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Mätigkeits-Mericht
der

Land es -O b  st- und Weinbauschule
erstattet vom

Direrlor Fr. Zweifler.

I. Schutnachrichten.
1. Veränderungen im Lehrkörper.

A m  2 4 .  S ep tem b er  1 8 9 8  starb D irec to r  Heinrich K a l m a n ,  welcher 
die A ns ta l t  seit dem  -15. J u l i  1 8 8 2  leitete, nach längerer schwerer K rank 
heit. D e r  Verstorbene bat sich u m  die Entwicklung der A ns ta l t  und um  
die heimische W ein- und  O bstcu ltur  bleibende Verdienste erworben. D e n  
Lehrern ein stets wohlwollender Vorgesetzter, den S chülern  ein w a rm e r  
F re u n d ,  wird sein früher T od  Don diesen und  allen, welche ihn a l s  F ach 
m a n n  und  Mensch kennen gelernt haben, aufrichtig betrauert .

D ie  zwischenzeitliche Leitung der A nsta l t  w urde b is  zum  1. A p r i l  
dem Adjunctcn  F r a n z  K n a u e r  übertragen, Don wo ab F r a n z  Z w e i f l e r ,  
b is  dah in  Fachlehrer an  der Königl.  preußischen Lehranstalt  fü r  O b s t - ,  
W ein -  und  G a r te n b a u  in Geisenheim a m  Rhein ,  zum  D irec to r  e rnann t  
wurde.

D e r  Fachlehrer fü r  W e in b a u  und Kellerwirtschaft, A n to n  S  t i e g I e r, 
w urde  zum  Landes - W ein- und O bstbaucomm issär  m i t  dem Sitze in 
G r a z  und  a l s  Fachlehrer fü r  O bs tbau  O t to  B r ü d e r s  a u s  S p a n d a u  
e rnann t .

W egen Krankheit wurde der Lehrer fü r  Volksschulunterricht O be r leh re r  
F r a n z  P f e i f e r  beur laubt und  bis zum  S ch luss  des S c h u l jah re s  durch 
Lehrer A n to n  S t i e b  l c r  Dertreten. Nach hcrgestellter Gesundheit t ra t  
derselbe sein A m t  m i t  B e g in n  des neuen S ch u l ja h re s  wieder an .

D e r  Wirtschaftsaufscher Vincenz S o  r è i è  ist a m  1. S e p te m b e r  Don 
seinem P o s te n  geschieden, u m  die Verwaltcrstelle au f  dem gräfl.  Coronini- 
scheu G u t  in G vrz  zu übernehmen und  wurde durch G eorg  R u d i ,  einen 
ehemaligen S ch ü le r  der A nsta l t  ersetzt.

D e r  R e b m a n n  und  Leiter der Winzerschule im  B u rg w a ld e ,  F r a n z  
K r a n e r ,  wurde im  gleichen Wirkungskreise definitio angestcllt.



2 . D ic Lehranstalt.

D a s  S chu l jah r  1 8 9 8 / 9 9  w urde m i t  4 1  S chü lern  begonnen, von 
denen nach Ausscheidung von 6 S chü le rn ,  welche theils wegen Krankheit,  
thcils wegen schwerer Verletzung der H a u s -  und S c h u lo rd n u n g  entlassen 
werden m ussten ,  3 5  b is  zum  Schulschlusse an  der A ns ta l t  verblieben. 
V o n  diesen sind 7 Deutsche, 2 6  S love nc» ,  1 Croate und  1 Serbe .

Nach dem S t a n d e  der E l te rn  sind 2 8  S ö h n e  von Grundbesitzern, 
2  von B e a m te n ,  1 S o h n  eines Lehrers, 2  von Gewerbetreibenden und  
2 von Arbeitern .

S tip e n d ie n  genossen 11  vom Lande, 4  von Bezirken, 5 Von S p a r -  
cassen, 2 von Gemeinden, 1 vom  S ta a t e ,  3  w aren  zahlende S ch ü le r  und  
9 P rak t ikan ten .

D e r  Unterricht w urde  dem seitherigen Lehrpläne entsprechend erthcilt.
W egen Erkrankung des D irek to rs  K a l m a n  übern ah m  die von 

diesem behandelten Fächer O bs tbau  und  O bstverw ertung  Fachlehrer A n to n  
S t i e g l c r ,  welcher außerdem  im  W e in b a u  und Kellerwirtschaft u n te r 
richtete. Nach seiner Übersiedlung nach G ra z  A n fa n g  M a i  w urden  bis 
zum  S ch luss  des S chu l jah res  alle die genannten  Gegenstände von dem 
ncuernann tcn  D irec to r  Z w e i f l e r  gelehrt.

A d ju n c t  K n a u e r  erthcilt Unterricht in N a tu rkunde  und L andw ir t-  
schaftslehre.

Lehrer A n to n  S t i c h l e r  lehne in  V ertre tung  des wegen Krankheit 
beurlaubten Oberlehrers  P f e i f e r  in den Gegenständen des V orbcreitungs-  
jahrcs .

Bürgcrschullehrcr P h i  l i p p e  f unterrichtete im  Zeichnen, Geom etr ie  
u nd  Fcldmesscn,

Professor B r e l i c h  in Religion,
D r .  m e d .  T e r e  in  Bienenzucht m i t  D em onstra tionen  a m  B ienenstand .
A m  1 4 .  J u l i  besuchten die S chü le r  des 3 .  J a h r g a n g e s  unter  

F ü h r u n g  des D irc c to rs  die Kellereien der F i r m a  P  f r i  c m e r  in M a r b u r g  
und machten a m  1 7 .  J u l i  un te r  der gleichen Leitung, a n  welcher sich auch 
der neucrnanntc  Obstbaulchrer  betbciligte, einen A u sf lu g  über S t .  M a r t i n  
nach P c t t a u  zu m  S t u d i u m  der O bstcu lturen  des H e rrn  R a m u t h a  in 
S t .  M a r t i n  und  H e r rn  W a ld e m a r  H i n t z e  bei P c t t a u .  I n  der U m 
gebung von  P c t t a u  wurden  ferner die L a  n d c s  r  c b s ch u l e in  U n t e r -  
r a n n  und diejenige des bekannten Rebschulenbcsitzers H e r rn  W i b m c r  
besucht.

U n te r  F ü h ru n g  des A djunctcn  u n te rnahm en  die S c h ü le r  des gleichen 
J a h r g a n g e s  a m  1 5 .  J u l i  eine landwirtschaftliche Execursion auf die G ü te r  
R o g c i S  und B r a n d h o f  bei M a r b u r g .

Derselbe Lehrer leitete auch den A usf lug ,  welcher a m  2 9 .  J u l i  m i t  
dem 2 .  und  3 .  J a h r g a n g  nach dem der Steiermärkischen Spaccasse  ge
hörigen G u t  S i c h t e n e g g  bei P c t t a u  zum  S t u d i u m  der dortigen lehr
reichen Einrichtungen u n te rn o m m en  wurde.



B ei allen diesen Erecursioucn w urde den Thci lnehm ern  die bereit
willigste B e lehrung  und  Auskünfte  zu chcil, w ofü r  an  dieser S te l le  ver
bindlichster D a n k  ausgesprochen wird .

B e h u fs  Ü b u n g  i n  d e r  B c u r t h e i l u n g  d e r  W e i n e  w urden  
m i t  den S chü le rn  des 3.  J a h r g a n g e s  mehrere Kostproben m i t  A nstalts-  
weincn abgehalten, eine E inrichtung,  welche ihrer Nützlichkeit wegen auch in 
Zukunft  bcibehaltcn bleibt.

I n  den letzten Wochen vor S ch luss  des S c h u l jah re s  w urde  der 
frühere Gcsanglchrcr W c i n g c r 1 gewonnen und  crtheilte im  Gesang 
Unterricht, der auch in Z ukunft  wieder p la n m ä ß ig  behandelt  werden soll.

A m  12- August  fand un ter  dem Vorsitze des Referenten im  S andes-  
Ausschüsse H e rrn  F ra n z  G ra fe n  A t t e m s  die mündliche S c h lu s sp rü fu n g  
statt, zu welcher auch der Landeseul tur-R eferen t  bei der k. k. S ta t th a l t e r e i ,  
H e rr  S ta t th a l tc re i ra th  F re ih e r r  v. H a m m e r - P u r g s t a l l ,  der F ü r s t 
bischof von Lavan t ,  H err  D r .  M ichael N a p o t n i k  in  B eg le i tung  des 
sürstbischöflichen Consistorialrathes H errn  C anon icus  D r .  Josef  P a j e k ,  der 
V ertre te r  der k. k. steiermärkischen Landwirtschafts-Gesellschaft,  deren G enera l-  
S e c r e ta r  H e rr  kaiserU R a th  Friedrich M ü l l e r  und  andere Gäste und 
benachbarte Gutsbesitzer, sowie Angehörige der S chü le r  in großer Zah l  
erschienen waren.

D ie  P r ü f u n g  erstreckte sich au f  Rechnen, N aturkunde,  Landwirtschafts- 
lehre, Geometrie,  Fcldmcssen, Obst- und  W ein b a u ,  w urde m i t  einem Boll-  
gcsang der S chü ler  eröffnet und  geschlossen. S i c  n a h m  einen sehr be
friedigenden V e r lau f ,  w a s  auch der Vorsitzende in seiner Schlussansprache 
zum  Ausdruck brachte.

V o n  den 1 4  abgehendcn S chü le rn  erhielten 3 ein Z eugn is  erster 
Classe m it  V o rz u g  und  wurden in A nerkennung ihrer Leistungen durch 
P r ä m i e n ,  best end in Büchern und Werkzeugen, ausgezeichnet. D ie  anderen 
absolvierten die Anstalt  m i t  gu tem  bis sehr gu tem  Erfolge.

A n fa n g  S e p te m b e r  bereiste m i t  Unterstützung des Landes-Ausschusscs 
D irec to r  Z w  c i f 1 e r  die W einbaugebiete Untcrste iermarks und eines Thciles 
von Kroatien  zum  S t u d i u m  der Wiederherstc llungsarbcitcn in den durch 
die R e b la u s  verwüsteten Gegenden.

U m  den L e h r p l a n  den A nforderungen  der heutigen Zeit  en t
sprechender zu gestalten und auszubauen ,  wurde m i t  Hilfe der dabei in 
Betracht kommende» Lehrer ein dahingehender E n tw u r f  aus  gearbeitet, 
welcher auch die Z us t im m u n g  des Landes-Ausschusscs erhielt. M i t  B eg in n  
des neuen S chu ljah re s  1 8 9 9 / 1 9 0 0  t r a t  derselbe in Kraft.

I n  gleicher Weise wurde die F e r i e n  O r d n u n g  fü r  Lehrer und  
S c h ü le r  einer Regelung  unterzogen und  vom LandcS-Ausschusse genehmigt.

D ie  H a u s -  u n d  S c h u l o r d n u n g  erfuhr gleichfalls eine g r ü n d 
liche U m a rb e i tu n g  und  E rw eite rung  nach dem V orb i ldc  der an  der Acker- 
bauschule in G ro t tenhof  bestehenden.

3. Besuche.
Auch in diesem J a h r e  wurde die A ns ta l t  von einer großen Z ah l  von 

Interessenten  des I n -  und  A u s la n d e s ,  V ereinen  und  A nstalten  besucht.
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4 .  Curse.
D e r  F r ü h j a h r s c u r s u s  ü b e r  C  u l t u r u  n d V  er  e d e l u  n g 

a m e r i k a n i s c h e r  R e b e n  u n d  R  e b e n s ch n i t t fü r  W inze r  und 
andere Interessen w urde im  M ü r z  abgchaltcn und  w a r  von etwa 1 0 0  
Thcilnchincrn  besucht. Demselben wohnten Theilnchmcr a u s  allen Theilen 
des L andes  bei.

V o m  2 3 .  bis 2 9 .  M a i  wurde der C u r s u s  f ü r  V o l k s s c h u l -  
l c h r c r ,  welcher die Theilnchmcr m i t  dem neuen W e in b a u  und  dcr B e 
kämpfung dcr Wcinstockschädlinge thicrischcr und  pflanzlicher N a tu r  bekannt 
machen sollte, abgchaltcn. D ie  Z ah l  dcr a n  demselben thcilnchmcndcn 
Lehrer betrug 2 7 .

V o m  2 .  und  3. J u n i  wurde der C u r s u s  f ü r  G r ü n v e r e d e -  
l u n g u n d  0 o  m m  e r b e  H a n d l u n g ,  s o w i e  B e k ä m p f u n g  d e r  
F e i n d e  u n d  K r a n k h e i t e n  d c r  R e b e  abgchaltcn. A n  diesen 
schloss sich in dcr Zeit vom  7. bis 1 0 .  J u n i  der W i n z e r  c u r s u s ,  in 
welchem die gleichen T h e m a ta  behandelt w urden .  D ie  Z ah l  dcr Thcil-  
nehm er betrug in sgcsam m t 5 7 .

D ie  B elehrung wurde in  V o r t räg en ,  welcher sich die A u s fü h ru n g  
der in  Betracht kommenden Arbeit im  Weinberge und in  der Rebschule 
anschloss, gegeben. A ußerdem  trugen B e s u c h e  a n d e r e r  M u s t e r 
a n l a g e n ,  welche m i t  den Lehrern gemacht w urden ,  un te r  denen jene 
der H erren  Rcichstagsabgeordneler G  i r st m  a y e r und P  u g e I im  
Potschgau ,  beziehungsweise Lcitersbcrg besonders e rw ähn t  sei, sehr wesent
lich zum  V ers tändn is  des V orgctragcnen  bei. E s  sei fü r  d a s  seitens der 
genannten  Besitzer den Theilnchm crn  erwiesene Entgegenkom m en im  N a m e n  
der A nsta l t  bestens gedankt.

D ie  F rüh jnhrscurse  wurden  von dem dam al ig en  Fachlehrer S t i e g l c r ,  
der Lehrcrcursus und  die S o m m e rcu rse  durch D irec to r  Z w e i f l e r  und  
W a nderleh re r  B e l l e ,  un ter  M i tw i rk u n g  der R c b m ä n n e r  B l a / e v i ä  und  
K raner ,  abgchaltcn.

D ie  Theilnchmcr aller V erans ta l tungen  folgten den V o r t r ä g e n  und  
D em ons tra t ionen  m i t  besonderer Aufmerksamkeit und  großem Eifer.

W inze r  und  Lehrer erhielten Unterstützungen a u s  Landes-,  beziehungs
weise L an d e s -  und S t a a t s m i t t e l n .

Angesichts des Um standes ,  dass cs A ufgabe  der Anstalt  ist, in Z u 
kunft auch dem O  b st b a u und der W  e i n b e h a n d l u n g bei den Cursen 
mehr Aufmerksamkeit zu schenken, hat die D irec t ion  einen E n tw u r f  aus- 
gearbeitet, wonach im  F rü h ja h re ,  und  zw ar im  M o n a t e  M ä r z ,  je ein 
C u r s  f ü r  W e i n -  u n d  O b s t b a u  fü r  W ein- und  Obstgärtenbesitzer
u. s. w . und  gleichzeitig m i t  diesem ein solcher fü r  W i n z e r ,  B a u  iti
li n b  S t r a ß e  n w ä r t c r  von 1 4  tägiger D a u e r  abgehalten werde. U m  
den Thei lnchm crn  a n  diesen Lehrgängen die Möglichkeit zu geben, die 
S o m m e rv e re d e lu n g  der Reben, B e h a n d lu n g  der R eben  und  B ä u m e ,  in s 
besondere aber die B ekäm pfung  der S chäd l inge  kennen zu lernen, werden 
dieselben zu einem S o m m c r c u r s u s  von scchstügiger D a u e r  im J u n i  
unberufen .



A ls  zeitgemäß und  von besonderer volkswirtschaftlicher B edeu tung  
erachtete es die D irec tion ,  w enn  an  der A nsta l t  außerdem auch O  b ft- 
v e r w e r t u n g s c u r s e  f ü r  M ä n n  e r  u n d F r a u c n  abgehaltcn würden, 
und  suchte beim Landes-Ausschussc auch u m  die Z u s t im m ung  zu diesem 
Vorschläge an .

Beide E n tw ü rfe  erhielten die G enehm igung des Landcs-Ausschusscs 
und  die genann ten  Cursc werden im  Früh jah re ,  beziehungsweise Herbste, 
zur A bha l tu n g  kommen.

I m  M o n a te  A ugust wurde Josef  Ž m a v c  a u s  Kapellen bei R a n n  a l s  
H osp i tan t  zugelasscn, u m  sich nach Absolvierung der Klosterneuburger 
S chule  noch im  praktischen Betriebe der A nsta l t  umzusehen und  zu o r ien 
tieren.

5 . Büchereien und S am m lu n gen .

D ie  Bücherei w urde einer vollkommenen N euord n u n g  nach Fächern  
unterzogen und  danach ein Verzeichnis angelegt, welches jetzt in  übersicht
licher Weise ü b e r 'd i e  vorhandenen  Werke Aufschluss gibt. Gleichzeitig 
hatte m a n  eine S  ch ü  l c r b i b l i v t h c k eingerichtet, a u s  Büchern bestehend, 
die ihrem leichtverständlichcn I n h a l t e  nach a n  S chü le r  ausgclichcn werden 
können. Auch hierüber ist ein K a ta log  nngefertigt worden. D ie  Z a h l  
der vorhandenen  Werke w urde durch mehrere Neuanschaffungen vergrößert, 
un te r  denen die von H e rrn  Director  H e rm a n n  G o e t h e  herausgcgebcnc 
K a l k b o d c n k a r t c  von S te ie rm a rk  und  K ra m  a ls  eine sehr wertvolle 
Bereicherung der Bücherei besonders e rw ähn t  sein m ag .

D ie  Z ah l  der Werke beträgt gegenwärtig  1 2 0 0  B än d e .
A ls  wünschenswert hat es sich bei der V e rä n d e ru n g  herausgestellt, 

dass  die Schülerbibliothck erweitert wird und  dass dabei namentlich die 
Fächer W ein»  und  O bs tbau  nach und nach eine zeitgemäße V e rv o l l 
kom m nung  erfahren.

D ie  Z a h l  der f a c h l i c h e n  Z e i t s c h r i f t e n  w urde u m  einige 
wichtige B lä t te r  vermehrt und  beträgt  jetzt 2 5  S tück. S i e  liegen in einem, 
besonders fü r  diesen Zweck ausgestellten Regale  übersichtlich geordnet au f  
u n d  werden a n  S o n n ta g e n  auch den S chü le rn  zugänglich gemacht.

D ie  S a m m l u n g  v o n  U n t e r r i c h t s m i t t e l n  w urde ebenfalls 
vollständig neu geordnet und  soweit cs die vorhandenen  R ä u m e  gestatten, 
übersichtlich zur Anschauung gebracht. V e rm ehrt  w urden  die Gegenstände 
durch eine Reihe Obstvcrsandtvorrichtungen, einen Victoria-SchncUfiltcr 
und einen K ohlensäure-A ppara t ,  welche letztere von der F i r m a  L. S i e b e -  
r i  ch S ö h n e  in Neustad t  a. d. H a a rd t  (bayr.  P fa lz )  kostenfrei zur V e r 
fügung  gestellt wurden. Dieser F i r m a ,  sowie H e r m a n n  K u  I i sch - Bautzen 
(Sachsen),  W .  D ü r s  e l  e n - B o n n  a. Rhein , F .  H i r n  e r - M ü n c h e n ,  D o m .  
R i n g e i s c n ,  Korbfabrik K a r l sh u ld  in B ayern ,  F r a n z  M e i e r ,  Korb- 
s t e c h tc r -G ra z ,  A n d r .  P  r a  sch, Korbflechter > M a r b u r g , Burggasse  16 ,  
D e u t s c h e  F a s s f a b r i k  in Gittelde a. H a rz ,  welche V e rp ac k -u n d  Ver-  
sandtfässcr und  sonstige G erä the  zur O bstverw ertung  kostenfrei sandten, sei 
an  dieser S te l le  der D a n k  der A ns ta l t  ausgedrückt.



E s  besteht die Absicht, durch S a m m e l n  thierischer u n d  pilzlichcr 
S chäd l inge  der Culturpflanzcn  seitens der Lehrer, B e a m te n  und  Schüler  
der A ns ta l t  nach und nach wertvolle Lehrmittel zu gewinnen-, zu diesem 
Zwecke sind kleine Elaskästchcn beschafft und  m i t  der E in rich tung  derselben 
begonnen worden.

6 .  Bauliche Veränderungen.
Zwecks besserer U n te rb r in g u n g  des S p c i  s e s a a l  c s  und  der K ü c h e  

fü r  die Verköstigung der S chü ler  w urde  der frühere Wagenschuppcn dazu 
um gebau l .

E inen  vollständigen N eubau  erfuhr die D u n g  ft ä t t c, welche den 
A nforderungen  der Jetztzeit entsprechend hcrgerichtct wurde.

I n  den B i b l i o t h c k S -  und  S a m m l u n g s z i m m e r n  und  in 
den unteren R ä u m e n  des D irec t ionsgebäudcs  m uss te  der Holzboden, welcher 
durch S c h w a m m  vollkommen morsch gemacht worden ivar, durch Cem cnt- 
pflastcr, beziehungsweise Cemcntbodcn ersetzt werden.

D ie  S c h l a f r ä u m e  der S chü ler ,  deren Decke infolge des A lte rs  
morsch geworden ist, w urden  durch B olzungen  gesichert.

Auch ist ein zweiter A u s g a n g  angebracht und  die Treppe neu ge
macht worden.

F ü r  den U n t e r r i c h t  i n  d e r  C h e m i e  u. s. w. sind im  M e i e r 
hof (G ebäude  der landwirtschaftlich-chemischen Versuchsstation) zwei R ä u m e  
durch U m b a u  beschafft und  entsprechend eingerichtet worden.

D ie  F e r n s p r e c h  l e i t u n  g. welche die A ns ta l t  m i t  der V ersuchs
station und  m i t  dem Hauptnetz verbinden soll, ist ebenfalls im  Betriebe.

D ie  Herstellung eines S i c k c r s c h a c h t e s  zur A u fn a h m e  der A b 
wässer, welche infolge der vollständigen V ersch lam m ung  des alten Schachtes 
d a s  untere A nstaltsgcbäudc versumpften, soll im Laufe des W in t e r s  zur 
A u s fü h r u n g  kommen.



11. Mrlfchaftsöetrieö.

A. W einbau.
a) V e r s u c h s w e i n b e r g .

1 .  W i t t e r u n g s g n n g  u n d  C u l t u r a r b c i t e n .

