke zur V erfügung  geste llt: O berleutnant 
Schnoeckel, Saarbrücken; O berlehrer Schwartz, Gedern-Rheinhessen; 
der Ersten Delikatessen- und K o lon ia lw aren-Ausste llung  Berlin  1913; 
der kaufm ännischen und gewerblichen Fachfortb ildungsschu le  in 
Passau; der A b te ilu n g  Landau - R heinpfalz der Deutschen K o lo n ia l
gesellschaft; der A b te ilu n g  Saarbrücken der Deutschen K o lon ia lgese ll
schaft; dem V ere in  fü r Heim atspflege in  B o cho lt; der 26. W ander
ausstellung der Deutschen Landw irtschafts-G esellschaft zu Straßburg 
i. E . ; der Lehrm itte lausste llung  bei der Lehrerversam m lung zu Lissa; 
Julius H o lz , kaufmänn. D ire k to r  der Le ipz ige r W ebschule ; Leh re r 
W . Schulz, W a ldow  i. Pom m .; der A b te ilu n g  München des Frauen
bundes der Deutschen Kolon ia lgese llschaft.

S u p f ,  Dr.  M a t t h i e s e n ,
V ors itzender. S ch riftfüh re r.

—  81 —

Verhandlungen des Vorstandes. 6



Verteilung von Saatgut.
82

Zu 9. Verteilung von Saatgut.
Wissenschaftliche und technische Prüfung von Rohstoffen und Produkten.

Tabelle I.

H e r k u n f t :

Kaiserl. Konsulat 
Lim a (Peru).

Kaiserl. Konsulat 
Galveston (Texas)

G. L. Gaiser, 
Hamburg.

Biologisch Land- 1 
wirtschaftliches 
Institu t in Am ani, > 
Deutsch-Ostafrika

JohnKüm pel,Sarchi, j 
(Costarica.)

Joseph Klar, Berlin, 

Desgl.
Kaiserl. Konsulat 

Bahia (Brasilien).

Federico Melchert, 
Santa Fe, Chaco 
(Argentin ien).

F. T h ö rl’s Vereinigte 
Harburger Oel- 
fabriken - Aktien- 
Gesellschaft, 
H arburg a. E.

a. Verteilung von Saatgut.

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

Baumwollsaat Gouvernements - Baumwollstationen
(Original-Peru- in Deutsch-Ostafrika fü r Versuchs-
Upland) zwecke.

Baumwollsaat 
(O rig ina l-B ig  
b o ll; diverse 
O rig ina l - Upland- 
Sorten)

Baumwollsaat aus 
N igeria.

Desgl.

Gouvernements - Baum wollstation 
Myom bo, Deutsch - Ostafrika, fü r 
Versuchszwecke.

Samen von Calo- Ignacio Eberwein, Pto. Maldonado, 
tropis procera Peru, fü r Anbauversuche,
und Calotropis 
gigantea

Samen der bitteren | Kaiserl. Gouvernement von Deutsch- 
Zeder. ; Ostafrika, Kamerun und Togo

und
Botanische Zentralstelle fü r die K o lo 

nien am Kgl. Botanischen Garten 
und Museum, Berlin-Dahlem , fü r 
Anbauversuche.

Dattelkerne

Desgl.
Ceara - Kautschuk

saat (M anihot 
G laziovii).

Quebracho-Saat.

Herrnhuter M ission, Sikonge bei 
Tabora.

Bezirksamt Tabora.
O tto  - Pflanzung, Kilossa, Deutsch- 

Ostafrika.

Kaiserl. Gouvernement von Deutsch- 
Südwestafrika

und
Botanische Zentralstelle fü r die K o lo 

nien am Kgl. Botanischen Garten 
und Museum, Berlin-Dahlem , fü r 
Anbauversuche.

Sojabohnen. A. Schumann, Tschansurubei Kilossa, 
Deutsih-Ostafrika.



83

Wissenschaftliche Prüfung.

b. Wissenschaftliche Prüfung. Tabelle II.

H e rk u n ft  und 
P ro d u k t:

E rg e b n is :

Eingeborenen
butter, ranzige 
(Samli), aus dem 
Bezirk W ilhelms
tal, Deutsch-Ost
afrika.

Geh. Reg.-Rat Prof. 
Dr.Thoms, Berlin- 
Dahlem (Pharma
zeutisches Institut 
der Universität 
Berlin).

Die in einem verlöteten Blechtin 
befindliche Butter war gelb, be
saß fein kristallinisches Gefüge 
und ranzigen, eigentümlich rauch
artigen Geruch. Der Geschmack 
war schlecht und ranzig. Be
stimmt wurden in der Butter:

Feuchtigkeit (Wassergehalt) . . 0,665 %
Kasein und Milchzucker . . . .  1,929%
M in e ra lb e s ta n d te ile .................... 0,01 %
F e ttgeha lt.......................................  97,396 %

Das aus der Butter abgeschiedene Butterfett hatte nach
stehende Konstanten:

Refraktometerzahl bei 40° . . . 42
Schmelzpunkt..................................  36—37 0
E rs ta rru n g sp u n k t........................ 240
S ä u re za h l............................................. 17,94
Jo d za h l............................................31,6
Verseifungszahl.............................. 224,13
R e iche rt-M e iß l-Z ah l..........................26,87
P o le n s k e -Z a h l.............................  2,24

Durch Schütteln des Butterfettes mit absolutem Alkohol 
wurde letzterer gelb gefärbt, ein Zeichen, daß der Butter 
ein gelber Pflanzenfarbstoff zugesetzt ist.

Die Butter ist nach den Untersuchungsergebnissen 
für hiesige Verhältnisse als nicht genießbar zu be
zeichnen.

Die Versuche, die Butter genußfähiger zu machen, 
mithin die Ranzidität nach Möglichkeit zu beseitigen, 
hatten insofern einen Erfolg, als es gelang, die Säure
zahl des Butterfettes schon nach einmaligem Versuche 
auf 1,38 herabzumindern. Zu diesem Zwecke wird das 
Butterfett geschmotzen, auf etwa 50° erwärmt und mit 
sehr verdünnter der Säurezahl entsprechender Natron
lauge wiederholt durchgeschüttelt. Das sich abscheidende 
Fett ist m it warmem Wasser so lange zu waschen, bis 
das Waschwasser durch Phenolphthalein nicht mehr rot 
gefärbt w ird, also nicht mehr alkalisch reagiert.

