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I. Schulnachrichten über baé Jahr 
1914|15.

(D as P rogram m  und die Aufnahmsbedingungen der Anstalt 
werden den Interessenten auf Wunsch kostenfrei zugesendet.)

1. Veränderungen im Lehrkörper.

D e r O bstgärtner F ra n z  A  p l e n c m ußte M i t te  J ä n n e r  a ls  
Landsturm ,na,m  einrücken. Dessen S te lle  blieb unbesetzt.

2. D as Schuljahr.

D a s  43. S ch u ljah r w urde der Kriegsereignisse wegen erst am
1. Oktober 1914, u. zw. nur der II. und III. Ja h rg a n g  m it zusammen 
28 S chülern  begonnen. D e r  I. J a h rg a n g  blieb zufolge eines B e 
schlusses des Landes-Ausschusscs «„eröffnet. D ie  mehrfach s ta tt
gehabten M uste rungen  brachten es m it sich, dast im Laufe des S ch u l
jahres 21 S chüler einrücken m ußten, 4  S chü ler tra ten  freiw illig au s , 
teilweise w eil sie zu jbaufc unentbehrlich w u rd e n ; cs verblieben daher 
bis zum Schlüsse nu r 3 S chüler. A u s  diesem G runde w urde das 
S chu ljah r am  3. J u l i  vorzeitig geschloffen.

B o n  den 28 Schülern w aren  25 au s S teierm ark , 1 au s  K roatien  
und 2 au s I s tr ie n  gebürtig.

D e r  N a tio n a litä t nach w aren  9 Deutsche, 17 S lovencu , 
1 K roate  und 1 I ta lie n e r.

19 S chüler w aren  S ö h n e  von Land- und F o rs tw irten , 9 solche 
anderer B e ru fss tän d e .

A u f  Kosten des Landes besuchten die A n sta lt 10 S chüler, 
davon w aren  2 deutscher und 8 slovenischer N a tio n a li tä t .



A ußerdem  genossen 8 S chüler nachstehende F re ip lä h e :
3 der steiermärkischen Sparkasse,
1 der Adlerskron'schen S tif tu n g ,
3 der Bezirke R a n n  (2) und P e t ta u ,
1 des V ere ines Südm ark.
9 S chüler w aren Zahlzöglinge,
1 S chüler w a r Externist.
A llen  B ehö rden  lind K örperschaften sei fü r dieses große E n t 

gegenkommen, welches vielen jungen Leuten ihre A u sb ildung  erleich
terte, der beste D ank der A n sta lt ausgesprochen.

V e r z e i c h n i s  d e r  S  ch ü l e r.

3.  Z a h r g a n g .
1. B a u m a n n  F riedrich  au s K indberg im M ü rz ta le .
2. L aubenw alle r Jo h a n n  au s  M iesenbach, B ezirk  B irkfeld .
3. ZaiV-ič Jo h a n n  au s  M ö stin , B ezirk  S t .  M a re in  b. E rl.
4. Ian/.ek Jo h a n n  au s N eg a u u  bei N oh itsch -S auerb run» .
5. K aiser E ngelbert au s  P ickerudorf bei M a rb u rg .
6. K asjak  Jo h a n n  au s S t .  Lorenzen ob M a rb u rg .
7. Kassegger O sw ald  au s L a l l  bei A dm ont.
8. K niebeis F ra n z  a u s  M a r ia -T ro s t  bei G raz.
9. Kovcck'w A n d reas  au s  W ise ll bei R a n n .

10. K ovakiö J o s e f  au s  V in ica  bei F ried au .
11. P odgo re leh  G o ttfried  au s  A llerheiligen bei F ried au .
12. S to p a r  C hristian a u s  P o la .
13. S tu h e h  Jo h a n n  au s  W ollachnehen bei S t .  G eorgen a. S t .
14. 8uler Jo h a n n  au s  Schupeleuh bei R a n n .
15. B alenko Jo sef, S au ritsch  bei P e t ta u .
16. /w lgar R u d o lf  au s  Eilli.

2. Z a h r g a n  g.
17. Bakschitsch K am illo au s P o u ig l  a. d. S ü d b ah n .
18. B arto^ek  F ra n z  au s  M a rb u rg .
19. Cverlin  F ra n z  au s  S üß eu b erg  bei S t .  M a re in  b. E rl.
20. Dolinschek Jo h a n n  au s S t .  E gydi bei W ö llan .
21. Gollesch A n to n  au s  G ratko rn  bei G raz.
22. G ornjak  V inzenz au s W indisch-Feistritz.
23. Lorber A lo is  au s  S t .  P e t e r  bei M a rb u rg .
24. M ejovSek B enedik t au s Kötsch bei M a rb u rg .
25. P e te rn e l R o b e r t  au s P o la .
26. S v e te l V ik to r au s G aberje  bei Eilli.
27. V o jvoda  Jo h a n n  au s  63 o Udo iss bei P e t ta u .
28. B o llm ayer Z ohann au s  Zellnitz a. d. D ra u .
D e r  t h e o r e t i s c h e  U n t e r r i c h t  w urde im S in n e  des Lehr

p lanes erteilt und zw ar le h r te :
D irektor Z w e i f l e r  W e in b au , K ellcrw irtschaft, einen T eil 

der O bstverw ertung (Obst- und B eerenw einbereitung, B ra n n tw e in -
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und Essigerzeugung a u s  Obst), allgemeine unb spezielle T ierzucht, 
speziellen P flanzenba ll und B etriebsleh re .

Fachlehrer B r u d e r s  unterrichtete in Obstbauinzucht, Obstbainn- 
pflege, F o rm obstbau , Obstsortenkunde, O bstverw ertung, G em üsebau 
uild Ackerbaulehre.

Bürgerschuldircktor P h i l i p p e !  gab U nterricht in Schreiben, 
Zeichnen, G eom etrie unb Feldineffen sowie in G eschäftsaufsähen.

B ürgerschullehrer L e b i n e g lehrte P hysik , B a u  unb Leben 
der P fla n zen , B ienenzucht, B uch füh rung , deutsche S prache, Rechnen 
und Schreiben.

R e lig ionsleh rer P e t e l i n š e k  gab den R elig ionsun terrich t.
G esanglehrer S  t  e b i ch erteilte im 1. Sem ester den G esang

unterricht, im 2. Sem ester entfiel derselbe, weil die Schülerzahl zu 
gering lvar.

D r . Z  a ch a r.i a d e s  unterrichtete allgemeine Chemie und 
W einchem ie.

D a  die Landlvirtschaftslehrerstelle au f  die D a u e r  des K rieges 
unbesetzt bleibt, mürbe der betreffende Lehrstoff, wie ersichtlich, un ter 
den übrigen Lehrkräften aufgeteilt.

S chon  zu A n fan g  A p ril w urde das H auptgebäude, in welchem 
die U n terrich ts ' unb Lehrm ittelräum e, das In te rn a t  m it allem Z u 
behör sowie die A m tsräu m e der A nsta lt untergebracht sind, a ls 
k. u. k. N o t-R eservesp ita l in A nspruch genommen. Infolgedessen 
w urden fü r den Schulbetrieb die R ä u m e  sehr eingeschränkt, so basi 
die U nterrichtserteilung in der B ücherei und im Lehrerzimmer unter 
recht schwierigen V erhältnissen stattsinden mußte. D ie  vorhandenen 
S chü ler w urden in einigen verfügbaren R ä u m e n  des W irtsch a fts 
gebäudes und im D irektorsw ohngebäude untergebracht, in welch 
letzterem auch die V erpflegung derselben vorgenommen wurde.

D ie  p r a k t i s c h e n  U n t e r w e i s u n g e n  w urden un ter A u f 
sicht der H erren  D irektor Z w e i f l e r  und Fachlehrer B r ü d e r  s ,
die gleichzeitig ihre ihnen zugewiesenen B etriebszw eige leiteten, durch 
R e b m a n n  und Kellermeister D  o m e i n ko,  G em üsegärtner U r b a n e  k, 
b is  M it te  J ä n n e r  durch O bstgärtner A  p l e n c und in V ertre tu n g  
des W irtschaftsau fsehers F a s c h  a l l e g g  durch A ush ilfsau fseher
W  e i ch h a r t  erteilt.

C s  absolvierten die A nsta lt 14 S chüler. D iejenigen S chüler
deö dritten Ja h rg a n g e s , welche die A nsta lt infolge ihrer E inberu fung  
zum Landsturmdienste vorzeitig verlassen musiteli, erhielten m it A u s 
nahm e von zweien, welche bald nach B e g in n  des Schu ljah res aus- 
tra ten , zufolge Beschlusses des hohen Landes-Ausschusses ebenfalls 
Abgangszeugnisse.

Ausf l üge
sind angesichts der herrschenden Z eitlage nicht unternom m en worden.

3. Fachkurse.
A ußer durch den schulmäßigen Unterricht w urde in zahlreichen 

Fachkursen B e leh ru n g  in die landwirtschaftlichen Kreise getragen.
1*
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3 nt S chu ljah re  w urden durch den D irek tor, F ach leh rer B r ü d e r  s  
und I n g .  E z a c k  m it Unterstützung durch die D em onstra to ren  nach
stehende Lehrgänge a b g e h a lte n :

V o m  14. b is 18. S ep tem b er 1914 der O bst- und G em üsever
w ertungsku rs m it 36  T eilnehm ern .

V o m  18. bis 23. J ä n n e r  1915 der W ein behand lungsku rs m it 
9 T eilnehm ern .

V o m  1. b is 13. M ä r z  der F rü h ja h rsk u rs  fü r  W in ze r  m it 
8 T eilnehm ern .

V o m  15. b is einschließlich 17. M ä r z  der 1. K riegs-G em üsebau- 
kurs m it 45 T eilnehm ern .

V o m  22. b is einschließlich 23. M ä rz  der 2. K riegs-G em üsebau- 
kurs m it 35 T eilnehm ern .

V o m  26. b is einschließlich 28. J u l i  der I. O bst- und G em üse
verw ertungskurs m it 37 T eilnehm ern .

V o m  2. b is  einschließlich 4. A ugust der 2. Obst- und Gentiise- 
verw ertungskurs m it 31 T eilnehm ern .

D ie  A b h a ltu n g  des dreigliedrigen B a u m w ä r t e r k u r s e S ,  
des F rü h ja h rsk u rses  fü r  W e in -  und O bstbau  sowie des V ie h h a ltu n g s 
und F u tte rbauku rses entfiel m it Rücksicht a u f  die K riegslage.

D urch  den A n s ta ltsa rz t w urde ein S a m a r i t e r k u r s  a b 
gehalten. D e r  k. k. O berbezirkstierarzt K  ö n i g gab in einem besonderen 
Lehrgänge den S chü lern  tierärztlichen U nterricht, der nach dessen E r 
krankung durch V eterinärinspek tor F i s c h e r  beendet w urde.

D ie  übliche Schulschlußfeier w urde zu E n d e  dieses S ch u ljah res  
nicht abgehalten, w eil die bei den M u ste ru n g en  verbliebenen S c h ü le r  
verschiedentlich einberufen w urden und ferner, weil durch die V e r 
w endung des .H auptgebäudes fü r  M ilitärzw ecke fü r  eine derartige  
V eran sta ltu n g  kein geeigneter R a u m  vorhanden w ar.

4. Besuche.
A uch die Z ah l der B esucher der A n s ta lt und ihrer A n lag en  

w urde durch die K riegslage  beeinflußt, die Z ah l der B esucher w a r  
gegenüber anderen J a h re n  geringer. E s  beehrten d ieselbe:

W ir tsc h a f ts ra t S t ö g e r  au s  S a ra je w o ;  m ehrere rekonvaleszente 
O ffiziere a u s  G raz  ; königl. R a t  V ik to r K o s i n s k y  au s  B u d a p e s t;  
Landesausschußbeisiher D r .  P a u l  F re ih e rr  von S t e r  u b a  eh a u s  
In n sb ru ck ; S ta t th a lte re ira t  Jo h a n n  8 o r l i  a u s  M itte rb u rg  bei P is s in o ; 
W interschuldirektor Heinrich K  n e  sch nebst F r a u  G em ah lin  a u s  G ro ß 
dorf bei B r a u n a u  in B ö h m en .

5. Bücherei und Lehrmittel.
D ie  B üchere i um faß t m it E nde des B e ric h ts ja h re s  2060  B ä n d e . 

I m  Laufe des J a h re s  w urden 8  B ü c h e r  angeschafft.

6. Geschenke.
D ie  A n s ta lt erhielt an  G eschenken:
V o m  k. k. A  c k e r b a  n m i n  i ste  r i  u m : A nbauflächen und 

Ernteergebnisse im J a h re  1914.



V  o m k. k. K a n d e l s  m i n i st e r  i u m  : S ta tis tik  des Zwischen- 
Verkehres im J a h re  1913 ; S ta tistik  des ausw ärtigen  K an d e ls  im 
J a h re  1913.

03 o m st e i e r  in ä r k. L a n d e s -  A  n s  sch u s s e : Österreichische 
landwirtschaftliche Genossenschaftspresse.

V o n  d e n  S c h r i f t l e i t u n g e n :  „ B lä tte r  fü r Obst-, W ein - 
und G arten b au "  in B r ü n n ;  „D er deutsche Im k er"  in P r a g  und 
„ D e r  deutsche L andw irt" in P r a g .

D e n  hohen B ehö rden , Körperschaften und G önnern  sei fü r das 
der A nsta lt erwiesene W ohlw ollen  der ergebenste D ank  ausgesprochen.