D ie  W i t te ru n g  des S pä th e rb s te s  u n d  W in te r s  1 8 9 8 / 9 9  gestaltete 
sich in den ersten M o n a t e n  zu einer außergewöhnlich m ilden  und  a n 
genehmen, so dass alle in diese J a h re sze i t  fallenden Arbeiten regelrecht 
und  ohne Schwierigkeiten zur D urc h füh rung  kommen konnten. D ie  D ü n g u n g ,  
d a s  W in tc rg ra b e n  und die R igolarbeiten  sind rechtzeitig begonnen und  zu 
E nde  geführt worden, und  auch m i t  dem Rebschuitt w urde im  J ä n n e r  und  
F e b ru a r  der A n fa n g  gemacht. Derselbe würde ebenfalls ununterbrochen be
endet worden sein, wenn nicht der ziemlich starke N achw inter  im  M o n a t e  
M ä r z  hierin eine Verzögerung hcrbeigesührt hätte. D adurch ,  dass die 
ziemlich bedeutende Schnccmasse infolge cingctrctcncn S ü d w in d e s  bald ge
schmolzen und der B o d en  bald abgetrocknet ist, w urde die Möglichkeit zur 
im m e rh in  noch rechtzeitigen B eend igung  der A rbeit  gegeben. D a s  im  
W in te r  rigolte Q u a r t i e r  ist im  M o n a t e  M ä r z  m i t  2 4 6  Veredlungen  von 
grünen  Velt l iner  auf  R u p e s t r i s  m o n t i c o l a  bepflanzt worden. Anfänglich 
e tw as  schwach im  Trieb, n ah m  d a s  W a ch s th u m  der gepflanzten Reben 
nach und  nach dera r t  zu, dass  a m  Ende des S o m m e r s  deren S t a n d  ein 
befriedigender genann t  werden m uss te .  D e r  A u sfa l l  beträgt 7 % .

D ie  au f  dem gleichen S tück  und  au f  die gleiche S o r t e  veredelten 
und  im selben F rü h ja b rc  vergrubtcn S y lv a n c r  und  V e lt l ine r  G rünve red-  
lungen  sind zw ar  zum  kleinen Theil  ausgeblieben, haben aber im  übrigen 
ebenfalls eine recht befriedigende Entwickelung genom m en. D e r  A usfa l l  
be träg t  3 0 ,  beziehungsweise 5 % .

D ie  übrige W i t te ru n g  ist ziemlich n o rm a l  verlaufen, obwohl die 
M o n a t e  A p r i l  und  M a i ,  und  auch noch der J u n i  regenreich und  ziemlich 
rauh  w aren .  D ie  Entwickelung des Wcinstockcs blieb infolge dessen e tw as  
zurück, der G ra sw u c h s  im  W einberge n a h m  in unliebsamer Weise zu und 
machte eine fleißige Bodenbearbeitung,  welche durch die häufigen R egen 
recht oft gestört wurde, zur besonderen Nothwcndigkcit.  I n  diese Zeit fielen 
die ersten Schutzmaßrcgeln gegen P e ronospo ra  und  O id iu m ,  deren recht
zeitige D urch füh rung  deshalb  von besonderer Wichtigkeit w a r ,  a l s  die ge
schilderte W it te ru n g  günstige B ed ingungen  fü r  die Entwickelung der ge- 
nan n ten  Krankheiten bildete. D ie  B lü te  wurde infolge der herrschenden 
Kühle in ihrem V erlau fe  schädlich beeinflusst, zog sich ziemlich lange h in a u s  
und  fiel bei manchen S o r t e n  stark durch.

E ine  n u n  cintretcnde, mehrere Wochen andauernde  P er io d e  w a rm e r  
und trockener W it te ru n g  holte d a s  im  F rü h ja h r  V e rsäu m te  einigermaßen 
wieder nach, obwohl die Trockenheit schließlich unangenehm  füh lb a r  w urde ,  
indem d a s  W a c h s th u m  des Stockes nicht in  der wünschenswerten W eise
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voranschreiten wollte. D ie  pilzlichen Krankheiten konnten infolge deffcn 
zw ar  auch, und namentlich P e ro n o sp o ra ,  nicht so recht zur  A u sb re i tu n g  
aclangcn und auch die Entwickelung des U nkrautes  gcrieth in s  Stocken. 
D ie  jetzt folgende Zeit w a r  gewittcrreich und  schwül, besonders der M o n a t  
August und  die erste Hälf te  des S e p tem b er .  Diese gefährlichste P er iode  verlief 
indessen glücklicherweise ohne Hagel,  hemmte z w ar  die D urc h füh rung  der som
merlichen W einbergsarbciten  und Schutzmaßrcgcln gegen die Feinde,  ohne dass 
jedoch Versäumnisse irgend welcher A r t  cingetretcn w ären .  D ie  Entwickelung 
und der Rcifcprocess der T ra u b e n  n ahm en  einen guten F o r tg a n g .  S e p te m b e r  
und  October gestaltete sich zu einer außerordentlich günstigen w arm en  J a h r e s 
zeit ; der Stock und die T ra u b e n  giengen ungestört ihrer Reife entgegen. E ine  
wichtige A rbe i t  der letzten Zeit vor der Lese bildete die B e z e i c h n u n g  d e r  
f a l s c h e n  S o r t e n ,  sowie der a u  s g  c a  r i e t e n  u n f r u c h t b a r e n  
S t ö c k e  i n n e r h a l b  e i n e r  S o r t e .  Diese letztere kommen bei allen 
S o r t e n  vor, sind aber bei einigen, namentlich den alten  S o r t e n ,  wie z. B .  
dem M o s le r ,  W cißcn-Elb ling  in besonders großer Z ah l  zu finden. D a s  
A u s a r te n  ist eine noch nicht genügend studierte Erscheinung, welche äußer
lich d a r a n  erkenntlich ist, dass der Holzwuchs ein starker w ird ,  die B lä t t e r  
eine gewisse V e rä n d e ru n g  erfahren, tiefer eingcschnitten und  schärfer gezähnt 
werden, und dass die Gescheine unbefruchtet, nach der B lü te  größtenlheils  
abgestoßen werden, oder unvollkommen entwickelte T ra u b e n  liefern, welche 
meistens a u s  kleinen, kernlosen Beeren, zwischen denen größere, n u s 
gebildetere sitzen, bestehe». D a  diese Eigenschaft eine b l e i b e n d e  u n d  
e r b l i c h e ,  d u r c h  R e i s e r  ü b e r t r a g b a r e  ist,  so w ird  es Aufgabe 
der A ns ta l t  sein, durch regelmäßige, scharfe Untersuchung der S o r t e n  alle 
solchen Stöcke nach und  nach, insbesondere a u s  den neu  anzulegcnden 
Q u a r t ie re n ,  sowie den zum  Verkaufe kommenden V ered lungen  zu be-

2 .  S i ,
S i e  wurde in der Zeit vom  3 .  bis 2 5 .  October vorgcnom m cn und 

lieferte je nach der S o r t e  in der M e n g e  ein verschiedenes E rgebn is .  W ä h ren d  
in dieser Beziehung der E r t ra g  namentlich beim weißen und b lauen  
B u r g u n d e r  recht zu wünschen üb r ig  läss t  und auch die anderen S o r t e n  
d a r in  nicht alle durchaus befriedigen, kann die Q u a l i t ä t  des M ostes  eine 
recht gute bezeichnet werden. Freilich hat  die anha ltend  trockene und  w arm e 
W it te ru n g  des October und  die ve rhä l tn ism äß ig  später vorgenomm cne 
Lese zu dieser Q ua li tä tsverbesse rung  wesentlich beigetragen. Z u r  E rzeugung  
besonders guter W eine  w ird  es sich in  Z ukunft  empfehlen, die edleren 
T raubcnsortcn ,  wie z. B .  weißen B u rg u n d e r ,  T ra m in e r ,  K le in -R ies l ing ,  
M o s le r ,  S y lv a n c r  und  M uskate l le r  bei gu tem  W ittc rungscharak te r  möglichst 
lange hängen zu lassen. D urch  Lescversuche w ird  auch festzustcllcn sein, ob 
die durch d as  längere Liegenlassen der T ra u b e n  entstehenden unverm e id 
lichen V  c r l u  st c a n  d e r  M e n g e  durch den G e w i n n  a n  d e r  G ü t e  
gedeckt oder übertroffen werden und  wie groß in diesem F a l le  die erzielten 
V orthe ilc  sind.

Nachstehende Aufstellung gibt über die Ern lem cngc und  die Q u a l i t ä t  
der M oste der wichtigeren im  größeren M aßs tabe  angebauten  T raubcnsortcn  
Aufschluss.
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Weinernte
im  Vcrsuchswciilgnrten im J a h re  1 8 9 9 .

M o st- Zucker Säure

Lesetag T r a u  ben  fo r te
mcttflc 
p ro  lia  

m i t  7000
in % in %o

Stöcken
in  L i t e r im Moste

4. Blauer Portugieser.................... 1.800 16-10 8-40
„ Blausränkisch............................. 1.180 17-10 I V —

S t . Laurent . - ......................... 840 16-10 10-31
9. Blauer B u rgu n d er................... 180 — —

10. Weißer „ .................... 790 17-75 9 1 9

Ol
Ol

Z ie r fa h n d le r ............................. 1.290 18-50 11-71
17. (Selber M uskateller................... 1.240 16-75 9-38
18. Grüner S y l v a n e r .................... 770 18-25 7-59

Rother T r a m in e r .................... 530 16-75 6.38
19. R olhgip flcr .................................. 890 19-75 12—

„ >G K lc in r ic s lin g ............................. 1.170 18— 11-25
21. O Blaue Zimmttraube . . . . 700 16-75 10-78

tt
»* Blaue K a d a r k a ........................ 1.720 |\15*

1 14-25 
, 15-75

10-69)
11-72)

„ Q Blauer Wildbachcr.................... 1.560 15-84
23. P la v e z ............................................ 2.620

„ B a l in t ....................................... 2.320
1

10-78, Stcinschillcr.................................. 2.120 j >15*5

S lan kam en ka............................. 3.800 J
25. M o s l e r ....................................... 1.170 18— 9-94

, W älschriesling............................. 1.290 j 16-75 9-94

Anmerkung

M o s t  w u r d e  z u 
s am m en g e m isch t .

D ie  gesummte M en g e  des geernteten M ostes  beträg t 6 9  Hektoliter.
U m  den E in f luss  der T ra u b en s täm m e,  welche be im  S tehcnlaffcn  der 

Maischen bcrbc und  rauhe Geschmacksstoffe a n  den M o s t  abgebcn, hatte 
m a n  bei den besseren S o r t e n  d a s  R e b e l n  vorgenomm en, eine A rbe i t ,  
welche e r fah rungsgem äß  zarter  schmeckende W eine liefert.

D e r  T a f e l t r a u b c n - V e r k a u f  w a r  ein sehr reger und  es wurde 
der ganze G utede l  dabei verbraucht. Außerdem  ist auch ein Thcil des 
gelben M usk a te l le r s  au f  diese Weise verwertet worden. J n s g e s a m m t  betrug 
die verkaufte T ra u b en m en g c  2 6 0 0  k g .  D a S  Kilo G utede l  w urde  m i t  
3 0 ,  M uska te l le r  m i t  4 0  kr. bezahlt.

Rechnet m a n ,  dass 1 0 0  k g  Gutedcl - T ra u b e n  im  Durchschnitt  
6 5  Liter M o s t  geben, welcher bei dieser S o r t e  höchstens m i t  2 0  kr. per 
Liter bezahlt w irb ,  so kommt m a n  zu folgender R echnung :

1 0 0  k g  T ra u b e n  kosten 3 0  fl., 6 5  Liter M o s t  kosten 1 3  fl., G e 
w in n  17  fl..

B e t r ä g t  der E r lö s  für  1 0 0  k g  T ra uben ,  niedrig gerechnet, n u r  2 0  fl., 
so läss t  sich beim V erkauf  der frischen T ra u b e »  im m er noch ein Vorthc il  
von 7  fl. erzielen. D a  der P r e i s  des dü n n en  Gutcdclmostes eher niedriger 
a l s  höher sein kann, so ergibt sich a u s  dieser einfachen Berechnung, dass 
der Gutedcl,  und  zw ar  sowohl der weiße a l s  der rothe, die V e rw er tu n g  
a l s  Tasc ltraube  bedeutend bcffcr lohnt, a l s  die V era rbe i tung  zu W ein ,



—  12 —

gumni, wenn m a n  bedenkt, dass die Arbeit  der Kelterung, Fassgcschirr u .  s. w. 
Wegfällen und d a s  Gutedel  wegen seiner lockeren und hartbeerigcn T ra u b e n  
g u t  versandtfähig ist und  seines angenehmen Geschmackes halber zu den 
besten T afe l l rnubcn  gehört. S e in e  A npflanzung  kann daher zu diesem 
Zwecke a u f s  angelegentlichste empfohlen werden

2 .  Schädliche Einfliissk, Krankheiten und Feinde.
D e r  Hagel vom 9 .  A ugust  1 8 9 8  hatte zwar starke V e rw u n d u n g en  

des einjährigen Holzes zur Folge, ohne dass jedoch die Entwicklung des 
Stockes dadurch eine merkbare Beeinträchtigung erlitten hätte. N u r  beim 
Anhcftcn der B ögen  entstand durch Abbrcchcn derselben an  den verwundeten 
S te l le n  einiger S chaden .

V o n  Krankhcitscrschcinungcn ist ziemlich frühzeitig der r o t i )  e 
B r e n n e r  ( S a n g .  Rauschbrand ,  auch Laubrausch genannt)  bei folgenden 
S o r t e n  besonders stark ausgetreten und hat den unteren Thcil der B lä t te r  
der Stöcke zum  F a l len  gebracht:

R o ther  Z icrsahndlcr,  
G rü n e r  Velteliner, 
Roth-weißer Velteliner,

B la u e  Z im m ttra u b e ,  
Kadarka,
Othello.

D ie  letztgenannte S o r t e  hat von der Krankheit derart ig  stark gelitten, 
dass  sie bis S ep te m b e r  den größten Thcil der B lä t te r  einbüßte.

D a  diese Krankheit nach den bis jetzt vorliegenden wissenschaftlichen 
Untersuchungen nicht durch einen P i lz ,  sondern durch ein Zusam m enw irken  
verschiedener W it lc rungsfac to rcn  hervorgerufen lvird und  au f  E r n ä h r u n g s 
störungen beruht, so konnte sic trotz drei-, beziehungsweise v ierm aliger 
Bespritzung nicht m it  E rfo lg  bekämpft werden.

K adarka und  einige direct tragende A m erikaner haben  infolge der 
reichen Nicdcrschläge des M o n a te s  J u l i  G e l b s u c h t  gezeigt, welche ver
suchsweise m i t  Eisenvitriol bekämpft w urde .  M i t  dem E in t r i t t  besseren 
W e tte rs  verschwand sie jedoch und die B lä t te r  wurden  sowohl bei den 
behandelten, wie nicht behandelten Stöcken wieder g rü n .  D a s  Eisenvitrio l 
scheint in diesem F a l le  eine W irkung  nicht gehabt zu haben.

Diese Versuche werden fortgesetzt.
V o n  pilzlichen Krankheiten w a r  im  Versuchsweinberge sehr wenig zu 

beobachten.
O i d i  u m  wurde durch dre imalige Schwefelung, w om it  schon vor 

der B lü te  begonnen wurde ,  m i t  vollkommenem Erfo lge bekämpft.
D ie  verbrauchte Schwcfclnienge beträgt  bei d re im aliger  A n w e n d u n g  

a u f  den Hektar 9 0  k g  und  die Kosten der B ekäm pfung  gestalten sich 
ohne A bnützung der G röße  wie folgt:

9 0  k g  Schwefel à  1 6  K  per 1 0 0  k g  . . K  1 4 -4 0 ,
1 8  A rbe i ts tage  (d re im al  6 Tage) à  9 0  li . „ 1 6 -2 0 ,

Z u sa m m e n  . . K  3 0  6 0 .
. l ieber die B ekäm pfung  dieser Krankheit wurden  V e r s u c h e  m i t  

v e r s c h i e d e n e n  M i t t e l n  in A ngrif f  genom m en, über welche berichtet 
w ird ,  nachdem genügendes B eobach tungsm ate r ia l  vorliegcn wird .

P e r o n o s p o r a  w urde durch dre imalige Bespritzung des W einberges 
m i t  einer 1 1/ %>, beziehungsweise m i t  2 % i g c r  Kupferkalklösung ebenfalls
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fast vollständig fe rn g ch a l tc n ; m a n  fand erst im  S p ä t j a h r  a n  den nach 
der Bespritzung wachsenden B lä t te rn  unbedeutende Ansteckungen. D a  Bier» 
fahndlcr und  grüner  Belteliner fü r  diese Krankheit besonders empfänglich 
sind, so wurden  sic vierm al bespritzt.

Auch zum  Schutze der Stöcke gegen die Ansteckung durch diesen 
P i l z  sind V e r s u c h e  m i t  a n d e r e n  M i t t e l n  begonnen worden.

S c h w a r z e r  B r e n n e r  wurde n u r  in S p u r e n  beim gelben 
M uska te l le r  und  gelben M o s l e r  beobachtet.

V o n  tdierischen Feinden  ist der T r a u b e n w i c k l e r  (Heu- und  S a u e r w u r m )  
besonders die erste G enera tion  (H e u w u rm )  in größerer Z ah l  ausgetreten. Z u r  
B ekäm pfung  dieses S c h äd l in g s  w urden  ebenfalls verschiedene M i t te l  versucht.

Über die Ergebnisse aller dieser Versuche w ird  berichtet werden, nach
dem genügendes B eobac h tungsm a te r ia l  vorliegen w ird .

3 . Sonstige  Arbeiten und Versuche.
Z u m  S t u d i u m  verschiedener M i t te l ,  zur H a l t b a r m a c h u n g  d e r  

P f ä h l e  sind dahingehende Versuche in A ngrif f  genom m en worden.
U m  den E i n f l u s s  d e s  R i n g e l n »  a u f  d i e  R e i f e  u n d  

A u s b i l d u n g  der T ra u b e n  verschiedener Tafelsorten zu zeigen, wurde 
eine A nzah l  von Stöcken und  R eben  dem entsprechend behandelt.  Auch 
hierüber kann erst später berichtet werden. Zwecks S u d i u m  der B l ü t e n 
t e r m i n e  und  des Z e i t p u n k t e s  d e r  R e i f e  verschiedener S o r t e n ,  sowie der 
Unterschiede, welche der inzwischen veredelten und  nicht veredelten derselben 
S o r t e  bestehen, ist m i t  den entsprechenden Ausschreibungen begonnen w orden .

4 .  T ie  Wettcrschießstation.
D ie  seither einfache Schießstation wurde zu einer D oppels ta t ion  (m it  

2 Schießstellen) m i t  acht B ö lle rn  erweitert und  so um gebau t ,  dass  die 
Abscucrung dieser un te r  Dach stattfinden kann, eine Einrichtung, welche 
da s  Schießen auch bei jedem R egen  ermöglicht.

F ü r  den Betrieb  der S t a t i o n  besteht eine Schießvorschrift ,1 welche
von der B ed ienungsm annschaft ,  insbesondere zwecks rechtzeitigen und  
richtigen Schießens,  sowie zur V e rm e id u n g  von Unglücksfällen genau zu 
befolgen ist. Diese ist außerdem  gegen Unfälle versichert.

S e i t  diesem J a h r e  besteht im  Bezirke M a r b u r g  die Einrichtung, dass  
a n  allen S ta t io n e n  Gcwitterbeobachtungen und  Ausschreibungen hierüber, 
sowie über die Zah l  der abgefeuerten Schüsse u. s. iv. in von dem D irec to r
der A nstalt  entworfene Fragebücher stattfinden. Diese Beobachtungen sollen
d a s  M a te r i a l  sammeln, wonach seinerzeit Schüsse fü r  die B eu rthe i lung  
des Wetterschießcns ermöglicht, die Zugstraßen der G ew itte r  ermittelt ,  sowie 
sonstige wertvolle W a h rn e h m u n g e n  in dieser F ra g e  gemacht werden können. 
D ie  Ergebnisse dieser Feststellungen a n  der hiesigen S t a t i o n  sind fo lgende : 

M a i  . . hatte  15  Gewitter ,  u. zw. 3  vo rm it tag ,  10 nachm., 2 nachts, 
2 " N i  - - „  2 0  „  „  „ 2  „  18  „  —  „
3 u l i  - - „  2 5  „  „  „ 3  „  1 7  „ 5 „
A ugust . „  9 „  „  „  6 „  3  „
S e p te m b e r  „  0 „ „ „ — „ 4  .. 2  2
Z u sa m m e n  . .  7 5  G ewitter ,  u . z w .  8  vorm it tag ,  5 5  nachm., 1 2  nachts .

1 Siche Beilage 1, Seite 32.
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D a s  erste G ew itte r  w a r  12 .  M a i ,  d a s  letzte a m  1 0 .  Sep tem ber- ,  
die Gewitterperiode betrug daher 4  M o n a te .

D ie  Z a h l  d e r  a b  g e f e u e r t e n  S c h ü s s e  betrug im
M a i .........  3 3 6  in  1 2  S tu n d e n ,
J u n i .... . . . . .  5 6 9  „ 2 6  y 2 „
J u l i .........  7 9 5  „  4 8 %  „
A ugus t  . . . .  2 8 4  „ 1 5 %  „
S ep te m b e r  . . . 2 6 9 _ „ 17 „
Z u s a m m e n  . 2 2 5 3  in  1 1 9  S t u n d e n . 1

D ie  K o s t e n  d e r  S c h u t z m a s t r e g e l  stellen sich wie f o lg t :
2 2 5 3  Schüsse à  9 0  g  P u lv e r  =  rund  2 0 3  k g  à  7 6  h  . . K  1 5 4  2 8 ,
1 1 9  S tu n d e n  à  2 8  h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . „  3 3  3 2 .
D r a h t ,  Zündschnur,  S tu r m h ö lz e r  und  sonstige S p esen  . . . n 2 4 ' — ,

Z u s a m m e n . 7 X  2 1 1  6 0 .
E in  S ch u ss  kostet demnach 9 ,2  kr.
W a s  den Z u g  d e r  G e w i t t e r  betrifft, so zogen 2 2  über die 

S t a t i o n  und  kamen von dort  a u s  beobachtet, davon
3 von E  und  zogen über 8  nach S W ,
6 „ N  „  „ E  „ S E ,
6 „  N  „  „  „  W  „ S W ,
7 „  N W  „ „  „ W  „ S W .

V o n  a l l e n  beobachteten G e w it te rn  kamen von der S t a t i o n  a u s  
beobachtet:

1 2  von S W  über W  nach N ,
11  „  S W  „ S  „  E ,
2 7  „  N W  „  W  S W ,

7 „ N  „  E ,
1 7  „ S W  „ 8  „  S E ,

1 G e w itte r  vertheilte sich, ohne eine bestimmte Rich- 
tung  zu nehmen.

Z usam m en  7 5  G ew itte r .
Regen b r a c h t e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 4  Gewitter ,
kleine H a g e l k ö r n e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 „
ohne Nicderschlag w aren  . . .  9 „

Z u s a m m e n . . 7 5  G ewitter .

D i e  à l l c r w i r t s c h a f t .
D e r  Kcllcrcibetrieb bestand in  der sachgemästen B e h an d lu n g  der W eine, 

wobei die S chü le r  der A nstalt  zur V erw endung  kamen. E s  w urden  einige 
der älteren S o rtcnw c inc  geschönt und  sollen behufs weiterer V ered lung  im 
Laufe des W in te r s  au f  Flaschen gefüllt werden. A u f  G r u n d  vorgcnom m cncr 
Versuche in dieser R ichtung konnte fcstgcstcllt werden, dass  die besseren 
S o r tcn w e in e  bei längerer Lagerung  au f  der Flasche eine ganz erhebliche 
Verbesserung erfahren.