Die bei der Zersetzung der Butter sich bildenden 
Ester, Aldehyde usw. werden im Großbetriebe durch 
Erhitzen im Vacuum bei ziemlich hoher Temperatur und 
Abblasen m it Wasserdämpfen beseitigt. Das auf diese 
Weise wie bei der Verarbeitung des Kokosfettes er
haltene Fett ist mit frischer Sahne bzw. Milch weiter 
zu verarbeiten und zwecks besserer Konservierung mit 
einem Zusatz von Kochsalz zu versehen.

Ob Maschinenfabriken für einen wöchentlichen Ge
brauch von nur 2 bis 3 Zentner derartig kleine Apparate 
bauen, und ob eine solche Anlage dort nutzbringend ist, 
läßt sich von hier aus nicht entscheiden. (13.10.1913.)
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H e r k u n f t  und
P r o d u k t :

U n te rs u c h t
d u rch :

Ergebn is :

Ölpalmenfrüchte 
von einer Ver
suchspflanzung 
bei Tabora, 
Deutsch-Ost- 
afrika.

Geh. Reg.-Rat Prof. 
Dr. Thoms, Berlin- 
Dahlem (Pharma
zeutisches Institut 
der Universität 
Berlin).

Die Früchte besaßen ein Gewicht, 
von 1 343,5 g, Durchschnittsge
wicht also 10,83 g.

Zur Untersuchung gelangten 
249,5 g Früchte, welche 
in g 143,0 Fruchtfleisch =  57,31% 

„  78,0 Samenschalen =31,26%
„  28,5 Kerne =11,43%

zerlegt wurden. Jeder dieser drei Teile wurde gesondert 
auf seinen Ölgehalt untersucht.

1. F ru c h tf le is c h .
Das Fruchtfleisch wurde vom Samen möglichst sorg

fältig abgekratzt, m it dem Wiegemesser fein zerkleinert 
und im Soxhletschen Extraktionsapparat so lange mit 
Äther extrahiert, als der Äther noch.gefärbt ablief, was 
5 Stunden in Anspruch nahm. Die. Ätherlösung wurde 
darauf vom Äther befreit und das Ol gewogen.

17,728 g Fruchtfleisch gaben 11,871 g 01 =  66,96%.
2. Sam enscha len .

Den Samenschalen, welche in ihrem Innern kein Ol 
enthalten, haftete an „der Außenwand wie an der Innen
wand dennoch etwas Öl vom Fruchtfleisch bzw. vom Kern 
an. Sie wurden in einem Mörser möglichst fein zerkleinert 
und ebenfalls wie das Fruchtfleisch mit Äther extrahiert.

29,379 g Samenschalen gaben 1,146 g Öl =  3,90 %.
3. K e rne . , , .

Die Kerne wurden in einer Hand-Drogenmuhle fein 
zermahlen und im Soxhlet 6 Stunden mit Äther extrahiert.

16,721 g Kerne gaben 8,283 g Öl =  49,53%.
Nach K ö n ig  (Die menschlichen Nahrungs- und Ge

nußmittel, 4. Auflage, Berlin 1904, Verlag von J. Springer) 
enthält das Fruchtfleisch von Ölpalmenfrüchten 66,74% 
Öl und die Kerne enthalten 48,75% Öl.

Das vorliegende Resultat ist also als ein sehr gutes 
zu bezeichnen. (22. 11. 1913.)

Tabelle I I I . c. Technische Prüfung.

H e rk u n ft  und  
P ro d u k t:

U n te rs u c h t
d u rch :

E rg e b n is :

Bananen-Mehl aus 
Deutsch-Ostafri ka.

Warnholtz&Goßler, Die Qualität der jetzigen Probe ist 
Hamburg. feiner als diejenige der früher ein

gesandten, und da der Markt heute 
für diesen Artikel etwas fester 
liegt, würde man eventuell M. 16,— 
per 100 kg unverzollt erzielen. 

Als Futtermittel ist das reine Bananenmehl zu teuer und 
wird nur zu Speisezwecken verwendet. W ir können
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H e rk u n ft  und 
P ro d u k t:

U n te rs u c h t
d u rch :

E rg e b n is :

Bananen-Mehl aus 
Deutsch-Ostafrika.

Warnholtz &Goßler, aber heute nur wiederholt em- 
Hamburg. pfehlen, die ganzen getrock

neten Bananen zu senden, da 
diese heute einen W ert von M. 20,— bis M. 23,— per 
100 kg haben und zollfrei eingeführt werden können, 
während für das Mehl, wie w ir schon berichtet, ein Zoll 
von M. 7,50 per 100 kg zu entrichten ist. (22. 2. 1913.)

Eingeborenen
butter, ranzige 
(Samli), aus dem 
Bezirk Wilhelms
tal, Deutsch-Ost- 
afrika.

Holländische Mar
garine - Werke 
Jurgens & Prinzen 
G. m. b. H., Goch, 
Rhld.

Die Probe ist von sehr schlechter 
Qualität und so ranzig, daß die
selbe unserer Meinung nach kaum 
durch irgendein Verfahren genuß
fähig gemacht werden kann.

(12. 9. 1913.)

Faserpflanze aus 
dem Bezirk Water- 
berg, Deutsch- 
Siidwestafrika. 
(Blätter, Fasern 
und aus diesen ge
wonnener Strick.)

Die bemusterten Pflanzenblätter sind 
von der Sanseviera Ehrenbergii, 
einer Pflanze, die auch im öst
lichen Afrika, von Abessinien bis 
zum Rufidji und vielleicht auch 

1 noch darüber hinaus, vorkommt, 
und für die w ir bereits vollständige Anlagen zur Faser
gewinnung nach Britisch-Somaliland und Britisch-Ostafrika 
lieferten, wo an verschiedenen Plätzen die Pflanze in

1. Fried. Krupp 
Aktiengesellschaft 
Grusonwerk, 
Magdeburg- 
Buckau.

Mengen vorkam.
Es hat sich aber bei Verarbeitung im Großbetrieb — denn 

nur solcher hat Aussicht auf mäßigen Gewinn — bei 
allen uns bekannten Anlagen bald herausgestellt, daß 
die Pflanzen in wirtschaftlich erreichbarer Nähe der Anlage 
bald abgeerntet waren und die Sammlung der Blätter in
folge der weiten Entfernung dann nicht mehr lohnend war.