-S-— «©■



II. Die Kulturen im Jahre 1915.

A. Weinbau.

1. W itterung und Entwicklung der Reben.

D e r  W in te r  brachte reichlich Schnee. 3 »  den stark geneigten 
sonnigen Lagen des V ersuchsw einberges ging er jedoch frühzeitig  
w e g ; der V o d e n  trocknete soweit ab, daß  M i t te  F e b ru a r  m it dem 
S c h n itt  begonnen w erden konnte. A nha lten d  gu tes, gegen E nde des 
M o n a te s  frostiges W e tte r , d as  sich auch b is  itt die erste M ärzw oche 
fortsehte, ließ die A rb e it ungestört am  6. M ä r z  zu E nde führen . 3 m  
übrigen w a r der M o n a t  zunächst kalt m it e tw as Schneefall, gegen 
E nde norm al, im  allgem einen fü r  die V o rn ah m e  aller w eiteren A rbeiten  
recht günstig. D e r  A u s tr ie b  des S tockes w urde durch den a n fa n g s  
recht kühlen A p r il  zurückgehalten und blieb auch im M a i  gegenüber 
anderen 3 ah ren  darin  zurück. D ie  ersten T a g e  setzten zw ar m it herr
lichem W e tte r  ein, doch konnte deren E in fluß  nicht zum A usdrucke 
kommen, w eil am  11. die T em p era tu r  so unverm itte lt sank, daß  
Schneeflocken zwischen dein an  diesem T a g e  fallenden R e g e n  beob
achtet w urden. Glücklicherweise blieben die nächsten N äch te  bewölkt, 
wodurch die G e fah r  des S p ä tf ro s te s  beseitigt w ar. D anach  besserte 
sich d as  W e tte r  bald  und brachte b is zum 19. w arm e trockene T ag e . 
D a s  letzte D r it te l  des M o n a te s  w ar veränderlich, jedoch w arm . E in  
am  20. niedergehendes starkes G ew itte r  m it e tw as  feinem  Ä agel ließ 
an  T rieb en  und zarten V lö t tc m  des G u tedel S p u re n  von V e -  
schädigung erkennen, welche jedoch a u f  die im allgem einen sehr kräftige 
Entw icklung der R e b e n  keinen fü h lb a r störenden E in flu ß  auszuüben  
vermochte. D ie  äußerst günstige W itte ru n g , welche den ganzen 3 u n i 
fast unverändert anh ie lt, fö rderte  d as  W ach s tu m  der T rieb e  derart, 
daß m an m it dein Ä eften  kaum Nachkommen konnte, iittb ließ die 
B lü te  gleichm äßig unt> rasch verlaufen.



E s blühten:

R h e in rie s lin g  . . 
W eiß er B u rg u n d e r  
M o s le r  . . . .  
S y l v a n e r . . . .  
W älschriesling  . 
P o r tu g ie s e r . . . 
B laufränkisch . . 
G utcdel . . . .  
M uskate lle r

S orte Blütezeit 1915 

. 13. J u n i

D e r  Ansatz w ar bei allen S o rte n  reichlich, w enn er auch gegen
über demjenigen des V o rja h re s  mehr oder weniger zurückblieb. U n
befriedigend m uß er bei W älschriesling  und M u sk a te lle r genannt 
werden. D ie  durch eine regelm äßige kräftige D ü n g u n g  erhöhte V oden- 
kraft macht sich nicht m ir, wie schon angegeben, durch B ild u n g  starken 
.Holzes, sondern auch in deutlich sichtbarer W eise in der F ruchtbarkeit 
der Stöcke deutlich geltend.

O bw ohl der J u l i  und A ugust regnerisch und lichtarm  w aren, 
so ist die Entwicklung der T rau b en  davon kaum beeinflußt w o rd e n ; 
sie w urden zur norm alen Z eit hell und weich und ließen eine voll
kommene R e ife  erhoffen.

D a rü b e r  w urde F o lgendes beobachtet:
S orte Weichwerden 1915

R h e in r ie s l in g ......................................................... 28. A ugust
W eiß e r B u r g u n d e r ............................................. 26. „

W ie  die ''Aufschreibungen zeigen, bestand im Entw icklungs
zustand der T rau b en  gegenüber dem verhältn ism äßig  guten Ja h rg a n g  
1913 durchaus ein V o rsp ru n g , der a u f  eine noch bessere Q u a litä t 
schließen ließ. A llein  diese H offnung sollte sich nicht erfüllen. D ie  
bis in den L erbst hinein andauernde äußerst kühle und nasse, regen
reiche P e rio d e  führte den V erlu st dieses V o rte ile s  herbei; sie ver
ursachte nicht n u r eine V erzögerung der R e ife , sondern bei manchen 
S o r te n  auch eine frühzeitig eingetretene F ä u ln is  und V erw ässerung 
der T rau b en . U nter solchen Umständen verlief die l ’efc unter mancherlei 
S tö ru n g e n  und Hemmnissen. A u ffä llig  frühzeitig tra t die .Herbstfärbung 
der R e b b lä tte r  ein, eine Erscheinung, welche auch in anderen Ja h re n

M o s le r  . . . . . .
S y l v a n e r ................
W älschriesling  . . 
P o rtu g ie se r  . . . . 
B laufränkisch . . .
G u t e d e l ...................
M u s k a te l le r . . . .

28.
20.
28.
2 1 .
24.
19.
30.
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nach regenreiche» S o m m ern  und in naßkühlen Ä erbsten beobachtet 
w urde.

D ie  Ä olzreife diirfte durch diese ungünstigen Einflüsse auch mehr 
oder w eniger betroffen w orden sein.

Schnee und eine K älte , wie eine solche bei u n s  im N ovem ber 
wohl n u r sehr selten beobachtet w urde —  ist doch an  der hiesigen 
meteorologischen S ta t io n  am  29. 10 cm  über dem B o d e n —  16 G ra d  
Celsius a ls  M in im u m  abgelesen w orden, unterbrach die in A n g riff  
genomm enen D ü n g u n g s-  und G rabarbe iten . E rst m it A n fan g  D ezem 
ber w urde d as  winterliche W e tte r  durch den E in fa ll südlicher L u ft
ström ungen gebrochen. D e r  S chnee verging, der B o d e n  tau te  w ieder 
a u f  und gestattete die V o rn ah m e  der genannten  A rbeiten , welche bei 
den herrschenden milden T ag en  n u r durch einige R eg en - und vorüber
gehende S chneetage unterbrochen w urden. D a s  günstige W e tte r  setzte sich 
b is  in deir J ä n n e r  1916 fo rt und g ib t der Ä offnnng  R a u m , daß 
die R e b e n  gu t durch den W in te r  kommen werden.

h ä u f ig e  ausgiebige R e g e n  und N ebelrieseln , am  27. O ktober
auch S chnee, erschwerten die Lesearbeit, förderten die T ra u b e n fä u ln is  
und beeinträchtigten dadurch M e n g e  und Q u a li tä t  der E rn te . D e r  
herrschende M a n g e l an  A rbeitsk räften  verzögerte diese in sehl- 
unangenehm er W eise. A m  11. Oktober begonnen, konnte sie erst am 
30. des M o n a ts  beendet werden. W eg en  der K napphe it der A rb e its 
kräfte w ar es in diesem J a h re  m it Rücksicht a u f  die zeitraubende
und umständliche A rb e it nicht möglich, die E r tra g s -  und Q u a li
tä tsz iffern  bei de» einzelnen S o r te n  nach U nterlagen und A lte r
getrenn t festzustelleil. E s  w urde nu r die G esam tern te  bestim m t und
E r tra g  und M o s tq u a litä t bei den haupsächlichsten S o r te n  erm ittelt.

D anach  w urden a u f  4 y 2 ha  trag b are r R ebfläche 158 hl, oder 
a u f  1 h a  35 hl W e in  geerntet.

A u f  die einzelnen S o r te n  bezogen ergab a u f  1 ha  berechnet:

B la u e r  P o r t u g i e s e r .................. 85  hl
W e iß e r  B u r g u n d e r ...................................... 67 „

D ie  Q u a li tä t  m uß a ls  m ittel b is u n te r m ittel bezeichnet werden 
und ist, soweit Zucker und S ä u re g e h a lt der M o s te  in B e tra c h t 
kommen, au s  nachstehender A ufste llung  zìi e rsehen :

2. Die Lese und Weinbereitung.

S y lv a n e r  . . 
M o s le r  . . . 
G u te d e l . . . 
R h e in rie s lin g  
B laufränkisch  
W älschriesling  
M u sk a te lle r  .



“/„ Zucker nach Klostcrneuburqer Mostwage Säure in °/00 *)
B la u e r  P o rtu g ie se r  . . . . . . 18 — — -—

W eiß e r  B u rg u n d e r  . . . . . 18-5 10-8
S y l v a n e r ........................ . . 16 — 10 —
M o s l e r ............................ . . . 16 — 11-3
G u t e d e l ............................ . . . 16 - 8-9
R h e in r ie s l in g .................... . 1 7 - 1 8 8-5— 10
W ä ls c h r ic s l in g ................ . . 1 7 — 7-9
M uska te lle r ................ 18-— 10-8

D ie  W eine  klären sich gut, neigen aber, an die L uft gebracht.
zum B rau n w erd e» . S ie  m ußten daher beim ersten A bzug in stark 
eingeschwefelle Fässer, am besten durch eiu R e iß ro h r  gebracht werden, 
wodurch, ioie nachträgliche P ro b e n  gezeigt haben, die genannte E ig en 
schaft beseitigt erschien. D urch die innige B e rü h ru n g  des W ein es  
mit der schwefeligen S ä u re  wurde die durch die F ä u ln is  in den 
T rau b en  gebildete, das B rau u w erd en  verursachende Oxydase unwirk
sam gemacht. D ie  B eso rg n is , welche die starke Schw efelung wegen 
des dadurch im W eine  entstehenden hervortreteuden unangenehm en 
Geschmackes nach schwefeliger S ä u re  (Schwefelgeschmack) bei vielen 
unserer W ein b au er erweckt und ihn abhält, dieses einfache und er
probte M it te l  gegen das B rau n w erd en  anzuwenden, ist g rundlos, weil 
das im W ein e  feftgehaltene G a s  durch hier nicht w eiter zu erörternde 
V orgänge  bald so vollkommen verschwindet, daß es beim späteren 
Genüsse eines so behandelten W e in es  weder geruchlich und geschmack
lich, noch gesundheitsschädlich wirkt.

D iese B ehandlungsw eise  kann daher nicht genug empfohlen 
werden. F reilich  dürfte es manchem schwer werden, sie in diesem 
J a h re  zu befolgen wegen der Anmöglichkeit der B eschaffung des 
dazu erforderlichen S chw efels, einer sehr unangenehm en, m it der Z e it
lage zusammenhängenden Erscheinung. I n  einem solchen F a lle  w ird 
m an zur V erw endung  von N atriu m b isu lfit und zw ar 5 g  a u f  je 100 I 
W ein es  greifen müssen.

3. Der Keller.

N ach  Pinzurechnung der letzten E rn te  betrug der Ende 
Dezem ber 1915 in Fässern und Flaschen lagernde W e in v o rra t 221 hl. 
V erkau ft w urden 15.794 1 zum P re ise  von 50  h b is K 1 20 bei 
F a ß -  und K 1-80 bis 2 50 fü r die Flasche bei Flaschenweinen.

D ie  F aß w ein e  w urden nu r im großen an  den P a n d e l, die 
Flaschenweine nach M a ß g a b e  des V o rra te s  in jeder A nzahl an 
W ir te  und P r iv a te  verkauft.

A lle  K ellerarbeiten, wie die P fle g e  der W eilte  b is zur Flaschen- 
reife, das A bfülleu  au f  die Flasche, A u ss ta ttu n g , Verpackung und 
V ersand  in F laschen und Fässern , u. a. w urden unter der Leitung

*) Die Mostuntersuchungen wurden in der hiesigen landw.-chem. Landee- 
Versnchsstation gemacht.
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des D irek to rs  und A ufsicht des R e b m a n n e s  und K ellerm eisters durch 
S ch ü le r der A n s ta lt in  so ausg ieb iger W eise  au sg e fü h rt, daß diese 
reichlich G elegenheit ha tten , sich darin  die erforderliche S ich erh e it in 
der B e u rte ilu n g  der einzelnen V o rn ah m en  und die dam it verbundenen 
H andgriffe  anzueignen.

Z u  einzelnen A rbe iten , wie z. B .  zum  P re ssen  und E inkellern  
des M o s te s , A bziehen des W e in e s , B e h a n d lu n g  der F ässer w urden  
auch die S ch ü le r der W inzerschule im  B u rg w a ld e  zugezogen.

4. Schnittweingarten und Rebschulen.

E s  w urden  an  40  cm  langen S ch u ittreb en  hergestellt:
V o n  Riparia P o r t a l i s ............................. 37.000 Stück

„ Rupestris du L o t .......................  2.700 „
„ Rupestris N r .  9 (Goethe) . . . 2.700 „
„ S o lo n is  R iparia  1616 . . . . 4 .0 0 0  „

S chn ittreben  verschiedener amerikanischer 
R e b e n , hauptsächlich von den drei 
vorstehend genannten  S o r t e n . . . 13.500 „

Z usam m en . 59 .900  S tück

D a v o n  w urden m it den S ch ü le rn  der A n s ta lt und den W iu zer- 
schülern 17 .000 S tück veredelt und in die R ebschule gebracht, w ährend  
der R e s t  m angels an  Absatzmöglichkeit ohne entsprechende V e r 
w endung bleiben m ußte. D e r  K rieg  übte seinen E in flu ß  auch hier 
a u s : W e n ig  S ch ü le r, w eniger V ered lungen , keine N ach frag e  nach 
amerikanischen S chn ittreben , keine M öglichkeit sie einzuschulen.

A u ß e r  den obengenannten  V ered lungen  h atte  m an von w ert
vollen amerikanischen L ln terlagssorten  zwecks rascherer V erm eh ru n g  
insgesam t 1500 S tu p fe r  hergestellt und nebst diesen noch 1000 S tück 
V ered lungen  vom  J a h re  1914 in  die R ebschule gebracht, so daß 
diese einen B e s ta n d  von 19.500 R e b e n  aufw eist.

D ie  S ch n ittw e in g ä rten  w urden  verm indert, indem  m an  den
jenigen a u f  dem M e ie rh o fsfe ld e  aufließ  und d as  Land w ieder dein 
F e ld b a u  zuführte. D a s  gleiche geschah m it dem S ch n ittw e in g arten  
„bei F r a ß " ,  so daß  nunm ehr n u r  die a u f  dem P a c h tla n d e  der 
D o m p fa rrp frü n d e  m it einheitlichem, ausgew ählten  R eb sah e  ausg efü h rte  
A n lag e  besteheil bleibt. D iese entwickelt sich sehr befriedigend nnd 
zeigt bei allen dortselbst ausgepflanzten  S o r te n  bei allen Stöcken reine 
F o rm e n . A uch die R ebschule a u f  dem M e ie rh o fsfe ld e  zeigt einen 
gleichm äßigen kräftigen S ta n d . D a s  A u sg ra b e n  der V ered lungen  
w ird  int F rü h ja h re  1916 erfolgen.

V o n  dei: im d e rb s te  1914 ausgegrabenen  1447 W urze lreben  
und 14.638 V ered lungen  (siehe Ja h re sb e ric h t 1913/14  S .  13) w urden 
2000  S tück  in eigeneil A n lag en  verw endet, 8672  S tück verkauft, der 
R e s t  ergab sich a ls  A b fa ll, beziehungsweise w urde 1915 eingeschult. 
D a ru n te r  sind 2jährige V ered lungeil en thalten , welche unverkauft



—  1 1  —

blieben und wegen ihres A lte rs  nicht inehr eingeschult werden konnten. 
(V orige S eite .)