1 Dieses ist die ganze Zeit, welche die Schiffsmannschaft an der Sta tion zu
bringen musste. Die auf eine Stunde bestimmte Zeit entfallende Zahl der Schliffe ist 
bedeutend größer, als obiger Rechnung entspricht.



—  15 —

ES erscheint daher zwecks besserer V e rw er tung  derselben, sowie m i t  
Rücksicht au f  den praktischen Unterricht für  die S ch ü le r  angezeigt, wenn 
d a s  Flaschengeschäft in  Z uk u n f t  m ehr  ausgedehnt wird, a l s  es seither der 
F a l l  w a r .  F ü r  diesen F a l l  ist die Beschaffung einiger Kellergeräthc und 
Flaschen, und  einiger dazu gehöriger M a te r ia l ie n  erforderlich.

Freilich stellen sich dem A u s b a u  der W eine bis  zur Flaschenreife 
und  der L age rung  der Flaschen in den jetzigen K elle rräum en  recht große 
Schwierigkeiten entgegen. D e r  obere Keller über dem B o d en  liegend, und 
die eine Längsseite vollständig ungeschützt nach S ü d e n  kehrend, ist im  
S o m m e r  zu w a rm  —  bis zu 1 6 °  11 — im  W in te r  zu kalt, wobei die 
T e m p e ra tu r  b is  au f  6 °  R  hcruntergeht, besitzt demnach so wechselnde W ä rm e -  
Verhältnisse, dass die Entwicklung der Weine dadurch unangenehm en 
S tö r u n g e n  unterliegt.  A uße rdem  ist er trockener, a l s  ein guter Keller sein 
darf,  ein U m stand ,  welcher ein starkes S ch w in d en  der Weine zur Folge hat.

D e r  kleinere e tw as  tiefere Keller besitzt zw ar gleichmäßigere T em p e ra tu r ,  
ist aber zu feucht, leidet durch G rundw asser  und  ist so niedrig, dass 
größere Fässer g a r  nicht gelegt werden können.

D ie  jetzigen Kellcrräumc entsprechen daher sehr wenig denjenigen A n 
forderungen, welche a n  die Kellerei einer Anstalt ,  welche d a r in  vorbildlich 
eingerichtet sein sollte, gestellt werden müssen.

Z u m  Verkaufe gelangten vom  B e g in n  des Kalenderjahres bis zu 
diesem Zeitpunkt (M i t t e  November) 1 2 . 1 7 2  1 W e in  a u s  den J a h r g ä n g e n  
1 8 9 5  b is  1 8 9 8 ,  w ofür  3 9 1 8  fl. gelöst w urden .  D e r  Literprcis  bewegte 
sich je nach J a h r g a n g  und  S o r t e  von 2 1  bis 4 5  kr. D e r  Versuch, die 
W cinc  im  Vcrstcigerungswcge zu verkaufen ist sehr gu t  ge lungen ;  cs 
w urden  dadurch nicht n u r  bessere P reise  erzielt, sondern die Weine sind 
einer größeren Z ah l  von Interessenten und  Sachkennern  bekannt geworden, 
w a s  fü r  den zukünftigen R u f  der Anstaltscrzeugnisse sicher von Vortheil  
sein wird.

5 .  Versuche mit Anwendung der Rcinhefc.
U m  den E influss  der Reinhcfe, welche in den W cinbaugebieten 

Deutsch lands m i t  so großen Erfo lg  zur A n w e n d u n g  kommt, au f  unsere 
steirischen W cinc  kennen zu lernen, sind dahingehende Gäbrvcrsuchc im  
großen, in  Gemeinschaft m i t  der hiesigen Landes-Versuchsstation in  A n 
griff genomm en worden.

E s  kommen zur A n w e n d u n g  Reinhefcn, welche von der Heferein- 
zuchtslation in Geisenheim, der landwirtschaftlichen L andes-A nsta l t  in  
S a n  Michele und der hiesigen L andes-V ersuchss ta t ion  bezogen w urden .

Über die Ergebnisse dieser A rbe i t  kann erst später berichtet werden.

6 .  Rebverrdlungsarbeiien.
V o n  1 8 9 8 e r  V ered lungen  gelangten in diesem F rü h ja h re  in sgesam m t 

3 1 . 0 0 0  S tück  zum Verkaufe.
I m  M o n a t e  A p r i l  sind 8 6 . 9 6 0  Holzveredlungen au f  S chn i t t-  und  

2 2 0 0  solcher au f  W urzelreben der S o r t e n  R i p a r i a  P o r t a l i s ,  S o lo n i s



R u p e s t r i s  M o n t i c o l a  und  R u p e s t r i s  M a r t i n  hergestellt morden. D ie  
Schnit treben  hielten sich im  S andeinsch lag  schlecht und  namentlich S o lo n i s  
zeigte sehr bedeutenden A u sfa l l ,  der durch die F ä u l n i s  a n  den durch den 
vorjährigen H agel  verursachten W u n d e n  herbeigeführt wurde. D a s  regnerische 
kühle W ette r  des F rü h ja h re s  und  V o rso m m e rs  üb te  aber auch a u f  die 
Verwachsung der Veredlungen bei einigen S o r t e n  einen recht ungünstigen  
E in f luss  a u s ;  die Z ah l  gu t  verwachsener Reben läss t  vielfach recht zu 
wünschen übrig.

Nachstehende Zusam m enstellung  gibt hierüber näheren  Ausschluss.

Uerxeichrus
der angcwachsellcil H olzveredlungen im J a h re  1 8 9 9 .

R c b s o r t c U n t e r l a g e

Zahl
der

llemach-
tett

Vered
lungen

Zahl der 
gewachsenen

“ ty
I. II. e  kì 

I  Sc JO 
8$S o r t e

Weißer Burgunder . . Portali? (Schnittreben) . 13.000! 2.335 1.600 17-9%
Gelber Mo s l c r . . . . „  „ . . . 9.000)1 2.025 600 2 3 5
Wälschriesling . . . . „ „ . . . 1.650 654 4 2 3
K leinriesling.................... n  „ . . . 1.215 850 23 4
Gelber Plavez . . .  . „  „ . . . 2.300 259 250 11-2

„ Muskateller , . it n  • • . 8.500 584 1.700 6'9
«  n  1 . n  n  . . 500 9 — 1 8

2 „ a  • •  • 500 11 — 2 2
n  3 ! 500 12 — 2'4

Grüner S y lvan er - - - i i  i i . . . 625 22 3
Rother Gutedel - - - n  a  .  . . 3.900 537 600 13 8
Weißer „ . . . », „ . . . 3.100 584 550 18-8
Rother u. weißer Gutedel j „ „ . . . 4.750 757 750 16-1
Muskat Gutedcl . . . J „ „ . . . 1.500 395 850 26-3

„ Damasccner . [ H II * • * 2.100 423 250 20
Grauer Ruländer. . . II „ . . . 400 110 82 25
Gewürz-Traminer . . n  il . • • 140 50 14 37
Weißer Burgunder . . I Solon is „ . . . 4.200 1.310 250 31-2
Gelber M o slcr . . . . „ „ . . . 965 130 28-3
Wälschriesling . . . . „ „ .  . . 1.800 755 270 42
Kleinricsling ....................... „ „ . . - 2.000 570 200 28-5
Grüner Sylvaner . . . | n  „ . . . 8.570 823 880 23-5
Rother u. weißer Gutcdel 
Rother Tram iner . . . :

Nup. Monticola (Wurzelreben) 1.800;
4.200

565
1.513

230 

V 270

31-3
36-1

„ 4 . . .  1 „ „  „ 250 132 52-8
Blauer Portugieser . . | „ „ „ 700 295 43 42-1
Blaufränkisch . . . . a n  ii 350 83

138
44 24-7

S t. L aurent................... n  n  a 350 10 39-4
Gelber Muskateller . . j Rup.Marlin(Schniltreben) 1.850 120 140 8-8
R o th g ip fler ....................! Portalis (Wurzelreben) . 800 257 40 32-5

A n m e r k u n g e n :  1 mit gebohrtem Kork; 2 mit nichtgebohrtern Kork; 3 mit
Guiaperchapapicr; 4 =  G cisfuß.

I m  Durchschnitte sind 2 2  %  gewachsen.
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D e n  S o m m e r  über konnte die Rebschule in M e i l in g  durch öfteres 
J ä t e n  unkrautfrci gehalten und  durch allwöchentliches Bespritzen gegen 
P c r o n o s p o r a  geschützt werden.

A n  S o m m e r -  (G r ü n - )  V eredlungen  w urde n u r  so viel gemacht, a ls  
der UnterrichlSzweck bei S chü le rn  und  Cursistcn, sowie die Nachveredlung 
ausgcbliebencr Stöcke im  Vcrsuchswcinberge erheischten. D ie  Z ah l  au s -  
geführter S tup fe rg rn n v e re d lu n g c n  betrug 1 5 4 1  S tück .  H iervon w a r e n : 
Gutedel  au f  P o r t a l i s  7 1 5  S tück  m i t  1 1 6  S tück  —  1 6  %  Anwachsungen. 
S y lv a n e r  auf M o n t i c o la  8 2 6  S tück  m i t  2 0 0  S tück  —  2 4  %  A n 
wachsungen.

D ie  Zah l  der gu t  verwachsenen Veredelungen ist auch hier eine sehr 
geringe. Ungünstige W i t t e ru n g  zu r  Zeit der V ered lung ,  sowie Schüler- 
arbeit  machen dieses E rg e b n is  erklärlich. Alle Gewachsenen sind indessen 
gut ausgcreift .

A u s g e f ü h r t e  V e r s u c h e .
Z u m  S t u d i u m  verschiedener F ra g e n  über R ebveredlung  sind Versuche 

begonnen worden, deren Ergebnisse nach V orhandense in  ausreichenden 
M a te r ia l e s  werden bekannt gegeben werden.

Z u m  Verkaufe werden im  kommenden F rü h ja h re  etwa 1 0 . 0 0 0  S tück  
V ered lungen  gelangen, während ungefähr  9 . 7 0 0  S tück  zur B epflanzung  
eigener A n lagen  V erw endung  finden sollen.

7. D ie  Schnittweingärten.
Diese entwickelten sich sehr gut, ältere sowie jüngere Anlagen.
E in e  beachtenswerte N euerung  wurde in der B earbe i tung  des B odens  

durch Z ugkra ft  eingeführt. D a b e i  leistete der zu diesem Zwecke u m  den 
P r e i s  von 3 2  fl. von der F i r m a  C lay ton  & S h u l l c w o r th  in W ie n  er
worbene amerikanische Hackpflug „ P l a n e t  jun io r  N r .  8 "  ganz vorzügliche 
Dienste. Leichte aber trotzdem feste B a u a r t  und  bequeme H a n d h a b u n g  
machen d a s  G c rä th  nicht nu r  zu diesem Zwecke, sondern auch f ü r 's  Feld  
verwendbar.  D adurch  w a r  m a n  in der Lage, bei erheblicher Taglvhner- 
spa rn is  alle Schni t tivc ingärtcn  locker und sauber zu halten.

A n  Schn it treben  sind 9 2 0 0  S tück  verkauft worden, w ährend  1 5 . 7 0 0  
S tück  in die Rebschule zur B cw urze lnng  eingelegt worden sind, u. zw. 
1 0 . 9 0 0  S o lo n i s  und 4 8 0 0  R u p e s t r i s  M o n t i c o la .  D a s  A n w a ch su n g s 
ergebnis stellt sich bei S o lo n i s  au f  4 4  % ,  bei R u p e s t r i s  M o n t i c o l a  auf  
60 %.

U m  d a s  für  Rcbschulzwccke bestimmte, in  der M cll inger  A u  nicht 
zu sehr in Anspruch zu nehmen und  au f  diese Weise m it  der Bodcnkraft 
derselben haushälterisch zu verfahren, erscheint es zweckmäßig, wenn n u r  die 
H älf te  des L andes  m i t  Reben bepflanzt, während die andere H älf te  aber 
frei bleibt und durch G r ü n d ü n g u n g  oder Z u fu h r  anderer D üng e rm it tc l  ge- 
kräftigt w ird .  I m  darauffolgenden J a h r e  w ird  diese zu Rcbschulzwecken 
herangezogen, während der andere Thcil in der angegebenen Weise be
handelt wird. Diese Einschränkung der A usd eh n u n g  des Rebschulbeiriebcs 
ist auch deshalb  erwünscht, u m  die dadurch verfügbar werdenden A r b e i t s 
kräfte den anderen E u ltu rcn ,  welche seither dieserhalb häufig zurückstchen

2
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m uss ten ,  mehr zuwcnden zu können. D ie  durch eine Verkleinerung der 
Rebschule herbeigeführte Herabsetzung der Z ah l  abzugcbcnder Veredlungen, 
kann dadurch gerechtfertigt werden, dass die Anstaltsrebschule in erster 
Linie dem Unterrichtszwecke und  zur Deckung des eigenen B ed a r fe s  dienen, 
nicht aber die A ufgabe besitzen soll, un te r  Beein trächtigung anderer richtiger 
Culturzweige, M assenerzeugung von Veredlungen  zu betreiben. E s  würden  
dabei im m er noch etwa 5,0 bis 6 0 . 0 0 0  V ered lungen  und  S chn it trcbcn  
jährlich zum  Einlegen kommen, eine Z a h l ,  welche allen S chü lern ,  W inzer-  
schillern sowie Cursisten reichlich Gelegenheit gibt, die dabei kommenden 
Arbeiten kennen zu lernen.

8 .  Vervollständigung des G eräthc-Anventars .
V o n  größeren E rw erbungen  seien folgende e r w ä h n t :
Z u r  leichteren A rbeit  während der Lese ist eine neue K e l t e r  m i t  

L uxemburger Differential-Hebeldruckwcrk von der F i r m a  Josef  D a n g c l  in 
G lc isdorf  beschafft worden. S i e  arbeitet sehr gut.

D ie  H a n d f c v e r s p r i t z e  wurde so eingerichtet, dass  d a m i t  Obst- 
bäum e gegen d a s  F u s ic l a d i u r n  bespritzt werden können.

D e r  H a c k p f l u g  „ P l a n e t  ju n io r "  wurde, wie schon a n  anderer 
S te l le  mitgethcill,  angckauft und  m i t  bestem Erfolge in den Schnit tw cin-  
gärtcn und  im  Felde benützt.

D a s  G c rä th c - Jn v c n ta r  läßt nach verschiedenen R ichtungen h in  noch 
M anches  zu wünschen übrig  und  bedarf im Interesse eines ungestörten 
Betriebes der verschiedenen Culturzweige der E rg ä n zu n g .

9 .  D er B u rg w ald .
D i e  W e i n g ä r t e n  lassen daselbst in mancher R ichtung zu wünschen 

übrig. D urch  die V erw endung  des R i p a r i a  s a u v a g e  a l s  Untcr lagsrebe 
entstanden daselbst in den P f la n z u n g e n  ungleiches W achSthum  und z a h l 
reiche Lücken, welche durch Nachsetzen n u r  theilweise nusgcfüllt  werden 
konnten. D ie  m i t  solchen V eredlungen  bepflanzten Q u a r t ie r e  sind zum  
Thcile in  so m ange lha f tem  Zustande, dass  sie nusgehauen  und  nach und
nach werden neu bepflanzt werden müssen.

D ie  au f  S o lo n is  veredelten Q u a r t ie r e  zeigen dagegen ein sehr gutes 
Aussehen und w ürden  befriedigen, wenn die P flanzw eite  der Stöcke nicht 
e tw as  zu groß wäre.  E s  hatte sich herausgcstellt, dass die au f  G r u n d  
anderweit ig  gemachten E rfah rungen ,  wonach d a s  W ach s th u m  veredelter 
Stöcke ein bedeutend stärkeres ist, fü r  den B u r g w a ld  nicht zu tr iff t  und
die gewühlte E n t fe rn u n g  von 1 in 5 0  c m  zu groß ist, indem hier d a s
W achS thum  kaum etw as  stärker ist, a ls  dasjenige unveredelter Reben. 
I n  Z ukunft  wird cs genügen, die V ered lungen  au f  einen allseitigen Ab- 
siand von 1 m  2 0  c m  zu pflanzen. D ie  Fruchtbarkeit  der gepflanzten 
S o r t e n  kann im  allgemeinen eine sehr gute genann t  werden und haben 
sich in  dieser Beziehung besonders S h lv a n e r ,  W eissbu rgunder ,  Klein* 
r icsl ing und P ortug ieser  hervorgethan. D ie  Lese wurde gleichzeitig m i t  
derjenigen derselben S o r t e  im  Versuchswcinberge vorgenomm cn. Über d a s  
E rgebn is  derselben gibt nachstehendes Verzeichnis den erforderlichen Ausschluss.
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Weinernte
im Burgwaldk im Jahre  1 8 9 9 .

Lcsetag T r a u b e n s o r t e

Mostmengc 
per ha mit 

7000

Zucker 
in %

Säure j 
in %0

Stöcken in 
Liter im Moste

4. Blauer P ortu gieser............................. 16-10 10-31
16. 0 5 Weißer B u r g u n d e r ............................. 1-330 18-75 11-06
18. 00 Grüner S y lv a n er .................................. 970 16-50 10-13

Rothcr T ram in er.................................. 880 ! 14-75 8-81
19. Kleinriesling............................................ 700 j 1 7 5 12-38
23. 1 Gem. S a ß ............................................ 180 — —

— 1 Port M a d e ir a ....................................... 680 16-75 10-69
25. Q M o s le r ..................................................... 660 j 14-75 13-69
— Rother und weißer Gutedel . . . . 500

l “

Dasse lbe läss t  hinsichtlich der Q u a l i t ä t  der M oste  der do r t  gepflanzten 
S o r t e n  un te r  e inander und  m i t  den gleichen S o r t e n  des Versuchswein- 
bcrges interessante Vergleiche zu. A u s  denselben gehl zunächst hervor, dass 
der M o s l c r  fü r  den B u r g w a ld  nicht pass t ,  dass  aber dagegen Klcin- 
ricsling, weißer B u r g u n d e r  und grüner S y lv a n e r  auch in  dieser Beziehung 
g u t  entsprechen. A u s  diesem G ru n d e ,  sowie weil wie oben gezeigt wurde, 
auch d a s  E r t r ä g n i s  der genann ten  S o r t e n  ein gutes ist, sollen sic in 
Zukunst in den E r t ra g sw c in g äc lcn  des B u rg w a ld c s  ausschließlich zur 
A n p f la n zu n g  kommen. D ie  gesummte M enge  des geernteten M ostes  be
t r ä g t  2 4  h i .

N e u  a n g e l e g t  hatte m a n  ein a m  obersten E nde  des W einberges 
südlich gelegenes lang  gestrecktes Stück, welches m i t  1 1 0 0  V ered lungen  
vom  weißen B u rg u n d e r  au f  S o lo n i s  aus die oben g enann te  E n t fe r n u n g  
gepflanzt wurde. T ro ß  der Ende M a i  vorgenom m cnen  P f l a n z u n g  hatte 
sich das  Ju n g fc ld  sehr gleichmäßig und  kräftig entwickelt. E s  sind von 
allen gepflanzten Veredlungen  n u r  zwei S tück  ausgcblicbcn, die übrigen 
bildeten Triebe bis zu 2 m  Höhe.

A ußer  dieser N euan lage  w urde eine solche d a r a n  anstoßend durch 
G rü n v e rcd lu n g  von SoloniSstöckcn m i t  weißem B u rg u n d e r  gemacht. E s  
wurden  1 1 8 5  V ered lungen  hergcstellt, welche sehr kräftig gewachsen sind. 
S i c  reiften vollkommen a u s  und  w urden  im  Herbst vergrubt.  A ußerdem  
hatte m a n  2 1 7  M o s l c r  und  3 1  S y lv a n e r  auf S o lo n i s  grünvcrcdelt,  u m  
in  den betreffenden Q u a r t i e r e n  entstandene Lücken auszusüllcn.

Hinsichtlich der B e k ä m p f u n g  v o n  K r a n k h e i t e n  sei bemerkt, 
dass  dieselbe in gleicher Weise und m i t  dem gleichen Erfolge durchgcführt 
wurde, wie im  Bersuchsweinberge.

A n  mehreren  S te l le n  leidet der W e inga r ten  an  U ntergrundnässe.  
Daselbst soll im  Laufe des W in te r s  oder F rü h ja h re s  eine E  n  t w ä  s s e 
r u n g s a n l a g c  m i t t e l s t  D r a i n r ö h r c n  zur A u s fü h r u n g  kom m en.



— 20 —

Dieselbe w ird  nicht n u r  fü r  die S chü le r  eine sehr nützliche Gelegenheit 
zur  E rle rn u n g  der W cinbergsdra inagc ,  sondern ein wertvolles Objec t  zum  
S t u d i u m  der F ra g e  bilden, welche Dienste die E n tw ässerung  nasser W e in 
berge mittelst T honrvhren  leistet.

D i e  W c t t e r s c h i e ß  s t a t i o n  wurde in gleicher Weise u m g ebau t ,  
nach der gleichen Vorschrift  betrieben, wie diejenige im  Vcrsuchsweinberge 
und  m i t  einem neuen Schalltrichter eingerichtet.

D ie  daselbst gemachten B eobachtungen  folgen nachstehend:
J n s g e s a m m t  w urden  4 3  G ew it te r  notiert,  von denen die meisten 

in den M o n a t  J u l i  fallen. D ie  Gewitterperiode dauerte vom  1 2 .  M a i
bis  1 0 .  S e p tem b er ,  betrug also vier M o n a te .

D ie  Z ah l  der abgefcucrten Schüsse betrug 1 2 1 8 .  D ie  Kosten eines
Schusses stellen sich auf G r u n d  der Berechnung, wie i m  V ersuchswein
berge au f  4 ' 6  Kreuzer.

D ie  meisten G ew it te r  kamen nach den notierten Beobachtungen von 
W . - N W .  und  zogen über W . nach 8 0 .

Ü ber die S t a t i o n  zogen 2 0  Gewitter .
V o n  allen beobachteten G e w it te rn  brachten im  B u rg w a ld c  2 3  Regen,  

2 0  verliefen ohne Niedcrschlag.
Trotz der geringen E n t fe rn u n g  dieser S t a t i o n  von derjenigen im  

Versuchswcinbergc ergaben sich hier in einigen P u n k te n  ziemlich bedeutende 
Unterschiede, welche theilwcise wohl au f  Bcobachtungsfehler zurückzuführen 
sein werden.

I n  Zukunft  w ird  dah in  zu trachten sein, diese im  B u rg w a ld e  ganz 
auszuschließen.

D e r  W e g e b a u  w urde  weiter fortgcführt  und  d a m i t  eine bequeme 
V e rb in d u n g  des W einberges  und  der Obstpflanzuugen  m i t  der Zufuhr»  
strahc hcrgestellt. Alle M a te r ia l ie n  wie D ü n g e r ,  Compost u.  s. w . können 
jetzt ohne Schwierigkeiten an  O r t  und  S te l le  gebracht werden.