Im allgemeinen hat die Schätzung der Menge dieser w ild 
wachsenden Pflanzen, die meist in undurchdringlichem 
Dorngebüsch Vorkommen und dort besonders gut ge
deihen, schon manchen getäuscht, und w ir können daher 
nach eigener persönlicher Erfahrung, die in verschiedenen 
der vorstehend genannten Gegenden gewonnen wurde, 
nicht empfehlen, Kapital in ein derartiges Unternehmen, 
das von w ild  vorkommenden Pflanzenbeständen abhängt, 
zu stecken.

Es muß berücksichtigt werden, daß die Blätter infolge des 
Vorkommens der Pflanze im Schatten von Dorngebüsch 
schwierig zu ernten sind, und daß die einzelnen Blätter, 
deren es übrigens bei jeder Pflanze nur sechs sind, 
nicht sorgfältig abgeschnitten werden, wie bei der 
Sisalagave, sondern das ungünstige Vorkommen bedingt 
meist ein vollständiges Ausreißen der Pflanze, also 
gleichsam die Zerstörung des Nachwuchses, so daß ein 
wiederholtes Absuchen derselben Gegend selbst nach 
zweijähriger Pause nicht lohnend ist. Die Sanseviera- 
Faser hat außerdem infolge ihres spröden, groben 
Charakters nicht den W ert wie die Sisalfaser. Sie w ird 
kaum in Hamburg gehandelt, sondern das wenige, was 
von Britisch-Ostafrika versandt w ird , geht nach New 
York. (2. 4. 1913.)
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II. Fr. Haake, Man kann die Faser aus den Blättern
Berlin. m it den gleichen Maschinen und

Hilfsm itteln, wie man sie für 
Sisalhanfgewinnung usw. ver
wendet, gewinnen.

M it den eingesandten Blättern habe 
ich auf einem einfachen Versuchsapparat Versuche an
gestellt. Die Blätter waren schon sehr vertrocknet, so 
daß die Entfaserung der an den Fasern sitzenden Schalen 
bzw. Fleischhülle schwieriger als bei frisch geschnittenen 
Blättern war. Die Faser hat m. E. die Beschaffenheit der 
Aloefaser.

Ich würde zu Versuchszwecken an O rt und Stelle m it 
frisch geschnittenen Blättern einen kleinen Raspador, an 
welchen auch eine Bürstentrommel angebracht werden 
kann, für Handbetrieb zum Preise von M. 260,— in see
mäßiger Verpackung ab Berlin liefern können.

Für die Fasergewinnung aus den Blättern in rationeller 
Weise würde ich eine Maschine nach dem System meiner 
Roland-Maschine — also automatisch arbeitend —, ent
sprechend kleiner ausgeführt, liefern können. (21.4.1913.)

Desgl. Ill.BremerTauwerk- Die Faser, wenn dieselbe in der
FabrikA.-G.,vorm. hier vorgeführten Weise zur Ab-
C. H. Michelsen, lieferung kommt, kann ganz gut
Grohn, in der Fabrikation für geringere

Schnüre Verwendung finden. Dem 
heutigen Hartfasermarkt ent

sprechend, würde diese Faser einen Preis von viel
leicht M. 38,— per 100 kg cif Hamburg erzielen können, 
welcher inAnbetracht der g e r in g e n  Länge , welche diese 
Faser aufweist, als ein guter bezeichnet werden könnte.

(31. 3. 1913.)

Desgl. IV. Felten & Guil- Es ist die Frage, ob die Pflanze so
leaume, Cöln. klein, wie jetzt bemustert, und also

auch die Fasern so kurz bleiben, 
da die Faser natürlich bei größe
rer Länge auch an W ert gewinnen 
würde.

Verwerten läßt sich die Faser auf alle Fälle, und unter 
. den heutigen Marktverhältnissen, wo die Hartfasern hoch 

im Preise stehen, taxieren w ir die bemusterte Faser auf 
etwa £ 20,— p. Tonne. Würde sie hingegen in nennens
wert größerer Länge geliefert werden können, so würde 
der W ert bis auf £ 26,— bis 27,— je nachdem auch schon 
bis £ 30,— bei den heutigen Verhältnissen steigen. Dabei 
käme es natürlich auch darauf an, ob die Faser, die ja 
wohl m it der Hand gereinigt ist, sorgfältiger bearbeitet 
geliefert werden könnte.

Was den Markt für derartige Fasern angeht, so ist 
richtig, daß immer mehr Angebot von neuen Fasern auf 
dem Weltmarkt zu beobachten ist, die Konkurrenz der 
Fasern untereinander also immerhin beträchtlich ist.
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IV. Felten & G uil
leaume, Cöln.

Wie die Konjunktur heute liegt, 
werden indessen auch neue Fasern 
bei zufriedenstellenderQualität und 
konkurrenzfähigen Preisen w illig  
aufgenommen.

| Bei Niedergang der Konjunktur und 
zurückgehendem Bedarf natürlich w ird der Anbau weniger 
lohnend sein, die Preise werden fallen und der Absatz 
der Fasern nicht mehr so flo tt sein, speziell aber da auf 
Schwierigkeiten stoßen, wo es sich um Fasern handelt, 
die in bezug auf Qualität, Bearbeitung und Länge hinter 
anderen zurückstehen. Eine besondere Festigkeit scheint 
die Faser, wenigstens nach dem Muster, nicht zu haben.

’ <1. 4. 1913.)

Desgl.

Desgl.