A ußerdem  sind 7600 N ebenlängen 1 — 1 *20 m von verschiedenen 
europäischen S o rte n  a ls  Edelreiser verkauft worden.

5. Der Burgwald.

_a) D e r  W e i n g a r t e n .

D ie  an  anderer S te lle  geschilderten W itterungsverhältn ifse  be-- 
einflußten die Entwicklung der R eb en  auch im B u rg w a ld e . Trotzdem 
kann der B e h a n g  a ls  befriedigend bezeichnet werden. Auch die 
T rau b en fäu ln is  w ar hier weniger stark ausgetreten, a ls  im V ersuchs- 
Weinberge. B e i  einigen S o rte n  ist eine weitere E rtragsste igerung  er
folgt, z. V .  am  auffälligsten bei grünem  S y lv an er, welcher au f  
R u p estris  N r .  9 (G oethe) veredelt ein so kräftiges W achstum  zeigt, 
daß er au f  B ö g e n  nach R h e in g au er A r t  gezogen werden konnte.
T ram in e r zeigte im B u rg w a ld e  stets eine gute F ruchtbarkeit, w es
halb er au f  einer T a fe l au f  S o lo n is* ) veredelt gepflanzt wurde.
N ach  R h e in g au er S ch n itt behandelt, lieferte er in diesem J a h re  eine
für die im allgemeinen nicht reich tragende S o r te  recht gute E rn te .

D ie  jüngeren A nlagen  beginnen teilweise zu t ra g e n ; sie wachsen, 
a u f  den neueren U nterlagen stehend, gut. N eben  der R u p estris  N r .  9 
scheint die R iparia B eriand ieri T elek i hier am  P la tze  zu sein. I n  
der F o lg e  der Z eit m uß es sich zeigen, inw iew eit sie den an sie ge
knüpften E rw artu n g en  entsprechen wird.

A u f  1 ha  berechnet ergeben sich fü r 1915 folgende E r t r a g s 
und Q ualitä tsz iffern  der M o s te :

•/„ Z ucker »ach
Ä'iojtcracichurflev S äure °/00

W e iß b u r g u n d e r  25 hl 18'—  1 1 4
G rü n er S y lv an e r  . . . .  42 V2 hl 14 4 10- —
R h e in r i e s l i n g ...................... 18 hl 16 — 10 3
M o s l e r  27 „ 15-—  1 1 8
G u t e d e l  13 „ wurde nicht untersucht
T r a m in e r ............................. 34 „ 16 —  9 7

Entsprechend der ungünstigeren Vage des W einberges steht die 
Q u a litä t der M o ste  derjenigen des V ersuchsw eingartens nach.

1914/15 wurde ein Stück einer 1899 durch G rünveredlung 
eines S ö lon isschn ittw eingartens gewonnenen lückenhaften W e iß b u r
gunderanlage rigolt und im F rü h jah re  1915 m it blauem P o rtu g iese r 
au f  nachbenannten U nterlagen veredelt bepflanzt:

*) Solonis wird jetzt nicht mehr verwendet. Die in F rage stehende Ein
pflanzung geschah zu einer früheren Zeit, wo bessere Unterlagen in ausreiche», 
der Menge nicht zur Kand waren. Im  Bnrgwalde entspricht sie bester als 
Riparia Portalis.
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Rupestris N r . 9 (Goethe) . . . 106 Stück
S o lo n is  R iparia  1 6 1 6 ............641 „
Rupestris du L o t ................... 508 „
R iparia B erland ieri T elek i . . . 234 „

Z u sa m m e n . 1489 Stück

D ie  S o r te  P o rtu g ie se r  w urde gew ählt und soll auch in Z ukunft 
bei den N eu an lag en  des B u rg w a ld e s  m ehr Berücksichtigung finden, 
weil sie sich bisher nicht nur im V ersuchsw einberge, sondern auch 
hier, tuo sie in einzelnen Stöcken in den älteren Q uartie ren  vorkam, 
durch eine regelmäßige reiche T ragbarkeit hervortat.

E s  handelt sich fü r den B u rg tva ldw eingarten  um die Ä ebung 
des E rträgn isses und a u s  diesein G runde soll neben anderen S o r te n  
an  geeigneter S te lle  diese dankbare S o r te  ihren P l a h  finden.

b) D e r  S c h n i t t w e i n g a r t e n .
S o w o h l die a u f  dem eigenen, wie au f  dem Pachtgrundstücke 

errichteten S chn ittw eingärten  sollen wegen der Unmöglichkeit, sie m it 
den vorhandenen A rbeitskräften  sachgemäß bearbeiten zu können, auf- 
gelassen werden. D ie  W inzerschüler werden in Z ukunft in den an 
anderer S te lle  bezeichnten S chn ittw eingärten  der A nsta lt in den 
darin  vorkommenden A rbeiten  unterwiesen werden.

c) D e r  O b  st g a r t e n .
E s  w urden nu r 600 k g  M o stb irnen  geerntet, w ährend die 

A pfelbäum e kaum nennensw erte E rträg e  lieferten. D ie  laufenden 
A rbeiten  im O bstgarten und in der B aum schule sind wie seither m it 
den K ursteilnehm ern ausgeführt worden.

d) W i e s e n .
D ie  Leu» und G rum m etern te w urde durch russische K rieg s

gefangene besorgt. D a s  E r trä g n is  stellte sich gegenüber dem B o r 
jahre um e tw as niedriger und betrug a u f  2°3 ha  Teichwiesen 
120 M eterzen tner oder a u f  1 ha 5 6 %  M eterzen tner, a u f  6 4  ha 
B aum w iesen  200 M eterzen tner oder a u f  1 ha  31 %  M eterzen tner.

e) D e r  W a l d .
D a m it der W aldbestand  nach M öglichkeit geschont w ird, w ird 

er zwecks Ä olzgew innung sparsam in A nspruch genommen. E s  w ird 
dafür gesorgt, daß alles Schw endtholz (trocken gewordene S täm m e) 
entfern t und n u r solche gesunde S täm m e geschlagen werden, welche 
zu dicht nebeneinander stehen. Laubstreu w ird im geringsten A u s 
m aße und nur an  solchen S te llen  gewonnen, wo der W in d  die 
B lä t te r  zusam m enträgt. D a s  bei der D urchforstung der jungen 
Nadelholzbestände sich ergebende S tangenho lz  w ird im prägniert und 
dient zum E rsah  der abgehenden S ta n g e n  in den Schnittw eingärten .
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f) D e r  9 %  m o n  a t t i c h e  W i n z e r k u r  s.
A n  demselben beteiligten sich, durch die K riegslage bedingt, 

nur 6 S chüler, und zw ar:
D obnik  Jo se f  au s  Gonobitz.
G olob F riedrich  au s  M a rb u rg .
K o/.uhar A lo is  a u s  S t .  B a rb a r a  bei M a rb u rg .
Olstrak V inzenz au s W ischberg bei P e t ta u .
Z idar F ra n z  au s  S t .  V e it bei G robelno.
Ziffo Jo h a n n  au s  S t .  B a rb a r a  bei M a rb u rg .
G s besuchten denselben 2 mit sehr gutem , 2 m it gutem und 

2 m it ziemlich gutem  E rfo lge, 1 kehrte a u f  den väterlichen Besitz 
zurück, w ährend 5 zwecks w eiterer A usb ildung  a ls  S chüler in die 
hiesige A n sta lt cingetreten sind.

D ie  A usb ildung  der W inzerschüler geschah durch vorwiegend 
praktische B eschäftigung  in allen vorstehend genannten K u ltu ren  unter 
persönlicher A nleitung  des W inzerschulleiters Jo s e f  V l a z e v i ö ,  
welcher denselben an  den A benden oder an T ag en  m it schlechtem 
W e tte r  theoretische B eleh rungen  im W ein - und O bstbau sowie in 
der K ellerw irtjchaft gegeben hat. I n  der letzteren w urden sie, wie an 
anderer S te lle  bereits erw ähnt, praktisch auch im P re ß h au se  und in 
der Kellerei der A nsta lt in den wichtigsten Vorkommnissen u n te r
wiesen.

D ie  täglichen Vorkommnisse im W irtschaftsbetriebe w urden in 
einem Tagebuch verzeichnet.

6. Schädliche Einflüsse, Krankheiten und Feinde.
D ie  B ed ingungen  fü r die Entwicklung pilzlichcr Rebkrankheiten 

w aren  in diesem S o m m er durch die schon an  anderer S te lle  geschil
derten W itteruugsverhältn isse besonders günstig.

A m  14. J u n i  w urde bereits a u f  G utedel die erste P ero n o sp o ra - 
erkrankung gefunden; jedoch ist die K rankheit erst nach M it te  A ugust 
in der ganzen G egend besonders heftig aufgetreten und befiel die 
Stöcke von den oberen E nden der T riebe nach unten zu fortschreitend, 
wobei auch die T rau b en  stark in M itleidenschaft gezogen w orden sind, 
namentlich dort, wo die B espritzungsarbeiten wegen M a n g e l an 
geübten oder A rbeitskräften  überhaupt oder K upferv itrio l nicht in 
der gewünschten W eife ' zur D urchführung  kommen konnten. D e r  
A nsta ltsw eingarten  w urde iu der Z e it vom 25. b is 27. M a i  m it Ä ilfe  
von S trä flin g en  m it einer 1 "/„igen Kupferkalkmischung zum ersten-, 
in der Z eit vom 11. bis 20. J u n i  m it einer 1 '/ 2 °/,,igen in den unteren, 
der T aub ildung  mehr ausgesetzten Lagen m it 2"/„iger Kupferkalk
mischung zum zweitenmale bespritzt. D iese beiden Bespritzungen sind 
m it russischen K riegsgefangenen durchgeführt w orden. M i t  Rücksicht 
a u f  die gebotene S parsam keit m it K upferv itrio l hatte m au die 
dritte B eh an d lu n g  m it R e in -P e ro c id  (mit 4 5 %  Ceritoxyden) in 
2 % % jg e r  S tä rk e  gemacht, w ährend die unteren Lagen m it 2% igen  
K upferkaltm ischung gegen die K rankheit geschützt w urden. D ie  dritte 
B eh an d lu n g  w urde am 30. J u n i  begonnen und am 5. J u l i  beendet.
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Ö ftere  R e g e n  w irkten störend imb machten eine teilweise N ach - 
bespritzung notw endig .

O bw ohl in anderen Ja h re n  die A n lag en  stets m indestens v ier
m al bespritzt w orden sind, w eil m an gefunden hat, daß  ein vo ll
kommener Schutz n u r  dann  erzielt w erden kann, so unterblieb die 
vierte B espritzung in diesem J a h re  einerseits m it Rücksicht a u f  die 
gebotene S parsam keit m it K up ferv itrio l, dann  aber auch infolge des 
M a n g e ls  an  A rbeitsk räften . D a h e r  kam es auch, daß die unteren  
feigen a ls  die gefährdeteren bei allen S o r te n  an  den oberen E nden  
der R e b e n  e tw as P e ro n o sp o ra  hatten  und daselbst auch die T ra u b e n  
hier und da, besonders der G utedel, W e iß b u rg u n d er, Lederbeeren 
zeigten. D ie  oberen, lu ftigeren  Lagen, welche leichter abtrockncteu, 
hielten sich b is  zum Ä erbst ganz gut.

E in e  O idium erkrankung w a r  n u r ganz vereinzelt bei M u sk a te lle r  
zu beobachten; dem F ortschreitcu  der K rankheit konnte aber hier 
durch eine dreim alige B estäu b u n g  m it Schw efel E in h a lt  geboten 
werden. D e r  übrige T e il des W e in g a r te n s  w urde zw eim al m it 
S chw efelpulver behandelt und blieb vollkommen frei von dieser 
K rankheit.

I n  den letzten J a h re n  hat sich in der U m gebung von M a rb u rg  
die A m s e l  (Schwarzdrossel) so stark verm ehrt, daß sie außer in den 
öffentlichen A n lag e»  auch in  größeren und kleineren P r iv a tg ä r te n  a ls  
S tan d v o g e l mehr oder w eniger zahlreich zu finden ist. S ie  erfreu t 
zw ar durch ihren flötenden G esang , nam entlich frühm orgens und 
gegend A bend  den N a tu r f re u n d , allein w ährend der T ran b cn re ifc  
w ird  sie schädlich. W e in g ä rte n  in der N ä h e  solcher A n lag en  und 
G ä r te n , sowie auch ivo W a ld  da ran  grenzt, weisen recht fühlbare 
E inbußen  am  E rtra g e  auf. K irschen und alles V eerenobst leiden 
empfindlich darun ter. I n  solchen Örtlichkeiten m uß sie um  die gegebene 
Z eit verfo lg t werden.

A ndere E rscheinungen, K rankheiten und F e in d e  w urden  nicht 
beobachtet.

7. Versuche.

D ie  praktische V ersuchstätigkeit und andere im A n s ta ltsw e in 
g a rte n  seit J a h re n  fo rtgeführten  E rm ittlu n g en  und B eobach tungen  
haben in diesem J a h re  mehr oder w eniger eingeschränkt w erden oder 
unterbleiben müssen. Ih re  W ied e rau fn ah m e  beziehungsweise F o r t 
füh rung  w ird  erst w ieder geschehen können, w enn norm ale ruhige 
Zeiten eingetreten, die S chü ler und die notw endigen anderen A rb e i ts 
kräfte w ieder in der seither vorhandenen A nzah l verfügbar sein 
werden.

S p r i h v e r s u  ch e.
M i t  Rücksicht a u f  die W ichtigkeit, welche die E rp ro b u n g  neuer 

S pritzm itte l fü r die große P r a r i s  besitzt und welche F ra g e  namentlich 
in diesem J a h re  w egen der K n apphe it des K u p fe rv itr io ls  und seines 
außergew öhnlich hohen P re is e s  einer ehetnnlichste» B e a n tw o rtu n g  
zugeführt w erden sollte, sind einschlägige S prihversuche angestellt 
w orden.
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S p r i h v e r s u  ch e v o m J a h r e  1914.
D ieselben w urden, wie schon vorher auch, im genannten J a h re  

bei einem Gutedelstück, und zw ar deshalb bei dieser S o r te  vor- 
genommen, weil sie zu den peronosporaempfindlichsten gehört und fü r 
diesen Zweck sehr geeignet erscheint.
1. A b te ilu n g : 6 R e ihen  w urden m it l°/„iger Knpferkalkmischung zum

erstenmale, m it 1 'A^/ocher Kupferkalkmischung bei der 
2., 3. und 4. B eh an d lu n g  bespritzt.