W a s  d a s  O b s t p  f l a  n z u n g c n  betrifft, so haben dieselben in diesem 
J a h r e  g a r  keinen E r t r a g  gebracht. D ie  einzelnen S o r t e n  haben im  vorigen 
J a h r e  reich getragen, und  setzten infolgedessen in diesem J a h r e  a u s ;  
andere haben durch S chäd linge  gelitten. D a s  W a c h s th u m  der B ä u m e  ist 
an  einigen S te l le n  ein schwächliches und  bedarf durch A n w e n d u n g  geeigneter 
M aß reg e ln  der K rä f t ig u n g .  D urch  die n u n  getroffene E inrichtung,  wonach 
nicht alles a l s  G r a s l a n d  liegen bleiben, sondern im m e r  ein Sechstel  d a 
m it  B ä u m e n  bepflanzten Flächen umgebrochen und zu anderen C u i tu ren .  
wie z. B .  Kartoffelbau benützt werden ober auch u n beba u t  mehrere J a h r e  
liegen bleiben solle, sowie durch A n w e n d u n g  verschiedener D ün g e m it te l  
hofft m a n  die Entwickelung der B ä u m e  zu bessern. M i t  diesen Arbeiten 
ist bereits begonnen worden.

S o r t e n ,  welche sich hinsichtlich ihrer E r tragsfäh igkc i t  nicht bew ährt  
haben, sollen m it  besser gedeihenden u m  g e p f r o p f t  werden.

A n  zwei S te l le n  des O bs tgar tens  sind durch Q u e llen  E r d 
r u t s c h u n g e n  entstanden, welche im  Laufe des Herbstes eingeebnet und 
durch A nlage  von Faschincngräben zur  A b le i tung  des W assers  gesichert 
w urde» .
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D e r  W i e s e n b a u  w urde durch D ü n g u n g  m i t  T h o m a s m e h l  und 
K a in i t  gefördert und  soll im  Laufe des W in te r s  durch Z u fu h r  von Teich- 
schlämm, welcher zur A u s fü l lu n g  vorhandener nasser Vertie fungen  ver
wendet wird, eine weitere Verbesserung erfahren. D e r  E r t r a g  betrug 3 9 2  
M clc r -C cn tner  Trockenfultcr.

I m  Herbste diente die Wiese zur W eide für  d a s  im  B u rg w a ld e  
ausgestellte Jungvieh .

D ie  W c i d e n c u l t u r c n  werden dahin  erweitert, dass  die offenen 
E n tw ässe rungsgräben  in den Wiesen m i t  Goldweiden  bepflanzt werden 
sollen. A u f  diese Weise ist die Möglichkeit gegeben, gutes  M a t e r i a l  zum  
Anbindcn  der B ögen  in  Weinberge, d a s  F o rm e n ,  F o rm o b s tb ä u m e  u. s. w. 
in größerer und  ausreichender M e n g e  zu erzielen

D e r  W a l d  wurde zur G e w in n u n g  von B rennho lz ,  B a u m p fä h lc n  
und  S t a n g e n  für  S chn i t tw e in g ä r ten  ausgenützt.  D ie  Kahlschläge w urden  
m i t  Fichten, Lärchen und  T a n n e n  aufgeforstet. D e s  weiteren wurde an  
geeigneten S te l le n  Laubstrcu gewonnen.

B e i  den Arbeiten aller genann ten  C u ltu re»  w urden  ausschließlich 
die Winzerschüler verwendet, welche außerdem  die Rebschulc in  M e i l in g  
i n  der Hauptsache zu besorgen hatten.

Franz Z w eifler.

B. 9  b st 6 a n.
1. Baumschule.

D a s  im  A ugust 1 8 9 8  niedcrgegangcne Hagelwetter  hatte  in den 
Q u a r t i e r e n  der Baum schule  einen beträchtlichen S chaden  nngcrichlct, n a m e n t 
lich den S t ä m m e n  wurden  viele S c i tc n w u n d c n  zugcsügt. I m  heurigen 
F r ü h ja h r e  boten n u n  an den A pfe lbäum en  die V e rw a l lu n g s rä n d c r  den 
B lu t läu se n  willkommene A nsicd lungss tc l lcn ; etwa angewendete Schutzm itte l  
gegen Ü berhandnehmen dieses S c h ä d l in g s  blieben erfolglos, und  so w urde  
a u s  diesem G r u n d e ,  sowie in  Anbetracht des U m standes ,  dass der al ler
größte Theil  der B aum schu le  sich in wenig gutem  Zustande befand, von 
seiten der D irection  der A n t r a g  gestellt, die A b r ä u m u n g  der B aum schule  
vorzunchmcn, die B ä u m e  zu verbrennen und  a n  anderer  S te l le ,  und  zw ar  
in  kleinerem M aßstabe ,  eine N cuan lage  zu schaffen, welcher A n t r a g  die 
B ew il l igung  de» hohen Landes-Ausschuffcs  fand.

N u r  ein ganz kleiner Theil m i t  B irnhochstäm m en blieb erhalten, weil 
da s  oben erw ähnte  Jn sec t  sich a n  dieser O b s ta r t  nicht ansicdclt. E i n  im  
Laufe  des F rü h ja h re s  rigoltes  S tück  von 1 7 8 0  m 1 G röße  w urde m i t  
A pfe l-  und  B irnenw ild l ingen ,  welche schon vorher fü r  diesen Zweck a n 
gekauft worden sind, frisch angepflanzt,  wobei gleichzeitig ein D ü n g u n g s -  
Versuch m i t  1 0 0  k g  T hom asm eh l ,  5 0  k g  schwcfclsaurcs Kali  und  1 0 0  k g  
Holzasche vorgenomm en wurde, über dessen E rg e b n is  erst später mitgcthcilt  
werden kann.

D ie  spätere Baumschule  wird an  anderer  S te l le  in frischem, bisher 
dem  F e ld b au  dienendem B o d en  eingerichtet, und  zw ar  derart,  dass  a l l jäh r 
lich n u r  e twa 1 3 0 0  m 2 zur A np f la n zu n g  kommen, wobei auch ein kleiner
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Theil  fü r  dic Anzucht von regelrechten S p a l ie re n  au f  Z w ergun ter lage  
bestimmt ist. I n  einer solchen A u sd e h n u n g  kann der Betr ieb der B a u m -  
schule wirklich sachgemäß m i t  eigenen H ilfskrä ften  durchgeführt werden und  
n u r  dadurch kann eine solche A n lag e  a l s  Lernobjcct und  M u s te r  dienen. 
E s  dürften nach dem neuen B cw ir tscha f tungsp lan  v o m  J a h r e  1 9 0 5  an  
alljährlich e twa 2 5 0 0  Hochstämme und 5 0 0  Z w c rg b ä u m e  zum  Verkaufe 
gelangen können. D ie  S o r t e n a u s w a h l  wird bedeutend verringert  und  
werden n u r  die in S te ie rm a rk  a m  besten gedeihenden S o r t e n  veredelt u n d  
verkauft werden.

D a s  fü r  die neue B aum schu le  bestimmte S tück  Feld  ist bereits aus-  
gemessen, abgestcckt und wird  im  Laufe des W in te r s  rigolt,  die B e 
pflanzung erfolgt d an n  im  F rü h ja h re  1 9 0 0 .

2 .  Obstgarten.
D a s  heurige F rü h ja h r  w a r  fü r  die O bstbäum c nicht günstig, die 

B lü te n  frühblühender Obstar tcn ,  wie Pfirsiche und Aprikosen, erfroren in 
dem strengen Nachwinter vollständig, Kirschen hatten  n u r  schwachen Ansatz
und  Äpfel  blühten zum  Theil g a r  nicht, zum  Theil w urden  sie von den
Apfelblütenstechern arg  m itgenom m en .  B i r n e n  entwickelten sich schön, hatten  
aber sehr von den O bs tm ad en  und  F u s i c l a d i u m  zu leiden, Zwetschken 
blühten gut,  vom Fruchtansatz fielen jedoch mindestens zwei D r i t te l  dem 
P f la u m en b o h rc r  zum  Opfer,  infolge der leider noch allgemein vernachlässigten 
B ekäm pfung  dieses schädlichen Rüsselkäfers.

D a s  verflossene O bs t jah r  kann für  die A nsta l t  a l s  ein schlechtes be
zeichnet werden. I m  Laufe des F r ü h j a h r s  w urde die a m  südlichen Z a u n e
stehende Reihe A pfe lbäum c,  der S o r t e  W in t e r - G o ld p a r m ä n e  angehörend, 
um gcpropft,  weil diese in hiesigen Verhältnisse» nicht gu t  gedeiht und  sehr 
von F u s i c l a d i u m  zu leiden h a t .  D a s  U m pfropfen  w urde durch die S chü le r  
vorgcnom m cn  und zw ar m i t  den S o r t e n : G ro ß e r  B ohnap fc l ,  R ibs tons-  
P e p p in g ,  A n a n a s  Reinette,  K anada-Reine t te ,  welche hier ausgezeichnet g u t  
wachsen und  für  verschiedene Zwecke ungem ein  wertvoll sind.

A u s g e t r e t e n e  S c h ä d l i n g e  u n d  K r a n k h e i t e n ,  d e r e n  B e 
k ä m p f u n g  u n d  d a m  i t z u s a m m e n h ä n g e n d e  V e r s u c h e .

W e i d e n b o h r e r .  D ie  R a u p e  dieses S chm ettc r l inges  lebt im .Holze 
der O bs tbäum c,  bohrt fingerdicke G ä n g e  und  v erm ag  selbst stärkere B ä u m e  
zugrunde zu richten. D ie  B ekäm pfung  geschah aus einfache A r t ,  indem 
die R a u p e n ,  welche beiläufig fingerlang sind, m i t  einem D ra h te  a u s  den 
a n  dem  B o h rm e h l  leicht erkenntlichen G ä n g e n  herausgczogen und gelobtet 
w urden .  A u f  diese Weise w urden  in Apfel» und  B i r n b ä u m e n  8 5  S tück  
gefangen. I m  nächsten J a h r e  w ird  auch Schwefelkohlenstoff dagegen an- 
gcwendet werden.

A p f e l b l ü t e n s t e c h e r .  Gegen diesen schädlichen Rüsselkäfer w urde 
sehr streng vorgegangcn, cs konnten durch Abschütteln der B ä u m e  m i t  
Hilfe von untergelegten Tüchern im  verflossenen F rü h ja h re  2 2 6 6  S tück  ge
fangen  werden. D e r  S chaden  dieses Käfers  w ird  noch vielfach untcrschätzt 
und  w urden  deswegen noch weitere Versuche zur B ek äm p fu n g  desselben in



—  23 —

A ngrif f  genommen. S o  sind verschiedene Jnscctenfallcn, bestehend a u s  
P a p p e  m i t  untcrgelcgtcr H o lzw o lle , W ellpappe und  Hcuseile angelegt 
worden, fernerhin wurden Lappen an  den Ästen und  S t ä m m e n  befestigt, 
u m  die im  W in te r  da run te r  Schutz suchenden Käfer dort auffindcn u n d  
vernichten zu können. Über die Brauchbarkeit  und  Zweckmäßigkeit der ver
schiedenen F a n g m i t tc l  wird nach weiterer genauerer Beobachtung  in späterem 
Berichte Näheres  mitgetheilt  werden.

A p f e l b a u m g e s p i n n  st m o t t e .  D ie  R a u p e n  dieses S ch äd l in g es  
t ra ten  im  heurigen J u n i  sehr stark auf, richteten an  den B lä t te rn  theil- 
weise großen S chaden  an, wurden jedoch durch Abschneidctt der einzelnen 
Ansiedelungen vernichtet, bevor sie sich verpuppen konnten. D a  die Arbeit  
eine sehr langwierige ist, werden im  nächsten J a h r e  weitere Versuche m it  
Spritzflüssigkciten nusgcführt ,  u m  die Bekäm pfungsw eise  möglichst einfach 
und  billig zu gestalten.

B l a t t l ä u s e .  D ie  Ä pfe lbäum e hatten auch von diesen sehr zu 
leiden, indem nicht n u r  einzelne B lä t te r ,  sondern ganze Triebe stark be
fallen waren. Gegen die B l a t t l a u s  wurden  zahlreiche M i t t e l  angewendet,  
u m  d a s  billigste u n d  beste herauszufindcn.

E s  w urde Bespritzung der befallenen B ä u m e  vorgcnom m en m i t :
1.  „ R i o "  in  4  verschiedenen L ö su n g e n ;
2 .  „ H a l a l i "  in 2 verschiedenen Lösungen-,
3 .  Schwefelleber in 2 verschiedenen L ö su n g e n ;
4. A la u n  in 2  verschiedenen Lösungen -,
5.  Lösung bestehend a u s  1 0 0 0  g r  Tabakextrnet. 5 0 0  g r  S c h m ie r 

seife, 2 0  g r  N a p h th a l in  m i t  1 0 0  Liter Wasser em u ls ion ie r t ;
6. Lösung bestehend a u s  2  k g  Tabnkertract, 1 k g  Schmierseife, 

1 0 0  Liter Wasser.
A l s  E rg e b n is  dieses genau  durchgcführten Versuches kann angegeben 

werden, dass  die Lösung N r .  6 die billigste, wirksamste und  einfachste ist, 
sowie allgemeine A nw e n d u n g  gestattet. „ R i o " ,  ein m i t  großer R ec lam e in 
allen Zeitungen an  gezeigtes Gcheim m it tc l ,  ist nicht n u r  sehr thcucr, sondern 
auch w irkungs lo s .  „ H a l a l i "  wirkt zw ar  thcilwcise gut, ist aber ebenfalls 
thcucr und  m u ss  wegen einiger scharfer B e im engungen  vorsichtig gehnndhabt 
werden, schon a u s  welch' letzterem G ru n d e  auch dieses oft augcpriescnc 
G cheim m it tc l  keine Em pfeh lung  verdient.

E in  ganz besonderer Bundesgenosse im  K ampfe gegen die B l a t t l a u s  
ist die Larve des M ar ienkäfe rs  ( C o c c in e l la  s e p t e m p u n c t a t a ) ,  welches 
Thicrchen auch deswegen bei jedem Aussindcn geschont wurde.

B l u t l a u s .  Gegen diese P l a g e  des Obstzüchtcrs wurde m i t  allen 
M i t t e ln  zu Felde gezogen, cs blieb Nichts unversucht, u m  dieses Jnsec t  
zu vernichten, dessen Äuftrcten im  heurigen J a h r e  wohl ganz allgemein 
beobachtet werden konnte. Eine ganze Reihe von Versuchen m i t  den ver
schiedensten M i t t e ln  kam zur A u s fü h ru n g ,  namentlich auch die zwei schon 
bei der B la t t l a u sb e k ä m p fu n g  erwähnten, von der Reclame auch fü r  V e r 
t i lgung der B l u t l a u s  empfohlenen G che im m it tc l  „ R i o "  und  „ H a l a l i "  
w urden  eingehend versucht, wobei sich hcrausstelltc, dass  dieselben viel zu 
thcucr und  doch w irkungs lo s  sind. I m  nächsten J a h r e  werden in A n 
betracht der Wichtigkeit der S ache  alle in Fach- und T ag e sb lä t tc rn
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empfohlenen M i t te l  zur B ekäm pfung  von Obstbaumschädlingen eingehend auf 
deren W e r t  für  die P r a x i s  geprüft »nd  die Ergebnisse veröffentlicht werden.

A ls  vorläufiges E ndresu lta t  der genauen, auch m i t  verschiedenen 
anderen M i t te ln  vorgenommenen Versuche kann angegeben werden, dass 
eine B ekäm pfung  des S c h ä d l in g s  im  Laufe des S o m m e r s  n u r  dadurch 
geschehen kann, dass die einzelnen Ansiedelungen un ter  A n w e n d u n g  einer 
Emulsion ,  bestehend a u s  10  Liter P e t ro leu m ,  6 k g  Schmierseife und 
5 0  Liter Wasser m i t  einer Bürs te  behandelt werde», ivobei die mechanische 
E inw irkung  größer ist, a l s  die chemische. Alle Lösungen, welche durch B e 
spritzen der B ä u m e  im  belaubten Zustande angewendet werden und  gegen 
B lu t läu se  w irkungsvoll  sind, schädigen auch die B lä t te r  und  jungen Triebe-, 
außerdem  sind alle M i t te l ,  welche nicht imstande sind, den wnchsartigcn 
F l a u m  der Ansiedelungen aufzulöscn und  in letzteren cinzudringcn, ganz 
wertlos .  E ine wirklich erfolgreiche B ekäm pfung  der B l u t l a u s  durch B e 
spritzen läss t  sich n u r  vornehmen, wenn die B ä u m e  u n be laub t  sind und 
soll im  heurigen W in te r  in dieser Weise vorgcgangen werden, worüber 
d a n n  im  nächstjährige» Berichte mitgetheilt  werden wird.

Trotz der allgemeinen V erbre i tung  der B l u t l a u s  Ivar es doch möglich, 
durch öfteres Nachsehen den S ch äd l in g  in engen Schranken zu halten, so 
dass  ein Ü berhandnehm en  desselben nicht cintrcten konnte.

Hinsichtlich der Empfänglichkeit der einzelnen S o r t e n  wurde beobachtet, 
dass  einige derselben, w ie :  W .  W .  Kalvill,  R o ther  W .  Kalvill,  G .  Belle» 
ff cur, K arm eli te r-R einet te ,  Edclborsdorfer ,  A nan as -R e in e t te ,  M u s c a t -  
Reinette,  stark von der B l u t l a u s  heimgesucht wurden ,  ferner die S o r t e n :  
Gravensteiner, W .  W .  Tnffctapfel, Goldrc ine ttc  von B lcn h c im ,  kgl. Kurzstiel, 
G .  B ohnapfc l,  Kasseler Reinette  wenig und die K a nada-R e ine t te ,  C har ta-  
movsky, W .  Astrachan a m  wenigsten zu leiden hatten, w ährend  durch d a s  
ganze J a h r  hindurch aus der S o r t e  Gest. K a rd in a l  keine B l u t l a u s  zu 
finden w ar .

E s  ergibt sich h ie raus ,  dass  die einzelnen S o r t e n  verschieden empfang- 
lieh gegen dieses Jnscc t  sind, die Beobachtungen in dieser R ich tung  werden 
fortgesetzt, u m  a l s d a n n  später wichtige, genaue Feststellungen hierüber 
machen zu können.

B  l a  t t m  i n i e r  - M  o t t e zeigte ziemlich starkes A uftre ten .  D c r  
S chaden  w a r  jedoch nicht bedeutend, deswegen ivurde im  heurigen J a h r  
von einer B ekäm pfung  abgesehen, dieselbe soll jedoch nächstes J a h r  m it  
verschiedenen M i t te ln  au f  dem Versuchswege vorgenom m en werden.

O b s t m a d e n .  D e r  S chaden  derselben t ra t  besonders Heuer sehr zu 
tage, indem  die wenigen an  den B ä u m e n  befindlichen Früchte der Äpfel 
und  B i rn e n  zum  allergrößten Thcil  davon befallen w aren .  D ie  B ekäm p fu n g  
kann nicht in einem J a h r e  vo rgenom m en werden, sic ist außerdem  n u r  
möglich, wenn sic von allen oder den meisten Obstzüchtern zugleich a u s 
geführt w i rd .  E s  w urde bereits Ende J u n i  der A n fa n g  gemacht, indem  
alle Apfel- und  B i r n b ä u m e  in der A ns ta l t  m it  den in anderen Obst- 
gegendcn sich so glänzend bew ährt  habenden Goethe'schen Obstmadenfnllen, 
bestehend a u s  einem m i t  Holzwolle unterlegten Pappstrciscn, welcher u m  
den S t a m m  befestigt wird, versehen worden sind. Auch Heuseilc wurden 
in  größerer A n z ah l  verwendet, sowie O bstm adenfa l len  a u s  W ellpappe.



D  c r P  s l  a u m  c n b  o h r e  r  vernichtete, wie schon eingangs  des B e 
richtes bemerkt, e twa zwei D r i t te l  der ganzen  Zwctschkenernte. D e r  
S chaden  entsteht, indem der Rüsselkäfer den S t i e l  der Zwetschke halb 
durchsticht und  ein E i  in die F ruch t  legt, welche d an n  zu B oden  fällt .  
D ie  B ekäm pfung  ist dadurch vorgcnomm cn worden, dass durch öfteres A b 
schütteln der B ä u m e  in der F rü h e  eine M e n g e  Käfer gefangen, sowie die 
abgefallcncn Früchte gesammelt und  verb rann t  wurden. E in  durchschlagender 
E rfo lg  lässt  sich bei diesen S chäd lingen  n u r  erzielen, wenn allgemein v o r 
gegangen wird.

S c h i  l d l ä  u s e .  Dieselben tra ten  a n  einigen Hochstämmen in  starkem 
M a ß e  auf,  konnten jedoch m i t  der bei der B l u t l a u s  erw ähnten  P e t ro leu m -  
emulsivi: ganz erfolgreich bekämpft werden.

B o n  den pilzlichcn Feinden  sind nachstehende im  heurigen J a h r e  a u s 
getreten und  bekämpft worden.

F u s i c l a d i u r n  d e n d r i t i c i ! in. U m  dieser Krankheit von vorne- 
herein den B oden  zu stärkerem Auftre ten  zu nehmen, wurden  bereits beim 
ersten A us tre iben  der Apfe lbäum« diese m i t  einer y 2 %  Kupfervitriollösung 
leicht übcrspritzt, w a s  im  J u n i  m i t  einer 1 %  Lösung nochm als  wieder
holt w urde .  D ie  Beobachtungen über diese Krankheit werden in den nächsten 
J a h r e n  fortgesetzt, namentlich w ird  auch die einfachste und billigste A r t  
der Bespritzung ausfindig  gemacht und eingehend erprobt werden. D ie  
H ydroncttc  von B ertho ld  in Ehrenhausen (S te ie rm ark ) ,  welche n u r  6 fl. 
kostet, ha t  sich bei der A u s fü h r u n g  der B ekäm pfung ,  sowohl bei niederen 
B ä u m e n ,  a l s  auch bei Hochstämmen ganz vorzüglich bewährt.

B ei größeren O bstan lagen  wird die Bespritzung einfach und fdjncU 
m i t  einer fah rbaren  Feuerspritze vorgcnommcn, an  welcher n u r  d a s  M u n d 
stück einen feinen S t r a b i  erzeugen m uss .  A u f  diese Weise wurde a n  der 
A nsta l t  die Bespritzung der großen Hochstämme ansgcsührt.

S e p t o r i a  e f f u s a ,  röthlichc Flecken aus Kirschblättern erzeugend, 
t r a t  im  Laufe des S o m m e r s  ziemlich stark auf,  so dass a n  vielen B lä t te r n  
etwa ein D r i t t e l  der gesamm tcn  Oberfläche zum  Abstcrbcn kam. M i t te l  
zur  B ekäm pfung  werden nächstes J a h r  bei ähnlichem Auftre ten  der K rank
heit nngewcndct und  wird  auch erst d ann  berichtet werden können. Ver-  
muthlich ist eine Ursache derselben die Feuchtigkeit, welcher im  heurigen 
S o m m e r  die Kirschen im U nte rg ründe  ausgesetzt w aren  und dürfte nach 
B ehebung dieses Übelstandes durch A nlage  des neuen Enlw ässerungs-  
schachtcs der Krankheit im  nächsten J a h r e  vorgebcugt werden können.