V. Max Einstein, | Nach den Blättern zu urteden, han- 
Hamburg. delt es sich um eine Sanseviera

cylindrica. Das Fasermuster ist 
von guter weicher Beschaffenheit. Blätter wie Faser 
sind reichlich kurz, die Faser sollte mindestens 
1,25 bis 1,50 m lang sein, auch die Farbe sollte noch 
verbessert werden. Das Material ist unzweifejhaft als 
Hanf verwertbar, der genaue Preis bestimmt sich nach 
den näheren Eigenschaften und könnte je nach diesen 
und Marktlage etwa zwischen M. 40,— und 80,— per 
100 kg hierher gelegt schwanken. Eine Brauchbarkeit 
hier im Rohzustände wäre natürlich ausgeschlossen, viel
mehr muß die Faser gut aufbereitet und gepackt, ähnlich 
wie D O A-H anf an den Markt kommen. Ich unterlasse 
nicht zu erwähnen, daß die Zufuhr von Sanseviera-Faser 
sich bisher wenig entwickelt hat, obwohl die Pflanze ver
schiedentlich in Afrika vorkommt. Vielleicht hängt dies 
m it der Maschinenfrage zusammen, da die Blätter von 
den Sisalblättern ziemlich verschieden sind, oder m it 
anderen Umständen, die ich nicht kenne. (31. 3. 1913.)

VI. L. Riebow, i Nach den gesandten Blättern zu
Hamburg. j urteilen, scheint es sich um eine

Art Sanseviera cylindrica zu han- 
| dein. Das Material ist aber sehr 

kurz. Die gewünschte Länge für 
regulären Hanf ist etwa 1,— bis 

1,50 m, während die Blätter und auch die Hanfprobe 
nur etwa 60 cm und kürzer sind. .

Was die Haltbarkeit der Faser betrifft, so scheint die
selbe teilweise wohl durch die primitive Bearbeitung ge
litten zu haben, da der Hanf ziemlich mürbe ist.

Nach dem Bericht des Einsenders soll gerade die Halt- 
barkeit gut sein; danach zu urteilen, ist das Material
verschieden kräftig. ............. ... ,

Die Farbe der Faser ist ziemlich grünlich; dieselbe 
muß möglichst weiß sein, ln Länge und Qualität der 
vorliegenden Probe dürfte die Ware kaum verkäuflich 
sein und möchte ich auch zu einer Probesendung nicht 
raten. ' (2- 4. 1913.)
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Die Ware ist jedenfalls zu brauchen 
und wertet in dem Zustande, wie 
sie sich befindet, etwa M. 20, 
per 50 kg. Wünschenswert wäre 
es, wenn die Faser länger ge
liefert werden könnte, und würde 

der W ert bei etwa dreimal so langer Faser wie das 
Muster etwa M. 26,— bis 30,— per 50 kg sein.

Für die Bearbeitung w ird sich wohl am besten die 
„Neu Corona“  von Fried. Krupp in Magdeburg eignen.

(1. 4. 1913.)

V II. Heinr. Ad. 
Teegier, 
Hamburg.

Fettfrucht (des 
Sagdo-Baumes) 
aus dem Bezirk 
Ngaundere, 
Kamerun, undvon 
Eingeborenen aus 
dieser gewonne
nes Öl.

I. F. Thörl’s Ver- Die Ergebnisse der vorgenommenen 
einigte Harburger j  eingehenden Analysen sind die 
Ölfabriken Aktien- folgend en:
Gesellschaft, Har- j E s  e n t f a l l e n  a u f .  
bürg.

Kern 60,06%
Schale 39,94%
Ölgehalt der entschälten Frucht 

41,37 %
j  Wassergehalt 13,40% 

Proteingehalt 17,06%.

Das hier gewonnene Öl analysierte:
Jo d za h l........................ 80,6% (78,4%)
Verseifungszahl . . . 193,7% (191,7%)
Freie Ölsäure . . . 5,04% (3,54%)

indem die eingeklammerten Ziffern die Werte zeigen, 
die das eingesandte, von den Eingeborenen gewonnene 
Öl ergab. Im übrigen ähnelt das Öl in seinen Kon
stanten und seinem Aussehen dem Haselnußöl.

Der Ölgehalt der Frucht m it Schale stellt sich auf 24,6%, 
welche Zahl einer praktischen Ausbeute von nur etwa 
18 bis 20% entsprechen wird, weil die sehr trockene 
und poröse Schale bei der Verarbeitung noch Öl ab
sorbieren wird. Angesichts dieses relativ niedrigen Ö l
gehaltes w ird die Frucht diesseits jedenfalls sehr schwer 
zu verwerten sein, zumal der W ert des Öles mit höch
stens etwa M. 60,— per 100 kg eingesetzt werden könnte, 
wie auch die Rückstände der Pressung, die Kuchen, nur 
als Düngemittel und nicht als hochwertige Futterküchen 
zu begeben sein würden. Auch bleibt zu berücksichtigen, 
daß die Frucht nicht zollfrei, wie z. B. Palmkerne und 
Kopra, eingehen würde, sondern mit einer Belastung 
von M. 20 per Tonne. In Zusammenfassung aller Fak
toren glauben w ir jedenfalls kaum, eine nutzbringende 
praktische Verwertung der Frucht auf seiten der hiesi
gen Ölindustrie in Aussicht stellen zu können.

(30. 9. 1913.)
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II. Holstein-Öl- Die Frucht enthält: 
werke G. m.b. H., 41,4°/0 Schale,
Altona-Bahren- 58,6% Kern,
feld. ! Fettgehalt der Kerne =  45,3%.

Die Untersuchung des Öles ergab:
Freie F e tts ä u re n ............................................ 3,35%
Jodzahl (nach W y s ) ....................................... 78,—%
Verseifungszahl.................................................192,5%
Säurezahl........................................................... 7,— %
Ausbeute an seinen Gesamtfettsäuren . . 95,81 %
Gehalt an G ly z e r in .................................. ....  10,14%
Mittleres Molekulargewicht der Fettsäuren . 279.

Das Öl hatte unangenehm rauchigen Geruch und bitteren 
Geschmack und dürfte demnach ohne weiteres für Speise
zwecke nicht geeignet sein. Es ist nicht trocknender 
Natur. Nach völligem Erstarren in der Kälte schmilzt 
es wieder klar bei 19°. Bei längerem Stehen setzt es, 
ähnlich vyie Cottonöl, feste Fettbestandteile ab.