2. A b te ilu n g : 6 R e ihen  w urden m it neutralisiertem  P e ro e id  in P u lv e r
form  und

3. A b te ilu n g : 6 R e ih en  ebenfalls m it P e ro e id  neutralisiert in P a s ta -
forni behandelt und zw ar gleichfalls vierm al.

4. A b te ilu n g : 3 R e ihen  blieben unbespriht.
D ie  B ezugsquelle  fü r P e ro e id  V erein ig te chemische Fabriken  

L andau, K reidl, K eller & (lo . in W ie n , hat das M i t te l  in dieser 
F o rm  hergestellt. D r .  A r tu r  B r e t t s c h n e i d e r  ha t in N r .  14, 
S e ite  134, der Allgem einen W ein -Z eitung  vom 2. A p ril 1914, in 
einem A rtikel au f  dieses M i t te l  aufmerksam gemacht, welches danach 
von der genannten F irm a  der A n sta lt zu Versuchszwecken kostenfrei 
zur V erfügung  gestellt wurde. D ie  A nw endung  geschah unter B e 
folgung der von der F irm a  beigefügten G ebrauchsanw eisung wie f o lg t : 

D ie  1. B espritzung w urde durch M ischung  des pulverförm igen 
P e ro c id s  m it W asser 1 y2u/„itz, die 2. und 3. 2°/,,ig und die 4. B e 
spritzung 3°/„ig ausgeführt. D a s  P e ro e id  in P a s ta fo rm  (nicht flüssig, 
w ie es in der G ebrauchsanw eisung angegeben ist) w urde ebenfalls 
in 1, 2 und 3 0 /giger S tä rk e  verwendet. W äh ren d  der A rb e it w urde, 
wie schon in der G ebrauchsanw eisung erw ähnt ist, gefunden, daß sich das 
P u lv e r  leicht absetzte und ein öfteres S chütteln  der Spritze no t
w endig machte. B e i  B e fo lg u n g  dieser M a ß re g e l ließ sich die B rü h e  
gleichmäßig verteilen.

D ie  B eobach tungen  im Laufe des S o m m ers  b is  zum Kerbste 
ergaben F o lg e n d e s :
1. A b te ilu n g : Dieselbe blieb vollständig von der P e ro n o sp o ra  ver

schont, zeigte daher eine gesunde B e lau b u n g  und 
ebensolche T rau b en  b is  zur E rn te , beziehungsweise 
zum B la tta b fa ll .

2. A b te ilu n g : S o w o h l B lä t te r  stark erkrankt a ls  auch die T rau b en
von der Lederbeerenkrankheit verhältn ism äßig  heftig 
ergriffen. D e r  L aubabfall hat infolgedessen frü h 
zeitig begonnen.

3. A b te ilu n g : D ie  W irkung  des M it te l s  w ar hier bedeutend besser.
O bw ohl die B lä t te r  e tw as erkrankten und auch die 
T rau b en  einige Lederbeeren zeigten, so w ar der 
Unterschied zwischen diesen beiden A bteilungen doch 
ein sehr augenfälliger.

4. A b te ilu n g : D ie  Stöcke dieser A bteilung  w urden, ivie nicht anders
zu erw arten  w ar, von P e ro n o sp o ra  frühzeitig be
fallen und standen bereits E nde S ep tem ber größten
te ils en tb lättert da. D ie  T rau b en  sind von der P e 
ronospora fast vollkommen vernichtet worden.
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D a s  P e ro c id , welches wegen der einfachen Z ubereitung der 
Spritzflüssigkeit bereits neutralisiert geliefert w orden ist, hat, wie 
ersichtlich, ein sehr verschiedenes V erh a lten  gezeigt, dessen Ursache 
an dieser S te lle  nicht erm ittelt, sondern nu r verm utet w erden kann. 
D a s  P e ro c id  in P u lv e rfo rm , welches nach A ngabe der B ezu g s 
quelle un ter Llmr »ihren nur m it der entsprechenden M e n g e  W assers 
vermischt zu werden braucht, um es dann sofort zur Bespritzung 
verwenden zu können, ha t wahrscheinlich deshalb eine so geringe 
pilztötende W irkung  gehabt, »veil, wie »vir heute »viffen, das schiver- 
lösliche P e ro c id  bei der beschriebenen B ereitungslveise  nicht voll
kommen a»»fgelöst »vurde. D ie  so hergestellte B rü h e  dürfte  danach 
die ge»vü»»schte z»»n» Schutze des Rebstockes i»ot»vendige S tä rk e  nicht 
gehabt haben.

A n d ers  lag die S ache bei der in P a s ta fo rm  in Blechbüchsen ge
lieferten M ischung, »velche gleichfalls ' a u f  die obengedachte W eise mit 
W asser vcrinengt uitb zur B espritzung verwendet wurde. E s  ist an- 
z»li»ehmei», daß das P e ro c id  in dieser F o rm  bereits teiliveise gelöst 
oder in leicht löslicher F o rm  vorhanden w ar und dementsprechend 
eine Spritzflüssigkeit von größerer Schuhw irkung ergab.

D ie  F irm a  scheint diese Forine»» des P e ro c id  nu r versuchsweise 
hergestellt und im großen »och nicht abgegeben zu haben. E in  P r e i s  
fü r dieses M it te l  »var daher auch noch nicht festgesetzt »vorbei».

D ie  A nw endung  der neutralisierten P e ro c id p räp a ra te  ist zw ar 
einfach, allein die W irkung  ist dann bei der schweren Löslichkeit des 
P e ro c id  »»»zureichend, w enn die P u lv e rfo rm  in B e tra c h t kommt. 
D ie  P a s ta fo rm  ist besser aber auch »licht vollkommen in der Sch»»h- 
wirkung. D a  die V erstellung beider A rten  mehr oder weniger Kosten 
verursacht, so »vird deren P r e i s  auch höher gestellt werden müssen, 
a ls  bei»»» gervöhnlichen P e ro c id . A u s  diese» E rw ägungen  fo lgt aber 
der S ch luß , daß neutralisiertes P e ro c id  fü r die P r a x is  kaum eine 
B ed eu tu n g  erlangen »vird.

S p r i h v e r  s u c h e  von»  J a h r e  1915.
1. A b te ilu n g : 15 R eihen . D ie  1. B espritzung w urde m it l% ig e r, die

2. und 3. »nit 1 % % ig c r  Kupferkalklösung a u s 
geführt.

2. A bteilung : 14 R eihen . R einperocid  (M indestgehalt an  E eritoryd
4 5 % ). D ie  der 1 '/ostiche»» M e n g e  des K upferv itrio ls 
entsprechende M e n g e  P e ro c id s  w urde angewendet 
und zw ar zur 1. B espritzung I V2 kg  P e ro c id  und 
1 ' / 4 kg  Speckkalk a u f  100 Liter W asser, zur 2. und
3. B eh an d lu n g  eine M ischung  von 2 %  kg  P e ro c id  
und 2 k g  Spcckkalk.

3. A b te ilu n g : 14 R eihen . R ohperocid  (M indestgehalt an  Ceritoxyd
3 5 % ). D ie  gegenüber der Kupferkalkmischung 
doppelte M e n g e  dieses M it te ls  au f  100 Liter W asser, 
daher 1. B espritzung mit 2 kg  R ohperocid  und 
1% kg  Speckkalk, 2. und 3. B espritzung 3 kg  
R ohperocid  und 2 %  kg  Spcckkalk.
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4. A b te ilu n g : 14 R eihen . M a rtin ib rü h e . 1. B espritzung m it einer
M ischung bestehend au s  40 d k g  K upferv itrio l, 
40  d k g  A lau n  und 1 kg  Speckkalk a u f  100 Liter 
W asser. 2 . und 3. Bespritzung 60  d k g  K upferv itrio l, 
60 d k g  A lau n  und 1 '/-> kg  Kalk a u f  100 Liter
W asser.

5. A b te ilu n g : 3  R e ih en  zum Vergleich m it den vorstehenden un-
bespriht gelassen. D ie  1. B espritzung w urde am
27. M a i ,  die 2. am  12. J u n i ,  also nach 14 T agen , 
die 3. am  30. J u n i ,  das ist nach 16 T ag en  vor- 
genommen.

D ie  E rläu te ru n g  zu den Bezeichnungen R einperocid  (auch 
D erocid  1), R ohperocid , M a rtin ib rü h e  sowie deren Z ubereitung zur 
Spritzbrllhe kann an dieser S te lle  wegbleiben, weil darüber in der 
Fachpresse w iederholt das Erforderliche geschrieben w orden ist.

A u f  G ru n d  der den S om m er liber b is zum L erbste gemachten 
mehrmaligen Besichtigungen und Ausschreibungen kann am Schluffe 
der W achstum szeit der R eb en  fo lg e n d e s  a ls  E rg eb n is  zusammen* 
gefaßt w erd en :

D e r  Unterschied zwischen den A bteilungen 1 bis 3 w ar n u r 
gering, das heißt alle A bteilungen w aren nach dreim aliger B e h a n d 
lung recht gesund geblieben. R u r  an  den oberen E nden  der R eb en  
fand m an bei allen A bteilungen mehr oder weniger befallene B lä t te r ,  
wie auch Lederbeeren bei allen vereinzelt vorkamen. W e n n  schon von 
einem Unterschied gesprochen werden soll, so stand die A b teilung  3 
am  besten, weniger gut 2, in der M it te  zwischen beiden stand die 
A bteilung 1. D ie  A bteilung  4 stand gegenüber den vorstehend ge
nannten insoferne um e tw as zurück, a ls  hier die B lä t te r  von oben 
her voir der K rankheit e tw as stärker ergriffen w aren , doch w ar im 
allgemeinen auch hier eine hinreichende Schuhw irkung vorhanden, 
insbesondere bei den T rau b en , bei denen von einem fühlbaren 
Peronosporaschaden ebenfalls nicht gesprochen werden kann.

D ie  B ersnchsabteilungen w urden durch M itg lied e r der W e in b a u 
sektion der k. k. Landw irtschafts-G esellschaft in S te ierm ark  mit» eine 
Kommission des österreichischen R eichsw einbauvereines, welche die 
W irkung des P e ro c id  in verschiedenen G ebieten Österreichs mtb 
U ngarns in Augenschein nehmen sollte, besucht. D ie  bei dieser B e 
sichtigung gemachten W ahrnehm ungen  decken sich m it den vorstehend 
beschriebenen.

E ine Schuhw irkung gegenüber der P e ro n o sp o ra  ha t sicher auch 
die B eh an d lu n g  der unteren T eile der Stöcke gegen O idium  m it 
Kupferschwefel gehabt, denn die unbesprihte aber bestäubte A b 
teilung N r .  5 w ar zw ar von der K rankheit heftig befallen, zeigte 
aber sowohl an den unteren B lä t te rn  a ls  an den T rau b en , wo eben 
der Schw efel hingekommen ist, eine schwächere Erkrankung.

W ie  au s Vorstehendem  ersichtlich, hat das P e ro c id , namentlich 
das R ohperocid , im A nstaltsw cinberge eine recht befriedigende pilz
tötende W irkung  ausgeübt.

2
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D ie  W irkung der P e ro c id b rü h e  unterliegt, wie die im ver
gangenen S om m er dam it gemachten E rfah rungen  in verschiedenen T eilen  
des Landes ergeben haben, mehr wie die Kupferkalkbrühe, dem Einflüsse 
wahrscheinlich m ehrerer Faktoren . Am welche dieser letzteren es sich handelt, 
kann heute bestimmt nicht gesagt werden. D ie  M eh rzah l der dam it 
behandelten W einberge w eift' jedoch M iß e rfo lg e  au f, welche zum T eil 
neben m it Kupferkalk gut erhaltenen W eingartstücken gelegen, a ls 
solche besonders augenfällig hervorgetreten sind. W eitere  Versuche, 
welche an verschiedenen O rten  des W einbaugebietes durchgeführt 
werden sollten, müssen K larheit in diese wichtige F ra g e  bringen, be
vor w ir P e ro c id  zur allgemeinen A nw endung  empfehlen können.

W a s  die M a rtin ib rü h e  betrifft, so dürfte sie in der Z eit des 
K upferv itrio lm angels und deffen außerordentlich Hoheit P re is e s  nicht 
außer B e trach t gelassen werden. E ine e tw as stärkere K upferv itrio lgabe 
und zw ar 0 5 K ilo fü r  die erste, 0 7 5 — 1 K ilo fü r die folgenden B e 
spritzungen, neben ebenso viel A la u n  oder 0 '5  K ilo des letzteren bei der 
zweiten und den späteren Bespritzungen und der entsprechenden, zur 
N eu tra lisa tio n  der Flüssigkeit erforderlichen Kalkmenge dürfte die 
M a rtin ib rü h e  vollkommen wirksam machen. D ahingehende Verbuche 
sollen 1916 gemacht werden.

8. Behandlung fehlerhafter Weine.
V o n  verschiedenen eingesandten fehlerhaften W einen  sollen nach

stehende F ä lle  an dieser S te lle  näher besprochen werden. D ie  W teder- 
herstellungsvcrsuche w urden m it den betreffenden W einen  gemeinsam 
m it der hiesigen landw.-chcm. Landesversuchsstation (Assistent Zug. 
ehem. C zack) gemacht.

E in  W ein , welcher durch E infü llen  in ein Zw etschkenbranntw eln. 
faß  einen stark hervortretenden G e r u c h  u n d  G e s c h m a c k  n a c h  
d i e s e m  B r a n n t w e i n  hatte.

100 g  E p o n it (auf 100 Liter) genügten, um den (fehler zu be
seitigen. D a  aber der schon ohnehin hellfarbige W e in  danach fast 
wasserhell w urde, so w ar eine schwache A u ffä rb u n g  m it K aram el 
oder ein V erschn itt m it einem anderen höherfärbigen W e in  nötig, 
um  ihn vollkommen gebrauchsfähig zu machen.

A n W e n d u n g :  A nrüh ren  des E p o n its  m it demselben W em  
in einer S tü h e  (Kellerschaffel) in 10 Viter W e in  au f  einen h a lb e n  
(300 Liter) und Zusatz un ter tüchtigem M ischen des W ein es  im 
Fasse m it der R ü h r la tte . D urch  3 T ag e  je einmal aufruhren , durch 
2 — 3 T ag e  absetzen lassen und sodann am 5. bis 6. T ag e  F iltrie ren  
des W ein es . S te h t  ein F il te r  nicht zur V erfü g u n g , so w arten  bis 
sich die schwarze T rü b u n g  gut abgesetzt hat und vorsichtiges Abziehen des 
W eines, w as je nach Ä  in ständen verschieden lange dauern kann.