K r ä u s e l k r a n k h e i t  ( E x o a s c u s  d e f o r m a n s ) .
Dieser P i l z  t r a t  an  Pfirsichen ziemlich stark au f  infolge der u n 

gleichen W i t te ru n g  im  F rü h jah re ,  a n  S ä m l in g e n  stärker a l s  a n  veredelten 
B ä u m e n .  A l s  G egenm it te l  w urde angewendet:  Schwefel- und  E isen 
vitriollösung, wobei beobachtet werden konnte, dass die Krankheit auch 
ohne Eingreifen nachlässt,  sobald die W ittcrungsverhältn issc  günstiger werden.

S o n s t i g e  B e o b a c h t u n g e n  u n d  A r b e i t e n .
D ie  a u f  der Obstwiese und  im  M u t te rg a r t e n  stehenden B ä u m e  hatten 

im  heurigen S o m m e r  zeitweise von andauernde r  Nässe zu leiden, indem



d a s  Tagivasser infolge V ersagens  des a l ten  Sickcrschachtes nicht abfließcn 
konnte. B ei den B i rn e n  schadete dieses insofern, a ls  durch die stauende 
Bässe eine M en g e  halbausgcwachsener Früchte  von den B ä u m e n  ab- 
gestoßen wurde. D ie  Äpfel bekamen gelbes Laub,  w a s  sich erst besserte, 
nachdenl trockene W it te ru n g  cintra t.

T ie  Erdbcerfrüchtc im  M u t te rg a r t c n  erhielten alle eine Unter lage von 
Holzwolle, wodurch sic nicht durch Erdthcilc beschmuht werden konnten und 
ein tadelloses Aussehen erhielten.

M ehrere  der vor einigen J a h r e n  a l s  französische Mostobstsorten a n 
gepflanzten Apfclhochstämmc auf der Obstwicsc links a m  H aup te ingange  
hatten einige Früchte angescht, wobei sich deren U n w e r t  f ü r  die Most- 
bcrcitnng herausstellte, indem es gewöhnliche S ü ß ä p fc l  waren, welche n u n  
nächstes J a h r  um gepfropf t  werden sollen.

I m  allgemeinen kann beobachtet werden, dass die alten O bs tbäum e 
an fangcn  zurückzugehcn, a u s  welchem G ru n d e  allmählich fü r  E rsa h  gesorgt 
ivcrden m u s s ;  cs besteht der P l a n ,  zu der Zeit, in welcher a u s  der 
B aum schule  eigene B ä u m e  verwendet werden können, au f  der Wiese sowohl 
links a ls  auch rechts von der H aupta llcc  eine N cupflanzung in den besten 
S o r t e n  vorzunchmcn, außerdem sollen auch erst zu dieser Zeit  a n  einer 
anderen geeigneten S te l le  H a lbs täm m e und Buschbäum c zur A n pf la nzung  
kommen.

D e r  westlich vom  W irtschaftsgebäude gelegene G em üsegar ten  w urde  
im  heurigen J a h r e  zur A nlage  eines Zw crgobstgartcns  bestimmt, der 
E n tw u r f  dazu angefertigt,  d a s  Abstcrfcn und Ausheben  der Wege, sowie 
R igolen  des Grundstückes vorgcnommcn-, cs wird noch im  Herbste d a s  
Aufstellen der P fosten und  Gestelle ausgeführt ,  und die A n pf la nzung  her
aus  Zw erg-U nterlage veredelten B ä u m e  im  F rü h ja h r  „ 1 9 0 0  erfolgen. E s  
sind hierbei n u r  die feinsten, späten Tafclsortcn  von Ä pfe ln  und  n a m e n t 
lich B i rn e n  ausgew äh lt  worden, welche dankbar a l s  S p a l i e r e  t ragen  und  
sich a l s  Taselfrüchtc verkaufen und  versenden lassen. D ie  Spaliergcstelle 
werden zur einen H älf te  a u s  Eisen, zur  anderen H älf te  a u s  Holz und  
m i t  einfachen M i t t e ln  gefertigt, u m  eine A n lage  zu gewinnen, welche 
durch jeden Besitzer ohne großen A u fw a n d  zur A u s fü h r u n g  gelangen kann. 
D ie  Anlage geschieht derart ,  dass im m e r  je eine durchgehende S p a l i e r w a n d  
m i t  einer einzigen S o r t e  bepflanzt wird. B o n  den F o rm e n  werden n u r  
die einfachsten und  zweckmäßigsten angelvendet, wobei auch der weiße 
W in te r -K älv i l l  a l s  wagcrechter Kordon berücksichtigt ist, u m  zu sehen, ob 
sich dessen K u l tu r  bei sachgemäßer B e h a n d lu n g  nicht auch in den günstigen 
Lagen S te ie rm a rk s  m i t  E rfo lg  ermöglichen lässt.

A n  einer geschuhten S te l le  westlich hieran kom m t eine Buschpflanzung 
von Aprikosen und  Pfirsichen zur A nlage .

3 .  Obstvcrwertung.
U m  den S chü le rn  die verschiedenen O bstverw ertungsm ethoden  vor 

A ugen  zu führen, w urden  m it  den geringen zur V e rfü g u n g  stehenden 
H i l fsm i t te ln  nachstehende Obstproducte hcrgestcllt:



Apfel-Gelcc a u s  Fallobst,  B irnen-Konscrven in G läse rn ,  P l ä t t -  ober 
F c igcnbirnen .  D örrb i rnen ,  Amerikanische Apfelschcibcn, B ohräp fc l ,  G edörrte  
Zivetschkcn, P rü n c l len ,  Apfelkraut,  A pfe lm us ,  B i rn e n m u s ,  Zwctschkenmus.

Diese B erw crtungsw eisen  konnten selbstredend m it  A u s n a h m e  der 
D ö r rb i rn e n  in  Anbetracht der ganz geringen Obsternte n u r  in  kleinem 
M aßs tabe  vorgcnomm cn werden, wobei sogar noch Äpfel fü r  diesen Zweck 
angekauft werden m uss ten ,  weil bei letzterer O b s ta r t  eine ganze M isse rn te  
eingctreten w ar.

Z u  allen diesen Arbeiten  wurden  abwechselnd alle Z ög linge  heran- 
gezogen.

U m  ein Aufbew ahrcn  einiger W in tcrb irnsor ten  zu ermöglichen, w urde  
in dem Keller un ter  dem V ercd lungshausc  ein kleiner O b s t ra u m  geschaffen, 
in welchem die Früchte  au f  Brcttcrgcstellcn lagern.

D e r  R a u m  hat sich fü r  gedachten Zweck bis jetzt zur  A u fbe w ahrung  
von frischem Obste sehr gu t  bew ährt  und kann bei einer späteren guten 
O bsternte  vorzügliche Dienste leisten.

D ie  au f  der T afe ltrauben-A nsste l lung  in  W ien  ausgestellten S p a l i e r 
t raube n  w urden  im  S o m m e r  cisclicrt, und  zw ar m i t  dem günstigsten E r 
folge, indem dieselben sich sehr schön und  voll entwickelten.

U m  die beste A usbew ahrungsweise  von feinen Tafe l t rnubcn  festzu
stellen, kam ein Versuch zur A u s fü h ru n g ,  wobei die in  P a p i e r  gehüllten 
gesunden T ra u b e n  in T o rfm u ll ,  S ä g e m e h l  und  Holzasche gebettet wurden, 
w a s  in  ähnlicher Weise m i t  W in tc rb irncn  geschah. Über d a s  E rgebn is  
dieses Versuches kann erst im  nächsten J a h r e  berichtet werden.

4 .  Gemüsebau.
Diese K u l tu r  w urde den Verhältn issen angemessen in der Weise vor- 

genom m en, dass d a s  ganze J a h r  in  der erforderlichen Abwechselung die 
verschiedenen leicht zu ziehenden Gemüse vorhanden  w aren .  Besonderer 
W e r t  ist d a ra u f  gelegt worden, dass  die Anzucht derselben möglichst ein
fach geschah, wie es von jedem L a n d w ir t  ohne gärtnerische H ilfsm itte l  
au sgc füh r t  werden kann. D a s  Gedeihen der G em üse  w a r  im  heutigen 
J a h r e  sehr günstig zu nennen.

Obstbaulehrer O t t o  B r ü d c r S .

C. LandlvirtsDast.
D e r  B etr ieb  derselben, in seinen beiden Zweigen Ackerbau und  V ieh 

zucht, w urde  auch in der letzten Bcrichtspcriodc nach den in den früheren 
J a h r e n  entwickelten N o rm e n  durchgeführt und  zeigen deshalb  seine Ergeb
nisse ziemlich viel Ü bereins tim m ung m i t  jenen der V orjahre .

Ackerbau.
W a s  zunächst den Ackerbau betrifft, so w ird  derselbe au f  zwei ge

trennten^ G u tsk ö rp c rn ,  der Anstaltswirtschaf t  und  dem landschaftlichen 
M cierhofc betrieben.
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A u f  jedem dieser Objecte werden, entsprechend seiner Bodenbeschaffen
heit, eigene Fruchtfolgcn eingehalten, welche sich gegenseitig ergänzen und 
in ihrer Zusammensetzung eine organische W irtschaftseinheit bilden. W ä h re n d  
der M eicrhof,  m i t  seinem sandigen Lehmboden m i t  schvtterigcm U n t e r 
gründe, hauptsächlich der C u l tu r  der M ark tp f la n zen  gewidmet wird ,  werden
au f  der Anstaltswirtschaft,  die einen lehmigen b is  lhonigcn M ergelboden
besitzt, vorherrschend F u tte rp f lanzen  und  n u r  wenig Getreide gebaut. E s  
hat  diese Bewirtschaftungswcise seinen G r u n d  dar in ,  weil d a s  letzterwähnte 
G utsobject  m i t  seinem kleefähigen B o d en  geeignet ist, das  nvthige G r ü n -  
suttcr und einen großen Thcil  des W in te r rau h fu t te rS  für  d a s  sämmtliche 
A nstaltsvieh zu liefern und  ferner, weil der M eicrhof keine Wiesen und 
n u r  wenig klccfähigen B oden  hat.

D ie  A r t  und  Weise, in  welcher die Bewirtschaftung geschieht, ist
fo lgende:

a )  A n s  d e m  M e i c r h o fc.
W ie  früher angedeutet wurde , besitzt derselbe einen leichten, durch

lässigen, lehmigen S a n d b o d e n ,  weshalb  a u f  demselben folgende K u l tu r 
pflanzen in  den nachstehenden Fruchtfolgen angeban t  w e r d e n :

1. Kartoffeln (Hackfrucht), 
i w  T 2 .  Korn  (m it  %  M ö h rc n u n te rs aa t  u n d  %  Buchweizen a l s

' 1 Stoppclfrucht) .
3 .  H a fe r ;

und
j 1. M a i s  (Hackfrucht),

U m la u f  I I  > 2 .  Hafer,
J 3 .  Hafer .

D ie  Hackfrüchte werden m i t  S ta l lm is t  gedüngt, dem noch eine B e i 
gabe von S u p e rp h o s p h a t ,  3  q  per l ia  im  F rü h jah re ,  oder von T h o m a s 
mehl 6 q  per h a  im  Herbste erhält,  u m  eine E rtragss te igerung  des 
im m erh in  ziemlich m ageren  B o d e n s  zu erzielen.

B e b a u t  w u r d e n :
1 3 0  A r  m i t  Kartoffeln (Zborow er) ,

6 6  „ „ Korn  (M o n to g n c r ) ,
2 0  „ „ M a i s  (C inq u an t in o )  m i t  Fisolen und  Kürbissen a l s  Zwischen

frucht,
1 8 0  „ „ H afer .
3 9 6  A r.

H ievon sind also 3 7 %  Hackfrüchte und 
6 3 %  Halmfrüchte.

Nach den ermittel ten  Ernteergebnissen wurden  geerntet per H e k ta r :  
von Kartoffeln . . . .  1 9 2  h l

„  K o r n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 7  „
„ H a f e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7  „
„ M a i s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 0  „
„ Kürbissen . . . .  1 0  q
„ F i s o l e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2  h l
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In f o lg e  ungünstiger W it te ru n g  gaben der Buchweizen, die Fisolen, 
die Kürbisse fast keinen E r t r a g ,  während M a i s  und H afer  dadurch viel 
litten. D ie  Kartoffeln wurden  zwcilmal m i t  einer zwcipercentigen Kupfer- 
kalklösung bespritzt, u m  die im m er häustgcr auflrctcndc P e r o n o s p o r a  
i n f e s t a n s  (Kartoffclfäulepilz) zu bekämpfen, w a s  auch m i t  ziemlich gu tem  
Erfolge gelang. D a s  erste S pri tzen  geschah vor der B lü te ,  d a s  zweite 
hingegen 1 4  T age  nach derselben.

B ei dem sehr starken A uftre ten  dieser Krankheit hätte  sich selbst noch 
ein dri t tes  S pritzen  empfohlen.

D ie  Zborowcr Kartoffelsortc können w ir  n u r  allgemein a u f  d a s
Beste empfehlen, da  sic sehr ertragreich, w iderstandsfähig  gegen F ä u l n i s  
und  auch sehr wohlschmeckend ist.

b )  A u f .  d e r  A  n st a l t s  w i r  t s cha f t .
D e r  B o d en  derselben ist, trotz seines geringen A u s m a ß e s ,  ein 

wechselnder und  kann im  allgemeinen a l s  lehmiger und  thonigcr M e r g e l 
boden m i t  theilweise undurchlasscndcm Unterg ründe  bezeichnet werden. D ie  
Culiurpflanzen ,  die w ir  hierauf anbaucn  und  die Fruchtfolgc, in  deren
dies geschieht, sind folgende:

II .  Runkelrübe,
2. W eizen (W in te r )  m i t  Kleegras,

3.  Kleegras ( 4/ 5 Luzerne und  Vs K na u lg ras .

II .  Runkelrübe,
2 .  Mischling,

3. Hafer .
D a s  Kleegras ist 8- bis 1 0  jährig , liefert sehr schöne E r t rä g e  u n d

w a r  bisher die V orf ruch t  fü r  die Baumschule.

Bebaut  wurden :
6 2  A r  m i t  R ü b en ,
2 2  „  „  Weizen,

2 2 8  „  „  Kleegras und
_ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 8  „ „ Mischling ( %  zu S a m e n  und  % zu F u t te r ) .
Z u sa m m e n  3 4 0  A r .

-Hievon sind also 1 8 %  der Fläche m i t  Hackfrucht,
7 6 %  „ „ „  F u tterpflanzen ,

und 6 %  „  „ „  Halmfrüchten.
D a s  Rübenfeld  w ird  womöglich im  Herbst gestürzt, m i t  S ta l lm i s t  

befahren und etwa p e r d a  6 y  T h o m a s m e h l  ausgcstrcut untcrgepflügt und  über 
W in te r  in rauher  Furche liegen gelassen. I m  kommenden F r ü h ja h r e  ge
schieht dann  die weitere Bestellung so, dass d a s  Rübenfcld  zweimal au f  
verschiedene Tiefe gepflügt wird, w o ra u f  d a n n  Ende M a i  bis M i t t e  J u n i  
d a s  A uspflanzcn  der Rübenpflanzen  vorgenomm en wird, die d a n n  zweimal 
behackt und  schließlich angehäufclt  werden.

B o n  den zum  A n b a u  gelangenden R übensortcn  erwähnen w ir  die 
O berndorfe r  Kugelrunkel (weiße und  gelbe) und die rothc R ie s e n -P fa h l .
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Beide S o r t e n  zeichnen sich durch große E rtragssäh igkei t  und  W id e r 
standsfähigkeit gegen F ä u l n i s  a u s  und  werden von den Kühen und 
S chw e inen  gern gefressen.

D ie  Kugelrunkel eignet sich m ehr  für  schwere, die R iescn-P oh lrübe
m ehr  fü r  leichtere B odenar ten .  A n  den einzelnen F rüch ten  w urden  per 
Hektar geerntet:

V o n  R ü b e n  5 8 0  q  
„ W eizen 3 6  h l  
„  Mischling 3 3  h l  Körner 

und  5 0  q  Heu 
„  Klcchcu 8 0  q  Heu.

V iehzuch t .
V o n  den landwirtschaftlichen N ußth icren  werden die G a t tu n g e n  R in d

u n d  Schweine gezüchtet, w ährend  P fe rd e  u n d  Esel n u r  a l s  Gebrauchs-
thicre gehalten werden.

W a s  die Zucht des R in d e s  anbclangt,  so wird die P in z g a u e r  Rasse 
vorherrschend gezüchtet und  hierbei auf  Schönheit  der K örperform , m ö g 
lichste Ausgeglichenheit in  Größe ,  F a rb e ,  Milchcrgicbigkeit und  F ruch tbar-  
feit angestrebt.

U m  den S c h ü le rn  Gelegenheit zu geben, die heimischen R indcrrassen 
nach ihrer Körperform, F a rb e  und  Leistung kennen zu lernen und  auf 
ihren wirtschaftlichen W e r t  zu prüfen, stehen dermalen  neben 8 P in z g a u e r  
Kühe» noch je eine der M ü rz th a le r  und  M a r ia h o h e r  Rasse im  S ta l le .

Nach den während einer langen Reihe von J a h r e n  vo rgenom m encn  
P robcm clkungcn  u n d  der h ieraus  ermittelten M ilchm cnge betrug  d a s  jä h r 
liche M i lc h g u a n tu m  per S tück

bei der P in z g a u e r  Rasse 1 9 3 4  Liter,
„ M ü r z th a le r  „  2 2 0 0  „

D ie  gewonnene M ilch  ivird a l s  Vollmilch direct verkauft und  zum  
Thei l  a n  die D epu ta tis ten  abgegeben. V o n  den bei der F ü t t e r u n g  der 
Tbiere  m i t  Kochsalz gemachten E rfa h ru n g e n  erw ähnen  w ir  n u r ,  dass die 
M ilchmcnge, infolge größerer W asserau fnahm e bei S a lz fü t t e r u n g  vorüber
gehend gesteigert wird, dass aber auch die Fruchtbarkeit  der Thicre e twas 
leidet.

D ie  Schweinezucht an lan g c n d ,  sei bemerkt, dass diese n u r  im  be
scheidensten A u s m a ß e  betrieben wird, und  zu diesem Bchufc die große 
Äorkshire Rasse, die sich dermalen  wohl ziemlich allgemein großer B e l ieb t 
heit erfreut, gezüchtet w ird .  D a b e i  w ird  beabsichtigt, gutes Zuch tm ate r ia l  
un te r  der bäuerlichen Bevölkerung zu verbreiten und  die Rasse durch 
Reinzucht weiter fortzuzüchtcn.

D ie  F ruchtbarkeit  der genannten  Rasse ist eine recht zufriedenstellende, 
ihr W achS thum  ein rasches und  ihre G röße  und  Mastfähigkcit  eine be
deutende. D ie  Thicre w aren  im  allgemeinen gesund und ist d a s  A u f 
treten seuchcnartigcr Krankheiten nie beobachtet worden.

A djunct  Franz K nauer.
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ili. Wäligkeit der Anstatt nach außen.

D e r  V e r k e h r  d e r  A n  st a l t  m i t  d e r  B e v ö l k e r u n g  gestaltete 
sich zu einem regen und  zahlreiche F ra g e n  auS den von ihr vertretenen 
Gebieten w urden  durch ihre B e a m te n  thcils mündlich, theils schriftlich 
beantwortet, sowie Gutachten über C ulture»  abgegeben.

DeS weiteren wurde durch V o r t r ä g e  u n d  p r a k t i s c h e  U n t e r 
w e i s u n g e n ,  sowie Veröffentlichungen in Fach- und  T agcsb lü t te rn  aus 
die Interessentenkreise.cingewirkt.

D e r  D irec tor  hielt V o r t r ä g e  in 5 O r te n  über wichtige F ra g e n  a u s  
dem Gebiete des W e inba ues ,  Obstbaulchrcr B r ü d c r s  sprach an  einem 
O r te  über Obstbau.

W anderleh re r  B e l l e  hielt 5 2  V o r t r ä g e  und  4 4  Cursc in  8 0  O r te n  
ab .  D a s  Nähere über dessen Thätigkcit ist in der B ei lage  2  enthalten.

I n  V e r ö f f e n t l i c h u n g e n  wurden  folgende Gegenstände b e h a n d e l t :
D e r  D irec to r  schrieb über die B ekäm pfung  des O id iu m s  zwei, über 

die B eh an d lu n g  durch F ros t  beschädigter T ra u b e n  einen Artikel.
Obstbaulchrcr B r ü d e r s  publicierte folgende Artikel:  „Ü ber  O bs t-  

madenfalken,"  „Ü ber d a s  neue Jnsec tenver t i lgnngsm it te l  , R i o ' , "  „Ü ber  
Herbstbehandlung der O b s tb äu m e" ,  „ D a s  Ü berw in tern  der G emüse in 
G r u b e n " .

W anderlehrer  B e l l e  schrieb in verschiedenen Zeitschriften über G egen 
stände a u s  dem Gebiete des Obst- und  W einbaues .

W ie  früher, so wurden  auch im  Berichtsjahre den A bitu r ien ten  der 
M a r b u r g e r  Lehrerb ildungsanstalt  verschiedene V o r t räg e  und  D em onstra t ionen  
über W e in b a u  abgchalten.

D ie  Aufseher und  S c h ü le r  wurden  verschiedenen Wcinbcrgsbesitzern 
bei N euan lage  und  V ered lung  ihrer Weinberge zur H i l f e l e i s t u n g  
gegeben.

D ie  Anstalk b e te i l ig te  sich an  der Österreichischen T r a u b e n a u s -  
s t e l l u n g  i n  W i e n .

Franz Z w eifler.
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W e i t c r g e  I. 

WetterWeszordnung.

§ 1. D e r  Schießstation ist für  die D a u e r  je eines S o m m e r s  ein 
Schießmeister zugcthcilt, welcher sich g en a u  a n  nachstehende B es t im m ungen  
zu halten hat.

§ 2. D e r  Schießmeister ha t  fü r  die R e in h a l tu n g  der H ü tte  und 
und  ihrer U m gebung  zu sorgen. B e i  H erannahen  eines G e w it te r s ,  bei 
T a g  und  bei Nacht,  ha t  sich derselbe sogleich zur S t a t i o n  zu begeben. A n  
gewittervcrdächtige» T a g e n ,  die a n  der schwülen und  drückenden Luft  zu 
erkennen sind, soll der Schießmeister in  der N ähe  der S t a t i o n  beschäftigt 
sein, u m  zur rechten Zeit  m i t  dem Schießen beginnen zu können.

§ 3 .  M i t  dem Schießen ist einzusehen, sobald die Gewitterwolken 
sichtbar und  in U rb a n i  Signalschüsse gegeben werden. B e im  H e ran n a h en  
des G e w it te r s  sind die Schüsse in möglichst rascher Fo lge  abzugeben und 
d a m i t  solang fvrtzufahren, b is  entweder d a s  G ew itte r  vorübcrgcgangen 
ist, oder sich in  Regen aufgelöst hat.

§ 4 .  P u lv e r  und  Zündschnur,  sowie sonstiges Schicßzcug sind stets 
in Bereitschaft zu halten. A ußerdem  m u ß  eine S ichcrhc i ts la tc rnc  für  die 
Nachtzeit zur  H a n d  sein. D a s  P u l v e r  m u ss  in der Schicßhütte in  gut 
verschließbaren Blechdosen n u r  fü r  den jeweiligen B e d a r f  vorrä th ig  gehalten 
und  auf  einer S te l la g e  m annshoch  über dem B o d e n  au fbew ahrt  ivcrdcn.