Dieses Öl hat allerdings einen großen W ert für die Seifen
industrie und hat Ähnlichkeit m it Sheanüssen, aber wie 
aus unserer Analyse hervorgeht, ist der Schmelzpunkt 
dieses Öls nur 19°. Ob es in W irklichkeit auch für 
Genußzwecke geeignet ist, muß noch in Frage gestellt 
werden, da es immerhin fraglich ist, ob der bittere Ge
schmack durch Entsäuerung und Detorisierung entfernt 
werden kann. W ir haben uns, da uns nur eine kleine 
Probe zur Verfügung stand, auf Laboratoriumsversuche 
beschränken müssen. W ir werden aber sehr gerne in 
unserer Versuchsanlage auch größere Versuche anstellen 
und ebenfalls durch biologische Versuche feststellen, ob 
das Ö l für Speisezwecke zu verwenden ist. ln diesem 
Falle möchten w ir Sie bitten uns mitzuteilen, ob uns 
vielleicht eine größere Partie, z. B. 1000 kg, Nüsse zur 
Verfügung gestellt werden kann, damit w ir diese Ver
suche weiter ausbreiten und vornehmen können.

W ir möchten nicht verfehlen zu erwähnen, daß es sehr 
empfehlenswert ist, die Früchte geschält drüben zu ver
laden, da durch die hohen Frachtkosten es sich sonst 
mit Rücksicht auf die große Quantität Schalen nicht 
lohnt, dieselben hier zu pressen. Der Kostpreis wird 
sich durch diese Frachtkosten, wenn die Schalen mit 
verladen werden, erheblich höher stellen, so daß es für 
die Seifenfabrikation besser ist, andere Öle zu verwenden.

(17. 9. 1913.)

Hanf, Sansevieren-, 
aus Deutsch-Ost
afrika.

I. Heinr.Ad.Teegler, Diese Ware fä llt gegenüber den 
Hamburg. früheren Lieferungen in Farbe und 

in Faser besser aus, sie hat nur 
denselben Fehler, den Sanseviera-Hanf überhaupt hat, 
nämlich die Faser selbst ist brüchig und hat keine be
sondere Widerstandskraft.

Sanseviera-Hanf ist hier im Markt zuletzt zu M. 26,— per 
50 kg gehandelt worden. Ich nehme an, daß man für 
eine so fein ausgearbeitete Ware, wie Ihr Muster ist,
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einen höheren Preis machen kann, 
möchte aber einstweilen einen 
höheren W ert als M. 26,— nicht 

nennen. Es kommt auf einen Versuch mit einer Probe
sendung an, um herauszufinden, was für eine solche Ware 
w irklich zu erzielen ist. Ein großer Teil der Hanfkäufer 
kann sich allerdings mit Sanseviera-Faser wegen ihrer 
Brüchigkeit überhaupt nicht befreunden. (14. 8. 1913.)

Desgl.

Kakaoprobe aus 
Kamerun.

Desgl.

11. Max Einstein, i Das Muster ist von recht schöner 
Hamburg. Farbe und weicher Faser, und

meiner Schätzung nach etwa M. 
55,— per 100 kg, hierhergelegt, 
wert. Die bisher an den Markt 
gekommenen Partien waren teil

weise wesentlich gröber, weniger hell und unreiner als 
das vorliegende Muster, so daß die Preisdifferenz gegen 
Sisal je nach den Eigenschaften der betreffenden Partie 
und nach der Marktlage von etwa 30 bis etwa 50°/o 
betrug. Der bleibende Nachteil der Faser im Vergleich 
zu Sisal ist ihre Sprödigkeit. Der regelmäßige Minder
wert von schöner gut aufbereiteter Sanseviera-Faser im 
Vergleich zu Sisal w ird auf mindestens 30% zu taxieren 
sein (13. 8. 1913.)

I. „Sarotti“  Choko- 
laden- & Cacao- 
Industrie A.-G., 
Berlin-T empelhof.

Nach erfolgter Prüfung haben w ir 
festgestellt, daß das Muster den 
Geschmack unreifer Bohnen hat 
und außerdem eine graue Farbe 
zeigt. (25. 6. 1913.)

II. Gebrüder Stoll- Nach eingehender Prüfung der 
werck Aktienge- Kakaoprobe können w ir Ihnen 
Seilschaft, Köln. sagen, daß w ir die A rt der Fer

mentierung nicht für geeignet 
halten, denn der Kakao hat abso
lut kein Aroma, sondern eher 

einen etwas unangenehmen, strengen Geruch. — Seit 
Jahren schon verarbeiten w ir Kamerun-Kakaos von 
verschiedenen Pflanzungen, mit denen w ir stets recht 
zufrieden waren, und kann die Qualität Ihres Musters 
damit gar keinen Vergleich aushalten. (26. 6. 1913.)

Desgl III. Theodor Hilde- Der Bruch des Kakaos ist gut. In
brand & Sohn, der Tasse, d. h. geröstet, gewalzt
Berlin. und m it halb Milch, halb Wasser

aufgekocht, zeigt er eine etwas 
graulila Farbe; der sonst dem 
Kamerun-Kakao anhaftende säuer

liche Geschmack ist aber vermieden. Leider hat er einen 
1 Nebengeschmack von Zimt, was ihn gegenüber dem im

Handel befindlichen Kamerun-Kakao (fermentiert) etwas 
minderwertig macht. Der Kakao dürfte bei den heutigen 
Marktverhältnissen einen Preis von M. 65,— bis M. 66,— 
per 50 kg cif Hamburg erzielen; doch würden w ir dem 
Kakao, der in Hamburg als fermentierter Kamerun-Kakao
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III. Theodor Hilde- gehandeltwird, wegen derbesseren 
brand & Sohn, Farbe und des nicht vorhandenen 
Berlin. Nebengeschmackes den Vorzugge

ben. Der Zimtgeschmack dürfte 
aber nicht durch die angewandte 

Art der Fermentation in den Kakao gekommen sein!
(26. 6. 1913).

Desgl. IV. Kakao - Com- Die Bohnen dieses Musters zeigen 
pagnie Theodor gegenüber dem bisherigen dunklen 
Reichardt G. m. Kamerun-Bohnentyp mit runzlig 
b. H., Wandsbek. getrockneter Samenschale ein 

helles, rotbraunes Aussehen und 
eine glatte Samenschale. Das 

äußere Aussehen der Bohnen des uns vorliegenden 
Musters hat etwas Ceylon- oder Javaartiges. Der Bruch 
zeigt keine einheitliche, sondern eine sehr verschiedene 
Färbung der Samenlappen. Vorherrschend ist eine 
schiefergraue bis violette Färbung der Nibs, während 
nur etwa 20% der Bohnen eine mehr oder weniger gute, 
erwünschte schokoladenbraune Kernfärbung haben.