Zw ei W eine  von sehr guter Q u a litä t, und zw ar ein T ram in er und 
ein W eißburgunder der letzten E rn te  w aren  in verschimmelte Fässer ein
gefüllt w orden und nahm en dadurch einen mehr oder weniger hervor- 
tretenden S  ch i m m e l g e r  u  ch u n d  - G e s  ch m a ck an. D e r  eine von 
beiden zeigte außerdem 'noch die N eig u n g  zum B r a u n w e r d e n .

W e i ß  b n r g u n d e r, hochfärbig m it deutlichem Schimmelgeruch 
und -geschmack w urde durch B eh an d lu n g  m it 25 g E p o n it au f



100 Liter vollkommen geschmacks- und geruchsrein und durchs (5mv- 
füllen in  ein stark geschwefeltes F a ß , womöglich m it dein R e iß ro h r , 
luftbeständig gemacht, das heißt er verlor die N eig u n g  zum B r a u n 
werden. I n  E rm angelung von Schw efel, der jetzt vielfach nicht mehl- 
vorrätig  ist, konnte ein Zusatz von 5 g  N atrium b isu lfit, m it dem 
E p o n it gleichzeitig ins F a ß  gebracht, angeraten werden.

D e r  T r a m i n e r w e i n  von besonders vorzüglicher Q u a litä t 
verlor den Schimmelgeschmack und -gcruch durch Zusatz von 10 g  
E p o n it au f  100 Liter.

D ie  A n w en d u n g 'd e s  E pon ites wie oben.

9. Über die Verwendung der Traubenkerne zur Öl-
gewinnung.

S e ite n s  der Q l- und F ettzen tra le  in W ien  sind über Ansuchen 
der F ilia le  M a rb u rg  der k. k. Landwirtschafts-G esellschaft 3000 kg  
Traubenkerne zur G ew innung  von Speiseöl frcigegeben und durch 
diese bei einer gut eingerichteten Ö lm ühle in der N ä h e  von M a rb u rg  
diesem Zwecke zugeführt worden. D ie  A nsta lt beteiligte sich daran  
m it 350 k g  au s eigener E rn te  gewonnener, gu t gereinigter lind ge
trockneter K erne und berichtet au f  G rund  der dabei gemachte« E r 
fahrungen darüber F o lg e n d e s :

D ie  bei der P re ß a rb e it  täglich gewonnenen T rester«  w urden 
durch ein R ebbelg itte r getrieben um zunächst eine Zerkleinerung der 
Tresterkuchen zu bewirken und die Traubenkäm m e zu entfernen. Zn 
diesem Zustande w urden sie in einem luftigen R a u m  dünn a u s 
gebreitet und öfters gewendet, um sie bis zur weiteren B eh an d lu n g  
vor Verschim m elung zu schützen. S chon  w ährend der P rc ß a rb e it , 
namentlich aber nach B eendigung  derselben, hatte m an die m ittler
weile abgelufteten T restern  durch eine R e u te r  von 5 m m  M aschen- 
weite gerieben, um die B eerenhülsen lind noch zurückgebliebene 
K am m teile von den K ernen zu trennen. D iese letzteren w urden au f 
einer Qbstdörre getrocknet lind schließlich m it einer W indfege ge
reinigt, wobei S ta u b , leichte, unreife K erne und Lülsenteile sich ziem
lich vollkommen entfernen ließen. Zn diesem Zustande h a t m an die 
K erne der Ö lm ühle übergeben.

D ie  vorstehend bc,zeichnete» A rbeiten  sind ziemlich zeitraubend 
und um ständlich; sie erschweren und verteuern die G ew innung der 
Kerne.

V o n  den 350 kg  K ernen w urden 18 Liter ö l  und 290 kg 
Kuchen gewonnen. D ie  M ü h le  beanspruchte au A rbeitslohn  28 K, 
w as  a ls  recht hoch bezeichnet werden m uß, denn die Kosten betragen 
danach 8  K fü r 100 kg  K erne oder K 1 55 fü r jeden Liter ö l .  D ie  
Ö lausbeu te betrug n u r 5°/0, ist also sehr niedrig. D urch  das Extrak- 
tionsverfahren  läß t sich die Ölinenge etw a verdoppeln, doch erfordert 
dieses besondere E inrichtungen, welche fü r die Ö lgew innung im 
Kleinen kaum lohnend sein dürften. Auch ist die F ra g e  noch offen, 
ob ein so gewonnenes Ö l a ls  Speiseöl nicht an  seiner Q u a litä t 
einbüßt.



D ie  Ölkuchen enthalten lau t einer an der hiesigen landw .- 
che»,. Bandes-V ersuchsstation durch Ang. chem. C zack  durchgeführten 
U ntersuchung:

D aS  ö l  hat eine braungrüne F a rb e  und erinnert dadurch, sowie 
auch im Geschmack an das K ürbiskernöl, steht diesem jedoch in der 
Q u a litä t entschieden nach. D ie  Ölkuchen sind dunkelbraun, lasten sich m it 
einer Getreideschrotm ühle leicht fein zerkleinern und bilden in diesem 
Zustande cine einen, K affeesurrogat im A ussehen ziemlich ähnliche 
M asse, welche nach hiesigen B eobachtungen von Schw einen gerne, 
von K älbern  jedoch nur m it Kleie vermischt genommen w ird.

D ie  Kosten der Ö lgew innung gestalteten sich wie fo lg t:
1. F ü r  350 kg K erne, welche derzeit von der Ö l- und F ettzen tra le

m it 20 1, fü r das K ilo bezahlt w e r d e n ................... K 70-—
2. M ü h le n lo h n ...................................................................... » 2 8 '—

Z u sa m m e n . K 9 8 '—
D av o n  den W e r t  von 290 kg Ölkuchen zu 20 I, ab „ 58 —

GS v e rb le ib en . K 4 0 '—
Gin Viter ö l  verursachte daher an  Selbstkosten K 2 22.
Zn norm alen Zeiten, wo die Ölpreise viel niedriger sind a ls 

heute und fü r den Viter des erheblich besseren K ürbiskernöles nicht 
mehr wie K 1 '50 bis 1 '60  bezahlt werden, kann bei den vorstehend 
angegebenen Selbstkosten von einer lohnenden B e w e r tu n g  der 
Traubenkerne zur Ö lgew innung auch dann nicht gesprochen werde», 
wenn die K erne a ls  solche nicht bewertet werde». D a fü r  m uß die 
G ew innung, welche nicht viel weniger kostet, a ls der B e tr a g  fü r  die 
K erne ausm acht, in Rücksicht gezogen und Ansatz gebracht werde».

W o , wie bei dem kleinen Besitzer oder W inzer, welch letzterer 
bei uns nach herkömmlicher A r t  die T restern  von feinem D ienstgeber 
kostenfrei erhält, die B eh an d lu n g  derselben gelegentlich  ̂ ohne die 
eigene A rbeit zu berechnen, durchgeführt w ird , dürfte die B e w e r tu n g  
zu Ö l eher i»S A uge zu fasten sein, namentlich, wem, sie m it der 
B rann tw einbrennerei oder der N achw einbereitung verbunden wird. 
Zn diesen, F a lle  geschieht die A usnützung der T restern  zu diesem 
oder jenen, der genannten Zwecke und die G ew innung  der K erne 
au s denselben, welche übrigens jetzt leichter erfolgt a ls  bei frischen 
T restern , bildet eine noch weitergehende A usbeu te  dieser Rückstände. 
Zn der T a t  ist in einigen G egenden des VandeS, wie zum B eispiel 
im Bezirke G ib isw ald , bei Vigist und an  andere» O rten , die B e 
reitung von Ö l a u s  den K ernen der dort den L anp trebsah  bildenden 
W ildbacherrebe gebräuchlich. Z», allgemeinen w ird, wie gesagt, die

F e u c h t i g k e i t ................
R o h faser ....................
P ro te in  . . .  • . . .
F e t t  ............................
Stickstoffreie Extraktstoffe 
M ineralstoffe (Asche) . .

14 98 »/» 
43-77 „ 

9 '8 5  „ 
6-91 

19-94 „ 
4 55 „

N ach  K önig  53 '5  F u tterw erteinheiten .
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T raubenkernölbereitung jedoch kaum eine wirtschaftliche Bede»ltung 
erlangen, weil ja gerade im W einbaugebiete die K ürb isku ltu r zu 
.Hause ist und die G ew innung von K ürbiskernöl seit a ltersher m it 
viel größerem E rfo lge gepflogen w ird. M a n  vergleiche hierüber das 
über die K ürbiskernölgew innung a u f  S e ite  26 G esagte.

F  r. Z w e i f l e  r.

B. Obstbau.

1. Jahresübersicht.

D a s  J a h r  begann m it einem schneereichen und kalten M o n a t,  
der die üblichen A rbeiten im F re ien  nicht zulicß. D ie  ziemlich be
deutende Schneedecke schwand bald nach M it te  F e b ru a r, doch erst 
im M ä rz  konnte in B aum schule und O bstgarten  geschnitten ttnb ge
pflanzt werden.

D e r  B lütenansatz w ar bei den meisten O bstarten gut, nur die 
Zwetschken, die im V o rjah re  überreich getragen hatten , sowie der 
große B o h n a p fe l zeigten einen nur schwachen Blütenknospenansah.

N ach  der bei den Ä auptsorten  infolge kühler W in d e  in die 
Länge gezogenen B lü teze it blieb nu r ein unverhältn ism äßig  schwacher 
Ansatz an  den B ä u m e n , so daß das O bstjahr 1915 zu den Ja h re n  
gerechnet w erden m uß, die eine wesentlich unter dein M it te l  stehende 
E rn te  ergaben.

D ie  M o n a te  J u l i  und A ugust brachten häufige und starke 
N iedcrschläge, die au f  die A usb ildung  der F rüch te  nicht günstig ein- 
gewirkt haben. Auch der S ep tem ber hatte in der ersten H älfte  und 
gegen E nde des M o n a te s  häufige, wenn auch nicht starke N egen- 
säile und bald nach M it te  S ep tem ber tra ten  die ersten N achtfröste auf.

D e r  Oktober w ar wiederum reich an Niederschlägen und brachte 
auch den ersten Schnee. I n  der ersten H älfte  N ovem ber wurde es 
jedoch wieder trocken und schön, so daß draußen gearbeitet werden 
konnte, dagegen brach in der zweiten H ä lfte  des M o n a te s  strenge 
und anhaltende K älte  an, die jede A rb e it im F re ien  unmöglich ge 
inacht hat. D ie  ersten 14 T ag e  des Dezem ber w aren dann wieder 
besser und ließen das A u sg rab en  von B ä u m e n  in der B aum schule 
und deren V ersand  zu.

D ie  F rü h ja h rsw itte ru n g  w ar fü r die im O bstbau vorkommenden 
A rbeiten  günstig, die jedoch sehr un ter dem M a iig e l an geschulten 
A rbeitskräften  zu leiden hatten. D urch  den im  S p ä th e rb st des V o r 
jahres plötzlich eingetretenen W in te r  m ußte der H erbfiversand der 
O bstbäum e zeitig aufhören , wodurch sich fü r das F rü h ja h r  eine uner
wünschte H äu fu n g  der A rb e it in der B aum schule ergab. D ie s  wurde 
umso unangenehm er füh lbar, a ls  ttuipp vor B e g in n  der wichtigsten 
F rü h ja h rsa rb e iten  der O bftgärtner A  p l e n e und mehrere der ge
übten älteren S chüler zum .Heeresdienst einrücken mußten.

I n  der Z eit der beginnenden F rü h jah rsa rb e iten  mußte auch der 
B erich tersta tte r m it seinem D ienst a ls  k. k. Erntekonim iffär und Leiter 
der „A uskunftsstelle fü r Gemüse- und K artoffelbau" bei der k. k. S ta t t -
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Halterei in G raz  beginnen und w ar in dieser Eigenschaft von A n fan g  
M ä rz  bis Ende des J a h re s  149 T ag e  a u sw ä rts  tätig .

N u r  an 3 T agen  in der W oche w ar er an der A nsta lt a n 
wesend, wo er seinen stundenplanm äßigen U nterricht und die dam it 
zusammenhängenden praktischen Unterweisungen erteilen m ußte. A u s  
diesem G runde und wegen des großen M a n g e ls  an  geschulten A rb e its 
kräften m ußte das H auptaugenm erk bei den praktischen A rbeiten  au f  
die allerdringlichsten beschränkt bleiben.

D ie  sonst übliche B espritzung der O bstbäum e m it ^Kupferkalk- 
mischung m ußte au s  M a n g e l an A rbeitskräften  mW K upferv itrio l 
im Ja h re  >915 vollständig unterbleiben. Ebenso w ar es nicht möglich, 
im F rü h jah re  den Apfelblütenstecher und im S om m er die Obstmade 
zu bekämpfen.

D iese in den außerordentlichen V erhältnissen,) wie sie nur ein 
W eltkrieg zeitigen kann, begründeten mißlichen Zustande haben n a tu r
gemäß a u f  A ussehen und E r tra g  der A nlagen einen ungünstigen 
E influß  ausüben müssen, jedoch werden sie keiner der bestehenden 
P flanzungen  einen dauernden Schaden zufügen können.

2. Die Baumschule.
D a s  im S pätherbste  1914 rigolte neue Stück wurde den B e 

triebsp länen  entsprechend im M ä rz  m it A pfelw ildlingen bepflanzt 
und im S om m er okuliert.

D ie  einjährigen V eredlungen blieben im B erich ts jah re  gegen
über anderen Ja h re n  im W achstum  wesentlich zurück, weil das sonst 
»bliche Um graben im L erbste oder zeitigen F rü h ja h re  sowie das recht
zeitige E ntfernen  der R äu b ertrieb e  mW M a n g e l an A rbeitskräften 
nicht durchgeführt werden konnte. D e r  B o d e n  w urde nur flach ge
lockert und von U nkraut befreit, wodurch in dem etw as bindigen 
B o d e n  der t ’uff nicht genügend Z u tr itt  zu den W urzeln  gestattet 
wurde. W urzel- und T riebw achstum  blieben infolgedessen in der E n t
wicklung zurück.

B e i den zwei- und dreijährigen, schon kräftiger entwickelten 
V eredlungen konnte die unterbliebene Bodenlockerung einen nennens
w erten Schaden nicht herbeiführen, die fertig gezogenen B ä u m e  haben 
sogar auffallend kräftige K ronentriebe entwickelt, w as  jedoch den 
häufigen und ergiebigen Niederschlägen des S o m m ers  zu danken ist.