D e r  übrige V o r ra th  verbleibt in der eigens dazu  ausgestellten 
P u lv e rh ü t te .  D e r  Schießmeister ist fü r  die rechtmäßige V e rw en d u n g  des 
P u lv e r s ,  welches ausschließlich n u r  zu Wettcrschicßzweckc» verwendet werden 
darf,  sowie des übrigen Sch ießm atc r ia les  verantwortlich.

§ 5. I n  der N ähe  der Schicßhütte, des A u fb e w ah ru n g so r te s  des 
Schicßpulvers  und  w ährend des Schießens dar f  nicht geraucht werden. 
D e r  Schießmeister hat  etwa anwesenden P e rso n e n  d a s  Rauchen zu ver
bieten, überhaup t  alle jene M a ß re g e ln  genau  zu beachten, welche zur V e r 
m eidung  von Unglücksfällen erforderlich sind-

§ 6 .  D e r  Zündschnur-  und  P u lv e rv o r r a th  dar f  nie ausgchen ;  der 
Schießmeister h a t  fü r  rechtzeitige E rn e u e ru n g  aller M a te r ia l ie n  S o r g e  
zu tragen .

§ 7. D e r  Schießmeister erhält  ein B uch ,  in welches er den T a g  
des Schießens und  die A nzah l  der dabei abgegebenen Schüsse einzutragcn 
und zu vormerken hat, von welcher H im m elsr ich tung  d a s  G ew itte r  ge
kommen ist u. s. w.
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§ 8. D ie  P o l le r  sind nach der beim Probcschießen erhaltenen B elehrung  
zu laden, m i t  einer Zündschnur anzuzündcn  und  nach jedesm aligem  G e 
brauche zu reinigen.

§ 9. D e r  Schießmeister, welcher ein E xem plar  dieser S ch ießordnung  ein
gehändigt erhält,  hat  die genaue B efo lgung  der d a r in  enthaltenen Vorschriften 
dem D irec to r  oder dessen V e r t re te r  durch Handschlag anzugclobcn. D e r 
selbe ist Verantwortlich fü r  die E in h a l tu n g  der B est im m ungen ,  seitens der 
ihm  behufs leichterer u n d  rascherer B ew ä lt ig u n g  der A rbe i t  bcigcgcbenen 
Hilfskräfte.  I m  dringenden V erh inderungsfä lle  des Schießmeisters geht 
die Leitung der Arbeiten  a n  eine dieser Kräfte  über.

§ 1 0 .  D ie  beim Schießen beschäftigten P ersone n  sind bei der U n 
fallversicherung angcmctdct.

§ 1 1 .  D e r  Schießmeister erhält  eine entsprechende, jeweilg festzusctzende 
Entschädigung. D e r  Anspruch h ierauf geht aber verloren, w enn  sich der
selbe besonderer Lässigkeit oder g a r  einer V e ru n tre u u n g  schuldig gemacht hat.

I n  solchem F a l le  h a t  der D irec to r  d a s  Recht, ihn jederzeit sofort 
des D ienstes zu entheben.

D i e  D i r c t i o n  d e r  s t e i e r m ä r k i s c h e u  L a n d e s - O b s t -  u n d  
W e i n b a u  s c h u l e  b e i  M a r b u r g  im  M a i  1 8 9 9 .

M  e i Lcrg e II.

W anderlehrer  J o h a n n  B e l l e  ha t  folgende V o r t räg e  u n d  Kurse ab- 
g ch a l te n :

A. I n  der Zeit  vom  1. S e p te m b e r  1 8 9 8  b is  3 1 .  December 1 8 9 8  
hat  dieser W ander leh re r  im  A uf t räg e  des Central-Ausschusscs der k. k. L a n d 
wirtschafts-Gesellschaft 1 4  V ortrüge  und 4  Eurse in 1 2  Bezirken und  
1 8  O r te n  abgchaltcn.

I .  V o r t r ä g e  b e i  v e r s c h i e d e n e n  V e r s a m m l u n g e n :
I m  Bezirke Schönstem : S t .  I l g e n ,  S t .  M a r t i n ,  S t .  A n d rà .

F r a n z : L e in s ;
„ „ G on o b i tz : ö a d r a m ;

„ O b e r b u r g : S t .  M a r t i n ;
„ S t .  M a r t i n  : S chlein itz :

,, „  M a r k t  Düster : S t .  L eonhard  ;
„ (Siili : © urn s te in ,  S t .  Georgen a.  d. S ü d b a h n ;

„ „ D rn c h c n b u rg : S t .  P e te r  a m  K ö n ig sb e rg ;
Wittdisch-Feistritz : Pöltschach;

„  .. L ich tenw ald : L ich tenw ald ;
„ G o n o b i t z : Reischach.

3
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I I .  C u r s e :
I m  Bezirke M a r k t  T ü f f e r :  M a r k t  T ü f fc r ;

„  „  L ic h ten w a ld : L ich tcnw ald ;
„ „ R a n n : R a n n ;
„ „  O b e r b u r g :  P ra s s b e r g .

I m  A ufträge des Landes-Ausschuffes  1 V o r t r a g ,  1 5  Curse in  13  B e 
zirken und  1 5  O r te n .

I . O b s t v e r w e r t u n g s c u r s e :
I m  Bezirke R a n n :  Globoko, W isell;

D ra c h c n b u rg :  W ind isch -L andsbcrg ;
R oh itsch : Rohitsch, Kostreinitz;

„ P e t t a u : Ncustift ;
„ L u t tc n b e rg : L u ttenbcrg ;
„ O b c r ra d k c rsb u rg : S t .  Georgen a.  d. S t a i n z ;
„ S t .  Leonhard a. B .  : S t .  L e o n h a rd ;

Windisch-Fcistritz: Windisch-Fcistritz;
„ G o n o b i h : O p lo tn i tz ;

C i l l i : S t .  M a r t i n  im  R o s c n th a l ;
„ F r a n z :  F r a n z ;
„ O b e r b u r g : P r a s s b e r g ;
„  L ich tenw ald : Lichtenwald.

I I .  V o r t r ä g e :
I m  Bezirke C i l l i :  (Siili.

Z uhöre r  bei den V o r t r ä g e n  und  Theilnchmer a n  den Curscn w aren  
zusam m en circa 1 0 0 0  und  hat  zu dem  Zweck der W anderleh re r  5 7  T age  
a u s w ä r t s  zugcbracht.

B .  I n  der Zeit Dom 1. J ä n n e r  1 8 9 9  b is  1 .  S ep tem b er  1 8 9 9  hat  
der G en an n te  im  A ufträge  der k. k. Landwirtschafts-Gesellschaft 3 3  V o r 
träge u n d  2 5  Curse in 2 2  Bezirken und  4 3  O r te n  a b g e h a l t c n :

I .  V o r t r ä g e  b e i  v e r s c h i e d e n e n  V e r s a m m l u n g e n :
I m  Bezirke F r i c d a u : W ie s m a n n s d o r f ;

„ „ Windisch-Fcistritz: Pöltschnch, S tudcn i tz  ;
C i l l i :  S te rns te in ,  G re in ,  S t .  M a r t i n  im  R oscnthal ,  

G utcndorf ,  H cilcnste in ;
„ „ G onobih  : Ö n d rn m  ;

„ M a r b u r g : Kölsch;
„ S t .  M a r e i n : Schleinitz, P r is tova ,  S t .  M a r t i n ,  Laak, 

S ü ß e n b c r g ;
„ „  M a r k t  T ü f fc r :  S t .  Leonhard, R a z b o r ;

D ra c h c n b u rg :  W ind isch -L andsberg ;
„ R ohitsch :  Kostrcinitz;

F r a n z :  Letus-,
„ „ S ch ö n s te in : Rictzdorf, S t .  J o h a n n ,  S c h ö n s te in ;
., „ R a n n :  Kapellen.
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l l .  C u r s e :
I m  Bezirke G onobitz :  Gonobitz. Cadrvm-,

„  „ S t .  M c i re in :  Schleinitz ;
„ „  O b e r b u r g :  P r a s s b c r g ;
„  „ R a n n :  Wiscll -,

„ (Siili : N e u h au s .  G re is ,  P e rn o v o .  S t .  P e te r ,  P le t ro v iö ,  
Galiz ien ,  P o n i g l ;

„ W in d isc h g ra z : Windischgraz, Dolici-,
M a r k t  S ü s se r :  D o l ,  T r i f a i l ;

„ F r a n z : F ra n z ,  Hcilenstcin, Letus,  F r a s s l a u ;
„  „ M a r b u r g : N u s s d o rs ;
„  „  M u re c k : M a r i a  Schnee-,
„ „ F r i e d a »  : Je ru sa lem .

I m  A ustrage  des Laudcs-Ausschusses 4  V or t räg e  in  1 Bezirk und 
4  O r te n .

I .  V o r t r ä g e :
I m  Bezirke S t .  Leonhard W in d isch -B ü h c ln : S t .  Leonhard, S t .  Bene- 

dieten, S t .  Georgen, S t .  Ruprecht-
I I  I n  Angelegenheit der im  verseuchten Gebiete Untcrste icrmarks zu 

errichtenden S c h n i t t -  und  M usterlve ingärten  ist er in 4  F ä l len  und 
3  O r te n ,  und  zw ar in Neukirchc», Hochencgg, und  S t .  Georgen  a m  T a b o r  
beschäftigt gewesen.

A u f  V erlan g en  von P r iv a t e n  w ar  er m chrcrcmale m i t  dem  A u s 
stecken von W cinga r tcnd ra inagcn ,  des Grubensystcm s zur A bleitung  des 
Tagw assers ,  Abziehen, Besprechung von O rg a n isa t io n sp lä n e n  k . beschäftigt.

Zuhörer,  respective T hcilncbm cr bei und  an  allen V o r t r ä g e n  und 
C ursen zusammen w aren  circa 2 3 0 0 .  Diese au sw ä r t ig e  A rbe i t  (ohne die 
p r iva te )  n a h m  1 3 4  T ag e  in  Anspruch.

A ußer  dieser a u sw ä r t ig e n  Thätigkeit,  welche circa 5 5 %  *̂cr S e i t  nu r  
a u s w ä r t s  in Anspruch genommen, w a r  der W ander leh rer  auch zu H ause  
beschäftigt. Abgesehen von den nöthigen I n f o rm a t io n e n ,  S tu d ie n ,  V o r 
bereitungen fü r  die V o r t r ä g e  füllte er die übrige Zeit durch schriftliche 
B e a n tw o r tu n g  vieler cingelaufcncr F ra g e n ,  fachliche Aufsätze fü r  Zeitungen ,  
behandelnd T ag c s f ra g cn  re., dadurch die W anderthä t igkci t  unterstützend 
und  ergänzend. Diese interne Thätigkeit füllte die ganze übrige Zeit a n s ,  
zu m a l  der schriftliche Verkehr einen ziemlich bedeutenden U m fang  hat.

Außerdem w a r  er auch a n  der Landes-Obst- und  W cinbauschnle 
beschäftigt, und  zw ar  m i t  den amtlichen Arbeiten derselben, namentlich 
aber bei den C ursen ,  welche dort  abgehaltcn w urden  und  a m  Lehrercurse, 
Hospitantcncursc und Winzercurse.

Z u r  a u sw ä r t ig e n  Thätigkeit  werden hauptsächlich S o n n -  u n d  F e ie r 
tage verwendet, da  a n  solchen T a g e n  die regste B ethei l igung zu e rw a r te n  
ist. I n  der in Rede stehenden P er iode  wurde auch kein S o n n -  und  F e i e r 
tag  ausgelassen.

M i t  Rücksicht auf  die große A u sd eh n u n g  des Gebietes und  die auf- 
t re tenden  brennenden F ra g e n ,  deren baldige E rö r te ru n g  a n  möglichst vielen 
O r te n  sehr dringend ist, z. B .  die B ekäm pfung  des O id iu m s  und  anderer

3*
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S chädlinge ,  reichen die S o n n -  und  Feiertage nicht au s ,  es m uss te n  auch 
W erktage ausgenützt werden. A n  letzteren ist zw ar  die B etheil igung meist 
eine geringere, doch gerade sind es die Eifrigsten, die die Rathschläge gewiss 
anw enden.  D a h e r  sind trotz geringer B ethei l igung die V o r t räg e ,  refpcctiue 
Curse a n  Werktagen nicht weniger productio a l s  a n  S o n n -  und  F e ie r 
tagen, wo der größere Theil  der vielen Z uhöre r  n u r  S ta f f a g e  bildet. Doch 
die a u sw ä r t ig e  Thätigkeit  beschränkt sich nicht n u r  au f  die V o r t r ä g e  und  
Curse vor einem versammelten P u b l i e u m ,  sondern auch au f  die E r h a l tu n g  
eines möglichst regen Verkehres auch m i t  einzelnen Interessenten, welche 
stets un terw egs  au f  der S t r a ß e ,  im  O r te ,  au f  ihren Wirtschaften re. m i t  
einer M en g e  F ra g e n  kommen.

B ei  den V o r t r ä g e n  und  C urscn w urde  hauptsächlich folgender S to f f  
b e h a n d e l t :

W e i n b a u :  W a h l  und  B edeu tu n g  amerikanischer Reben für  N e u 
anlagen .  E rzeugung  von veredelten Rebsetzlingen in  bester Q u a l i t ä t  und  
möglichst hoher Q u a n t i t ä t ,  un ter  Berücksichtigung der verschiedenen Ver- 
edlungsmethoden m it  B ezug  au f  die jeweiligen localen Betriebsverhältnisse.  
A u s w a h l  bester Viniferasorten , a u s  den in  den jeweiligen P ro d u c t iv u s -  
gebieten bereits vertretenen Verbesserung der S o r t e n  durch sorgfältige A u s 
w ah l  bester I n d iv id u e n  hinsichtlich der Leistung innerha lb  der S o r te n ,  
starke R ebue t ion  der  Z ah l  der vielen jetzt vertretenen S o r t e n ,  V e rm e h ru n g  
solcher m i t  harmonischen Eigenschaften, Versuche m i t  besten eingesührten 
S o r t e n  ic.

V o r b e r e i t u n g  d e s  B o d e n s  f ü r  N e u  a n  P f l a n z u n g e n :  
R uhepause ,  V o r r a th s d ü n g u n g ,  R igolen .  D ra in a g e ,  S tü tz m a u e rn ,  G r u b e n 
system zur A ble i tung  des Tagw assers ,  W ege re., Setzen, B e h a n d lu n g  junger  
A n lagen .

G u t  t u r  d e r  W e i n g ä r t e n :  D ü n g u n g ,  S c h n i t t ,  B odenbearbeitung ,  
Verbesserung alter W e in g ä r ten  durch V e r jü n g u n g ,  U m pfropfen  re.

S c h ä d l i n g e :  P e ro n o sp o ra ,  O id iu m ,  B renne r ,  Traubenwickler.
K e l l e r  w i r  t s ch a f t :  Weinlese, R o th -  und  W eißweinbereitung, B e 

u r t e i l u n g  des M ostes  nach dem Zuckergehalte, G ä h ru n g ,  H au s t ru n k ,  
B eh a n d lu n g  des Gebindes,  B e h a n d lu n g  des W eines  im  Keller des P r o d u 
cente». Fehler  und  Krankheiten der W e i n e : B rn u n w e rd cn ,  Zähw erden ,  
S tich ,  Umschlagen. Böcksern.

O  b st b a u : B au m zu c h t  m i t  Berücksichtigung auch des S te inobstes .  
S ta r k -  und  schwachwüchsige Unter lagen .  S o r t e n ,  die möglichste Rcduction ,  
deren Z ah l .  A npassung  einzelner O bs tar ten  an  die jeweiligen Verhältnisse, 
daher bessere A u sn ü tzu n g  der gebotenen B ed ingungen  in K lim a  und  B o d en  
durch die verschiedenen Ansprüche einzelner O bs ta r ten  im  Gegentheil  zur 
ausschließlichen Apfe leu ltur .

V orbe re i tung  des B o d e n s  je nach den Verhältnissen fü r  die ver
schiedenen A n lag e n .  N euan lagen  m i t  Z w ergbäum en ,  H a lb -  und  Hoch
stäm m en. A npassung  dieser F o rm e n  an  die gegebenen B ed in g u n g en  und  
die dabei m i t  v e rhä l tn ism äß ige r  Sicherhe it  anzustrebenden P roduetionsz ie le .  
Feinstes  wertvolles Tafelobst, Most- und  Wirtschaftsobst.
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35 a u m  V f l e g  e :  S c h n i t t ,  V e r jüngung ,  A uslich tcn ,  U m pfropfcn ,  
D ü n g u n g ,  B odenbearbei tung ,  B ehebung  der W irk u n g  ungünstiger Einflüsse 
durch Ankalkcn, S a m m e l n  von Feuchtigkeit in ab hä ng ige n  Lag>n rc. B e 
käm pfung von Schäd lingen ,  namentlich Blütcnstechcr, B la t t -  und  B lu t lä u se  
(Apfel- und  P f laum cn-)W ik le r ,  P f laum enbohre r ,  E x o a s c u s ,  F u s i c l a d i u m .

O b  st v e r  W e r t u n g :  S o r ten k cn n tn is  n u r  m i t  Rücksicht au f  S o r t e » ,  
m i t  welcher die großen wirtschaftlichen Ziele verfolgt werden können. D ie  
den V e rw er tu n g sa r tcn  entsprechenden Erntcmethodcn. E rn te ,  Ausbew ahren ,  
S o r t ie re n ,  Verpacken, Verkauf des Tafelobstes a m  besten im  genossenschaft
lichen Wege.

V erarbeiten  des Obstes zur D a u e rw a re ,  welche u n te r  gegebenen V e r 
hältnissen eine bedeutende volkswirtschaftliche Rolle spielen, besonders Obst- 
Weinbereitung, Obstausste llungcn und  Obstmärktc.

A l l g e m e i n e , L a n d w i r t s c h a f t :  D üngerw irtschaft  m i t  B ezug  
au f  die S ta t is t ik  der einzelnen P roductionsgebie tc  m i t  Berücksichtigung der 
jeweiligen E in -  und  A u s fu h r  der P roduc te  und  der Pflanzcnnührstoffe, der 
G utssubstanz  in  den Productionsgcbieten .  D ü n g u n g  der Wiesen, Acker und  
W e in g ä r ten  m it  in der Wirtschaft gesammelten und  a n g e fü h r ten  D ü n g e rn .  
E rhöh ter  F u t te rb a u ,  A u snü tzung  der stickstoffsammelnden Eigenschaft der 
Leguminosen m i t  der G run d b e d in g u n g  zur Besserung der P ro d u c t io n  im  
allgemeinen durch V e rm eh ru n g  des P f lanzennährs toffvorra lhcs  durch Kunst
dünger in den F u t te rm it te ln  und  Luflstickstoff. B eh an d lu n g  der S ta l lm is te s .  
Eompostbercilung. Düngungsversuche m i t  Kunstdünger.  Kalk.

B ei allen V o r t räg en  w urde der D e b a t te  die möglichst große R olle  
angewiesen und  bekunden die vor dem V o r t r a g e  schriftlich ober während 
desselben mündlich gestellten F ra g e n  ein wachsendes Interesse. Auch w urden  
die V or t räg e  im m e r  diesen F ra g e n  oder den vom  W anderlehrer  vor dem  
V o r t r a g e  ausgeforschtcn Bedürfnissen angepasst.

D ie  Erfolge dieser V o r t r ä g e  zeigten sich in der im m e r  allgemeiner 
werdenden rationelleren A n w e n d u n g  der K u n s td ü n g e r , in  rationellerer 
D urch füh rung  von R eitan lagen ,  in  rationeller C u l tu r  der W e in -  und  O b s t 
g är ten ,  in energischerer B ekäm pfung  der S chäd l inge  m i t  besserem E rfo lg ,  
besserer Kellerwirtschaft, seltenerer W einkrankhci tcn ' :c .

D ie  meisten V or t räg e  wurden über A n w e n d u n g  der Kunstdünger 
ver lang t .  D ie  V o r t räg e  über W e in b a u  sind die überwiegendsten.

Johann B cllc .
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HtjätiglUits -Mericht 
der

l f l i tb iöirtfri)nfllid)=ri)rinifd)rii

Landes - Versuchsstation ttt Marburg
erstattet vom

Director Edmund Schmid.

D ie  Thätigkeit der A nstalt  wurde auch in diesem J a h r e  wieder in 
starker Weise in Anspruch genom m en, wie a u s  der Z usam m enste llung  der 
zur Untersuchung eingesendeten Gegenstände hervorgeht. D ie  Zah l  der 
B riefe und  sonstigen Schreibe», welche im  V o r ja h r  1 0 0 0  betrug, hat  sich 
Heuer au f  die A nzah l  von 1 0 2 4  gehoben und  betraf in  der Hauptsache 
Auskünfte  über d a s  G esam m tgebic t  der Landwirtschaft,  welche stets in 
sorgfältigster und  erschöpfendster Weise gegeben w urden .  Auch die Z ah l  der 
Besucher, welche in der A nsta l t  sich R a th s  erholten, ha t  bedeutend zugc- 
n o m m e n  und dürfte  sich im  kommenden J a h r e  durch den U m stand ,  a ls  
die Versuchsstation m i t  dem LocalncPe und  den in te ru rbane»  Linien 
W i e n — Triest telephonischen Anschluss (N r .  5 4 )  hat, sehr erhöhen.

D ie  Z ah l  der zur Untersuchung eingescndeten Gegenstände betrug 
3 9 3  gegen 4 1 3  E insendungen  des V o r ja h re s  und  vcrtheiltc sich wie fo lg t :
B ö d en  (W eingar ten - ,  Acker- und  W i e s e n - )   1 2 5  ( 1 6 4 ) 1
Künstliche D ü n g e m i t t e l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 0  (5 2 )
W eine  und  W e i n m o s t e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 9  (9 9 )
O b s t m o s t e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 (3 )
T r i n k w ä s s e r  1 8  (7 )
S a m c n p r o b c n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 (2 )
Kranke P f la n z e n  und  S c h ä d l i n g e  1 8  (7)
Kranke W e i n e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3  (9)
N a h r u n g s m i t t e l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 (1 3 )
Technische Gegenstände verschiedener A r t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 9  (5 7 )

S u m m e  der E insendungen  . . . 3 9 3  ( 4 1 3 )  
D a z u  kamen noch P rü f u n g e n  des Leuchtgases 11  und  eine größere 

A n z ah l  von B es t im m ungen  zu rein wissenschaftlichen Zwecken.