Beim Kauen der rohen Bohnen fä llt in erster Linie 
eine fast vollständige Entsäuerung auf, alsdann ein vor
herrschend bitterer, adstringierender, wilder, unfertiger 
und nichtssagender Geschmack. Nur einige vereinzelte, 
zufällig richtig gegorene und gut getrocknete Bohnen 
machten eine Ausnahme.

Die Röstung der Bohnen vermag, sowohl bei leichteren 
wie stärkeren Graden, weder eine besondere Entwicklung 
noch Steigerung der Geschmacks- und Aromastoffe zur 
Geltung zu bringen. Die große Ungleichheit in der 
Färbung der Nibs läßt darauf schließen, daß im Innern 
des zu Fermentationszwecken aufgeworfenen Kakao- 
bohnen-Haufens durch Erhitzung eine Selbstgärung ein
getreten sein dürfte, die in dem Haufen von unten nach 
oben und von innen nach außen progressiv an Intensität 
verloren hat. Gleichzeitig scheint die Selbstgärung in 
der feuchten Kameruner Luft zu lange und langsam vor 
sich gegangen zu sein, so daß nicht nur eine Spaltung 
der Gärsäuren, sondern auch eine Zerstörung der Aroma- 
und Geschmacksstoffe durch Überfermentation eingetreten 
ist. Aufgefallen ist uns an dem Muster ferner, daß ein
zelne Bohnen feucht und weich waren, was darauf 
schließen läßt, daß die nicht ganz abgetötete Keimkraft 
noch eine gewisse Zeit tätig geblieben ist und eine 
schädigende Veränderung der Kernsubstanz verursacht 
hat.

Auf dem Wege der Entfernung der überschüssigen 
Säure in den Kamerunbohnen ist auf Grund des neuen 
Fermentationsverfahrens ein großer Schritt vorwärts getan, 
jedoch sind die damit verbundenen Schädigungen der 
Aroma- und Geschmacksstoffe sowie des Charakters 
und der Kraft der Bohne vor der Hand noch so groß, 
daß man das Produkt, so wie es uns vorliegt, m it der
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IV. Kakao-Com- bisherbekannten Kamerun-Qualität 
pagnie Theodor nicht auf eine Stufe stellen kann. 
Reichardt Q. m. ! Sollten indessen durch weitere Ver- 
b. H., Wandsbek. suche die durch das Verfahren ver

ursachten Schädigungen behoben 
werden, so würden w ir den nach 

dem neuen Verfahren behandelten Bohnen entschieden den 
Vorzug vor denen nach der alten Methode fermentierten 
geben. Es dürfte auf Grund jenes Verfahrens aber derWeg 
gewiesen sein, um die Versuche bei einer etwas kürzeren 
Fermentationsdauer und einer vielleicht innigeren An
regung des Fermentationsprozesses durch eine im Anfang 
stärkere Sonnenbestrahlung zu einem besseren Resultate 
zu führen.

Vielleicht ist es auch angängig, daß man die frisch 
gepflückten Früchte nach dem alten Verfahren einer 
kurzen und unter niedriger Temperatur gehaltenen Fer
mentation unterwirft und dann erst die Entsäuerung 
durch Aufwerfen von Haufen in der Sonne oder im 
Halbschatten vornimmt, damit ein Verflüchtigen der 
Essigsäure gefördert w ird. Ob diese theoretische Er
wägung in der Praxis den erwünschten Erfolg hat, 
müssen Versuche und Beobachtungen an Ort und Stelle 
ergeben.

Für eine Kakao-Eingeborenen-Kultur würde die neue 
Fermentationsart der Versuchsanstalt für Landeskultur 
in Victoria von besonders großem Vorteil sein, doch 
müßte, wie bereits betont, das Verfahren so ausgebaut 
werden, daß neben der willkommenen Entsäuerung eine 
Schonung der Aroma- und Geschmacksstoffe erzielt wird. 
Vielleicht ist das bei den primitiven Einrichtungen der 
Eingeborenen dadurch erreichbar, daß man die in Haufen 
aufgeworfenen Früchte nicht ausschließlich unter Halb
schatten halt, sondern den Halbschatten ab und zu durch 
volle Sonnenbestrahlung unterbricht, d. h. also daß man 
mit einer leichten Selbstfermentation eine sofortige 
Trocknung verbindet. Methoden dieser A rt wurden 
namentlich auf den Antillen und in Brasilien beobachtet. 
Allerdings sind die klimatischen Verhältnisse in jenen 
Ländern — namentlich in bezug auf Sonnenwärme — 
für eine solche primitive Aufbereitung günstiger als 
in Kamerun. Um beide Zwecke — Fermentation und 
Trocknung — zugleich zu erreichen, muß natürlich von 
Zeit zu Zeit ein Umschaufeln der Haufen erfolgen.

Einen ähnlichen, wie zu hoffen ist, aber vollkommeneren 
Effekt glauben w ir durch unsere neuen patentierten 
Trocknungsmaschinen zu erzielen. W ir haben uns dem 
Reichs-Kolonialamt gegenüber bereit erklärt, die Aus
führung dieser patentierten Maschinen in den deutschen 
Kolonien freizugeben. Diese Maschinen können natur
gemäß in erster Linie nur im größeren Plantagenbetriebe 
Verwendung finden.

Heute würde sich die uns vorliegende Qualität von 
seiten der Fabrikanten keiner besonderen Nachfrage zu
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P r o d u k t :

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

E rg ebn is :

Kakaoprobe aus 
Kamerun.

Loofah-Gurke 
aus dem Bezirk 
Tabora, Deutsch- 
Ostafrika.

Muskatnüsse 
und -blüten 
aus Samoa.

Desgl.

IV. Kakao - Com
pagnie Theodor 
Reichardt G. m. 
b. H., Wandsbek.

Rudolf Surenbrock, 
Hamburg.

erfreuen haben und höchstens einen 
Preis erzielen, der um etwa 10 Mark 
pro Zentner unter dem jeweiligen 
Preise für Kamerun - Plantagen- 
Kakao liegt. (27. 6. 1913.)