D ie  D urchführung  aller baumzüchterischen A rbeiten w ar wegen 
M a n g e l an  geübten S chülern  das ganze J a h r  hindurch außerorden t
lich schwierig, doch konnten wenigstens die allernotwendigsten M a ß 
nahm en, wenn auch durch ungünstige W itte ru n g  oftm als verspätet, 
durchgeführt werden.

3. Die Kriegspflanzung.
D ie  im s'ierbst 1914 a ls  K riegspflanzung m it der A pfelsorte 

Schöner von B oskoop  ausgeführte neue A nlage a u f  der unteren 
W iese entwickelte sich im B erich tsjah re  gut, alle B ä u m e  sind an 
gewachsen und haben kräftige T riebe gebildet.
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D ie  ersten neuen K ronentriebe in dieser P fla n zu n g  sind ge
wachsen zri einer Z eit, in der o ftm als über beit Rücken des B ach er
gebirges hinweg vom Isonzo  oder dem K ärn tn er K am pfgebiet der 
D onner der schweren Geschütze zu uns herüberdrang in das sonst so 
stille, friedliche D ra u ta l.

4. Die Versuche.
D ie  in den V o rjah ren  eingeleiteten Versuche, bejonders die 

U nterlagen- und Stam m bildnerversuche, w urden auch im J a h re  1915 
soweit a ls  möglich weitergeleitet, neuere Versuche konnten jedoch nicht 
begonnen werden.

5. Die Obsternte und deren Verwertung.
D ie  wesentlich geringer a ls  „m ittelm äßig" ausgefallene O bst

ernte wurde in der W eise verw ertet, daß zunächst alles nicht a ls 
T afelobst verivendbare oder nicht cinlagerungsfühige K ernobst zur 
O bstm ostbereitung bestimmt wurde.

D ie  M ostb irnenpflanzung der S o r te  W eiler'sche M o ftb irn  lieferte 
in den 16 J a h re n  ihres B estan d es Heuer das erste nennensw erte 
E rträ g n is  an  M ostobst.

D a s  S te inobst hatte fast eine volle M iß e rn te . K astanien und 
W alnüsse zeigten einen reichen B eh an g .

D e r  S p a lie rg a rten  lieferte infolge eines besonders starken A u f- 
tre ten s  der Gelbsucht einen geringen E rtra g .

Dilles T afelobst w urde im Obstkeller eingelagert und größten
teils im K leinverkauf abgegeben, wobei P re is e  von 30  bis 60  li fü r 
das K ilo  gezahlt w urden.

E inige der wichtigsten V erw ertungsm ethoden  w urden m it den 
vorhandenen S chülern  fü r Unterrichtszivecke im kleinen M aß stab e  
durchgeführt, wobei auch der V erw ertu n g  einiger G em üsearten, be
sonders der B o h n e n , die gebührende B each tung  geschenkt wurde.

O bstbaulehrer O tto  B r u d e r s .

C. Gemüsebau.
D e r  B e t r i e b  des G em üsegartens w urde schon bald nach 

erfolgter M obilm achung  au f  die B edürfnisse der K riegszeit zuge
schnitten. Ü berall w urde vereinfacht, um m it einer geringeren A nzahl 
von A rbeitsk räften  auszukommen und das H auptgew icht w urde au f 
solche G em üsearten verlegt, die verhältn ism äßig  schnell und sicher eine 
größere M e n g e  w ertvoller N ah ru n g sm itte l liefern.

A u s  diesem G runde w urden die nachstehenden G em üsearten 
besonders um fangreich angeb au t: S p in a t ,  F rü h k rau l, S p ä tk ra u t, 
früher und später W irsing , K ohlrab i, R o tk rau t, E rbsen und B o h n en , 
Speisckürbis, K aro tten  und M ö h ren .

D i e  W i t t e r u n g s v e r h ä l t n i s s e  haben daö Gedeihen 
aller G em üsekulturen sehr begünstigt, so daß die A n sta lt für den be
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deutenden E igenbedarf nicht nu r das ganze J a h r  hindurch reichlich 
versorgt w urde, sondern daß auch größere M en g en  fertiger Gemüse 
fü r den V erbrauch im W in te r  und ersten F rü h ja h r  eingeschlaqen 
werden konnten.

D a  schon im F rü h ja h re  ein K nappw erden e i n z e l n e r  G e 
m ü s e s ä m e r e i e n  fü r das kommende J a h r  zu befürchten stand, 
w urde mehr a ls  bisher der Selbstheranzucht einiger S am en  das 
Augenm erk zugewendet, eine V orsorge, die sich schon im L erbst 1915 
a ls  durchaus gerechtfertigt erwiesen hat.

D i e  M  i st b e e t e dienten in dem bisherigen A usm aße der 
.Heranzucht der fü r den nam haften  E igenbedarf benötigten und fü r 
den V erkau f bestimmten Gem üsepflanzen fü r  zeitige A uspflanzung. 
A ußerdem  w urden einige F rühkultu ren  in den M istbeeten  zeitgerecht 
durchgeführt.

3 m  .herbste dienten die M istbeete in ausgedehntem  M a ß e  der 
Ü berw interung fertiger Gemüse und der .Heranzucht größerer M engen  
Gemüsesetzlinge fü r die .Herbstpflanzung oder fü r den zeitigen A n 
bau im kommenden F rü h ja h r.

A n  S o rte n  w urden im B erich ts jah re  dieselben gebaut, lvic in 
beit früheren Ja h ren . Sortenanbauversuche oder K ülturversuche sind 
vollkommen entfallen, um die fü r  den G em üsebau bestimmten F lächen 
ausschließlich den E rtragspflanzungen  erhalten zu können.

3 n  einem T eile des G em üsegartens, in dem wegen des e tw as 
zu ungünstigen B o d e n s  die E rträg e  bisher etw as unsicher w aren, 
wurde von der K u ltu r der Gemüsepflanzen abgesehen, dagegen K ü rb is  
und S onnenblum en in größerem M a ß e  augebaut, w a s  von gutem 
E rfo lge begleitet w ar.

D a s  Einschneiden von S au erk rau t w urde im bisher üblichen 
A usm aße vorgenommen, um im W in te r  und F rü h ja h re  ausgiebig 
dam it versorgt zu sein. D e r  Salzzusatz betrug wiederum  2 K ilo ' S a lz  
a u f  100 K ilo frisches K rau t. ' 3

O bstbaulehrer O tto  B r ü d e r s .

D. Acker- und Wiesenbau.
D e r ungünstige S om m er und .herbst w aren auch beim B e trieb e  

dieser K u ltu ren  mehr oder weniger störend und nachteilig. D ie  K a r 
toffeln w urden durch die Kartoffelkrankheit (P liy io p lito ra  in k s ta n s )  
s à i  frühzeitig ergriffen und trotz tüchtiger Bespritzung m it einer 
3% ige,t P erocidbrühe  am K ra u t stark beschädigt. D ie  E rnteinenge 
hat natürlich dadurch ebenfalls eine B eein träch tigung  erfahren. D ie  
vielen R eg en  erschwerten die Heu- namentlich aber die G ru» ,» ,e teri,te so, 
daß die O u a litä t des T rockenfutters ebenfalls dadurch mehr oder 
weniger herabgesetzt wurde. D ie  S toppelkleernte ist au f den P y ra m id e n  
teilweich verdorben. D a s  G etreide und zw ar selbst der W eizen lagerte 
info lge dieser W itterungsverhältn isse.

D ie  B ew irtschaftung  der F e ld er geschah in, allgemeinen nach 
den bereits in früheren B erich ten  gekennzeichneten F ruchtfo lgcn ,
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D ü n g u n g  und B earb e itu n g . D e r  Zeitlage entsprechend w urde dem 
G etreidebau eine größere Aufmerksamkeit geschenkt und es w urden 
au s  diesem G runde m if dem M eierhofsfelde ein S ch lag  P etknser 
R o g g en  und a u f  dem F raß fe ld e  zwei Schläge W eizen nitb zw ar 
Losdorfer K reuzung A angebaut. A ls  S toppelfruch t nach R o g g en , 
beziehungsweise nach M isch fu ttc r hatte m an B uchw eizen ausgesäet. 
welcher bei den in vorzüglicher B odenkraft stehenden F lächen  einen 
außergewöhnlich vielversprechenden S ta n d  zeigte, jedoch durch den 
F rü h fro s t im S eptem ber derartig  beeinflußt w urde, daß nicht einmal 
die S aa tgu tm enge  erzielt werden konnte.

D a s  E rträ g n is  des G etreides, des M a ise s  und der F u t te r 
schläge w ar ein befriedigendes. Ä afe r stand schütter und blieb im 
E rträ g n is  gegen andere J a h re  zurück.

W ie  anderw ärts  in der N ä h e  von O rtschaften, so mich auch 
hier der F e l d s p e r l i n g  a ls  ein S chädling  bezeichnet werden, der 
namentlich die joafer- und W eizenschläge in empfindlicher W eise 
heimsucht. K aum  hat er seine Ju n g e n  großgezogen, so schart er sich 
m it seinesgleichen zu F lü g en  au s  vielen w underten  bestehend zusam
men cind fällt in  die F elder ein. D ie  N ä h e  der S ta d t  macht sich 
aber auch infoferne unangenehm  fühlbar, a ls  K artoffel- und M a i s 
felder dem D iebstahl unterliegen.

1. Baumacker „bei Fraß".

E r n t e

- e
(9

«i u
•SrTt
£

F r u  ch t S o r t e
in q

berechn, 
pro ha 

in q

Anmerkung

3 n d e r  F  r u ch t f o l g e

1

2a

2a

2b

3
4

5

50

25

25

25

50

50

50

Weizen
Buchweizen

(Stoppe(fniri)t)
Mischling

Pferdebohne»

Weizen
Lafer

Kleegras

voockdorfer Kreuzung a

voosdorfcr Kreuzung a 
Ligowo

12-25

0-3

2-7

12-25

5-9

24-5

1-2

10-8

24-5

11-8

An Frühfrost geli«. 

G rün verfüttert

G rün verfüttert

A u ß e n s c h l ä g e

1
2

3

4

5 

(i 
7

57

13
12

16

26

10

35

Runkelrüben 
Mischling »nd 

Wtiinmnle
Runkelrüben

Roggen
M ais

Kartoffeln
Runkelrüben

Gelbe Gckendorfer

Petknser

Up to date 
Gelbe Eckendorfer

600

156

3-6

7-8

12

420

1052

1300

22-5

30

120

1200

G rün verfüttert
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2. Am M eierhofe.

Frucht
folge

<Do
e
«

e
■e «
5

F  r u ch t S o r t e
E r n t e

Annterkung
in q

berechn, pro ha

3 » d e r  F  r  u ch t f o l g c

Äafer l 1-4 Äafer Ligowo 1 6 5 11-7
1 j. Kleegras 2 1-4 Kartoffeln Up to date 192 137
2). „ 3 1 4 Roggen Petkuser 3 2 8 2 3 5

Roggen 4 u. 5 2-6 Kleegras — 215 82

Kartoffeln

A u ß e n s  ch l ä g e

Ar
1 20 Wachteibohnen 4-2 21-—
2 30 Mischling und Griin

Griinmais verfiittcrt
3 40 M ais 14- 3 5 . -

3. Slgewinnung aus Kiirbiskernen.

Aufgelassene Gem üseländereien und freie S te lle»  in der B a u m - 
schule dienten dein B a l l  von Futterkürbissen m it schalenlosen Kernen. 
D ie  dam it bestellte F läche betrug 13 a r und ergab, abgesehen von 
der L aup tm enge, das ist das Kürbisfleisch, ivelches a ls  sehr gutes 
Schw einefutter bekannt ist, 61 kg  schalenlose Kerne. A u s  diesen 
w urde a u f  einer einfach eingerichteten Landm ühle SM bereitet und 
davon 22 I sowie 29 kg  Ölkuchen erzielt. D ie  O lausbeu te  berechnet sich 
danach m it 3 6 6  v. L . ,  muß also a ls  eine sehr gute bezeichnet werden. D ie  
Kuchen sind an der hiesigen landw.-chem. V ersuchsstation a u f  ihre 
wichtigsten B estandteile  untersucht w orden und zeigen danach fo l
gende Zusam m ensetzung:

F eu ch tigke itsgeha lt.............................. 15 — %
R o h f a s e r ........................................... 5-22 „
R o h p r o te in .......................................  50-75 „
R o h f e t t ..............................................10-20 „
Stickstoffreie E x tra k ts to ffe .................. 10 38 „
M ineralsto ffe (Ä fch e )........................... 8-45 „

F u tterw erte inheiten  nach K önig  132-3.
W ie  auö vorstehenden Z ahlen  deutlich ersichtlich, stellen die 

Preßkuchen ein vorzügliches K ra ft-  und M a s tfu tte r  dar, welches 
namentlich durch seinen hohen P ro te in -  und F e ttg eh a lt gegenüber 
dem Traubenkernkuchen ganz bedeutend hervorsticht. D e r  W e r t  dieser 
Kuchen kann daher mindestens a ls  d o p p e l t  bis dreifach so hoch a ls  
derjenige des Traubenkernkuchen angenom men werden. Berücksichtigt 
m an den F u tte rw e rt der Kürbisse und die überaus einfache Gemiti-
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ilung der itc n ic , so können diese dort, ivo der Besitzer selbst Kürbisse 
baut, m it nu r ganz mäßigem W e r t  in R echnung gestellt werden und 
dürfte ein W e r t  von 40 h fü r 1 kg  in diesem F a lle  a ls  angemessen
betrachtet werden. E s  w ird betont, daß es sich um schalenlose K erne
handelt, welche außer der Trocknung und R e in ig u n g  von S ta u b  und 
anderen B estandteilen  eine weitere B ehand lung  nicht m ehr erfordern. 
D e r  W e r t  der Kuchen kann m it 40 h fü r  1 kg  bemessen werden.