Bodenproben.
Diese nehmen wie im m er den ersten R a n g  in der Z ah l  der E i n 

sendungen ein. S i e  w u rd e n  entweder einer eingehenden Untersuchung zur

1 Die cingeklammcrten Zahle» bedeuten die Anzahl der Proben im Vorjahre.
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Feststellung ihres G ehal tes  a n  Pflnnzcunährstoffcn unterzogen oder, und 
d a s  m ar der w e itaus  grössere Thcil,  au f  den prozentischcn G e h a l t  an  
kohlensaurem Kalk. Diese fü r  die richtige A u s w a h l  der amerikanischen U n te r 
lagsrebe so ausserordentlich wichtige B es t im m u n g  wird au f  V e ro rd n u n g  
des Landcs-Ausschusses kostenlos durchgcführt. Leider findet sie bei den 
L andw ir ten  trot) wiederholter A ufk lä rungen  nicht eine ihrer Wichtigkeit 
entsprechende Beachtung. Viele Rebstöcke w ären  in  den W e in g ä r ten  im  
zweiten oder dritten J a h r e  nach ihrem A ussehen  nicht gclbsüchtig geworden, 
wenn m a n  sich beim R igolen  des W e in g a r te n s  der kleinen M ü h e  u n te r 
zogen hätte, a u s  drei verschiedenen Tiefen gesondert in richtiger Weise 
P ro b e n  auszunchmcn und  diese zur Untersuchung auf den Kalkgehalt ein* 
zuscndcn.

K u n s t d ü n g e r .
^  D ie  zur  Untersuchung gelangten P ro b e n  en ts tam m ten  zum  grosse» 
Thcil au s  den S a m m elb ezü g c n  und boten a ls  solche n u r  in zwei F ä l len  
A n la s s  zu einer B e a n s tä n d u n g ;  ein T h o m a s m e h l  hatte statt eines ver
bürgten G ehal tes  von 1 9 %  P h o sp h o rsäu re  einen solchen von n u r  1 6 " 7 % ,  
ein anderes  n u r  1 7 ' 6 % .  I n  beiden F ä l len  wurde die liefernde F ab r ik  
zur V e rg ü tu n g  des M in d c rw er tc s  herangezogen. S e h r  viele P r o b e n  zeigten 
einen über die G e w ä h r  h inausgehenden G e h a l t  an  P f lanzennährs toff ,  doch 
wurde in diesem F a l le  der höhere W e r t  nicht gezahlt, sondern n u r  der 
von der F ab rik  verbürgte.

E in  cingesandtes M u s te r  Holzasche hatte n u r  l -5 %  Kali ,  sic w ar  
m i th in  bereits au sge laug t  und  wahrscheinlich der Rückstand von Pottasche- 
erzcugung. D a  fü r  diese Asche ein fün fm a l  höherer P r e i s  ver langt wurde, 
a l s  der wahre W e r t  des D ü n g e m i t te l s  betrug, w urde in der „ T a g esp o s t"  
vor ih rem  Ankaufe gew arn t .

W e in e  u n d  W r in m o s t r .
Scheidet m a n  von den cingcscndcten P ro b e n  diejenigen a u s ,  welche 

n u r  au f  einzelne Bcstandthcilc, wie Zucker, S ä u r e ,  Alkohol oder G lycerin 
untersucht wurden ,  oder welche von W e inhä nd le rn  und  P roducen te»  zu 
ihrer I n f o r m a t i o n  eingeschickl worden waren,  so bot sich ein recht traurige« 
B i ld  dar ,  welches aufs  neue beweist, ivic sehr nöthig cs der Abnehmer 
hat, sich durch eine Untersuchung des von ihm gekauften W eines  die 
Sicherheit  zu schaffen, dass  dieser wirklich W ein ,  höchstens in richtiger 
Weise verbessert ist und  nicht ein „ v e r län g e r te s"  P r o d u c t  oder g a r  Kunst- 
wem. B o n  den genannten  P ro b e n  bolen 4 V 1  von H u n d e r t  keinen A n lass  
zu einer B eans tandung ,  4 8 -2 von H u n d e r t ,  also nahezu die H ä lf te  w aren  
Mal btt) eine, wovon außerdem  2 6  von H u n d e r t  noch verdorben w aren  ; 
8 ’9 von H un d e r t  w aren  vollständige Kunstwcinc und  1-8 von H u n d e r t  
Waren „verdächtig".  D ie  meisten der verfälschten W eine  s tam m ten  wieder 
a u s  U n g a rn ,  einige a u s  T i ro l  und  Nicderöstcrrcich; einige wenige w aren  
jedoch a u s  dem J n l a n d c  selbst. D ie  Halbw einc w aren  meist stark gestreckte, 
durch Zuckerwasscr oder verdünnten Alkohol in  übermässiger M e n g e  ver
mehrte Weine, die Kunstweine w aren  Rosincnweinc.
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Obstmoste.
Auch diese boten kein erfreuliche- B ild ,  da  kaum einer von ihnen 

fehlerfrei w a r ;  entweder zeigten sic eine abnorm e Zusammensetzung oder 
sie w aren  nicht genügend vcrgohren, oder sie w urden  beim S te h e n  an  
der L u ft  schwarz oder sic s tam m ten  von fa u le n  Äpfeln  u. f. w. E iner  w a r  
ein vollständiges Kunstproduct,  dem zu seiner Haltbarkeit  eine größere 
M en g e  von S a l icy lsäu re  zugesctzt w ar.

Trinkwäffer.
D a v o n  waren 8 tadellos ,  1 w a r  ha r t ,  aber sonst sehr gut,  3  w aren  

durch Schwefelwasserstoff, welcher sich vermuthlich a u s  dem schwefelkics- 
hältigcn U nterg rund  bildete, 5 andere aber durch Zuflüsse a u s  F ä u ln i s -  
stättcu derart  verunreinigt ,  dass  sie zum  Genüsse sich vollkommen u n tau g -  
lich erwiesen, 2  w aren  zw ar verunreinigt,  doch konnte voraussichtlich eine 
gründliche R e in igung  des B r u n n e n ?  Abhilfe schaffen; endlich d a s  letzte 
s tam m te a u s  dem Vcrsuchsschachtc der geplanten Wasserleitung fü r  die 
S t a d t  M a r b u r g  und  erwies sich a l s  ein ganz vorzügliche« reines Q u e l l -  
wasser.

D ie  durch Zuflüsse a u s  F ä u ln is s tä t ten  stammenden P ro b e n  zeigten 
alle ein reiches Thier- und Pflanzenlcbcn.

S a m e n .
B o n  den 6 eingesandten Rothklcesamcn w aren  3  klccscidchältig ( 3 1 ,  

4 4  und  2 8 0 0  Körner im  K i lo g ra m m )  und  davon gehörte 1 P ro b e  der 
amerikanischen, also fü r  » n s  m inderw ertigen  V a r ie tä t  a n ; 2  w aren  voll
kommen scidcfrei, bei der letzten fanden sich unreife Früchte.  O b w o h l  die
untersuchte P ro b e  also a ls  klcescidefrci sich erwies, deuteten die Früchte
doch d a ra u f  hin, dass die gu t  gereinigte S a a t  von einem von  Klcescidc
befallenen Felde s tammte, dass  m i th in  in einer anderen P ro b e  derselben 
Herkunft die S a m e n  dieses Schmarotzergewächscs doch gefunden werden 
können.

Kranke Pflanzen  und Schädlinge.
O b w o h l  die Z u n a h m e  der E insendungen sich gegen d a s  V o r ja h r  n u r  

von 7 au f  1 0  hob, ist sie doch infoscare sehr erfreulich, a ls  sie doch ein 
kleiner B ew eis  d a fü r  ist, dass die L and w ir te  allmählich die Wichtigkeit zu 
erkennen beginnen, sich rechtzeitig über die N a tu r  einer Krankheit zu u n te r 
richten und  den Gebrauch von G egenm it te ln  ins  A uge zu fassen. Trotz 
wiederholter Ansuchen a n  landwirtschaftliche Körperschaften und  dergleichen 
werden die diesbezüglichen Bestrebungen der A nsta l t ,  welche alle einschlägigen 
Untersuchungen kostenfrei durchführt, n u r  wenig unterstützt. V o n  den ein- 
gesendeten Reben  und  Nebthcilen ivarcn mehrere von O i d i u m  T u c k e n  
stark befallen, da run te r  ein Träubchen so frühzeitig, dass es nicht befruchtet 
wurde-, 2  N ebenblätter  zeigten die Beschädigungen durch die W cinb la tt -  
milbe ( P h i t o p t u s  v i t i s ) ,  welche noch im m e r  häufig m i t  denen des falschen 
M eh l thaucs ,  P e r o n o s p o r a  v i t i c o l a  verwechselt werden. Doch auch dieser
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S chäd l ing  w urde  cinigemnlc cingesandt, ebenso Triebe und  Triebspitzen 
m i t  dem schwarzen B re n n e r  ( S p l i a c e lo m a  a m p e l i n u m ) .  Einige Bcschädi- 
gungcn  an  N ebenblättern  w aren  rein mechanischer N a tu r ,  z. B .  herrührend 
von dem F rä ß e  der beiden Käfer R l iy n c h i t e s  und  E m o l p u s ,  au f  welche 
zur F raßzc i t  J a g d  gemacht werden m uss .  E ine andere E ikrankung,  die 
wahrscheinlich au f  einer E rn ä h ru n g s s tö ru n g  beruht, ist die von den 
F ranzosen  „ b r u n i s s u r e “ benannte  und  einem P ilz e  zugeschriebene Krank- 
beit der Rebenblätter ,  die ebenfalls zur Untersuchung gelangte. B eh rens  
konnte jedoch vor kurzem m i t  aller B estimm theit  Nachweisen, dass die 
Ursache kein P i l z  sei. E ine andere E insendung betraf  Nebenblätter,  welche 
eine auffallende R ö th u n g  zeigten. Diese w a r  jedoch nichts anderes  a ls  
H erbstfärbung. I h r  frühzeitiges (E nde  A u g u s t ! )  und  starkes Auftre ten  ist 
ebenfalls au f  eine E rnäh rungss tö rung ,  entweder große Trockenheit oder 
schlechte W urzc lb i ldung  zurückzuführen. E s  w a r  bei der E insendung  nicht 
angegeben worden, oh. sich die Erscheinung au f  den ganzen W einberg  oder 
n u r  einen kleinen, kreisförmigen Theil  desselben erstreckte-, in letzterem 
F a l le  konnte sic auch au f  einen Blitzschlag zurückzuführen sein. E in ige 
T ra u b en  zeigten au f  der einen S e i te  W undkorkbildung, weshalb die O b e r 
fläche dem W achs thum e des B cercninncrn  nicht folgen konnte und  infolge
dessen platzte. Diese S c h ä d ig u n g  ist d a ra u f  zurückzuführen, dass m a n  bei 
den Bekäm pfen des O i d i u m s  den Schwefel nicht, wie cs vorschriftsmäßig

sehr fein verthcilt, so dass er n u r  gleichsam a ls  ein Hauch auf 
B lä t te rn  und  Beeren erscheint, sondern, dass  m a n  dicke Häufchen davon 
au f  den g rünen  Rebcnthcilcn liegen lässt.  K o m m t  d a n n  stärkerer S o n n e n 
schein, so vertrocknen die obenauf liegenden Zellen und  gebe» zur W u n d -  
korkbildung A n lass .  D ie  Schäden ,  welche auf  diese Weise durch zu dickes 
Bestäuben m i t  Schwefelpulvcr verursacht w urden ,  haben m anchm al einen 
hohen G r a d  von A u sd eh n u n g  erreicht, so dass davor nicht ernstlich genug 
gew arn t  werden kan».

B o n  anderen beschädigten P f la n z e n  kamen noch B i r n z w e i g c  zur 
Untersuchung, deren R inde  u m  die Knospen herum  verdorrt  w ar,  ivas 
au f  Frostschaden zurückzuführen ist-, ferner A p f e l  b l  ä t t c r  von der 
Wcißflcckigkcit befallen, die einen P i l z .  S p h a e r e l l a  s e n t i n a  a l s  Ursache 
h a t  und  schließlich t a u b e  W e i z c n ä h r c n ,  die i» sehr großer Z ah l  
au f  einem Felde zu finden w aren  und  d a s  Ernteergebnis  stark herunter- 
drückten. D ie  Ursache w a r  ein kleiner Blascnsuß, P h l o e o t h r i p s  f r u m e n t a r i a ,  
dessen Larven sich schon im  S p ä t s o m m e r  in  die S to p p e ln  verkriechen und  
dort  überwintern .  W il l  m a n  der A u sd e h n u n g  dieses S c h ä d l in g s  nicht B o r -  
schub leisten, so ist au f  dem  befallenen Felde und  dessen nächster N ähe  im  
kommenden J a h r e  weder W eizen noch R oggen  anzubauen .

I n  allen F ä l le n  j u u r b c  den Einsendern d a s  bewährteste V erfahre» ,  
u m  den vorliegenden S chäd ling  zu bekämpfen, in  erschöpfender und  nicht 
misszuvcrstehendcr Weise angegeben.

Kranke W eine.
5 von diesen zeigten die Erscheinung des b raunen  B ruches,  konnten 

aber durch entsprechende G egenm it te l ,  starken Einschlag oder die Zugabe 
von saurem schwcfligsaurcm N a t r o n  sämmtlich gerettet werden -, eine P r o b e
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w a r  schleimig, klärte sich aber willig au f  Zusatz tum spanischer Erde, 
während andere S ch ö n u n g sm it te l  versagten. B e i  2 P r o b e n  „blieb die 
S ch ö n u n g  stecken" wegen G erbsäu rcm angc l  der W eine .  Setzte m a n  ihnen 
1 5  G r a m m  reinster G erbsäure  auf  den Hektoliter zu, so fiel die u rsp rü n g 
lich zugegebcnc G ela tine  in großen Flocken a u s  und klärte die W eine sehr 
schön. 2 Schilcherproben trotzten jedem Klärvcrsuchc, waren auch schon zu 
schal, u m  filtriert zu werden. S i c  konnten durch U m g äh ren  jedoch in der 
gewünschten Klarheit  und  Frische erhalten werden.

N a h r u n g s m i t t e l .
A ußer 2 Weizenmehlen, welche sich a ls  nicht backfähig erwiesen, 

obwohl sic rein und frisch waren, weshalb  der G r u n d  in  der V erw en d u n g  
einer ungeeigneten Weizensortc gesucht werden m u ss ,  gelangten noch 2 Buch- 
Weizenmehle zur Untersuchung, von denen 1 au s  R eism chl ,  M a i s m e h l
u. s. W. bestand, das  andere aber m i t  Weizenmehl verfälscht w ar.  E in  
eingesandtcS M a i s m e h l  zeigte sich a l s  stark von S ch im m elp i lzfüden  durch
zogen und  w a r  verdorben, ebenso ein Schweineschmalz, bei dem sich nach 
einigem S te h e n  a n  feuchter Luft  eine so starke W ucherung dickwandiger 
M ycelsädcn im  I n n e r n  entwickelte, dass  die ursprünglich rein weiße 
F a rb e  des F e t te s  in D u nke lg rau  umschlug. Durch Umschmelzen des noch 
weißen Theiles  verschwand die Erscheinung vollständig.

D ie  von einer C ham p ig n o n cu l tu r  stammenden P i lz e  w aren  nicht die 
gewünschten Edelpilze, sonder» der eiförmige T in t l in g  ( C o p r i n u s  o v a t u s  
S c h a e f f ) .

E in  verdächtiger Speiseessig w a r  frei von schädlichen B e im en g u n g en .

Technische U n te r s u c h u n g e n .
Dieselben u m fass ten  ein sehr ausgedehntes  Gebiet,  es w aren  un ter  

ande ren :
1 2  P r ü f u n g e n  von Schwefelstaubmustern au f  Reinheit  und  Feinhei t .  

E r s t e «  w a r  durchgehends zufriedenstellend und  betrug im  M i t te l  9 9 ' 5  von 
H under t .  D ie  Feinheit  zeigte jedoch außerordentliche S chw ankungen  in n e r 
halb der Grenzen von 5 2  bis 8 1 "  Chaucel. D a s  vom  Landes-Äusschussc 
zur B ekäm pfung des O i d i u m s  hinausgegcbcne Schwcfclpulvcr zeigte 
6 3  bis 6 5 ,  7 2 ,  7 0  bis 7 2  und  7 3 "  Chaucel. S o n s t  gelangten noch 
2 Kaffeesurrogate, die a u s  re inem  Feigenkaffee bestanden, 2 Steinkohlen 
bezüglich ihres Heizwertes, 2  Wachskerzen a u s  re inem B ienenwachs,  2 
S e i fen  fü r  die B ekäm pfung  der B l u t l a u s ,  mehrere Kupfcrvitriollösungcn, 
2 Abwässer a u s  einer Holzmöbelfabrik u. dgl. zur  Untersuchung. Besonderes 
Interesse bot ein in den hiesigen B r u n n e n  m anchm al  verkommender blinder 
F lohkrebs ( G a m m a r u s  p u t a n c u s )  ein S a f r a n ,  welcher durch T h o n  beschwert 
w a r ,  fehlerhafte B ra n tw e in e  und  schließlich B lä t te r ,  bei welchen der V e r 
such gemacht w orden  w ar ,  den falschen und  den echten M c h l th a u  m i t  
einer Flüssigkeit zu bekämpfen, indem  m a n  den Schwefel in  die K upfer
kalkmischung innig  cinrührte. I m  Gegensätze zu den b e s t ä u b t e n  
B lä t te rn ,  a u f  denen der Schwefel gleichmäßig a ls  feiner S t a u b  aufliegt, 
zeigen die b e s p  r  itz t c n B lä t te r  ihn in  kleinen vereinzelten Häufchen. D a  
n u n  ein großer Theil der W irk u n g  des S chw cfc lpulvers  gegen das
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O id iu m  cin rein mechanischer ist, wird der Schutz des N ebenblattes  u m  
so größer sein, je m ehr die B ed ingung  für  sie, das  ist eine möglichst 
gleichmäßige V crthe ilung  erfüllt wird. Alle angcstclltcn Versuche, soweit 
sic zu r  K e n n tn is  gelangt sind, haben auch ergaben, dass die B ekäm pfung  
m i t  einer schwcfclhältigcn Kupferkalkmischung sie wohl gegen die crono- 
s p o r a  bew ahrt  hat ,  gegen d a s  O id iu m  jedoch nicht empfohlen werden kann.

D ie  V e rm it t lu n g  des Kunstdüngerbczugcs au f  genossenschaftlichem 
W ege seitens der A nsta l t  betrug im  Berichtsjahre 1 9 1 2  M ctcrcentncr ,  
wovon ein großer Theil a n  kleinere L andw ir te  zur A u sg ab e  gelangte.

D ie  A nstalt  hat  ferner im A ufträge  des Landes-Ausschusses zur 
B ek äm p fu n g  des O i d i u m s  a n  die L andw ir te  S tc ic rm a rk s  fein gemahlenen 
Schwefel, dessen G ü te  vorher durch eine Untersuchung erwiesen wurde, 
zum  Selbstkostenpreise von 8 fl. fü r  1 0 0  K i lo g ram m  zur Abgabe gebracht, 
und zw ar  in der M e n g e  von  3 7 . 5 0 0  K ilogram m .

Trotz dieser Unterstützung, welche die wcinbautreibcnde Bevölkerung 
in den S t a n d  setzte, sich au f  billigste und zuverlässigste Weise in den 
Besitz des ausgezeichneten B e k ä m p fu n g sm it te ls  gegen einen furchtbaren 
F e ind  zu setzen, haben doch ganze große Wcinbaubczirke diese B ekäm pfung  
unterlassen und  d a m i t  den größten Theil ihrer E rn te  für  dies J a h r  dem 
U ntergänge  prcisgcgcben. Nachdem die großen S ch äd e n  einer solchen Unter- 
lassung einerseits und  der W e r t  der rechtzeitigen und  richtig durchgeführtcn 
B estäubung  allgemein bekannt geworden sind, w ird  sich voraussichtlich im 
kommenden J a h r e  ein w e itaus  erhöhter B ed a r f  a n  Schwefelstaub Heraus
stellen, w ofür  alles Zweckdienliche vorgekchrt sein wird.

Versuche wurden  angestellt über die verschiedenen B c k äm p fu n g sa r tcn  
der B l u t l a u s  und  über die V e rg ä h ru n g  von T raubenm os t  m i t  Hilfe rein- 
gezüchteter Hefen, letztere im  Vereine m i t  der D irection  der hiesigen 
Landes-Obst- und  Wcinbauschulc. D ie  Veröffentlichung der gewonnenen 
Ergebnisse w ird  seinerzeit erfolgen.

I m  J ä n n e r  erschien eine Veröffentlichung des D irc c to rs  „U ber einige 
Krankheiten des W eines  und  deren H e ilung"  in F o r m  einer Flugschrift  
und  a n fan g s  J u n i  ein kleiner Aufsatz zur B ekäm pfung  des O id iu m s  in 
den T ngesb lä t te rn .

A m  14 .  M a i  hielt er einen V o r t r a g  in G am litz  über „W iesen- 
d ü n g u n g  und Wicsenpflcge".

D e n  S chü le rn  der Landes-Obst- und  W einbauschule w ird  von diesem 
S chu ljahre  an  der Unterricht in  allgemeiner Chemie, Weinchcmie, sowie 
über B a u  u n d  Leben der P f lan ze n  vom  D irec tor  der Versuchsstation 
crthcilt.

Auch wirkte er dieses J a h r  wie bisher einigemalc a ls  gerichtlicher 
Sachverständiger.
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S ta tu t für die landwirtschaftlich-chemische L andes- 
Versuchsstation in M arburg a. d. D rau.

§ 1. D ie  Versuchsstation führ t  den T i t e l : „Landwirtschaftlich-chemische 
Landesversuchsstation in  M a r b u r g  n. d. D r a u . "

D ie  A ufgaben der Versuchsstation gliedern sich in folgende R ic h tu n g e n :
F ö rd e ru n g  der Landwirtschaft in  S te ie rm a rk  m i t  besonderer Berück

sichtigung des Obst- und  W e in b a u e s  mittelst  D urc h fü h ru n g  streng wissen- 
schaftlicher F o rsch u n g e n ; d an n  Untersuchungen und  P r ü f u n g e n  (Analysen),  
welche m i t  der P r a x i s  der Landwirtschaft  im  allgemeinen und  spcciell 
m i t  dem Obst- und  W ein b a u c  in  unm it te lb a rem  Z u sam m en h ä n g e  stehen, 
sowie aller in dieser Richtung vvrkvmmcndcn K rankhe i ten ; insbesondere 
Untersuchung und  Controle der verschiedenen D ünge- und F u t te rm it te l ,  
B o d e n a r te n  und  S ä m e re ie n ,  sowie A u s fü h ru n g  von analytischen, physio
logischen und  mikroskopischen Untersuchungen aller A rt ,  insbesondere auch 
von  Lebens- und  G e n u ssm i t tc ln  im  A ufträge  des steiermärkischen Landes- 
Ausschusses, oder a u f  V e r lan g en  von B ehörden ,  Vereinen u n d  P r iv a te n -  
serncrs F ö rd e ru n g  der S a m c n z u c h t  und  des S a m c n h a n d c l s ,  Verbreitung  
der Ergebnisse ihrer Forschungen mittelst  W o r t  und  S ch ri f t ,  E rthc i lung  
von  R a th  und  B e leh rung  an  landwirtschaftliche Interessenten, dann  fach
liche I n f o rm a t io n e n  fü r  den steiermärkischen L andcs-A usschuss  und für 
andere B ehörden  nach den vom  steiermärkischen Landes-Ausschusse m i t  G e 
nehm igung des k. k. A ckerbau-M inis ter ium s zu gebenden allgemeinen Direktiven.