Der gesandte L o o fa h  in diesem 
Zustande ist unbrauchbar, da der
selbe noch voller Fleischteile sitzt 
und infolgedessen viel zu hart ist. 
Es ist vor allen Dingen erforder
lich, daß die Ware rein ist, d. h. 

gänzlich von allen Fleischteilen befreit und möglichst ent
kernt. Das gesandte Muster ist dermaßen hart, daß es 
einfach unmöglich wäre, denselben als Badeschwamm zu 
benutzen. Die größeren Loofahs, bis 50 cm lang, müssen 
fest im Gewebe sein und weiß, während die kleineren 
zart ausfallen müssen. M ir sind schon vielfach afrikani
sche Loofahs zur Beurteilung geliefert worden, jedoch 
waren dieselben immer mehr oder weniger unbrauchbar. 
W irklich brauchbare Loofahs werden bisher nur aus Japan 
importiert, woher ich auch jährlich einige Millionen Stück 
beziehe. Die zu erzielenden Preise sind heute folgende: 

25-30 30-35 35-40 20-25 cm, wie Muster
1,60 M.

Länge . . . 
100 Stück . 2,10 3,50 5,40

franko Hamburg.
Die Schwämme werden in Ballen von 2000 bis 5000 

Stück gepackt und dieselben hydraulisch gepreßt. Der 
Schwamm kann gern platt gepreßt werden. (23. 9.1913.)

Warnholtz 
& Gossler, 
Hamburg.

Muskatnüsse wie die vorliegenden 
sind weder in Deutschland noch 
in England verkäuflich. H ier auf 
den Markt gebrachte Muskatnüsse 
müssen im Herkunftslande eine 
Zeitlang in Kalklösung gelegen 

haben, um Beschädigung durch Ungeziefer zu vermeiden. 
Gekalkte Muskatnüsse werten M. 0,62 bis 0,63 per V2 kg.

Die Muskatblüten zeigen eine feuerrote Farbe, die den 
Verkauf der Ware wesentlich erschwert und ihren W ert 
herabsetzt. Gute Muskatblüten sollen hellgelb sein und 
werten M. 2,60 per 1/2 kg. Die bemusterte Ware hat einen 
ungefähren W ert von M. 2,— per 1/2 kg. (1. 9. 1913.)

E. H. Worlee Die Nüsse zeigen eine gute Quali- 
& Co., tat. Es dürfte sich aber empfehlen,
Hamburg. sie für den Export nach Deutsch

land zu kalken. In dem Falle hätten 
sie einen W ert von 6 bis 6VS Pence 
für das Pfund engl., cif Hamburg, 

vorausgesetzt, daß, wie bei der Probe, etwa 110 Nüsse 
auf 1 Pfund engl, kommen.

Die B lü t e n  dürften dagegen schwer verkäuflich sein, 
da sie von Farbe zu dunkelrot sind. Es geht hier nur
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H e r k u n f t  und
P r o d u k t :

U n t e r s u c h t
du rch :

Ergebn is :

Muskatnüsse 
und -blüten 
aus Samoa. '

Ölpalmenfrüchte 
von einer Ver
suchspflanzung 
bei Tabora, 
Deutsch-Ostafrika.

Ölsamen (Muskulio, 
Mafureira [Trichi- 
lia-Art]) aus dem 
Küstengebiet von 
Deutsch-Ostafrika.

II. E. H .W orlée 
& Co., 
Hamburg.

F.Thörl’s Vereinigte 
Harburger Ö l
fabriken Aktien- 
Gesellschaft, Har
burg.

die gelblich-rote Blüte, die einen 
W ert von etwa M.225, ftirdie50kg 
hat. Falls von Samoa nur diese 
dunkelrote Blüte zu liefern wäre, 

müßte also versucht werden, ob sie sich überhaupt einführen 
ließe, was unseres Erachtens aber schwer halten dürfte.

(1. 9. 1913.)
Es handelt sich um gewöhnliche 

Palmkerne, die sich in der Schale 
befinden und außerdem von der 
Fruchtfleischumhüllung noch um
geben sind. Offenbar ist m it der 
bemusterten Ware drüben schon 

der Versuch gemacht worden, durch Erhitzen den Palm
ölgehalt der fleischigen Umhüllung zu entziehen, und 
würden die Früchte in der vorliegenden Verfassung für 
den hiesigen Markt keinerlei W ert besitzen. Eine Ent
schalung bzw. Zerkleinerung und Verarbeitung der Kerne 
würde uns schließlich keine Schwierigkeiten bereiten, 
indes müßte der Palmölgehalt des Fleisches das zu ge
winnende Kernöl rot färben und damit entwerten, wie 
auch die Nüsse in der Schale der hohen Fracht wegen 
nicht lohnend nach hier exportiert werden könnten. Es 
wird daher schon nichts anderes übrig bleiben, als die 
Schalen schon in Ostafrika an Ort und Stelle entfernen zu 
lassen, um die reinen Palmkerne hier anbieten zu können, 
für welche dann der jeweilige Marktwert der westafrikani
schen Provenienzen vorgesehen werden könnte.

(7. 11. 1913).
Das Fett, welches aus dem Samen 

gewonnen wird, ist hauptsächlich 
aus Gründen des hohen Schmelz
punktes ein sehr gutes Material 
für die Seifen- und Kerzenindustrie.
Ob das Fett ebenfalls für Speise

zwecke sich eignet, muß vorläufig noch in Frage gestellt 
werden, denn in erster Linie ist der Gehalt an freier 
Fettsäure ziemlich hoch und zweitens muß es durch 
biologische Versuche erwiesen werden. Beide Fette 
besitzen einen scharfen bitteren Geschmack. Das Fett 
der Samenschale ist völlig verseifbar, während das der 
Kerne einen unverseifbaren, wachsähnlichen Körper (3,9®/0) 
enthält. Da der Fettgehalt des Samens sehr hoch ist, 
kann m it absoluter Sicherheit gesagt werden, voraus
gesetzt, daß sich die Gewinnung des Samens in Afrika 
nicht zu kostspielig stellt, daß der Import derselben 
sehr lohnend sein wird. W ir sind auch gerne bereit, 
größere und biologische Versuche anzustellen, wenn 
Sie uns eine größere Quantität, wenigstens einige Tons, 
zur Verfügung stellen können.