Linker Zugrundelegung dieser Z ahlen und der G ewinnungskosten 
des Ö les bei der M ü h le  stellen sich die Gestehungskosten der öl-- 
bereitung wie fo lg t :

1. W e r t  der K erne 60 kg  zu 40 h . . . K 2 4 '—
2. M ü h len lo h n  fü r 22 1 ö l  zu 20 h . . . „ 4 40
3. „ für 9 S t .  Ölkuchen zu 30  h (29 kg) „ 2 7 0
4. A r b e i t s l o h n ........................................... .... 4 —

Z u sa m m e n . K 35 10
idievon ab der W e r t  der Kuchen, 29 kg  zu 40 h „ 11 60

B le ib e n . 1< 23 50
1 1 Ö l verursacht demnach an Gestehungskosten K 1 0 7 .
Legt m an der B erechnung den P r e i s  fü r ungeschälte K ürb is- 

kerne von 80 h fü r  das K ilo, wie er jetzt von der öl-- und F e t t 
zentrale bezahlt w ird, zu G runde und berücksichtigt die geringere A u s 
beute und die weniger wertvollen Kuchen, so stellen sich die G estehungs
kosten fü r das Ö l auch entsprechend höher; sie dürften bei einem 
Liter jedoch kaum 2 K übersteigen.

D e r  jetzige P r e i s  ist K 7 60 fü r ein Liter Kürbiskernöl.



III. Tierhaltung.

1. Rindviehzucht.
D e r S ta n d  am  1. Jä n n e r  w ar 1 zweijähriger S t ie r ,  1 einjähriger 

S t ie r ,  9 alte Kühe, 3 Erstlingskühe, 3 zweijährige K alb innen, 
1 einjährige K alb in , 2 heurige K alb innen, I Kuhkalb.

G eboren w urden 6 S tierkälber im Gewichte von 53 , 46 , 46, 
31 , 40 und 49 kg, im Durchschnitt —  44  kg . 3 Kuhkälber im 
Gewichte von 38 '/.. und 45 kg , im D urchschnitt =  41-5 kg . D a s  
G ew icht von einem Kuhkalb wurde nicht erhoben, weil es a u f  der 
A lpw cide geboren wurde.

_  V erkauft w u rd e n : 1 Erstlingskuh, 1 zweijährige K alb in ,
1 S tierkalb , 2 heurige S tie re , 3 alte Kühe.

V erendet stud 1 Kuhkalb infolge F rü h g eb u rt, 2 S tierkälber an 
N abeleiterung .

E ine K uh verkalbte nach fünfm onatiger und eine nach zwei
m onatiger T ragzeit (durch seuchenhaftes Verkalken).

D ie  K ühe, K albinnen und abgesehten K älber besuchen nach der 
G rum m etern te, wenn die F utterschläge und W iesen entsprechend i,ach- 
gewachsen sind, das ist etw a von A n fan g  S eptem ber, die W eide, 
welche bis in den S pä therb st, je nach der W itte ru n g  b is nach M it te  
N ovem ber oder noch länger dauern kann. I m  B erich ts jah re  m ußte das 
W eiden  jedoch wegen frühzeitigen E in tr itte s  kalten W e tte rs  und 
starker F röste  im N ovem ber aufhören.

I m  übrigen bleiben die T ie re  in jeder Jah resze it fast täglich mehrere 
S tu n d e n  im F re ien  (im A u s la u f)  und kommen zur T ränke h inaus.

Folgende T a fe ln  zeigen die Ergebnisse der Leistungsprüfungen.
I. Ergebnisse von 9 K ühen, die das ganze J a h r  im S ta lle  w aren :

Kuh

Is ' ! §
S  1 N

cne

1

Letzte
Zwischen-

kalbzeit
Letzte Ab- 

kalbung

Gesamt- 
Milch- 

ertrag kg
Gesamt* 

F e tt
ertrag kg

Durch- 1 
schnittlich. 
Fettgehalt!

%
1 Dotte . 331 477 9. 4. 15 2431 101*12 1-15
6 Balle . 224 656 2. 5. 15 2199 8709 3-95

11 R uth  . 86 701 8. II. 15 555 1744 314
12 Leda . 329 397 13. 11. 15 1612 76-56 4-74
13 Gerte . 366 473 10. 12. 14 4384 166-50 3-79 !
18 Ä a g a r . 301 464 3. 5. 15 2334 89-83 3-84
21 jSeto . 366 — 25. 11. 13 1394 55-42 3-97
22 i fteibin . 203 478 4. 4. 15 932 39-84 4-26
25 i M aja . 287 272 30. II. 15 2439 82-23 3-37

1 II 1 18280



II. Ergebnisse von 4 K ühen, die entweder nicht das ganze J a h r  
in, S ta lle  w aren oder zu B e g in n  des B erich ts jah res noch Kt,(binnen 
w a re n :

Kuh
Melktage Milchertrag Fettertrag

Durchschnitt
licher F e tt
gehalt in %  :N r. Name

31 F alte  . . . . 37 148 4-96 3-35
32 Fibel . . . . 37 173 5-89 3-40
27 Krone . . . . 63 913 32-08 3-51

3 I s i s ................. 120 533 19-84 3-74
29 Krügerin * . . — — —

1767
*) Ä at auf der Alpe gekalbt, weshalb das Kalb von der M utter gesaugt hat. 1

D ie  durch die Leistungsprüfung erhobene Iahresm ilchm enge be
trä g t 20.047 kg  (1914 30.383-2 kg). D e r  G esam tfettertrag  ist
778-8 kg  (1914 1 .1 9 1 8 6  kg). D e r  durchschnittliche F e ttg eh a lt aller
M ilch  — 3 -88% , das ergibt nach der F o rm e l :

ew _  M ilch  X  ( F e t t  %  —  0-15) 100 x  (3-88 — 0-15)
— 86 86

einen B u tte re r tra g  von 4 31 kg  aus 100 Liter M ilch .

V errechnet w urden 19.694-75 Liter M ilch . D a s  entspricht
20 .324 kg  bei einem spezifischen Gewicht von 1-032 (im V o rjah re  
29 .624 Liter, das entspricht 30.572 kg). D ie  durch die Leistungs
prüfung  erhobene M ilchm enge bleibt um 277 kg  gegen die wirklich 
ermolkene M ilch  zurück.

D ieser M engeunterschied ist hauptsächlich d a rau f zurückzuführen, 
daß das K alb von K uh N r .  29, welches au f  der A lpe geboren wurde, 
von der M u tte r  saugte.

D ie  M ilchverw ertung  w ar fo lgende:
P flich tte ile  an A n s ta ltsan g eh ö rig e . . 4 .017 Liter
Ä erkauft w u r d e n ............................ 9 .727 3/ 4 „
A n s ta l ts k ü c h e ...................................  1 .9021/4 „
Schw eine ....................  . . . . 1 43 '/4 „
K ä l b e r ................................................... 3 .882
F ü r  V ersu ch szw eck e ........................  2 2 ‘/2 „

Zusam m en . 19.694-'/. Liter

2. Schweinezucht.

D er Schweinebestand am  1. Jä n n e r  1915 w a r :
1 Zuchteber, 2 Zuchtsauen, 16 L äufer, 3 M astschw eine. D urch  

Abferkelung kamen 14 Eberferkel und 6 S auferkel dazu. G ekauft 
wurde 1 Zucht-Läufereber.
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V erkauft w urden 3 M astschw eine, 5 L äufer, 7 Ferkel, I alter 
E b e r ;  verendet sind 2 Ferkel.
- cm  ? t<mb •0m 31 ‘ Dezem ber 1915 : 2 Zuchtsauen, 14 Läufer,5 M astschweine. ' '  1 '

D ie  H a ltung  der Zucht- und der dazu bestimmten jungen T iere  
ist eine naturgem äße. N o h fü tte ru n g  und viel B ew egung  im F re ien  
bilden dabei die L aup tregeln , welchen, soweit es die bestehenden V e r 
hältnisse gestatten, möglichst zu entsprechen gesucht wird.

D a s  B e rich ts jah r w ar im allgemeinen fü r die B ienenzucht 
günstig. B o n  den zehn übernom menen V ölkern w ar ein im V o rjah re  
eingeschlagener S chw arm  eingegangen. D ie  D urchw interung w ar ohne 
üble Fo lgen . B o n  Krankheiten blieb der S ta m m  vollkommen ver
schont. 3m  F rü h jah re  wurde bei einigen V ölkern durch R eiz fü tterung  
eine ,ehr rasche Entwicklung erzielt. D a  reiche T rach t fortbestand 
w ar die Schw arm lust sehr gering. D ie  geräum igen Stöcke m it B r e i t 
w aben gaben keine Schw ärm e. D ie  L on igern te  betrug 41 K ilo. V o n  
Zwei Stöcken w urde nicht geerntet. D ie  E inw in terung  geschah durch
wegs a u f  Ä onig .

D e r theoretische U nterricht ging stets m it praktischen U nter
weisungen der Schüler am S ta n d e  §>and in L a n d . I m  Schleudern 
und einem einfachen V erfah ren , W ach s zu schmelzen, hatten die 
S chü ler hinreichend Geschicklichkeit gezeigt. In fo lg e  der durch den 
K rieg bedingten sehr geringen Schülerzahl w ar die '-Aufsicht zuweilen 
m angelhaft und ließ sich einzelne S chw ärm e (3) entgehen. A m  W a g  
stock, einem Zw illing, w urden vom Lehrer regelm äßig Aufzeichnungen 
gem acht; sie sind so lehrreich, daß man ihn w ohl nicht mehr missen 
möchte. D ie  Stockzahl beträgt 10.

Auch einzelne B ienenstände der Umgebung w urden besucht und 
an  denselben A rbeiten  vorgenommen. W äh ren d  eines einm onatigen 
A ufen thaltes in U ngarn  hatte der Lehrer G elegenheit, die dortige Im kerei 
besonders die reichen Ergebnisse der Akazientracht, kennen zu lernen

W ie  in den V o rjah ren  wurde eine D urchschnittsprobe des in der 
eigenen W irtschaft erzeugten D ü n g e rs  an  der hiesigen landw.-chem. 
Landes-Bersuchsstation einer Untersuchung unterzogen, welche folgen
des E rgebn is h a t t e :

F r .  Z w e i f l e  r.
3. Bienenzucht.

F r i e d r i c h  L e d i n e  g.

4. Untersuchung des Stallmistes.

F eu ch tig k e itsg eh a lt...............................................
M in e r a ls to f f e .......................................................
G lühverlust (organische S to ffe  und Annnoniak-

Ä erbindnngen)
S tic k s to ff . . . 
P h o sp h o rsä u re  
K ali . . . .
Kalk . . . .



IV. Die Wetterwarte im Jahre 1915.

I m  B estände der Instrum en te  und in der A r t  und W eise der 
B eobachtungen sind im B erich ts jah re  keinerlei V eränderungen  ein
getreten.

Nachstehend werden die wichtigsten Ergebnisse der B e o b 
achtungen, die w ährend der A bw esenheit des B eobach ters durch den 
G em üsegärtner U r b  a  n e  f und dem K ilfsau fseher S t o p a r  vor- 
genommen w orden sind, zusammengestellt:

1. Der Luftdruck.
D a s  Jah resm itte l beträg t 736-0 m m . D en  höchsten S ta n d  

zeigte der F e b ru a r  m it einem M o n a tsm itte l von 7 38 -6 m m , den 
niedrigsten der Jä n n e r  m it einem M itte l  von 7 2 8 9  m m . D en  
höchsten Druck zeigte das B a ro m e te r  m it 756 2 m m  am 21. N ovem  
ber. D e r  niedrigste S ta n d :  715-5 m m  w urde am 4. J ä n n e r  und 
23. F e b ru a r  beobachtet.
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M ittel 738» 736-2 736-7 737-0 737-9 735-4
mm 728!) 733-4 736-7 736-7 737-9 736-0; 7360

Maximum
mm J 747-0 746-4 747-8 743-8 744-6 741-4742-6 743-0 748.6 743-7 756-2747-3 7562,

Tag \ 20. 2.U.3. 22. 1. 5. 5. 29. 24. 23. 22. 21. : ü . 21.
X I.

Minimum
mm J 715.5 715 5 720-7 726-0 728-5729-1 73027300 724-2 730.8722.9727-8 715-5

4.1.
Tag \ 4. 23. 28. 7. 29. 29. 14. 30. 25. 1. 13. 24-

und
28.11



2. Die Wärme.
D e r J u l i  w ar m it einem M o n a tsm itte l von 18-9" C  der 

wärm ste M o n a t ,  w ährend der J ä n n e r  m it einem solchen von (M ° C 
der kälteste M o n a t  w ar. D e r  wärm ste T a g  des J a h re s  w ar der
12. J u n i ,  an dem das im S chatten  aufgehängte T herm om eter nach
m ittags 2 i lh r  27-7" C  gezeigt hat, am  kältesten T ag e  des J a h re s , 
dem 3. F eb ru a r, fiel die Quecksilbersäule bis a u f  — 12 9° C. D a s  
au f  der W iese dicht über dem Erdboden wagerecht angebrachte 
M axim um -T herm om eter gab den Höchststand des J a h re s  m it 38 '1" C 
am  11. J u n i  an, dagegen zeigte das daneben befindliche M in im um - 
Therm om eter m it — 19'3" C  am B o d e n  die größte K älte  am 
30. J ä n n e r  an. ( S .  T abelle  S .  33.)

3. Die Dauer des Sonnenscheines.
S ie  w ird  gemessen m it dem selbstanzeigenden Sonnenscheinmesser 

nach E'ampbell & S tokes, der an  sonniger S te lle  im W ein g arten  au f 
einem Sandsteinsockel angebracht ist.

D ie  größte M e n g e  wirksamen Sonnenscheines und zw ar 
239-7 S tu n d en  hatte der J u n i ,  die geringste M e n g e  hatte der 
Oktober, der nu r 40 2 S tu n d e il Sonnenschein aufweisen konilte.

D ie  fü r die A usb ildung  und R e ife  der T rau b en  und des 
O bstes wichtigen M o n a te  J u l i ,  A ugust lind S ep tem ber hatten die 
nachstehenden Sonnenscheinm engen:

1911: 1912: 1913: 1914: 1915:
J u l i ................  247-5 169-9 1 5 5 4  198-8 2 0 5 4
A u g u s t ........  228-6 129-1 1 8 0 9  2 9 4 8  200 9
S e p te mber . . . .  138-8 57-8 129-1 139-5 135 '3
Zusam m en S tu n d e n  614-9 3 56  8  465 4 633 1 541*6
I m  ganzen B erich ts jah re  konnten 1539-4 S tu n d e n  wirksamer 

Sonnenschein gezählt werden, im Ja h re  1914 w aren es 1655-8 S tu n d en . 
D e r  sonnenreichste T a g  des J a h re s  w ar der 15. J u n i. A n  ihm 
schien die S o n n e  13-5 S tu n d en . A n  153 T ag en  konnten 5 S tu n d en  
Sonnenschein und mehr gezählt werden, an  96 T ag en  weniger a ls  
5 S tu n d e n  und 116 T ag e  hatten überhaupt keinen Sonnenschein.