§ 2. D ie  Versuchsstation steht u n te r  der O ber le i tung  des L an d e s -  
Ausschusscs und wird dem Ackerbau-M inister ium  d a s  Recht c ingcräum t 
die Thätigkeit  dieser Versuchsstation zu überwachen.

M i t  der unm it te lba ren  L eitung  derselben ist der D irec to r  der V e r 
suchsstation betraut ,  welcher hiebei von den Assistenten unterstützt wird.

§ 3 .  D a s  P ersona le  der Versuchsstation besteht a u s  dem D irec tor  
und  seinen Assistenten.

D e r  D irec to r  ist ein L ande sbcam ter  und  ist derselbe a l s  solcher zu 
beeiden.

D ie  Pflichten und  Befugnisse des P ersona le s  der Versuchsstation 
werden durch besondere I n s t ru c t io n  fcstgcstellt,

§  4- D ie  S t a t i o n  ist berechtigt, über d a s  tatsächliche Ergcbniß der 
von ihr  vorgcnomm cncn Untersuchungen und P rü f u n g e n  (Analysen),  
welche m i t  der P r a x i s  der Landwirtschaft  und  der technischen V e rw er tung  
ihrer Rohprodukte  in  unm it te lb a rem  Z usam m enhä nge  stehen, Urkunden 
auszustcllcn. Diese Urkunden bedürfen zu ihrer Giltigkeit der F e r t ig u n g  
durch den D irec to r  der Versuchsstation und  der Beidrückung ' des 
S ta tionSsicgcls .

§ 5. D ie  G ebürcn  für  a n  der Versuchsstation ausgeführte  Arbeiten 
werden durch einen besonderen T a r i f  fcstgcstellt und  fliesten in die Versuchs- 
stationscassa.
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A llgem eine Bestimmungen und Tarif
für die

iliitrtfurijiiiißrii an der I a i à - c h r » i .F a à v - D e r s u c h o s t a t io i l  i» M a r b u r g  a . b . D r .

I. Allgemeine Bestimmungen.
1. Kostenfrei werden a u s g c fü h r t :

a) alle Arbeiten, die von steiermärkisch-landwirtschaftlichen Vereinen be
a n t r a g t  werden, wenn deren A u s fü h ru n g  im  allgemeinen lan d w ir t 
schaftlichen Interesse liegt. B ei M einungsunlerschiedcn steht die E n t 
scheidung dem -steiermärkischen Landes-Ausschussc zu ;

b )  alle Untersuchungen, die vom  hohen k. k. Ackerbau-M inisterium u n d  
den steiermärkischen Landcsansta l ten  amtlich gefordert w erden ;

c)  die B e a n tw o r tu n g  aller A nfragen ,  soweit sie ausführliche U n te r 
suchungen nicht e rfordern;

d )  die Untersuchung von Pflanzenkrankheiten.
U m  der A u sb re i tu n g  von Pflanzenkrankheiten  wirksam entgegen 

arbeiten zu können, sowie eine Übersicht über den S t a n d  derselben 
zu bekommen, richtet die Versuchsstation an  alle L andw ir te  die B i t te ,
durch häufiges und auSgicbigcs Einscndcn von erkrankten P f lanzen -
theilen ihre bezüglichen Bestrebungen bestens unterstützen zu wollen.
2. Alle übrigen Untersuchungen werden nach dem un ten  angegebenen 

T a r i f  a u s g c fü h r t ;  die M i t t e i l u n g  des Kostenbetrages erfolgt au f  dem über 
die Untersuchung ausgefertigtcn Zeugnisse. D ie  E insendung des B e t ra g e s  
ha t  innerha lb  des betreffenden H a lb jah res  zu e r fo lgen ; die a m  Schluffe 
desselben (3 0 .  J u n i  u n d  3 1 .  Decem ber) nicht berichtigten H on o ra re  werden 
durch Postvorschuss Ungezogen.

3. D ie  G cbüren  für  die a n  der Versuchsstation ausgcführtcn  U n te r 
suchungen fließen vollständig in die Cassa derselben. F ü r  Untersuchungen, 
welche im  nachstehenden T ar ife  nicht angeführt  sind, ist cs dem D irec to r  
der S t a t i o n  überlassen, eine mäßige G c b ü r  je nach dem U m fange  der 
Untersuchung zu bestimmen.

4 .  S ä m m tl ic h e  S e n d u n g e n  a n  die Versuchsstation müssen frankiert sein.
5 .  D ie  Kosten der Einsendung der zur Untersuchung bestimmten

Gegenstände hat  der Einsender zu tragen.
I n  dem  Begleitschreiben zu jeder S e n d u n g ,  welche in  entsprechender 

Verpackung und  in den im  T ar ife  angegebenen M e n g e n  zu erfolgen hat, 
ist anzugcbcn, in welcher A u sd eh n u n g  die Untersuchung geführt werden 
soll. I s t  die A ngabe  unterblieben, so erfolgt die Untersuchung au f  die 
wertbestimmcndcn Bestandtheilc.

6 .  D ie  E insendungen müssen m i t  der A ngabe  der Bezugsquellen, 
des P re ises  und  eventuell des a n  einzelnen Bcstandtheilcn gewährleisteten 
G ehal tes  sowie der gekauften M en g e  versehen sein.
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7 .  D ie  Untersuchungen erfolgen seitens der Versuchsstation thunlichst 
schnell und  in  der Reihenfolge der E insendung. E rfo rder t  die Analyse 
längere Zeit, so w ird  der Einsender dation benachrichtigt. A u f  besonderen 
W unsch kann vor dem endgiltigen Abschlüsse ein vorläufiger Bericht e r 
stattet werden, a u s  dem ein S ch luss  au f  d a s  E ndresu lta t  gezogen 
iverden kann.

8. Z u r  Untersuchung von S a m e n  sind cinzusenden:
mindestens 5 0  G r a m m  von G ra s s a m c n ,  S p ö rg e l ,  R a y s ,  K ohlar tcn  k . ;  
m indestens 1 0 0  G r a m m  von Buchweizen, Klecartcn, Sein, Nadelhölzer re ; 
m indestens 2 5 0  G r a m m  von Getreideartcn , Hülsenfrüchten, Runkel- und

Zuckerrüben;
ferner 2  Liter zur  B e s t im m u n g  des Hcktolitcr-Gcwichtcs von Getreide.

9 .  E ine  o rdn u n g sm äß ig e  P r ü f u n g  der Keimkraft erfordert a n  Z e i t :
a )  1 0  T ag e  bei Gctrcidcarten ,  Klee- und  Kohlarten, R a p s ,  Sein und

L eindo t te r ;
b )  1 4  T ag e  bei T im o thecg ras ,  R aygräscrn ,  Runkel- und  Zuckerrüben

M ö h r e n ;
c )  2 1  T age  bei G rä se rn ,  außer den un te r  b )  und  d )  g e n a n n te n ;
d )  2 8  T a g e  bei R ipsengräsern,  Nadelhölzern, Birke, Erle, Eiche, R o th 

und  Weißbuche.
1 0 .  F ü r  die Zusam m enstellung  von A nweisungen  fü r  S a m e n 

mischungen (für  Kleegrasschläge, Wechsel» und  D auerw icsen) ist die A n 
gabe über Bodcnbeschaffcnhcit, K lim a ,  Lage, V orfrucht k . nothwcndig.

1 1 .  D ie  landwirtschaftlich-chemische Landes-Versuchssta tion ist er
mächtigt, sogenannte S ackp lom bierungen  in den M a g a z in e n  jener S a m e n -  
Händler in und außerhalb M a r b u r g ,  welche ein Übereinkommen m i t  der 
S t a t i o n  abgeschlossen haben, gegen die bestimmte G e b ü r  vorzunehm en. B e i  
P lo m b ie ru n g e n  außerhalb  M a r b u r g  t r ä g t  die F i r m a  die Reisekosten und  
die D iä te n  des die P lo m b ie r u n g  vernehm enden B e a m te n  der l a n d w i r t 
schaftlich-chemischen Landes-Vcrsuchssta t ion.

1 2 .  D ie  P ro b e n  bleiben, soweit sic keiner V e rä n d e ru n g  unterliegen, 
ein halbes J a h r  un te r  Verschluss in der Versuchsstation au fbew ahrt  und  
haftet die Versuchsstation n u r  in B ezug a u f  den aufbcwahrten  Rest für 
die Richtigkeit der A n a ly se ;  allfällige B eans tandungen  bezüglich des E r 
gebnisses einer Untersuchung sind dcfihalb längstens innerha lb  dieser Zeit  
beim D irec to r  anzubringen.

1 3 .  D e r  Untersuchungsbefund, beziehungsweise d as  Z eugn is  w ird ,  
m i t  dem S ie g e l  der S t a t i o n  und  der Unterschrift des D irc c lo rs  versehen, 
n u r  in einem Stücke ausgefertig t  und  sofort »ach B eend igung  der U n te r 
suchung dem Einsender mitgetheilt .  Diese Zeugnisse werden von den 
k. k. B ehörden  a l s  öffentliche Urkunden allgemein angesehen und behandelt.

1 4 .  D a  die Versuchsstation n u r  ciugesandtc P ro b e n  untersucht, dürfen 
die Untersuchungs-Zeugnisse seitens der H ä n d le r  a ls  Atteste für  die V er-  
kaufsware nicht verwendet iverden.

1 5 .  E tw aige  Beschwerden über die Versuchsstation sind beim Landes-  
Ausschüsse e inzubringen.
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II. Vorschriften betreffend die Probenahm e.

Bezüglich ber P ro b en a h m e ,  ber einzufenbenben M enge  unb  ber A r t  
ber Verpackung ber Untcrsuchungsobjecte finb folgcnbc B es t im m ungen  genau 
c in zu h a l te n :

1. D ie  P ro b e n a h m e  hat stets so zu erfolgen, boss  b a s  eingesenbcte 
M u s te r  ta tsächlich ben Durchschnitt bet zu untersuchenden W a re  barstellt.

2 .  D ie  E insendung von O b s t -  und  T r a u b e n  w e i n e n ,  bczw. 
W a s s e r ,  hat stets in vollkommen gereinigten, vollgcfülltcn und m i t  guten, 
reinen Korken verschlossenen Flaschen zu geschehen. S ch o n  gebrauchte Äorfc 
dürfen nicht verwendet werden, d a s  Umwickeln ber Korke m i t  Leinwand, 
P a p i e r  u .  dgl. ist unstat thaft .

3 .  B e i  F u t t e r -  unb  D ü n g e m i t t e l n  sind mittelst eines ge
eigneten P robez iehers ,  welcher in der Längsr ich tung  ber liegenden Säcke 
e inzuführen ist, mittelst eines Löffels ober einer kleinen S chaufe l  a u s  
1 5  P ro ce n t  ber Säcke, mindestens aber a u s  5 Säcken (bei weniger a ls  
5 Säcken a u s  jedem Sack) P ro b e n  zu ziehen, und  zw ar  a u s  verschiedenen 
Schichten derselben, nicht lediglich a u s  ber M i t t e  ober von ben S e i te n .

Diese P ro b e n  müssen a u f  einer reinen U nter lage  gut gemischt und 
a u s  dieser M ischung d an n  a b e rm a ls  ein gu tes  Durchschnittsmuster ge
n o m m en  werden, welches m a n  in zwei H ä lf ten  thcilt,  jede in ein G l a s 
gefäß füllt, verkorkt und  versiegelt, davon die eine an  die Versuchsstation 
einschickt, w ährend  die andere fü r  eine allfälligc Schicdsana lysc  vom  E i n 
sender zurückbchnlten w ird .

V o n  F u t te rm i t te ln ,  welche in Kuchenform in  den H andel  kommen, 
werden a u s  jedem 1 0 .  b is  1 2 .  Kuchen a u s  der M i t t e  und  von den 
S e i t e n  kleine Stücke hcrnusgcbrochen und a u s  diesen d a n n  d a s  D u rc h 
schnittsmuster en tnom m en.

4 .  D ie  A u fn a h m e  der B o d e n p r o b e n  geschieht je nach der G röße  
der Fläche (eine möglichst gleichartige Bodenbcschaffenhcit vorausgesetzt) a n  
3 ,  5, 9 ,  12  oder m ehr  verschiedenen, in gleicher E n t fe rn u n g  v o n e in a n d e r  
gelegenen S te l le n .  D ie  P ro b e n  werden durch senkrechten, gleich tiefen A b 
stich bis zur P f lu g - ,  beziehungsweise B carbei tungs tie fe  genom m en. Diese 
E inzcluproben werde» sorgfältig  gemischt und  von der M ischung eine ge
eignete M enge  zur Untersuchung eingesendet.

5 .  D ie  P ro b e n a h m e  kleiner rundlicher S a m e n  erfolgt a m  besten 
mittelst des Kleeprobenstechers. Liegt eine größere A nzah l  von Säcken oder 
Fässern  vor, so ist ein Theil der W a r e  auszuleercn, zu mischen, und  a u s  
dem gut durchgcarbcitetcn H aufen  sind an  verschiedenen S te l le n  kleine 
M e n g e n  zu entnehmen, oder cs sind a u s  jedem einzelnen Sacke ( a u s  der 
M i t te ,  dem oberen und unteren Thcile des Sackes)  kleine P ro b e n  zu ziehen.

6. D ie  Versendung  der P r o b e n  h a t  in  der Regel in  g u t  gereinigten, 
trockenen und  m it  frischen Korkstöpseln verschlossenen G lasge fäßen  zu ge
schehen ; für  trockene Körper sind auch Blcchkapseln wohl zu verwenden.
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III. T a r i f .

Nr. Un t e r s u c h u n g  v o n
©in-

zuscnd en de
M e n n e

Gebttr

K r o n e n

1

A. Obst» frisch und conservicrt.
Bestimmung des Gehaltes der im Safte gelösten Bestand- 

theile, also des specifischen Gewichtes, des Extract-, Zucker
und Säuregehaltes.................................................................... 2  k g 3

! 2

11. O bstm ost und anderen Frnchtsäften.
Die Gebürcn für diese Untersuchung entsprechen denen 

unter A  angeführten...............................................................

C. Obst- und T ran bcnw ein .
Bestimmung des specifischen Gewichtes, des Säure-, Alko

hol- und E x tra ctg eh a ltes......................................................

1 L  

1 L 3

3

Diese Untersuchung genügt für Identitäts-Bestim
mungen beim Kaufe und Verkaufe eines Weines nach 
Mustern.

Gewöhnliche Analyse: specifischcs Gewicht, Bestimmung des 
Gehaltes an Alkohol, Gesammtsäure, flüchtiger Säure, 
Extract, Asche, sowie Prüfung auf Theerfarbstosfe und 
Salpetersäure.............................................................................. 1 L 6

4

Diese Bestimmungen genügen meist zur Beurthci- 
lung über die Naturreinheit eines Weines.

Bestimmung des Glyccringehaltcs............................................ 4
5 Vollständige Weinanalyse: Bestimmung von specisischem 

Gewicht, Extract, Weingeist, Glycerin, Zucker, freier und 
flüchtiger Säure, Weinstein und freier Weinsäure, Kali, 
Snlicylsäurc, Schwefelsäure, Gerbstoff, Stickstoff, Asche, 
Phosphorsäure, Saccharin, Polarisation und fremden 
Farbstoffen u. s. w..................................................................... 2 L 20— 30

6

7

Die Untersuchung verdorbener Weine auf ihre Krank
heitsursache erfolgt, falls sie keine zeitraubenden Versuche 
nöthig macht, in der Regel kostenfrei. Die Gcbüren, 
welche die Landes-Versuchsstation Marburg als Unter- 
suchungsstclle für Kunst- und Halbweinc nach dem Ge
setze zu beziehen hat, sind nach dem Tarife der k. k. Ver
suchsstation in Klosterneuburg zu berechnen.

1). Rückständen der W ein - und O bstw ein- 
B ere itu n g .

Brennwert (Bestimmung des Alkohol- und Zuckergehaltes) 
von Trestern und G eläger...................................................... 2  k g 4

8 Bestimmung des WcinstcingehalteS in denselben . . . . 1 k g 6
9 Bestimmung des Weinsteingehaltes in Rvhweinstein . . '/< kg C>

10

E. Krankheiten der O bstbau»,e und anderer 
E u ltn rp flan zen .

Einfache mikroskopische Prüfungen, die Untersuchung 
erkrankter Pflanzen und die Bestimmung der auf den
selben verkommenden Schädlinge, endlich die Bestim
mungen von Obstsorten werden für Landwirte kostenfrei 
ausgesllhrt.
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Nr. U n t e r s u c h u n g  vo n
Ein-

zulendende
Menge

Gebür

Krone»

11

12

F . B ier .
fliir die Bcstiininung einzelner Bestandtheilc im 

Biere gelten die für Wein angeführten Gebllren.

G. B ran n tw ein  und Liqueuren.
Bestimmung des A lkoholgehaltes........................................... >/, L 2

1 13 Bestimmung des Zuckergehaltes................................................. '/» L 2
14 Bestimmung des Gehaltes an F u s e lö l .................................. V* L 4

15

H. M ilch  und M olkereiproducten.
Untersuchung der Milch auf Wasscrzusatz (Bestimmung des 

spieifischen Gewichtes und Fettgehaltes)............................. 1 L 4

! 16!

Erfolgt die Untersuchung des Fettgehaltes nach einer 
der Schndlmcthoden (Gerber), so ermäßigt sich die Ge- 
bür auf die Hälfte.

Vollständige Analyse von Milch, Butter oder Schmalz . 1 L 16
17 Untersuchung der Butter auf E ch th e it .................................. 100 g 6

18!

I .  S o n stig e»  N a h ru n gsm itte ln  und Getränken.
U n t e r s u c h u n g  v o n  Ess i g .

Bestimmung der Gesammtsäure................................................. 'A L 1

i 19:
Bestimmung des Gehaltes von Alkohol, Trockcnrückstand, 

flüchtigen Säuren, Prüfung auf Mincralsäuren und 
Farbstosszusätzc......................................................................... 8

; so P r ü f  u itg v o n  K o n s e r v e n  un d  F r u c h t s ä f t e n  
auf einen Gehalt an schweren Metallen (Kupfer, Zink, 

Blei, Zinn e c . ) ......................................................................... 1 kg 4

i' Un t e r s u c h u n g  v o n  H o n i g  und  Wac hs  
aus seine R einheit......................................................................... y» kg 6

j 22 1 P r ü f » n g  v o n  M e h l ,  K l e i e ,  S t ä r k e ,  B r o t  
aus fremde Beimischungen (mikroskopische Prüfung), Be

stimmung des Aschengehaltes und etwaiger mineralischer 
B eim en g u n g en ......................................................................... kg 6— 10

23 Un t e r s u c h u n g  v o n  F e t t e n  u n d  Ö l e n  
auf Verfälschungen......................................................................... Vt kg 4 — 14

24

i25

Für die P r ü f u n g  von s o ns t i g e n  N a h r u n g s 
und G e n u s s m i t t e l n  (Kaffee, Kaffeesurrogate, Cacao, 
Gewürze, Flcischwarcn rc.) wird eine dem Umfange der 
Untersuchung entsprechende Gcbür berechnet.

P r ü f u n g  v o n  Hefe .
Untersuchung der Hcsc auf Verunreinigung durch Bakterien 

und wilde H e f e ........................................................................ 10 g 2
26 i Bestimmung der G ä h r k r a ft ..................................................... 10 g 2

27

K. W asser.
Prüfung auf Eignung als Kcssclspeisewasscr. . . .  - . 1 L 4
Bestimmung von Ammoniak, salpetriger Säure, Salpeter

säure, Schwefelwasserstoff (qualitativ), von Chlor, Schwe
felsäure, Abdampsrückstand, organischer Substanz und 
Kalk (quantitativ), sowie mikroskopische Pr üf ung . . . ! 2 L 10

28 Vollständige Analyse von Gebrauchswässern........................ 3— 6 L 16— 40

4
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Nr. U n t e r s u c h u n g  v o n
Ei».

zuiendcnde
Menge

Gcbür

Kronen

29
L . B o d e n a r te n .

Schlemmanalyse, Bestimmung des Glühverlustes, des Stick
stoffes, der in Salzsäure löslichen Menge von tkali, 
Kalk- und Phosphorsäure..................................................... 4 kg 12

30 Bestimmung einzelner Bestandtheile....................................... 4 j

31

Für steirische Landwirte erfolgt die Bestimmung des 
Kalkgehaltes der Böden kos t enl os ,

M. D ü n g e m itte ln .
Für die Ermittlung jedes einzelne» wertdestimmenden Be- 

standthciles, also für die Bestimmung der Phosphor
säure, des Stickstoffes, Kalkes, Kali re, j e .................... 100 g 4

i 32
N. F u tte r m itte ln .

Vollständige Analyse (Bestimmung des Wassers, Proteins, 
Fettes, der stickstofffreie» Extractstossc, Holzfaser, Asche, 
und Reinheit)............................................................................. 300 g 16

33 Bestimmung jedes einzelnen B estand theiles........................ 100 g 4

34
<>. S ä m e r e ie n .

Bestimmung der Echtheit der Gattung und Art des S aat
gutes, soweit dies möglich..................................................... 1 50

35 Bestimmung der Herkunft, soweit dies möglich ist . . . . 1 5 0
36 Bestimmung der Reinheit nach Gcwichts-Proccnten, 

ohne besondere Aufzählung der fremden Bestandtheile: 
a) bei kleinen Samen (bis zur Leinsamengröße) und 

bei G rä sern .................................................................... 2
b) bei größeren Samen (über Leinsamengröße) • . . l 50

37 Bestimmung des Kleeseide-GehalteS im Rothklee . . . . I 50
88 Bestimmung des Kleeseide-Gehaltes im Weiß- und schwe

dischen K l e e ............................................................................. 2
39 Bestimmung der F lachsseide..................................................... 1-50
40 Bestimmung der K e im k r a ft................... ................................. 2
41 Bestimmung des absoluten Gewichtes eines Kornes (An

zahl der Körner im K ilo g r a m m )....................................... 1
42 Bestimmung des Hektolitergcwichtes....................................... 1
43 Bestimmung des Wassergehaltes der P r o b e ........................ 2
44 Eine vollständige Untersuchung (Echtheit, Reinheit, 

Kleeseide-Gehalt, Keimfähigkeit): 
a) bei kleinen S a m e n .......................................................... 4
b) bei großen Sam e» ..................................................... 3

45 Vollständige Zuckerrübensamen - Untersuchung auf Wasser
gehalt, Keimfähigkeit, Reinheit und Zahl der Keime in 
einem K ilogram m ................................................................... 4

46 Für die Plombierung eines Sackes wird der Betrag von 
20 Heller eingehoben. Außerdem ist die Gcbür für die 
Bestimmung der Kleescidc zu entrichten: 
für 1 bis 10 Säcke 1 Kleeseide-Bestimmung,
» 11 „ 20 „ 2 Kleeseide-Bestimmungen,
„ 21 „ 30 „ 3 Kleeseide-Bestimmungen :c. :t.

Eine 50percentige Ermäßigung vom Tarife genießen 
die Untersuchungen der durch die landwirtschaftlichen 
Filialen, Vereine oder Genossenschaften für den Bedarf 
ihrer Mitglieder gemeinschaftlich bezogenen Sämereien.

D e r  steiermärkische Lande S-Ausschllss.
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