Die Samen enthalten 31,2 %  Samenschale 
und 68,8 %  Samenkerne.

Der Fettgehalt der Samenschale beträgt 34,4 %
„  des Samenkernes „  56,2 °/0.

I. Holstein-Ölwerke 
G. m. b. H., 
Altona-Bahren
feld.
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H e r k u n f t  und
P r o d u k t :

Ölsamen (Muskulio, 1. 
Mafureira [Trichi- 
lia-Art]) aus dem 
Küstengebiet von 
Deutsch-Ostafrika.

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

Die Konstanten der Fette sind 
folgende:

Holstein-Ölwerke 
G. m. b. H., 
Altona-Bahren
feld. Schmelzpunkt . 

Gesamtfettsäure 
Säurezahl . .

Schale Ke rn
37,5 0 43,2 °
96,47% 95,86% 
44,4 16,6

201,0 200,0
66,8 43,9
21,1 %  8,0 %

3,9%
269 269.

(6. 6. 1913.)

Verseifungszahl 
lodzahl (nach Wys) . . . .  
Gehalt an freier Fettsäure 

„  „  unverseifbarem Fett
M oleku la rgew ich t....................

Desgl.

Desgl.

II. H.Schlinckfc Cie., 
A.-G., Hamburg

Die Nüsse bestehen aus 70% Kernen 
und 30% Schalen. Die Schale läßt 
sich leicht entfernen. Die uns als 
Muster zur Verfügung gestellten 
Nüsse waren durchweg schimmlig 
undangefault. Die Untersuchungs
resultate waren folgende:

Ölgehalt der entschälten Nüsse . .
Säuregehalt auf Ölsäure berechnet
V e rs e ifu n g s z a h l.............................
Jodzahl ............................................
S chm e lzpunk t..................................

52%
11,6 %

201
44,1
32,4.

Das 'aus den Kernen gewonnene Ö l hatte eine dunkel
braune Farbe und einen stark würzigen, nicht unan
genehmen Geruch.

Die kleine Menge Öl, die w ir aus den Mustei kernen 
hersteilen konnten, reicht nicht aus, um eingehende 
Raffinationsversuche zu machen, die notwendig sind, 
um das Fett zu einem Speisefett zu raffinieren. W ir 
halten es jedoch für nicht ausgeschlossen, daß beim 
Raffinationsprozeß Farbe, Geruch und Geschmack so 
entfernt werden können, daß aus dem Ol ein Speisefett 
gemacht werden kann. Bevor das Fett jedoch zu 
Speisezwecken benutzt w ird, müssen eingehende physio
logische Versuche vorgenommen werden. (9. 0. W J -I

III. F. Thörl’s Ver
einigte Harburger 
Ölfabriken Aktien- 
Gesellschaft, Har
burg.

Die Rückstände der Ölsamen würden 
als Futtermittel nicht verwendet 
werden können, und da gerade 
dieser Umstand dieWertbemessung 
des Artikels erheblich beeinträch
tigen müßte, so würden w ir die 

Saat m it ungefähr M. 180,- per 1000 kg Hamburg ge
liefert einschätzen können. Falls die Ware in größeren 
Abladungen regelmäßig zu haben sein sollte, bitten w ir 
um gelegentlichen freundl. Bescheid, andernfalls wurde 
eine diesseitige praktische Verarbeitung der Samen schon 
e-ar nicht in Betracht gezogen werden können. 
8 (30. 5. 1913.)
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H e r k u n f t  und
P r o d u k t :

U n t e r s u c h t
du rch :

Ergebn is :

Sonnenblumensaat 
aus Deutsch-Ost
afrika.

Kotn. - Rat Herz, 
Berlin (Verband 
der Deutschen Ö l
mühlen).

Ich bemerke, daß nach den Fest
stellungen in mehreren Labora
torien die ostafrikanischen Sonnen
blumenkerne um 3—4 °/0 weniger 
Ölgehalt haben als nord- oder 
südrussische. Es entspricht das 

einem Minderwert von M. 15,— bis 20,— per 1000 kg 
bei dem augenblicklich sehr niedrigen Preis von M. 170,— 
per 1000 kg cif Hamburg für russische Sonnenblumen
kerne. Ein Verkauf solcher ostafrikanischen Sonnen
blumenkerne wäre durch Hamburger oder Berliner 
Agenten immer möglich. (24. 1. 1913.)

Tabakproben aus 
dem Bezirk Groot- 
fonlein, Deutsch- 
Südwestafrika.

I. F. W. Haase, Über den eingesandten fabrizierten 
Bremen. südwestafrikanischen Tabak kann

ich leider ein Urteil nicht abgeben. 
Woraus der bei der Fermentation 
gemachte Fehler besteht, vermag 
ich nicht festzustellen. Irgend

einen Marktpreis für Deutschland kann man für diese 
Tabake nicht angeben, da sie ja durch den enormen 
Einfuhrzoll auf fabrizierte Tabake belastet werden. Es 
kann sich hier nur um ein Fabrikat handeln, das inner
halb der südwestafrikanischen Kolonie gebraucht wird.

Nach den Saucen für Plattentabake bin ich schon sehr 
oft gefragt worden, ohne eine zuverlässige Antwort 
darauf geben zu können. Diese Plattentabake werden 
vorherrschend in den Vereinigten Staaten und in Eng
land fabriziert, und die Herstellung ihrer Saucen ist 
Geheimnis einer jeden Fabrik, das schwer zu beschaffen 
ist. Bei der Zusammensetzung der Saucen handelt es 
sich in der Hauptsache wohl um Melasse, vielleicht 
unter der Benutzung einer schwachen Salzlösung und 
heißen Wassers. (24. 1. 1913.)

Desgl. II. E. F. Schellhaß 
Söhne, G.m.b. H., 
Bremen.

Die A rt des südwestafrikanischen 
Tabaks ist an und für sich ja nicht 
schlecht, doch hätte derselbe 
unserer Ansicht nach noch länger 
fermentieren müssen. Der Ge
schmack kann uns auch nicht ge

fallen, da der Tabak sehr auf der Zunge beißt.
(26. 3. 1913.)
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