M  o n a t Stuudeu-
anzahl

2 c
s l

i ©

M aximum Anzahl der Tage

Stunden Tag
mit 

5 Stunden 
und mehr

mit 
weniger al« 
5 Stunden

ohne
Sonnen

schein

Jänner . . . . 53-0 1-7 7-5 31. 6 7 18
F ebruar . . . 86-6 3-1 8-4 1. 7 13 8
M ärz . . . . 119-3 3-8 9-7 24. 13 8 10

. A p r i l ................. 130-4 4-3 12-6 30. 11 9 10 !
M a i ................. 189-9 6-1 13-1 27. 19 7 5 !
J u n i ................. -2!k!> 7 8-0 13*5 li>. 23 2 5
J u l i ................. 205-4 66 13-4 4. 21 1 9
August . . . . 200-9 65 13-0 1. 20 7 4 1
September . . 1353 4-5 90 23. 17 7 6 !
Oktober . . . 40-2 13 9-1 17. 3 5 23
November . . 77-1 2-6 7-2 8. 9 11 10 !
D ezem ber. . . 61-6 2-0 7-9 4. 4 19 8 1

Ja h r  1915 . 1539-4 4-2 13-5 15. VI. 153 96 116 :
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4. Die Niederschläge und Gewitter.
D e r niederschlagsarmste M o n a t  des ganzen J a h re s  w ar der 

M ä rz , w ährend der sonst a ls  feuchtigkeitsarm geltende M o n a t  Jä n n e r  
diesm al 138-2 m m , also ziemlich viel N iederschlag aufweisen konnte

D e r  feuchteste M o n a t  des J a h re s  w ar der Oktober, er hatte 
264-4 m m  N iederschlag.
, D ie  gesamte N iederschlagsm enge des B e rich ts jah res  be träg t 
1197-2 m m . D a s  J a h r  w ar m ith in  reich an N iederschläqen und 
wurde in den letzten 15 Ja h re n  nur durch die J a h re  1904 (1 2 9 2 7  mm) 
und 1910 (1232-4 m m ) übertrofsen.

A n  129 T ag en  fiel m ehr a ls  0 1  m m  N iederschlag, an
27 T agen  wurde Schneefall festgestellt, an  1 T ag e  ha t es gehagelt
und an 51 T agen  w ar der E rdboden um die W ette rw a rte  herum
m it Schnee bedeckt. A n  27 T agen  w urden G ew itte r beobachtet.

M o n a t

i» E<3> C <3 c
« . S
JO G
l l

M axi, 
24 S

mm

»um in 
tunden

Tag

I 5
42
-o

Anzahl

•e
19

der T

cn<3
«

age mit

L
1
©

*b
/5
ce
19

J ä n n e r ................. 138-2 30-8 25. 18 14 0 () 19F ebruar . . . . 60-4 11-2 22. 12 2 0 o 17
M ärz ................. 24-5 6-3 9. 5 4 0 I 4
A p r i l ..................... 75-3 26-3 8. 8 1 0 3 1

1 M a i ..................... 103-6 45-0 20. 13 0 1 4 »
J u n i ..................... 54-6 26-8 28. 7 0 0 6 0

! J u l i ..................... 164-5 37-6 2. 14 0 0 7 0
A u g u s t ................. 133-7 34-8 3. 12 0 0 4 0
September . . . 71-2 18-9 28. 11 0 0 0 0
O ktober................. 264-4 82-5 1. 17 2 0 0 1
November . . . 41-8 17-5 15. 5 1 0 I 2

i Dezember . . . . 650 250 19. j 7 3 0 1 7
J a h r  1915 . . j 1197-2 82-5 l . X.  j 129 27 1 27 51

D e r B e o b a c h te r : O bstbaulehrer O tto  B r u d e r s .



V. Tätigkeit der Anstalt nach außen.

D ie  herrschenden Zeitverhältnisse brachten es m it sich, daß  die 
A n s ta lt a ls  solche nach außen hin n u r eine beschränkte T ätigkeit aus- 
üben konnte. Auch der V erkehr der praktischen Landw irte und W e in 
bauer m it derselben stand unter dein E influß  des K rieges, das heißt auch 
hierin ist nicht viel geschehen. D ie  E rte ilung  von R atsch lägen  wurde 
daher nicht so o ft beansprucht a ls  wie sonst, obwohl die B eziehungen 
der A nsta lt zur P r a x i s  imm erhin aufrecht erhalten werden konnten.

D irektor Z w e i f l e r  hielt im B erich ts jah re  folgende V o rträ g e : 
Gelegentlich der verschiedenen V ersam m lungen der F ilia le  M a rb u rg  
der k. k. L andw irtschafts-G esellschaft:

ü b e r  R ebkrankheiten ;
Über die F ra g e  der T raubenkerngew innung, K upferv itrio l- und 

Schwefelbeschaffung.
B e i  einer S itzung der F ilia le  R adkersbu rg  in Ä a lb en ra in :
Über die B espritzung der R eb en  unter Rücksichtnahme au f  die 

K nappheit des K upferv itrio ls und der A rbeitskräfte.
E r  schrieb folgende A rtikel:
Über die W einbergsdüngung ;
ü b e r  die Bespritzung der W ein g ärten  m it Rücksicht an s die 

K nappheit des K u p fe rv itr io ls ;
Über die V erhältnisse und E rfah rungen  im W ein b au  im  K rieg s

jahre 1915.
A lle Veröffentlichungen geschahen in den landwirtschaftlichen 

M itte ilu n g en  fü r S teierm ark.
E r  verfaßte un ter M itw irkung  des Fachlehrers B  r ü d e r  s  den 

Jah resberich t der A nstalt.
D irektor Z w e i f l e r  w ar im Zentral-A usschuffe der k. k. L and

wirtschafts-Gesellschaft in S teierm ark , in deren W ein - und O bstbau- 
sektion, und im Ausschüsse der landwirtschaftlichen F ilia le  M a rb u rg  
tätig . E r  ist M itg lied  des Ausschusses der österreichischen O bstbau- 
und Pom ologen-G esellschaft und O bm ann-S te llvertre ter von deren 
Sektion  fü r obstbauliches Llnterrichtswesen, gehört ferner dem Z entral- 
ausschnffe des österreichischen R eichsw einbauvereines an.

E r  ist beeideter Sachverständiger fü r W einbauangelegenheiten 
beim k. k. K reis- und Bezirksgerichte in M a rb u rg .

3*
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F achlehrer B r ü d e r s  hielt im Schuljahre  1914/15 folgende 
24 V o r t r ä g e :

I n  M ah ren b erg  über Gem üse- und K artoffelbau  im Kriege.
„ M a rb u rg  über Gemüse- und K arto ffelbau  in Kriege.
„ „ „ G em üsebau im L au sg a rten .
„ G raz über Gem üse- tutb K arto ffelbau  im Kriege.

8 V o rträg e  in G raz über Obst- und G em üseverw ertung in 
K riegszeiten.

I n  G raz  über K irschenverwertung.
„ „ „ G em üse-E inw interung.

2 V o rträg e  in E illi über Gemüse- und K artoffelbau im Kriege.
I n  G ra lw e in  über Gemüse- und K artoffelbau  iin Kriege.
„ Ju d en b u rg  „ Gemüse- und K artoffel bau im Kriege.
„ K indberg „ Gemüse- und K artoffelbau  im Kriege.
„ Aflenz über Gemüse- und K artoffelbau  im Kriege.
„ S p ita l  am  Sem m ering  über Gemüse- und K artoffclbau  im 

Kriege.
„ G leinstätten über Gemüse- und K artoffelball im Kriege.
„ S t .  Lorenzen ob M a rb u rg  über Gemüse- liild K artoffelbau 

im Kriege.
„ S t .  Lorenzen ob M a rb u rg  über Obst- und Gemüsever 

Wertung.
B a ld  nach K riegsbeginn ivurde Fachlehrer B r ü d e r s  durch 

die k. k. steiermärkische S ta tth a lte rc i zum f. f. Erntekom m issär a ls  
überwachendes O rg an  zur S icherung der E rn te- und Feldbestellungs 
arbeiten fü r  den politischen B ezirk  Leibnitz lind den Gerichtsbezirk 
M ureck bestimmt mW bereiste in dieser E igenschaft im S eptem ber 
und Oktober 1914 an  45 T ag en  fast alle G em einden seines D ienst- 
bezirkes, um  an  O r t und S te lle  belehrend im S in u c  der durch die 
k. k. S ta tth a lte re i ausgestellte,l D ienstvorschrift au s die ländliche B e 
völkerung E in fluß  zu nehmen.

A n fan g  M ä rz  w urde er zum k. k. Erntekommissär in Gemüse- 
und K artoffelbau-A ngelegenheiten fü r ganz S teierm ark  bestimmt und 
außerdem  m it der Leitung der „Auskunftstclle fü r Gemüse- und K a r
toffelbau" bei der k. k. S ta tth a lte re i in G raz  betraut.

I n  diesem D ienste brachte Fachlehrer B r ü d e r s  voi, A n fang  
M ä rz  1915 bis einschließlich 14. S ep tem ber 110 T ag e  a u sw ä rts  zu 
und bereiste a ls  oberstes O rgan  fü r Gemüse- und K artoffelbau  fast alle 
G egenden S te ierm arks, um  überall fördernd, beratend und belehrend 
a u f  die Landw irte und Gartenbesitzer einzuwirken.

I m  Schuljahre 1914/15 w ar er im ganzen 155 T ag e  a u sw ä rts  
im D ienste der k. k. S ta tth a lte re i tätig.

E r  bearbeitete die 3. A uflage  des im V erlage  A . L artleben  in 
W ien  I., S ingerstraße  12, erschienenen B u ch es „Erfolgreicher G em üse
bau im L a u sg a r te n "  und verfaßte im A ustrage  der k. k. S ta tth a lte re i 
folgende D ruckschriften:

1. M e rk b la tt über den G em üsebau im Kriege.
2. „ „ die häusliche O bstverw ertung im Kriege.
3. „ „ das L altbarm ache»  von Gemüsen.
4. „ „ den Frühgem üseanbau.
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5. M e rk b la tt über das sachgemäße E in w in te rn  von Gem üse, 
O bst und K arto ffeln , sowie über die V erstellung von S au erk rau t.

E r  veröffentlichte in den „Landwirtschaftlichen M itte ilu n g en  
für S te ie rm ark" , den verschiedensten T ageszeitungen des Landes und 
in den fü r landwirtschaftliche R atschläge bestimmten S p a lte n  des 
V ero rd n u n g sb la tte s  der k. k. steiermärkischen S ta tth a lte re i b is 14. S e p 
tember 1915 n a chs t e h e n d e A u f s ä t z e :

B a u t  F rühgem üse! —  W a s  sollen w ir jetzt hauptsächlich an* 
b au e n ? — S p a r t  m it dem S a a t g u t ! —  E tw a s  über erfolgreichen 
K artoffelbau . —  A chtung a u f  die Feldm äuse. V e rg eh t die 
R aupennester n ich t! —  D e n  M a is b a u  nicht einschränken! — M e h r  
K ü rb is  an b a u e n ! —  A llssaa t des S p ä tk rau tes . —  A usfü llen  der 
Lücken im W ein g arten  m it Gemüse* und Kartoffelpflanzen. —  W e r t  
der B ew egung  fü r die trächtigen S au en . —  E tw a s  über den A n b au  
der Linse. —  Frostempfindlichkeit der B o h n e . —  D ie  S o n n en  
blnme a ls  Ölpflanze. — D e r  R iesenkohlrabi „G o lia th " , eine K rieg s
gemüsesorte. — D a s  V erstopfen  (P ik ieren) der Gemüsepflanzen. — 
B ekäm pfung  der D istel. —  D ie  M a u lw u rfsg rille . —  A nzucht der 
Sehzw iebeln. —  V orbere itungen  zur H euernte. —  W interend iv ien . —  
D a s  V ereinzeln der B u rgunderrübe . Buchw eizen und W asser- 
rüben a ls  S toppelfruch t. W e r t  der Jauche a ls  K opfdüngung. — 
R echtzeitige Beschaffung von Sensen  und S icheln  fü r die G etreide
ernte. —  D ie  Kropfkrankheit des K rau tes  (Kohlherme). —  D ie  
Zwiebelfliege. —  D a s  H altbarm achen einiger G em üsearten. —  N o ch 
malige A u ssa a t von B o h n e n  und K aro tten . —  D ie  D istelbliite be
ginnt. —  D ie  gezahnte Sichel. —  Erdbeer- und B ro m b eerb lä tte r 
fü r  die T eebereitung. —  D a s  E ntgeizen beim M a is .  —  Ausstichen 
der Sam enpflanzen a n f  den S a la tbee ten . —  Keine Unterbrechung im 
G em ü sean b au ! —  B e leh rung  über die Kropfkrankheit (K ohlhernie) des 
K ra u te s  (a ls F lu g b la tt  erschienen). —  D e r  P f lu g  folge dem E rn te 
wagen. D a s  E insäuern  des F rü h k rau tes . —  H erstellung der S a lz 
gurken. —  N o c h m a ls : D ie  K ohlhernie der K rautpflanzen. —  V o n  
den S tangenbohnen  und deren Sam enzucht. —  D a s  Entgeizen der 
T om aten . —  F rü h k a rto ffe l-S aa tg u t fü r nächstes J a h r?  —  D ie  
S trünke  der Kohl- und K rautpflanzen. —  D ie  E rn te  re if gewordener 
Gemüsesamen. — Z eitiges F rü h k rau t. — P fla n z e t K rieg sb äu m e! — 
B a u t  Frühzw iebeln  a n ! —  S ä e t  S p in a t  a u s ! —  Zeitpunkt der 
E rn te  bei den K artoffeln. —  A usnützung leer gewordener G a r te n 
beete. Zeitgerechte B este llung  von K unstdünger. —  Legt feste 
D üngerstä tten  lind Iauchegrnben  a n ! —  D ie  Schalottenziviebel. — 
Sprossenkohlbehandlung im Sep tem ber. —  R apünzel. —  H öhere 
E rn ten  durch vollw ertiges S a a tg u t.  —  H afer- und S a a tg u t  fiir ver
hagelte Gegenden.

E r  ist M itg lied  der S ek tion  II, VII und VIII der österreichischen 
O bstbau- und Pom ologen-G esellschaft, M itg lied  der Obstbausektion 
llild derjenigen fü r P fla n zen b au  der k. k. Landw irtschafts-G esellschaft in 
S teierm ark , A usschußm itglied der Landwirtschaftlichen F ilia le  M a r 
burg uild des Steiermärkischen O bstbauvereines in G raz.


